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I | i e  soeben zu Ende gegangene erste H auptyer- 
” sam mlung des vor etwa zwei Jahren un ter Fiili- 

rung von E 1 b e r t  H. G a r y ,  dem Yorsitzendcn der 
United S tates Steel Corporation, gegriindeten A m e r i 
can I r o n  a n d  S te e l  I n s t i t u t e  darf auf ein m ehr 
ais gewohnliches Interesse Ansprucli machen. Diese 
Vereinigung ist dem Bediirfnis en tsp rungen , einen 
Boden zu finden, auf dcm die amerikanischen Eisen- 
und Stahlindustriellen sich zu gemeinsamer Aus- 
sprache iiber w irtschaftliche, dic Allgemeinheit inter- 
essierende Fragen zusammenfinden konnten. Dar- 
iiber hinaus hofft wohl auch G a r y  durch das 
American In s titu te , dessen Ausbau in aller Stille 
in den letzten  zwei Jahren  betrieben wurde, nicht 
nur nationalen Interessen zu dienen, sondern 
auch fiir die von ihm und seinen Frcunden an- 
gcstrebte internationale Verstandigung der Eisen- 
industriellen den Boden zu bereiten. Yor etwa 
zwei Jah ren  ha tte  Gary schon gelegentlich einer 
von den Y ertretern der E isenindustrie ver- 
schiedener Lauder besuchten Zusam m enkunft in 
London sieli iiber seine Piane ausgesprochen: * 
„Ich wunsche heute besonders warm den Gedanken 
zum Ausdruck zu bringen, daB praktische Zu- 
sannnenarbeit sich besonders auf unseren Geschiifts- 
zweig erstrecken moge. Die Erzcuger von S ta h l . 
und Eisen in allen W eltteilen sollten m it und fiir 
einander arbeiten. W enn wir Verstiindnis und den 
Willen haben, die giinstige Gelegenheit uns nutzbar 
zu machen, so konnen wir uns selbst und allen 
anderen eine groBe W ohltat erwcisen.“

So finden w ir denn auch bei der New Yorker 
Yersammlung neben einer sta ttlichen  Zahl von 
amerikanischen EisenindustricllenY ertreter der Eisen 
industrien D eutschlands, E nglands, Frankreichs, 
Belgiensund Oesterreichs ais Ehrengaste d e ra m e rk a -  
nischen Fachgenossen, dereń Anwesenheit und leb- 
hafte Teilnahme an den Verhandlungen der Zu
sam m enkunft ein besonderes Geprage gegeben hat. 
Wir werden an anderer Stelle Gelegenheit nehmen, 
auf dic bei dieser Tagung gehaltencn Yortrage, 
die teilweisc m it Rilcksicht auf den internationalen

Vgl. „Stahl und Eisen" 1908, 14. O k t, S. 1519. 

X L Y ...

C harakter der Zusam m enkunft gewahlt waren, naher 
zuriickzukommeii. ( J a m e s  A. F a r  cl i  sprach iiber 
„Auslśindische Handelsbcziehungen11, W. B. D i c k -  
s o n iiber „A rbęiterschutz in der S tahlindustrie11, Ch.  
K i r c h h o f f  iiber den „ln ternationalen  KongreB, 
Dusseldorf 1910“ , W i 11 i s L. K i n g  iiber „Y erkaufs- 
bedingungen“ .) Ebenso konnen wir hier nur kurz 
hinweisen auf den fiirstliehen Em pfang, der den 
Giisten bereitet wurde, und die umfassenden tech- 
nischen Besichtigungen, welche die Teilnehmer in 
gemeinsamer F ah rt nach Buffalo, Gary, Chicago 
usw. fiihrten. WTir miissen uns vielmehr beschranken, 
hierher ausziiglich die Eroffnungsansprache G a r y s  
zu setzen, die den C harakter der ganzen Tagung 
am  besten um sehreibt und ihr die bemerkenswerteste 
N otc gegeben ha t:

G ary begliickwiinscht zunachst die Mitglieder 
zu dem Erfolg, den sie schon je tz t ais das E r
gebnis ihrer ernstlichen A nstrengungen zu ver- 
zeiclmen haben, nam lich das Gefiihl der Zusammen- 
gehiirigkeit und Zuneigung. E r begriiBt sodann die 
Y ertreter der auslandischen Eisen- und Stahlindustrie 
(aus Deutschland waren u. a. erschienen die Herren
S c h a 11 e n  b  r a  n  d , Y orsitzender im Yorstande 
des Stahlwerks-Yerbandes, Dr. v o n  B o d  e n  h a u - 
s e n ,  ]\[itglied des D ircktorium s der F in n a  Fried. 
K ru p p , F. H a r l i n g h a u s e n ,  D irektor des 
Phoenis Abt. W estfalische Union, C. S t e v e n  und 
G. Z a p f ,  D irektoren der Felten-G uilleaum e-Lah- 
meyenverlie), und schlieBt aus der Anwesenheit so 
vieler leitender Personlichkeiten, die sicher n icht 
ohne betrachtliche Opfer moglich gewesen ist, auf 
dereń B ereitw illigkeit, soweit ais moglich m it- 
zu a rb |lten  an den B em iihungcn, die Yerhaltnisse 
aller zu verbessern.

D arauf besprieht Bcdner das Yerlmltnis des Ameri
can Iron and Steel In s titu te  zu den im Lando bereits 
bestehendenY ereinigungen,diem itgrofiem  Erfolg ihre 
Aufgabe in Sam m lung und llerausgabe statistischen 
Materials oder in dem Studium  und der Besprechung 
technischer Fragen gefunden haben. Die Grundlagen 
dieser Yereinigungen seien aber n icht b reit genug, um 
das Bediirfnis aller in der E isenindustrie stehender 
oder Beziehungen zu ihr un terhaltender Interessenten

97



1904 Stalli und Eison. Internationale Yerstdndigung. 30. Jnlirg. N r. 45.

zu umfassen. E r erkennt gem  die Leistungen dieser 
Yereinigungen an, denen entgegenzuarbeiten durchaus 
n ich t dic A bsicht des In stitu tes sei, im Gegenteil, 
m an hoffe, sio in ihren lóblichen Bestrebungen direkt 
oder indirekt zu untcrstiitzen. Vor Begriindung des 
In s titu ts  fohlte es der groBen Armee aller dereń, die 
an der crfolgreichen Leitung unser es Industriezweiges 
interessiert sind, an einem gemeinsamen Treffpunkt 
zur Aussprache iiber alle die wichtigcn Fragen, welche 

. sich aus dieser T atigkeit ergeben. E in jeder regelte 
seine geschaftlichcn Angelegenheiten nach eigenem 
Erm essen ohne Riicksicht auf die Rechte und die 
Interessen anderer; m it welchem Erfolg, dariiber ist 
so hiiufig gesprochen worden, daB es sich eriibrigt, 
nochmals darauf hinzuweisen.

Das American Iron and Steel In s titu tc  ist auf einer 
so breiten Grundlagc aufgebaut, daB Grenzcn fiir das 
zu crzielende G ute n ich t gezogen sind. Sein Zweck 
ist, den Angchorigcn der Eisen- und S tahlindustrie 
Gelegenheit zu geben, iiber alle m it der Industrie 
zusammenhiingenden Fragen in Yerbindung zu treten. 
N atiirlich ist n ich t beabsichtigt, ungebiihrliche An- 
forderungen einzelner Mitgliedcr zum Nachteile ande
rer Mitgliedcr oder AuBenstehendcr zu yertreten. 
Auch ethische Fragen sollen in den Bereich der Ycr- 
handlungen gezogen werden.

Eine der wichtigstcn Fragen ist heute und viel- 
leicht zu allen Zeiten die H erbeifiihrung stetiger 
Verh;iltnisse in der Eiscnindustrie. H ierhin gehort 
auch dic Festlegung der Preise, um  so m ehr ais die 
Eisen- und S tahlindustrie ais Gradmesser fiir die all- 
gemeine M arktlage gilt. Das Ausschalten plotzlicher 
und groBer Schwankungen, wie sie frtther hiiufig die 
Regel und nicht dic Ausnahmc bildeten, bedingt n icht 
die Norm ierung fester unvcranderlicher Preise; es 
erleichtert aber notwendig werdende Anpassungen an 
verto d erte  M arktvcrhaltnisse. Die Erfahrung lchrt, 
daB die Yermeidung groBer Preisschwankungen der 
K undscliaft nu r erw unscht ist, wobei beachtct werden 
muB, daB sie selbst zum  Teil wieder produziert; 
sind doch alle GroBeisenindustriellen in irgendeiner 
H insicht ebenfalls Abnchmer und wissen, daB groBe 
Preissteigerungen auf der einen Seite oder Preissturze 
auf der anderen Seite hemm end auf den Umsatz 
wirken. Diese Ansicht bricht sich in den Kreisen des 
H andcls, der Finanz und Industrie im m er m ehr B ahn, 
was sicherlich der gesam ten Bevolkerung zugute 
kommen wird.

Der Einw urf, dieses Bestreben laufe dem Gesetz 
von Angebot und Nachfrage zuwider, kann nur 
auf falscher Auffassung beruhen; denn Produktions- 
fahigkeit ist weder gleich m it Angebot, noch be- 
d eu te t Kauffiihigkeit ohne weiteres Nachfrage. W enn 
der Produzent in Zeiten, in denen cr angemessene 
Preise n ich t erzielen kann, m it seiner W are zuruck- 
haltcn  muB, so beweist dies, daB die Preise zu allen 
Zeiten in den riehtigen Grenzcn geHalten werden 
sollen, sowohl zum  Vorteil des Fabrikan ten  wie des 
KSufers. E rg ib t sich aus den Y erhaltnissen die Not-

wendigkeit der Preisanderungen, so konnen diese 
auf Grund eingehender Prufungen getroffen und so 
einer durch Panik  hervorgcrufenen Zwangslagc vor- 
gebcugt werden.

W irkliche, freudige Zusam m enarbeit der Mit
gliedcr des Institu tes , aufgebaut auf dem Grundsatz, 
daB nur das Entgegcnbringen volligen Vertrauens 
untereinander ges und '  K onkurrenz herbeifuhren 
kann, wird das Eingehen von Preisvertragen, die 
iibrigens unseren Gesctzen zuwiderlaufen, erttbrigen 
und unlauteres Handeln ausschlieBen. E s ist zu bc- 
grflBen, daB sich dieser Gedanke auch bei unseren 
Auslandsbeziehungen m ehr und m ehr Bahn bricht, 
und die zahlreiche Beteiligung von V ertretern euro- 
p&ischer W erke bezeugt uns, daB sie m it den Ideen 
des Institu tes sym pathisicren.

E in  w citercr w ichtiger P u n k t ist dic Fiirsorge 
fiir unscrc A rbeiter, und zw ar gleich rniiBig fiir dic 
einheimischen wie fiir die nach Tausenden zahlenden 
Ausliinder, die, soviel in unserer M acht steh t, ge- 
fordert werden muB. Es sprechen auch bereits 
erfreuliche Anzeichcn dafiir, daB dieser Gedanke 
in die T a t um gcsctzt wird.

Ferner solltcn w ir das Zusam m enarbeiten m it 
unseren Abnehmern auszudehnen suchen, um  sie 
von unseren lauterenM otiven sow ie,,fairen“ Preisen 
zu iiberzeugen und ctwaige nótige Preisregulierungcn 
leichter ausfiihren zu konnen. AuBerdem wird durch 
ein solches Zusammengehen m it unseren K unden, 
indem  wir ihnen unser Y ertrauen durch offene Dar- 
legung unserer Absichten entgegcnbringen, das 
geschaftliche Leben nur giinstig beeinfluBt werden.

Schreiten wir auf diesem angedeuteten Wege 
voran, und die Z ukunft gehort dem  Institu te .

So weit die Ausfuhrungen Garys.
AYeit davon entfernt, diese erste Tiigung des 

American In s titu te  u n te r M itwirkung maBgcbcnder 
Personlichkeiten des Auslandes nun ais den Anfang 
bestim m ter internationaler Yereinbarungen in der 
Eisen- und S tahlindustrie ansprechen zu wollen, so 
begriiBen wir doch freudig die Vorgiinge in New York. 
W ir haben stets die aufm erksam e Pflege internatio- 
naler personlicher Bezichungen gewiinscht und ge- 
fordert ais das beste M ittel zur E rreichung von 
vemOnftigen und nattirlichcn, in aller Interessc lic- 
genden Verstiindigungen und Yereinbarungen. In 
dieser H insicht bedeutet die New Y orker Yersam m
lung einen w eiteren Fortsch ritt zu dem  angestrebten 
Ziel. W ir lioffen, daB die bemerkenswerten Aus
fuhrungen Garys und die in den iibrigen Reden 
und  Yerhandlungen zum Ausdruck gekommenen An- 
regungen m ehr und m ehr auf fruchtbaren Boden 
fallen. Dann wird der Zweck dersclben, die Stahl- 
erzeuger der verschiedenen Lauder in im mer niihere 
personliche Beziehungen zu bringen und dadurch 
veistandige Vereinbarungen auf dem Gebiete des 
internationalen Handels herbeizufiihren, m ehr und
m ehr in Erfiillung (rehen. ,

°  & Die Redaktion .
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Neue Giefóerei-Anlage der Hartung Akt.-Ges. in Berlin-Lichtenberg.
Von Zivilingenieur T h . E h r h a r d t  in Bcrlin-Halensce.

(Hierzu Tafel XXX.)

I  Jas  im Juli vorigen Jahres in Betrieb genommene 
neue GuBwerk der A.-G. H a r t  u n g bildet die Er- 

satzanlage des von der F irm a in der Prenzlauer Allee 44 
im Jahre 1881 erricliteten, seitdem dort betriebenen 
und im Jah re  1889 zu einer Aktiengesellschaft um- 
gewandelten Unternchmens. Es w ar entstanden aus 
dem Bediirfnisse nach sau berem Eisengusse fiir die 
in Berlin und Umgebung zahlreich vorhandenen 
Maschinen- und A pparatebaiianstalten, Fabriken der 
Elektrotechnik, Eisenbahnbremsen-, A utom aten- und 
ahnlichen Fabriken, uberhaupt fiir solche MassenguB-

verbraucher, welche die hochsten Anforderungen 
an die ModellmaBigkeit, Oberflachensauberkeit und 
leichte Bearbeitbarkeit der GuBwaren stellen, um  nur 
das denkbar geringste MaB von W ęrkstattbearbei- 
tunganw enden zu miissen. Zu den GuBerzeugnissen 
- - die von den geringsten Gewichten bis zu 15 000 kg
vorkommcn ...  gehiirt noch eine ausgedehnte Son-
derfabrikation yon feuerbestandigem GuB, insbeson
dere von Roststaben aller Arten von altbekanntem  
Rufe.

Die friihere GieBereianlage, welche, in einen 
vielstóckigen Hiiuserblock eingezwangt, labyrinth- 
artige Bauweise und die Unmoglichkeit einer Aus
dehnung aufwies, besonders aber eines BahnanschluB- 
gleises und sonstiger w irtschaftlicher und Wohl- 
fahrts-Einrichtungen entbehrte, muBte dureh eine 
Neuatilage ersetzt werden, die alle Yorteile eines w irt
schaftlichen Betriebes in sich vereinigt. Dabei war 
zu berucksichtigen, daB eine Anzahl neuer Betriebs- 
hilfsmittel der alten Anlage in der Neuanlage wieder 
verwendet werden sollte, ohne daB der Umzug und die 
Uebergangsfrist eine stark  fiihlbare .Betriebstorung 
Terursachen durfte.

Bei dem E n tw urf der Neuanlage (Abb. 1), die 
im GrundriB in Abb. 2 dargestellt ist, waren folgende 
Grundsatzc leitend:

Yon dem Gleisanschlusse ais Anfuhrstelle der 
Rohstoffe bis zur Abfertigung- und Yersandstelle 
der GuBwaren dtirfen nur denkbar geringste Wege 
entstehen; alles soli sieli geradlinig nach den Putz- 
uiul Yerladestellen bewegen, bei \ rermeidung jeder 
H andarbeit. GroBe Stiicke sollen schnell und m it 
moglichst wenig menschlichen Arbeitskriiften her- 
beigeschafft und entfernt werden konnen. Die ganze

Anlage muB von jedem Punkte  aus unbehindert 
ubersehen werden kSnnen.

Der GroBenbemessung lag die Tatsache zugrunde, 
daB die Anlage im Jahre  10 Millionen kg FertigguB, 
von den schwersten bis zu den kleinsten Stiick- 
gewichten, erzeugen muB. Nach GroBe und Gewicht 
stellen die in B etracht kommendeu GuBwaren zwar 
gemischten GuB dar; sie bilden aber in sich wieder 
bestim m te groBe Gruppen von SonderguB.

D aher ist nicht nur eine gewisse Arbeitteilung 
und SystemmaBigkeit in allen Anordnungen und 
Arbeitvorgangen durchfiihrbar, sondern es geht da
m it auch eine erhebliehe Platzersparnis H and in 
H and, wie sie hier in einer verhiiltnismaBig knapp 
bemessenen Grund flachę (wenigstens im Yergleich 
zu allgemeinen KundengieBereien) zum  Ausdruck 
kommt.

Yon der Erfahrung ausgehend, daB fur dic GuB- 
gattungen des W erk es fiir 1000 kg im Jah re  zu er- 
zeugender GuBwaren etwa 0,44 qm reine GieBerei- 
formflache und 0,63 qm GesamtgieBerelflache (also 
Formflache einschlieBlich Hilfsanlagen, jedoch aus- 
schlieBUch ifaterialschuppen) notig sind, wurde die

9

Abbildung 1. Ansieht der neuen GieBerei.



1!)0G Stalli und Eisen. New. Giejlerci-Anlage der Hartung Akt.-Ges. in  Bcrlin-Lichtenberg. 30. Jahrg. Nr. 45.

Formflache rund 4350 qra und die ge
sam te GieBereifliiche 6300 qm im Lich- 
ten groB gewiihlt. Beilaufig sei be- 
m erkt, daB allgemeine GicBcreien m it 
nahezu taglich weehselndem Arbeits- 
pensum m it obiger Flacheneinheit von
0,03 qm nicht auskom men; sie benoti- 
gen nieist 0,9 bis 1,1 qin.

Den eigenartigen Anforderungen des 
Betriebes wurde Reclmung getragen, 
indem eine vierschiffige Gruppierung 
der Formfelder durchgefiihrt wurde. 
Zwei von Kranen bestrichene Felder 
von 15 bezw. 12,5 m Spannweite, bei 
7,0 bezw. 5,5 m  Nutzhohe, dienen der 
GroBstiickgieBerei, die iibrigen zwei 
Felder yon je 15 m Schiffbreite der 
Herstellung von Mittel- und KleinguB 
(vgl. Abb. 3). Um an allen Stellen 
der GieBerei eine ungeliinderte Durch- 
querung m it groBen Stiieken, Sand und 
fliissigem Eisen von Schiff zu Schiff 
zu ermoglichen, wurden den Konstruk- 
tionen groBe S tutz- und Binderwęiten, 
namlich durchweg je 15 m, gegeben. 
Ausgefiihrt wurden die Eisenkonstruk- 
tionen durch die Firm a D. II i r  s c h 
in Berlin-Lichtenberg.

In  der sonstigen GrundriBgliederung 
wurde groBer W ert darauf gelegt, daB 
die wichtigsten Materiał empfangenden 
und abgebenden Hilfsbetriebe, das sind 
die Schmelzanlage und die Sandaufbe- 
reitung, móglichst Mittellagc in der 
GieBereifront einnehmen, um so die 
kiirzesten Transportwege zu erhalten.

Das EisenbahnanschluBgleis m it Wag- 
gonwage erhielt nur eine Drehscheibe, 
von der aus die zu entladenden Wagen 
nicht nur iiberall daliin gelangen kon
nen, wo Roheisen, Koks und Sand ge- 
lagert wird, sondern auch in einGieBerei- 
schiff hinein, aus dem groBe GuBstiicke 
abgefahren werden sollen.

Ein auf Schmalspurgleis fahrbarer 
schwerer Masselbreclier m it direktem 
elektrischem Antriebe bestreicht den 
ganzen Roheisenplatz. Breehen der 
^lasseln und Befiirderung derselben zur 
Gicht m acht alle Zwisehenliantierungen 
uberflussig. Ais Forderorgan dient ein 
Doppelaufzug m it direktem elektrischem 
Antrieb und einer PlattformgroBe von 
1,8 qm. W ahrend die Hubhóhe fiir Roh- 
und  Brucheisen 7,5 m ( =  Gichthohe) 
betragt, ist die Hubhohe fiir Schmelz- 
koks --= 9,8 m. Die Kokswagen rollen 
auf eine am Biihnendache hangend be- 
festigte Galerie, um von dieser den 
Koks an verscliiedenen Stellen abzu-
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schiitten. Abgeschen von einem eisernen Bestande 
an Schmelzkoks, der im Schuppen lagert, wird 
aller ankommende Koks ohne Zwisclienlagerung in 
schnellem Tempo, wie vorbeschrieben, an die Ver- 
brauchstelle versetzt, so daB die Eisenbalmwagen 
nicht lilnger im Fabrikhofe stehen, ais es die kurze 
Entladefrist erfordert.

An die S c h m e l z a n l a g e  schlieBt sich zwecks 
Erzielung einer moglichst kurzeń Dnickwindleitung 
einerseits der Geblase- und M otorenraum und ander- 
scits die R eparaturw erkstatte m it einem G PS-Elek- 
tromotor, Schmiedefeuer und den notigen Hilfs-

Der Sandstaub wird abgesaugt, so daB nicht im ge- 
ringsten Beliistigungen auftreten.

Der im GrundriB nur durch Pfeiler angedeutete 
V orraum  vor der Putzerei dient der letzten Stufe 
der GuBherstellung, der Sortierung der Massen- 
artikel und dem Versand. Die Trockenofen fiir 
groBe Form en und Kerne bilden den AbschluB der 
F ron t des Hilfsanlagenseitcnschiffes.

Auf die Schmelzanlage ist ihrer Bedeutung 
fiir einen groBen GieBereibetricb wegen nochmals 
zuriickzugreifen: An K u  p o l o  f e n  sind zwei Stiick 
m it gemeinsamer Funkenkam m er nach den Zeich-

A bbildunj 3. GieBereihalle vor der Inbetriebnahme.

maschinen an. DaB dabei der Maschinist, welchem 
im wesentlichen die Aufsicht uber Geblase und 
Motoren obliegt, sich inm itten aller Maschinen und 
Antriebe befindet, h a t den Yorteil, daB er stets zur 
H and ist und das Ganze leicht iibersehen kann.

Die G u B p u t  z e r e i (Abb. 4 und 5) ist den Pro- 
duktionsraum en so vorgelagert, daB aus jedem Sehiff 
die GuBwaren auf kurzem, geradem Wege in die 
Putzerei gelangen. Zum Zwecke schnellen Yer- 
setzens und Yerladens von GuBstiicken wird der 
ganze, heli und luftig gehaltene Putzereiraum  von 
zwei elektrisch betriebenen Laufkranen von je 
5000 kg Tragkraft und 14,5 m Spannweite, m it Be- 
dienung vom FuBboden aus, bestrichen. (Glcichstrom 
von 440 V.) Zwei moderne Sandstrahlgebliise dienen 
der Saubcrung und Yerschonerung der GuBerzeug- 
nisse. Einige Stiicke solchen Gusses zeigt die Abb. G.

nungen des Verfassers aufgestellt; beide Oefen haben 
Yorherd. F iir einen zukiinftigen d ritten  Ofen wurde 
der notige Aufstellung- und Beschickrauin Yorge
sehen. Die Kupolofen, deren Anordnung die Abb. 7 
zeigt, erschmelzen 8000 bezw. 10 000 kg flussiges 
Eisen in der Stunde, bei folgenden H auptabm essungen:

Ofen

Nr.

uJS0 c
1 1*a v OD 

k?

i- — V V C JS 
C a :d 2 — -5 — O 71
mm

^  a 55 2 ®
5 “ f  "cc

mm

Z -o> s
I g  -  s

kfr

V
*° 1 «^  XI te— c c3 — C-SL* S
a
cbm

* g s sr i  5j, <3 Xt 
—< —

cm

1 i  

1 11
8 000 

10 000
6100
6100

1050
1170

4500
7000

85
140

70 ! 
78

Die Oefen arbeiten, was W indzufiihrung und 
-pressung anbelangt, nach dem Prinzip, daB die 
W indpressung sich nicht im W indringe (also v o r den 
Diisen), sondern an dem W iderstande gegen die
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ist. Sobald aber die Er-

Abbiklung 4. Putzerei.

Schmelzsaule bildet. Diclite Schichtung der Satze 
und hohe Schmelzs&ule sind der Erzielung des nótigen 
Druckes bei verhaltnismaBig gerihgem K raftauf- 
wande gunstig.

Eine W' i n d v  o r w a r m u n g , wie sie von manehen 
Fachleuten mit der Begrunduhg empfohlen wird, daB 
sie eine Kokserspamis herbeifiihre, findet grundsatz- 
lich aus folgenden ErwSgupgen und Er- 
fahrungcn nicht s ta tt:

Bei kleineren Kupolofen, also solchen 
m it einer Schmelzmenge von 5(XX) kg 
ftir den Schmelztag und darunter, ist 
eine nennenswerte W indvonvarmung 
iiberhaupt nicht zu erreichen; denn in 
einem Zeitpunkte des Ofenganges, wo 
eine merkbare W armeabgabe durch das 
Ofenfutter oder die Abgase — sei es 
an irgend eine Blechummantelung oder 
an ein iiber der Gicht angeordnetes 
Rohrensystem — eintreten wurde, ist 
dic Schmelzung bereits zu Ende. Bleibt 
aber die angestrebte W inderhitzung aus, 
so kann auch von einem wirtsehaft- 
lichen Effekt keine Bede sein. Alle 
bisher fiir dergleichen, wenn auch noch 
so sinnreiche Yorrichtungen aufgewen
deten Kosten waren yerlorenes Geld.
Abweichend hiervon beobachtete ich 
jedoch, daB bei groBen Kupolofen und 
solchen m it langer Schmelzdauer wohl 
eine E rhitzung der D ruckluft erreichbar

warinungsperiode ein
tr itt, wird zwar besten- 
falls — aber dies auch 
nur fiir kurze Dauer — 
die Schmelzung dadurch 
beschleunigt; aber es geht 
dam it auch unverkenn- 
bar ein rasches Abschmel- 
zen des Schachtfutters 
H and  in H and, so daB 
nach wenigen Schmelzun- 
gen eine Ausbauchung 
des Schachtinnern ein
tr it t , wie sic un ter nor
malen Verhaltnissen, also 
bei nicht erwarmtera 
W indę, erst nach monate- 
langem Betriebe zu be- 
obachten ist. Ueberreich- 
liche Schlackenbildung, 
Yerśtopfung der Diisen, 
Schmelzverz6gerung und 
m attes Eisen sind die 
unausbleiblichen Folgen 
hiervon. Eine Erklarung 
hierfiir ist in dem Um
stande zu erblicken, daB 
die uberhitzte Luft, in

folge ihres geringen spezifischen. Gewichts und ihrer 
Neigung zu steigen, sich den kiirzesten Wreg nach 
der Gieht sucht, also an den Schachtwandungen 
aufsteigt, wo sich weniger W iderstande bieten, ais 
in den mehr labyrinthartigen Zwischenriiumen der 
K ernpartien der Schmelzsaule. Dann ist auch noch 
der Umstand in Rechnung zu ziehen, daB erhitzte

Abbildung 5. Offcne Putzerei.
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Gebliiseluft die Kohlenoxydgasbildung beim Schmelz- 
prozeB in hohem MaBe begunśtigt.

Das Schm elzprodukt der Oefen ist ein sehr diinn- 
flussiges Eisen, das sich fiir schwerste wie fiir leich-

Abbildung 6. Einigo GuGstOcke.

teste Stiicke auch in den entferntesten Ecken der 
GieBerei gleich gn t vergieBen laBt. U nterstiitzt 
wird diese Moglichkeit noch durch den Transport 
des fliissigen Eisens in GieBtrommeln, welche die 
Abkiihlung verhindern und zugleich die 
fiir die Arbeiter liistige W lirm eausśtrahlung 
auf das geringstc MaB herabmindern.

Ais Geblase dient ein Enkesches K a p s  cl - 
g e b  1 a s e  m it einer Leistung von ICO cbm 
Wind i. d. Min. bei 240 Umdrehungen
i. d. Min. Angetrieben wird es m it E lektro
motor, die Ausruckung erfolgt durch Still- 
setzung des Motors.

Die Wiirdigung der Yorziige von Kapsel- 
geblasen fiir GroBgieBereien diirfte heute 
schon in allen Fachkreisen verbreitet sein, 
so daB es nur des Hinweiśes auf die 
H auptm erkm ale derselben bedarf. Diese 
sind bei gegebener W indspannung und 
-menge langsame Gangart und die hieraus 
sich ergebendc hohe Betriebsicherhcit und 
Lebensdauer, sowie Zuverlassigkeit in der 
Druckhohe im Vergleich zu den Yęntila- 
toren. Bei allen Yorztigen der letzteren ftir 
Forderung groBer Windmengen mangelt 
ihnen doch dic E igenschaft, daB sie bei 
groBen Kupolofen — aus Ursachen, deren 
Darlegung hier zu weit fiihren wiirde — 
wirksam durchdringen, sofern zuflillige 
W iderstande, wie Schlackenvorlagerung an 
den Dusen usw., voriibergehend eintreten.
Bei Verwendung von Kapselgebląsen hin- 
gegen bleibt eine Yerschlackung oder ein 
A uftreten  sonstiger Ilindernisse an den 
Dusen ohne N achteil, da diese Geblase- 
gattung  auch die sich dann notwendig er

gebendc hohere Pressung leicht uberw indet und ihre 
volle AVindmenge in den Ofen fordert, und zwar ohne 
die Gefahr des der Sclunelzung sehr nachteiligen 
Ueberflusses an Windmenge.

Die Schmelzvorgange im Kupolofen beim Vcn- 
tilatorbetrieb  lassen ubrigens erkennen, daB unter 
letzterw ahnten U m standen der auf den Kern der 
Schmelzsiiule wirkende Druck demjenigen weit 
nachsteht, den m an am  W indringe — also unm ittel
bar vor E in tritt in den Ofen — ani Druckmesser 
ablescn kann.

Ais M ittel zur Behinderung des Entwcichens von 
ziindbaren Flugkorpern aus den Kupolofen h a t sich, 
wic in zahlreichen andern GieBereianlagen, auch 
hier die F  u n k e n k a m m e r aus Schamotteniatcrial 
bestens bew ahrt; jedwede Yorrichtung fiir kiinst- 
liche Niederschlagung der F lug te ile , die einer 
W artung bedarf, m acht sich entbehrlich. Aller
dings erfordert eine solche Einrichtung m it Riick- 

• sieht auf Gasspannung und -Yolumen groBe Sorg- 
falt in der Bestimmung ihrer raum lichen Ver- 
hiiltnisse; denn nirgends treten  die W irkungen des 
Mariotteschen Gesetzes so w ahrnehm bar in die Er- 
scheinung wie hier. Dann sind auch, wenn es sich 
um eine Daueranlage von Funkenkam m ern handclt, 
alle beweglichen und alle Eisenteile im Innem  der
selben auszuschlieBen, denn solche wurden dem 
Feuchtigkeits- und Tcmperaturwechsel, besonders

Abbildung 7. Kupolofen.
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aber den chcmischen Einwirkungen des Abgase- 
gemisches nicht lange W iderstand leisten.

A u Ber der Schmelzanlage ist die F o r m s a n d -  
a  u f b c r e i t u n g ais gleich wichtiger Hilfsbetricb 
zu erwahnen. Sie ist fiir eine Hochstleistung von 
30 cbm  fertigen ilodcllsand in 9 Std. gebaut und 
arbeitet vollig sclbsttatig. Die Einzelheiten sind 
aus der Tafel X X X  zu ersehen.

D a in der nachsten Umgebung Form sand fiir 
hohere Anforderungen nicht gcwonnen wird, so ist 
das W erk auf den Bezug von auBerhalb (aus Halle
a. S., Fiirstenwalde a. Spr. und vom H arz) angewiesen.

Dic Anfuhr m it Eiscnbahnwagen und dic Lagcrung 
in den Rohsandbuchten ist ohne w-eiteres aus dem 
GrundriB (Abb. 2) zu entnehmen. Mittels H unten 
gelangt der Sand auf Schińalspurgleisen zu einem 
elektrisch angetriebenen Plattform aufzug, um dann 
1,50 m lioher gehoben zu werden, ais die Sohlenober- 
kantc der Trockenofengruppc. D ort ist ein leichtes 
schrniedeisernes, stelzenartiges Fahrgeriist m it Lauf- 
b rett und Schinalspur angebracht, das die Sand- 
wagen (aułklappbare Blcchlowrys) bestreichen, um 
hier ihren Inhalt auf die Trockenofcndeckcn zwecks 
Trocknung des Sandcs zu entleeren.

Eine oben offene Transportschnecke S „ welche 
sich un ter dem Fahrgeriist befindet., vcrm ittelt die 
Yersetzung des auf den Trockenofen ausgebreitctcn 
Sandes nach den Verarbeitungstellen.

Die eigentliche Aufbereitung des Formsandes zer- 
fiillt in folgende Arbeitabschnitte:

1. Reinigen des alten Sandes.
2. Trocknen des neuen Sandes.
3. Mahlen des alten und neuen Sandes; Mischen 

m it Kohlenstaub und Absieben.
4. Anfeuchten und Durchliiften der Materialien 

unter 3. und Einbringen in Yorratsilos.
Der alte Sand, verm ischt m it Spritz- und Ueber- 

laufeisen, Sandstiften, Papier u. dgl., wird auf das 
Schiittelsieb A aufgegeben, von welchem alle jene Bei- 
mengungen zuriickgchaltęn werden. Letztere fallen 
ani Auslaufende auf einen Haufen und werden zwecks 
W iederverwendung beseitigt, wahrend der brauch- 
bare, aber noch m it ganz feinem Spritzeisen ver- 
mischte Sand durch das Sieb und die Gosse B nach 
dcm E levator C fiillt. Dieser hebt den Sand hoch und 
yerbringt ihn iiber eine Yerteilungsgosse D nach dem 
M agnetseparator E , welcher sam tliche noch in dem 
Sande befindliehen Eisenteile ausschcidet und in 
einem Behiilter sainmelt, wahrend der min vollig 
gereinigte Sand in den 1 cbm haltenden Siło F  fiillt. 
Derselbe ist unten durch eino in weiten Grenzen regu- 
lierbarc StoBaufgabe G abgeschlossen. Der Siło F  
sowie alle anderen Silos der Anlage haben den Zweck, 
UnregelmaBigkeiten, welche beim Gang der Anlage 
auftreten, auszugleichen. Der neue Form sand, der, 
wie oben erw ahnt, getrocknet und in Transport
schnecke S, zur Sandbereitung gelangt, wird in den 
Yorratsilo H  aufgegeben. Auch er wird wie der 
Siło F  nach unten  durch eine StoBaufgabe J  eńt- 
sprccliend der Aufgabe G abgeschlossen.

Die Einbringung des Kohlenstaubes in den Siło 
K, welcher ungefiihr den halben Tagesbedarf faBt, 
erfolgt von Hand. Der Siło K wird nach unten durch 
eine regułierbare Austragschnecke L  abgeschlossen. 
Die StoBaufgabe G fiir alten Sand steh t auf dcm 
Podest J l  der Anlage und arbeitet durch eine abge- 
schlossene Rutsche N  in den Kollergang O. Die 
StoBaufgabe J  fiir neuen Sand und die Regulier- 
schnecke L fiir Kohlenstaub sind auf der Staubhaube 
des Kollerganges O aufm ontiert und arbeiten eben
falls in den łetzteren. Alle drei Aufgebeapparate 
werden von einem gemcinsamen Vorgelege P  aus 
angetrieben und konnen zugleicli durch einen Aus- 
riicker stillgelegt werden. Dic StoBaufgaben G und J  
sowie die Schnccke L geben alten und neuen Sand 
nebst Kohlenstaub in bestim mten, dcm jeweiligen 
Yerwendungszwccke des Modellsandes entsprechenden 
ProzentsStzen in den Kollergang O auf, welcher die 
M aterialmenge m ahlt und zugleich trocken vermischt.

Durch cinc Oeffnung der Schiissel des Koller
ganges, welche durch ein gelochtcs Blech abgedeckt 
ist, fiillt der geniigend zerkleinerte Sand in eine Gosse 
Q und aus ihr in den Elewator R ; dieser fordert das 
G ut durch die Gosse S in das fiinfseitige Polygon- 
Sieb T.

Das feine Materiał fiilłt in einen un ter dem Sieb 
befindliehen Trichter U, w ahrend der Ueberlauf durcłi 
eine Fallrinne V nach dem Kollergang zuriickgefiihrt 
wird. Durch die Misch- und Anfcuchtschnecke W 
wird der Sand dem T richter U entnommen, durch 
die Brause X  angeniifit und durch einen unterbroche- 
nen Schneckengang dem Auslaufende der Schnecke 
zugefiihrt, wobei eine innigc Mischung erfolgt.

Yon der Mischschneckc W gelangt der ange- 
feuchtetc Sand in den D esintegrator Y, welcher 
den Sand lockert, durchluftet und dcm E levator Z 
zuwirft. Dieser fordert den nunm ehr gebrauch- 
fertigen Modellsand in die Yerteilungschneckc I, 
welche, um  die Porositat des Sandes zu wahren, 
m it unterbrochenem  Schneckengang ausgestattet 
ist. Durch die vier m ittels Schieber vcrschlieB- 
baren Auslaufstutzen a, b, c und d der Schnecke 
wird der Modellsand in die darunter liegenden Silo- 
abschnitte e, f, g, li yerteilt, dann verm ittelst der 
Schieberoffnungen in M uldenkipper abgezogen, um 
auf Schmalspurgleisen i der Formerci zugefuhrt zu 
werden.

Der Antrieb der einzelnen Maschinen erfolgt 
durch die Yorgelege P , k  und 1, bezw. von der llau p t-  
transmission m direkt aus. Letztere erhiilt ihren An
trieb durch einen Elektrom otor, welcher im Ge- 
blaseraum  aufgestellt ist. Die beschriebcne voll- 
standige Sandaufbereitungsanlage wurde von der 
Maschinenfabrik B r i n c k  & H  u b n e r in M ann
heim ausgefiihrt.

E rganzt wird die Anlage noch durch eine Lehm- 
miihle, Sehwiirzemiihle und zwei Desintegratoren 
zum Durchschleuderu des Kernsandes und der 
Masse. Alle Erw artungen und Anforderungen, die 
beim E ntw urf gestellt wurden, haben sich in holiem
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Mafie erfiillt; beruh t doch der gute Erfolg, d. i. der 
ausnchmend saubere GuB, den das "Werk erzeugt, 
im wesentlichen aut der Yollkommenheit und An- 
passungsfahigkcit der beschriebenen Sandaufbc- 
reitung.

Was die w irtschaftliche Seite anbelangt, so ist be- 
merkenswert, daB die Bedienung der ganzen Anlage 
nur zwei gering angestrengtc A rbeiter crfordert,
gegeniiber sieben bis acht Mann in der alten GieBerei. 
Zu der wirtschaftlichen Ueberlegenheit dieses Sy
stems im Yergleich zu den herkommlichen, sogar in 
vielen GroBgiefiereien anzutreffenden handwerks- 
maBigen Yerfahren der Aufbereitung gesellt sich noch 
der Umstand, dafi infolge der U m mantelung der 
Maschinen und sonstigen Yorrichtungcn keine
nennenswerte Staubbildung im Raume 
sich bemerkbar macht.

Die vielseitige Sorgfalt, welche die
Aufbereitung des Form sandes bis zu
seiner Abfuhr nach den Verwendungs- 
tellen erfahren hat, diirfte den Gc- 
danken nahe legen, warum nicht auch 
noch eine Einrichtung fiir mechanische 
Ycrteilung des Sandes im Raume, wie 
sie heute bei sonstigen Massengiitern, 
z. B. bei Kohle, M iihlenprodukten und 
auch vereinzelt fiir Form sand in GieBe- 
reicn iiblich ist, hinzugefiigt wurde.
Hiervon wurde geflissentlich und zwar 
aus folgenden Erwagungen Abstand 
genommen:

Allen S a n d f o r  d e r 111 i 11 e 1 n , wie 
T ransportschnccken, SchiUtelrinnen, 
G urttransporteuren u. dgl. inodernen 
Einrichtungen, welche den Sand in 
einem „S trange“ von uriyfcrmeidlich 
kleinem Querschnitte ununterbrochcn 
und zwanglaufig durch den Raum  be- 
wegen, w ohnt der grofie N achtefi inne, daB die Sand- 
gattungen, die sich tro tz  groBer Verschiedenheiten, 
durch keine augenfiilligen Merkmale unterscheiden, 
haufig nicht an den richtigen O rt gelangen.

D ann sind es noch einige Grundiibcl, welche 
der starr-mechanischen Sandbcwegung anhaften. 
Der praparierte Sand, der bekanntlich einen ganz 
bestim m ten Feuchtigkeitgrad besitzen muB,  ver- 
licrt diesen bei seiner Bewegung und Ausstreckung 
zu einem schwachen Prism a m it unerwiinscht 
groBer Angriffoberflache infolge Austrocknung. 
Bewegung und Austrocknung endlich begunsti- 
gen in hohem MaBe —  neben Staubbildung — 
eine bestim m te Ordnung des Sandes nach K orn- 
groBe und spezifischem Gewicht auf dem Wege 
zur Yerbrauchstelle dergestalt, daB das porosere 
Gemenge (einschliefilich Kohlenstaub) unter Kiigel- 
chenbildung sich nach oben arbeitet, wahrend das 
ton- und quarzhatige Materiał nach unten sinkt. 
Sandverteilungsanlagen dieser A rt entstanden in 
GieBereien und wurden wieder beseitigt, bezw. 
sind vorlaufig stiUgelegt in der Hoffnung, daB 

XLV.m

sic sich doch einmal ein passendes Arbeitsfeld 
erobern.

Solche MiBgriffe in der Mechanisieruńg wur
den nicht untcrlaufen, wenn diese m ehr aus dcm 
GieBereibetricbe heraus geboren wiirde, ais wenn 
unigekehrt der M asęhinenfabrikąnt um jeden Preis 
ein Verwendungsfeld fiir seine Einrichtungen sucht. 
Es trifft also auch hier der E rfahrungsatz zu, daB 
jeder technische F ortschritt zugleich den Keim der 
Uebertreibung in sich tragt. —

Die Sandverteilung m it Blechlowrys (Mulden- 
kippern) auf gemeinsamer Schmalspur ist deshalb 
bei weitem vorzuziehen, weil ihr dic grofite An- 
passungsfahigkeit eigen ist und der Sand in groBen 
gcschlossenen Mengen, deren Form  sich den Ideal-

korpern Kugel oder Witrfcl nahert, zugefiihrt wrird, 
dic also die kleinsten Angriffsflachcn fiir Austrock 
nung bieten.

Da, wo aus bestim m ten Betriebsrucksichten 
eine Beforderung auf Giefiereisohle vermieden werden 
muB, tr i t t  zweckmaBig an deren Stelle der Trans
port des Formsandes m ittels H angebahn; denn in 
diesem M ittel vereinigen sich die Yorziige: ortliche 
Anpassungsfahigkeit, groBe Sandvolumen, N ichtbean- 
spruchung der GieBerei-Grundflache, bei allerdings 
hoheren Anlagekostcn ais bei der Beforderung auf 
Bodengleisen.

Haufig bedingen die Hebezeuge — je ausgiebiger 
sie angelegt sind, desto mehr, —  eine E inschrankung 
der Hangebahn auf verhiiltnismaBig kleine Arbeit- 
felder, stellenweise schlieBen sie eine solche ganz 
aus, weil beide Anlagen sich storend begegnen 
wurden.

Die sonstigen Hilfsanlagen, welche der un- 
m ittelbaren Anghederung der GieBerei weniger 
bediirfcn und der Feuersicherheit halber eine ge- 
trenn te  Lage zur GieBerei erfordern, sind in einem
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Sonderbau untergebracht. Dieser, m it fcuersic-hercn 
Zem entbetondeeken ausgeriistct, umfaBt Maschinen
fabrik m it den verschiedenen Werkzcugmaschinen 
zu r B earbeitung von GuBstiicken aller A rt; Modell- 
tischlerei und Schlosserei, sowie im Obergcschossc 
Modellager und  Form plattenraum e. Alle Trans
port e dahin erfolgen m it elektrisehem Aufzug. 
Die W ohlfahrtseinrichtungen befinden sich im Yer- 
w altungsgebaude. Die Beheizung sam tlicher zur 
Fabrikanlage gehórigen Biiume sowie der Bureau- 
und W ohlfahrtsraum e erfolgt von einer im Keller- 
geschoB dieser Abteilung untergebrachten Dampf- 
zcntralc. Dicselbe besteht aus 4 Niederdruck-Dampf- 
Sattelkesscln yon je 00 qm wasserberiihrter Ileiz- 
flache. Der Dampfiiberdruck am  Anfang der Leitung 
betrag t 0,15 at. Die Entfernung des letzten Ileiz- 
kórpers von der Zentrale ist 260 m. Eine Dampf- 
leitung fiihrt nach der Maschinenfabrik. Dieselbc 
ist, wie auf Abb. 8 ersichtlich, auf 24 m Entfernung 
bei 8 m Ilohc an  ein zwischen Maschinenfabrik und 
GieBerei gespanntes Drahtseil m it Spanneisen auf- 
gehangt. Durch diese Anordnung wurden bedeutende 
Kosten, die ein begehbarer K anał verursacht ha tte , 
erspart. Die ganze Heizungs- und Badeanlage wird 
von einem Mannę bedient, dcm nebenbei auch noch

die W artung des Kcssels sowie die Beaufsichtigung 
der umfangreichen W aschraume obliegt.

Besonders gu t bew ahrt h a t sich die Ortswahl 
der Heizkorper in der GieBerei, teils am  FuBboden, 
teils in halber und teils in ganzer Hohe des Gc- 
biiudes. Die groBen Vorziige dieser Anordnung sind: 
Yermcidung der liistigen Zugstromung im Raume, 
betrachtlichc Baumersparnis und Uebereinstimmung 
der Tem peraturhohe an allen Stellen der GieBerei, 
wie sie m it Ofcnheizung erfahrungsgemaB nicht 
annahernd zu erreichen ist.

In  der reichlichen Bęhutzung der vorbcschriebenen 
gediegenen Fiirsorgeanlagcn durch die Arbeiterschaft, 
sowie der unverkennbaren Arbeitsfreudigkeit Aller 
in den luftigen und hellen Fabrikationsraum en 
findet das Gebotene dic beste Anerkennung.

W ahrend frtiher die Begriffe Ordnung und Arbeits- 
teilung m it GieBereibetrieb nicht recht vereinbar schie- 
nen, haben sich im letzten Jahrzehnt dic Anschauun- 
gen, un terstiitz t durch die Fortschritte  in der Maschi- 
nenfabrikation und dcm mechanischen Bauwesen, er- 
hcblich geandert, so daB heute in zahlreichen GieBe
reien ebenso wirtschaftlich und systemmaBig gearbei- 
te t wird, wie im Maschinenbau, bei gleich freundlicher 
Gestaltung des Innem  und des AeuBern der Anlagen.

Elektromagnetische Eisenseparatoren im GieBereibetriebe. *
Yon 2)ipl.=;3ng, Dr. E r i c h  O p p e n in Hannover.

enn man dieneuzeitlicheEntw icklungderTech- 
nik verfolgt, so findet m an itbcrall Bestrebun- 

gen, Abfallstoffe nach Moglichkeit in irgend einer 
Form  nu tzbar zu machen. Im  GicBereibetriebe sind es 
hauptsachlich die im  Form sande yerbleibenden Eisen- 
tcile, welclie den Form sand verschlechtern und  so 
zu Fehlgussen Yeranlassung geben konnen. W ahrend 
sich die gróBeren Eisenteile dureh Absiebung ent- 
fernen lassen, bietet die Abscheidung der Form er- 
nagcl und des Spritzeisens m ehr Schwierigkeiten. 
Auch die in der Putzerei und in den Gangen ent- 
fallenden Schuttm assen enthalten noch Eisen beige- 
mengt. Ferner ist in der Kupolofenschlacke auBer 
dem chcmisch beigemengten Eisen noch metallisches 
Eisen enthalten, welches nach Zerkleinerung ge
wonnen werden kann.

Man h a t daher schon friihzeitig versucht, Eisen- 
ausscheider zu konstm ieren ; die altesten bekannten 
Yersuehe stamm en aus dem Jahre  1792. Diese Sepa- 
ratoren arbeiteten  natiirlich noch m it perm anenten 
Magneten, da der E lektrom agnet erst im Jah re  1825 
erfunden wurde. Perm anente Magnete leiden an dem 
U ebelstande, daB sie verhaltnismiiBig schwach ziehen 
und auch im Laufe der Zeit ihren Magnetismus ver- 
lieren. AuBerdem sind stets Abstreifer erforderlich, 
welche das gezogene Eisen m it Gewalt vom  ilagneten  
entfernen mflssen. D aher konnte erst durch die Ein-

* Vortrag, gehalten auf der X III. Versammlung 
deutscher GieCercifaehleute am 16. September 1910 zu 
Brauuschweig.

fiihrung von E lektrom agneten die Eisenausscheidung 
in der Praxis festen FuB fassen.

Die alteren Ausfuhrungsformen von Scheideni 
bestanden meist in der Vcr\vendung bewegterM agnete, 
welche das Eisen anzogen und durch Stromausschal-

Abbildung 1, Steinert und Kentler-Scheider 
m it umlaufenden Magneten.

tung  oder A bstreifung an der gewunschten Stelle 
fallen lieBen. Beispielsweise h a t m an versucht, einen 
Magneten iiber das auf einer P la tte  ausgebrcitete 
G ut hinwegzufiihren und abseits dann den Strom  
auszuschalten. Die Leistung einer derartigen E in-
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richtung ist aber viol zu gering, und m an ging deshalb 
zur Trommelforin iiber, welche fiir die Abscheidung 
groBerer Eisenm engen die allein ubliche ist. Abb. 1

lauft ein Messingmantel um  ein M ignetsystem  und 
wird das G ut dureh den T richter zugefiihrt. W ahrend 
nun allesUnm agnetische frei inden K asten TJherunter- 

fallt, wird das Eisen von M agneten an- 
gezogen und von der umlaufendenM essing- 
trom m el m it herum gefiihrt, bis es an den 
feststelienden pflugartigen Abstreifer ge
langt, der cs seitlich aus dcm Magnetfelde 
herausfiihrt, so daB cs in die beiden scit- 
lichen K asten M fiillt. Hierbei muB jedoch 
das Eisen gewaltsam aus deniM agnetfclde 
gebracht werden, was einen starken Yer- 
schleiB des Tromm elm antels bedingt, 
auBerdem ist die Aufgabcbrcitc verhiilt- 
nismaBig klein.

Eine wesentlich bessere K onstruktion 
stam m t von W e n s t  r  8 m , welche sich 
gu t in der Praxis bew ahrt h a t und 
beispielsweise auch viel fiir Scheidung 

von M agneteisenstcin angewendet wurde. Bei diesem 
Scheider, den Abb. 3 zeigt, ist das Prinzip der fest- 
stehenden Magnete m it Erfolg verwcndet. Die achsial

Abbildung 3. Wcnstróm-Scbcider.

sitzenden Magnetspulen erzeugen auf der einen Hiilfte 
des Tromm elm antels magnctische Felder dadurch, 
daB Eisenstiibe, welche dureh Holzstiibe E  getrennt 
sind, durcli innere Yorspriinge abwechselnd m it den 
Nord- und Siidpolen verbundcn sind, so daB die S tabe 
selbst zu Nord- und Siidpolen werden, und so auf 
der Separationseite alles Eisen festgehalten wird. 
Das zu separierende G ut wird ebenfalls oben auf die 
Trommel dureh die Schiittelrinne B gebracht. Eine 
andere A usfiihrungsart m it achsial angcordneten 
Spulen zeigt Abb. 4, bei weleher ein Messingmantel 
um  die feststehenden Pole lauft. Die K onstruk- 
tionen von Geist und H um boldt haben ebenfalls 
die achsiale Anordnung der Magnete. Bei der 
Geistschcn Ausfiihrung is t noch ein besonderes 
Schutzblech aus Eisen erforderlich, um  die liintere 
Seite der Trommel unm agnetisch zu machen, weil 
die Spulen zu sehr streuen. N atiirlich bildet 
dieses Eisenblech einen magnetischen KurzschluB 
und ergibt einen entsprechenden Y erlust, der nur

Abbildung 4. Messingmantel-Scheider 
m it achsial angcordneten lesten Magneten.

Man ging deshalb dazu iiber, feststehende Magnete 
in einer rotierenden Trommel zu verwenden, weil 
m an dann feste Strom zuleitungen erzlelte, und die 
M agnete dauernd un ter S troni bleiben konnten.

Abb. 2 zeigt eine der F irm a E r n s t  I I . G e i s t  
in Coln-Zollstock paten tierte  K onstruktion. Dabei

Abbildung 2. Geist-Scheider m it Abstreifer.

zeigt das Prinzip derselben. Das G ut wird in den 
T richter A gebracht und von der Schiittelrinne B, 
welche es gleichmaBig verteilt, auf die Separations- 
trom m el geleitet. Diese besteht aus radial 
angeordneten, mitum laufenden M agnetspulen, 
w-elche in den Polstiicken D abwechselnde 
Polaritiit erzeugen. Diese Pole D sind dureh 
«ingefiigte unmagnetische Zwischenstiicke ais 
gesehlossener Trom m ehnantel ausgcbildet. Die 
Stronizuleitung geschieht dureh zwei Schleif- 
ringe, wenn alle Spulen dauernd erregt werden.
Es ist dann aber nutig, das Eisen gewalt
sam  vom Troinm elm antcl abzukratzen, deshalb 
werden komplizierte Schaltvorrichtungen er
forderlich, um die Magnete an der geeigneten 
Stelle auszuschalten. Dieser Separatortyp 
wurde besonders von der F irm a S t  e i n e r t
& K e n 1 1 e r in Co In ausgebildet. Ein N ach
teil ist, daB der Tromm eldurchmesser verhalt- 
nism&Big groB sein muB, um  die geniigende 
Anzahl Magnete unterzubringen. Wegen der 
koinplizierten Schaltvorrichtungen kann dieser 
Scheider n ich t ohne weiteres jedem ungelernten 
A rbeiter anvertrau t werden.
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durch verm ehrte Strom aufw endung ausgeglichen 
werden kann.

D a alle diese Ausfuhrungsformen aber nur ein 
starres Festhalten  des gezogencn Eisens ergeben, wo
bei es leicht moglich ist, daB unmagnetische Bestand-

teile eingeschlossen werden, so wurde auch die A n
ordnung der Pole in radialcr R ichtung versucht. 
Hierbei kom m t das zu ziehende Eisen an mindestens 
einem Nord- und Siidpol vorbei, und es miissen deshalb 
alle langlichen und alle rem ancntm agnetischen Stiieke 
sich auf den Tromm elm antel um lagem , wobei eine 
kriiftige Bewegung des Eisens auf 
dem Trommelmantel sta ttfindet, 
wodurch allen mitgerissenen und 
miteingeschlossenen unm agneti- 
schen Bestandtei]en Gelegenheit 
gegeben wird, abzufallen. Abb. ó 
zeigt die radiale Anordnung der 
Magnete (B auart G r 6 n d a 1), 
dabei erfolgt die Zufuhr des 
Gutes beispielsweise durch ein 
Transportband, welches direkt 
uber dięM agnettrom m elgelegt ist.

Es h a t sich jedoch ergeben, 
daB metallisches Eisen bei groBe- 
rer Umfangsgeschwindigkeit dic 
Tendenz zeigt, abzuspringen, m an 
kann daher alle diese Scheidern

n u r sehr langsam laufen lassen, so daB die quanti- 
ta tive Leistungsfahigkeit dadurch begrenzt ist.

Um diese Uebelstiinde zu verm eiden und gleich
zeitig eine reiue Scheidung zu ermoglichen, hat die 
M asehinenfabrik und M iihlenbauanstalt G. L u t  h  e r 

A. G. in Braunschweig einen neuen Separa- 
to rtyp  auf den Alarkt gebracht, welcher 
bei Yermeidung aller genannten Nachteile 
die Vorteile der zwei Systeme in sich ver- 
cinigt. Dies wird dadurch erreicht, daB 
dic Magnetpole schriig stehen und in dieser 
R ichtung verstellt werden konnen. Abb. 6 
zeigt das Prinzip der zum P a ten t ange- 
mcldeten K onstruktion. D er Separator be
sitz t feststehende Spulcn, dereń Strom- 
zufiihrung durch die Achse L gescliieht, 
welche fest gelagert ist. Um sich die Um- 
m agnetisierung klarzum achen, muB man 
den Gang eines bestim m ten Eisenstiickes 
ins Auge fassen, z. B. sei dasselbe genau in 
der M itte der Schiittelrinnc aufgegeben. 
Es bewegt sich dann in der Mittelebene 
und wird von dem oberen Ende des Siid- 
poles angezogen uiid am Tromm elm antel T 
festgehalten. D a dieser Tromm elm antel 
aber um lauft, so andert sich die relative 
Lage zwisehen den Polen und dem Eisen- 
stiick und steh t letzteres nach einer ge- 
wissen Zeit dem benachbarten Nordpol 
gegeniiber. Es findet somit eine Richtungs- 
iinderung der Kraftlinien s ta tt ,  und es ist 
ohne weiteres klar, daB die Umlagerung 
des Eisens um  so schneller vor sich geht, 
je m ehr die Polschnciden gegen die Yer- 
tikalebene geneigt sind. Man h a t es also 
in der H and, jeden gewiinschten Grad der 
Ummagnctisierung genau einzustellen und 

eine unerreicht saubere Scheidung zu erziclen. Abb. 7 
zeigt den Yerlauf der magnetischen Kraftlinien.

Der auBere Tromm elm antel besteht bei dem 
L uther-Separator aus einem Spezialblech; daher ist 
der YersehleiB, der bei anderen M anteln groB ist, hier 
auf ein JlindestrnaB verringert, auch is t der E rsatz

Abbildung 7. Yeriauf der magnetischen Kraftlinien beim Luther-Scheider.

Abbildung 5. Grondal-Seheider 
m it radial angeordneten festen Magneten.

A
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des Mantels iiuBerst einfach und billig. Abb. 8 und 9 
zeigen einen vollstandigcn Scheider der genannten 
Firma. Der zu reinigende Sand wird in den Trichter A 
fingefiillt und von der Schuttelrinne B gleichmaBig

Die Leistungsfiiliigkeit eines Trommelscheiders 
ist der A rbcitsbreite b und der Umfangsgeschwindig- 
keit v der Trommel direkt proportional. Is t r  der 
lialbe Durchm esser der Trommel, so ist die Flieh- 
k ra ft F , welche auf jedes festgehaltene Stflckchen

Es folgt daraus, daB bei gleicher Anziehungs- 
k raft eines Scheiders die zulassige Umfangsgc- 
schwindigkeit

ist. Das heiBt, um  die doppelte Durchsetzmenge 
un ter sonst gleichen U m standen zu erzielen, miiBte 
der Durchmesser der M agnettrom mel vierm al so groB 
gewiihlt werden. D er Trommeldurchmesser hat also 
auf die Dnrchsetzmcnge weniger EinfluB.

Eine allgemeine Form el fiir Trommelscheider 
muB daher lauten:

Q =  i  x  b x V  d , 
wenn Q die stundliche Aufgabemenge, b die Arbeits- 
breite, d den Trommeldurchmesser und a  einen Er- 
fahrungskoeffizienten, der natiirlich von der Gute 
der M agnetkonstruktion abhangt, bedeutet.

Dic Leistungsfiiliigkeit hangt im iibrigen von fol- 
genden P unk ten  ab:

1. der StuckgroBe des Gutes,
2. der A rt der Klassierung,
3. der Form  der Stiicke,
4. dem M engenverhalthis des Eisens und des 

Unmagnetischen,
5. sonstigen physikalischen Eigensehaften: Tem

peratur, Adhasion,
6. etwaigen storenden Beimengungen, F e tt, 

Wasser, Oel usw.

Abbildung 9. Luther-Scheider m it Schfittelaufgabe.

Abbildung 8. Luther-Scheider 
m it yerstelibaren radialen Magneten.

auf dic M agnettrommel gebracht, wobei das Eisen 
von den schrii^stehenden Polschnciden D angezogen 
wird, so daB es in die Tasclie M gelangt, wahrend 
das Unmagnetischc nacli U fallt. E in Stellblcch ge- 
s ta tte t die genaue Abgrcnzung des Magnetisehen vom 
Unmagnetischen. In  diesem Bilde ist gezeigt, daB 
auch die radiale A nordnung der Magnetspulen fiir 
das neue Separationsprinzip gu t venvertbar ist. Ein 
besonderer Yorteil der K onstruktion besteht darin, 
daB der Separator sich leicht staubdicht einkleiden 
la l i ,  was nam entlich bei der Schcidung von Schutt 
usw. angenehm ist.

Besonderer W ert wurde beim Luther-Scheider 
auf geringen S trom verbrauch gelegt, weil dies eine 
dauernde Ausgabe bedingt. W enn jem and den Schei
der tćiglich aclit S tunden benutzt und die K ilowatt- 
stunde z. B. 20 kostet, so kom m t das K ilow att- 
jalir auf 300 x 8x  0,20 =  480 JL K ann m an nun 
einen Scheider kaufen, der bei gleicher Leistungs- 
fiihigkeit nu r y 10 K ilow att weniger ais ein anderer 
benotigt, so konnte m an 480 .11 m ehr fiir den Scheider 
bezahlen, da das m ehr aufgewendete Geld sich dann 
m it 1 0 %  yerzinsen wiirde. Yom mechanischen 
Energiebedarf gilt dasselbe, obwohl dies in der P ras is  
m eist ubersehen wird, weil sich die M ehrkosten n icht 
so fuhlbar machen, da sie in der an sich groBen 
Kohlenrechnung verschwinden.

Auch dieser mcchanische Energiebedarf ist beim  
L u th e r-S ch e id e r iiuBerst gering, da die Yerluste 
durch W irbelstrom bildungcn auf ein Minimum ge
bracht sind.

Bei einem guten Scheider miissen die dauernden 
Ausgaben iiuBerst gering sein und nur wenige Pfennige 
fiir die Betriebstunde bei einem mittelgroBen Schei
der betragen. Leider wird jedoch yielfach hierauf 
garnicht geachtet.
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Theoretisch sollte nu r Stiiek neben Stiiek auf dem 
Mantel liegen, praktisch  kann m an jedoch etwas 
stiirker beschicken. E s empfiehlt sieli daher, m it 
jedem  Materiał, sofern es Besonderheitcn aufweist,

einen Yersuch machen zu lassen, bei welchem die giin- 
stigstc Stellung der Pole, die GroBe des Scheider 
und die Giite der Scheidung erm itte lt wird. Die 
in  Frage kommenden Herstcller solcher Separatoren 
unterhalten  zu diesem Zweck Yersuchsanstalten.

Die R entab ilita t des magne
tischen Scheiders ist eine sehr 
groBe. N ach M c y e r  betrug 
fiir eine m ittlere K unden- 
gieBerei, welche jahrlich 1500 t  
RohguB erzeugte, nach Abzug 
der zuruckerhaltenen Trichter,
AusschuB usw. der Bedarf an 
Roh- und  Brucheisen 1020 t, 
was einen Verlust von 1201, also 
8,5 %  des erzeugten Gusses, er
gibt. Es wurdo nun  drei Wochen 
lang alles Sp ri tzeisen, Schlacken- 
eisen usw. von H and gesam- 
m elt und  konnte so ein D rit
te l des Yerlustes wiedergewon- 
nen werden, jedoch waren die 
K osten der H andarbeit hierbei 
zu groB, um  die Sache rentabel 
zu machen.

Rechnet m an nur 20 J l  
f. d. t  verlorenes Eisen, ein 
Satz, der sehr niedrig gegriffen 
ist, so erhalt m an im Ja h r  
einen Yerlust von 2500 JC, von 
welchem m an den gróBten Teil 
m it Hilfe eines magnetischen Se
paratora wiedergewinnen kann.
Der Scheider hiitte sich also 
schon im ersten Jah re  am orti- 
siert.

D er Yerwendungsbereich der Separatoren im Gie- 
Bereibetrieb bestelit, wie bereits anfangs erw ahnt, 
zunachst in der Reinigung des Form sandes. Bei 
groBeren Anlagen wird m an zwcckmaBig eine Magnet- 
trom m el in dieF orm sandauf bereitungsanlage einbauen.

Eine einfachere Anlage bestelit aus einer Quctsch- 
vorrichtung, um  dic Knollen zu zerdrucken, daran 
anschlieBend M agnettrom mcl zur E ntfernung des 
darin enthaltenen Eisens, darauf Siebung des fertigen 
Sandes. N aturlich wird m an die E inrichtung gleich- 
zeitig fiir die B ehandlung des Putzereischuttes und 
auch der Kupolofenschlackc m it Y orteil yerwenden

Abb. 10 zeigt eine einfache Separationsanlage, bei 
welcher das zu separiorende G ut aus dem Kippwagen 
auf don R ost R  gestiirzt wird, welcher alle zu groBen 
Stiicke zuriickluilt. Das Becherwerk B hebt dann 
das Gut auf den Separator S, welcher das Eisen in 
die Tasche M leitet, wahrend das Unmagnetischc in 
die Tasche U gelangt. Yon den Taschen konnen die 
P rodukte  in Kippwagen abgefiillt werden. Die Anlage 
erfordert also auBer Zu- und A bfuhr keinerlei Be
dienung. Soli gleiehzeitig die Kupolofenschlackc vom 
Eisen befreit werden, so kann  die Anlage noch durch 
eine Kugclmiihlc oder cin Pochwerk erganzt werden.

Eine Anordnung von Quctschwalzwerk, Separator 
und Sieb wird von der Firm a A. G. G u t m  a n n in 
O ttenscn bei H am burg hergestellt (ygl. Abb. 11). 
Diese drei Yorrichtungen sind in einem Maschinen- 
gestcll ycreinigt und bilden die einfachste Form  einer 
kleinen Form sandaufbereitung.

E in  ganz anderer Yerwendungszweck der Eisen- 
separatoren im GieBereibetriebe besteht in der 
Reinigung des Sandes fiir Sandstrahlgeblase, hierbei 
handelt es sich n u r darum , den Sand von allen zu- 
fiillig beigemengten Eisenteilen, vor allen Dingen
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Formerniigeln, zu befrcien, welche im Sandstrahl- 
geblase B etriebstorungcn vęranlassen konnten. 
Abb. 12 zeigt den Einbau eines Trommelscheiders 
in einen R otationstisch.

Zum SchluB m ochte ich noch auf dic W eiter- 
venvertung des auf dem  Separator gewonnenen 
Eisens kurz hinweiscn. Durch Anwendung von sehr 
hohen Driickcn (1200 bis 2000 at) werden Feil-, 
Dreli- und  Hobelspanc von Schniiedeisen, GuBeisen 
und S tahl ohne jeden Zusatz b rikettiert. Dic W ert- 
erhohung durch die B rikettierung 
ist recht erheblich und betriigt 
fiir Schmiedeisen und S tahl etwa 
15 J l ,  fiir GuBeisen 30 bis 35 J l  
f. d. t, und zwar kom m t dies daher, 
daB dic loscn Spiine einen Ab- 
brand von etw a 5 0 %  gegen 8 
bis 10 %  bei B riketts zeigen.
Nach denVcrsuchen verschiedener 
Werke ergeben Spiinebriketts bes
sere Giisse, so daB sie die sonst ais 
Zusatzm aterial verw endeten tcu- 
ren Spezialeisensorten voll zu cr- 
setzen vermógen.

Es b ietet sich also hier fiir die 
Zukunft ein reiches Anwendungs- 
gebiet fiir die elektronmgnetische 
E isenseparation, da sich dic Bri- 
kettierung im m er m ehr Bahn 
brcchen wird.

Auch vom nationalokonomi- 
schen Standpunkte aus betrach- 
tet ist die AViedergewinnung des 
Eisens hochst wertvoll. Auf dem 
kurzlich in Stockholm abgchal- 
tenen X I. Internationalen gcolo- 
gischen KongreB wurde darauf 
hingewiesen, daB, wenn die Roh
eisenerzeugung kiinftighin in der 
gleichen Weise steigt wie in den 
letzten Jahrzehnten, d ieunszur- 
zeit bekannten und nach dem 
heutigen Stande der Technik 
nutzbaren Eisenerzvorkommen in 
etwa 60 Jahren aufgebraucht sein 
werden. * Schatzt man auch die 
wirklich vorhandene, nutzbare 
Eisenerzmenge auf etwa den f iinf- 
fachen Betragund wird man noch Abbildung 21. 
manche neue Lagerstiitten finden, 
so geben dieseZahlen doch immer* 
hin zu denken. Insonderheit in Deutschland wird 
diese Frage bald aktuell werden; man wird bald 
auch dic armeren Eisenerzlagerstatten, welche gegen- 
wiirtig nicht ais abbauwurdig gelten, in Angriff 
nehmen miissen. Hierfur kann man die elektro- 
magnetische Aufbereitung sehr gut verwenden, da 
diese imstande ist, die armen Erze genugend gut 
anzurcichern. D erartige Anlagen sind heute schon 
in groBer Zahl in Schweden vorhanden und zwar

* Ygl. „S tah l und Eisen" 1910, 17. Aug., S. 1395.

wird daselbst vor\viegend Magneteiscnerz nach vor- 
hergehender Zerklcinerung auf elektroinagnctischen 
GrOndal - Scheidern angereichcrt. Diese Grondal- 
Scheider behandeln das Erz in nassem Zu- 
stande, und es kann deshalb die ganze Aufbereitung 
ohne jede Staubplage arbeiten. Das angereicherte 
Erz wird ohne jedes B indem ittel b rike ttie rt und 
hernach im Grondalschcn Kanalofen gefrittet. Da 
die G rondalbriketts gegeniiber reinem Erz etw a 
2 5 %  Kokscrspanis im Hochofen erfahrungsgemaB

In einen Rotationstisch eingebauter Trorcmelschcider 
(B auart A. Gutmann).

ergeben, so werden hierdurch die geringen Bri- 
kettierungskosten groBtenteils ausgeglichen.

Diese Methode lieBe sich heute schon in vielen 
Fallen in Deutschland m it Erfolg verwenden und 
wird spater wahrscheinlich eine groBe Rolle spielen, 
wenn auch die armeren unserer deutschen Erze zur 
V erhuttung herangezogen werden miissen. Die Gron- 
dalbrikettierung und F rittung  ist fiir alle Eisonerze 
verw endbar, jedoch ist dabei Bedingung, daB das 
E rz in scharfkantiger Stuckfonn b rikettie rt wird.
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Ueber langsam erstarrtes Spiegeleisen.*
Yon Professor B e r n h a r d  O s a n  n  in Clausthal.

(Jlitteilungcn aus dem cisenhiittenmiinnischcn In stitu t der Kgl. Bergakademio zu Clausthal.)

M. H .! Es ist llm cn bekanńt, daB m an den 
Mangangehalt des GuBeisens in den Grenzen von 
etw a 0,6 bis 0 ,8 %  halten muB, um  aus ihm N utzen 
zu ziehen. Geht m an dariiber hinaus, so findet man, 
daB der Mangangehalt die Sprfidigkeit und H iirtc 
dera rt begiinstigt, daB dio GuBstiicke unbrauchbar 
werden konnen. Auch in HartguBstiicken, bei denen 
die H artę  erwflnscht ist, findet m an seiten einen 
hoheren M angangehalt ais 1 % . Yon der Sprćidig- 
keit, welche durch hoheren Mangangehalt hervor- 
gerufen wird, kann m an sich leicht einen Begriff 
machen, wenn man Hochofenwerke besucht, die 
manganreiche Roheisengatt ungen, wie Stahleisen, 
Spiegeleisen, Ferrom angan erzeugen. Man sieht, 
daB beim E rkaltcn  des Eisens Sprilnge und Risse 
auftre ten , und ein schwacher Hammerschlag zur 
Zertrilm m erung geniigt. Man bemerkt auf der 
Bruchflache mannigfache Anlauffarben, die dadurch 
entstanden sind, daB die Luft durch die sich bil- 
denden Risse Z u tritt gefunden hat, und der Sauer
stoff auf dem Eisen feine Oxydschiehtcn bildet, 
welche im Zusammenhang m it der Tem peratur- 
stufe ycrschiedene Farbę zeigen.

Diese Anlauffarben bezeugen also, daB zalil- 
lose Risse Yorhąnden sind, und diese Risse legen 
Zeugnis dariiber ab, daB Spannungen in dem Roh- 
eiscnstuck bestehen. Das Rohcisenstiick reiBt ebenso 
wie eine gegossene Spiegelglasschcibe, die m an beim 
Erkalten sich selbst iiberlaBt. Man spricht in solchen 
Fallen yon Unterkiihlung, indem m an annim mt, 
daB das fliissige Eisen die Neigung hat, sich unter 
seinen Schmelzpunkt abzukiihlen. E s miiBte also 
in einem bestim m ten Zeitraum  schon erstarrt sein, 
nach dessen Yerlauf es aber noch fliissig ist. Setzt 
schlieBlich die E rstarrung ein, so erfolgt sie nicht 
in der gcwohnlichen Weise, also allmahlich von 
auBen naeh innen fortschreitend, sondern sie er- 
streckt sich m it Blitzesschnelle durch den ganzen 
Korper hindurch. Es ist natiirlich, daB sich dabei 
die Molekule nicht so lagern konnen, wie es den 
das Gleiehgewicht herstellenden Anziehungskraften 
entspricht. Es besteht eben ein gleichgewichts- 
loser Zustand, in dem jedes Molekuł an den P latz 
zu gelangen sucht, der ihm zukommt. Man sagt 
dann: „E s besteht Spannung". T ritt die geringste 
Erschiitterung oder Temperaturiinderung in Kraft, 
so auBert sich die Spannung oft in einem ReiBen, 
das von einem starken GerSusch begleitet ist.

Bei Ferrom anganstucken geniigt der Temperatur- 
wechsel, den Sonnenschein und Regen bewirken,

* Voitrag, gehalten auf der X III. Yersammlung 
deutscher GieCereifachleute am 10. September 1910 zu 
Braunschweig.

um eine derartig  fortschreitende RiBbildung zu 
begiinstigen, daB schlieBlich aus den schweren Roh- 
eisenstiicken ein Haufen von unansehnlichen Brocken 
wird, die man m it dem Besen zusammenfegen muB. 
Man bcwalirt deshalb Ferrom angan im Gegensatz 
zu anderen Roheisengattungen immer un ter Dach 
auf. Mangan begiinstigt die Unterkiihlung. Silizium 
w irkt der Unterkiihlung entgegen.

Es ist nun interessant zu beobachten, auf welche 
Ursache diese W irkung des Mangangehalts zuriick- 
zufiihrcn ist. Der Yorgang steh t im Zusammen- 
hange m it der Graphitausscheidung. E s ist ferner 
interessant, daB man auch spannungfreie GuBstucke 
aus hochmanganlmltigem Roheisen, z. B. Spiegel- 
eisen, erzeugen kann, wenn m an durch eine Yer- 
ziigerung der E rstarrung dem G raphit Gelegen- 
heit gibt, sich auszuscheiden, und dadurch den 
Glcichgewichtszustand herstellt. Man kann auf 
diese Weise GuBstucke erzeugen, die eine auBer- 
ordentlichc Oberflachenharte neben groBer Festig- 
kcit besitzen, GuBstucke, welche fiir solche Fiille 
von Bedeutung sind, in denen unser gewohnlicher 
IlartguB versagt.

Das Experim ent, von dem ich Ihnen berichten 
will, fiihrte ich aus, um  Hochofenvorgange auf- 
zuklftren.* Ich ging von der Tatsache aus, daB 
Hochofenbodensauen sehr kohlenstoffarm sind, und 
glaubte damals, daB eine Abscheidung des Graphits 
in einem solchen MaBc sta ttfinden  konne, daB der 
geringe Kohlenstoffgehalt (meist etw a 1 ,7 % ) der 
Bodensau sich erklaren lieB.

Ich dachte an die G raphitabscheidung beim 
Abstich, die durch heruinfliegende G raphitblatter 
gekennzeichnet wird, und an  den bei Holzkohlen
roheisen auftretenden Garschaum, der auf dem 
fliissigen Eisen wie Salinę auf der Milch schwimmt, 
und glaubte. daB im Ilochofengestell un ter dem 
EinfluB sehr langer Zeitriiume schlieBlich sehr groBe 
Jlengen Kohlenstoff abgeschieden werden konnten.

Diese Ansicht, die schon im W iderspruch m it 
anderen neuer. n Forschungsęrgebnissen steht, erwies 
sieh sehr bald ais irrig. E s wurden aber die auBer
ordentlich starken Graphitausscheidungen im Ge
stell und Bodenstein der Hoehofen erkliirt, welche 
manganreiche Roheisengattungen erblascn.

Das Experim ent wurde in einem Tiegelofen 
ausgefiihrt, und in dem Tiegel bis zu 50 kg Spiegel
eisen m it 12 %  Mangan eingeschmolzen. E ine kiinst- 
lich aus Glas und Pottasche erzeugte Schlacke

* Ygl. O s a n n :  „Zur Frage der Entstehung von
Botlensauen und Grapliitansammlungen in Hoehofen- 
gestellen“ . „Stahl und Eisen** 1907, 16. Okt., S. 1491, 
23. Okt., S. 1589.
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bedecktc die Schmelze. Nach dcm Einschmelzen 
wurde der Tiegel n icht herausgenommen, sondern 
blieb in dem Ofen, indem er m it ihm ka lt wurde. 
Die Abkiihlung des Ofens wurde Uberdies dadurch 
verz6gert, daB B raunkohlenbrikctts nach dcm Schmel
zen aufgegeben wurden, dic bei dicht verschmierten

Abbildung 1. 
GraphitbiMung in Spiegeleisen.

Fugen langsam w eiterghm m ten. In einem Falle 
gelang es, den Ofen sieben Tage lang so heiB zu 
halten, daB m an ihn nur m it Yorsicht anfassen 
konnte.

Beim Ausheben des Tiegels ergab sich das Bild, 
daB zwischen Schlacke und Eisenkonig m asseńhaft 
groBbliitteriger G raphit vor- 
handen war, ebenso waren 
Hohlriiume in der Schlacke und 
auch Hohlriiume im oberen Teilc 
des Eisenkonigs m it Graphit- 
blattern erfiillt, so daB man ein 
groBes Becherglas m it diesen 
G raphitkristallen fiillen konnte 
(vgl. Abb. 1 und 2). N atur- 
gcniiiB entzog sich ein Teil des 
Graphits, der in der Schlacke 
war, und ein noch groBerer 
Teil, der im oberen Teil des 
Roheisenkonigs sich befand, 
diesem Yorgange, wie dies ohne 
wciteres k lar wird, wenn m an 
die GuBstiicke in natu ra  oder 
in den Abbildungen betrachtet.
Der gesamte in dieser JWei-e 
entnommene oder noch im oberen Teile des Eisen
konigs befindliche G raphit ware nicht in E r
scheinung getreten, wenn die Abktihlung in der 
gewohnlichen Weise stattgefunden hatte.

Der aus dem  Tiegel entnom mene Eisenkonig sollte 
zerschlagen werden. Es versagtc der Ham m er, auch 
ein Transm issionsham mer der Zentralschmiede in 
Clausthal; erst un ter dem Fallwerke der Lerbacher

Iliitte  gelang es, m it fiinf vollen Schlagcn den Eisen
konig zu zertrum m ern, um  die Bruchstucko zu 
erhalten, die Sie hier sehen. Ich bemerke der Yor
sicht halber, daB diese Bruchstucke natiirlich n icht 
die Festigkcit des urspriinglichen Stiickes besitzen 
konnen; denn sic sind durcli Schlage bereits im 
Inneren zerstort. Dieselbe Festigkcit hier zu erwarten, 
wiire ebenso verfehlt, wie wenn m an Teilc eines 
zerrissenen Probestabcs fiir eine neue Probe ver- 
wenden wollte.

Dic chemische Zusammensetzung (vgl. Zahlen- 
tafcl 1) des Eisens nach dieser Behandlung zeigte 
eine Abnahme des Kohlenstoffs um  etw a 0 ,5 % . 
Der ursprungliche Kohlenstoffgehalt des Spiegcl- 
eisens (11,95%  Mangan) w ar 4 ,6 0 % , im unteren 
Teile des Eisenkonigs bestanden 3,86 bis 3 ,94%  
Kohlenstoff; 243 g G raphit d. i. rund 0 ,5 %  bei 
einem Einsatzgew icht von 50 kg lieBen sich in der 
oben beschriebcncn Weise vom Eisenkonig ab- 
bursten und aus der Schlacke m it einem Pinsel losen. 
Im  oberen Teile des Eisenkonigs ha tte  sich grob- 
bliittriger G raphit eingenistet und den Kohlenstoff
gehalt dadurch auf 5 ,1 5 % , bei der ersten Schmelze 
sogar auf 5 ,5 1 % , gehoben. Dieser G raphit wiire 
zwcifcllos auch noch ausgeschieden worden, wenn 
der Zeitraum  noch groBer gewesen wiire. Es ist 
G raphit, der im oberen Teile bei seinem Aufsteigen 
dureh die E rstarrung  festgehalten wurde.

Interessant ist dic Anwescnhcit einer anderen 
G raphitgattung im urspriinglichen Roheisen und 
auch im  Eisenkonig. Auf dcm ausgestellten Stiicke 
sind kleine graue Flecke, Fliegenschmutzflecken 
vcrgleichbar, sichtbar. Sie deuten Graphitausschei-

dung an. W ahrend aber der obengenannte G raphit 
ais Garschaum graphit bezeichnet wird, haben wir es 
hier m it M ischkristallgraphit zu tun. I)ie3er sich aus 
der Schmelze beim E rstarren  oder gleich nach dem 
E rstarren  ausscheidende G raphit ist zusammen m it 
Eisenkarbid auskristallisiert, oder es handelt sich nm 
Temperkohle, die sich dureh Zerfallen des Eisen
karbid in tiefer liegender Tem peratur gebildet hat.

Abbildung 2. Spiegeleisen mit Graphitbildung.
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Z a h l e n t a f e l  1.

S e h m e l z e  N r . i 8 n 10 u

1. R o h c isen g a ttu n g ...............................................
2. Gewicht des E is e n k o n ig s ..............................

„  der Sehlaeke......................................
3. Abgeburstete G rap h itm en g e ..........................

In  der Sehlaeke nachgewiesenc Graphitnienge

Zusam men
4. Anzahl der Sehlage nnter dem Fallwerk .

S p le p c l-  
c lsen  

14,3 kg 
2,54 ,: 
teichlich 

27 g

5

T hom as*
r o h e ise n

25,00 kg 
2,27 „ 
0,45 g

wurden

GieBen*!- ■ T h o m a s- 
ro h e lse n  ro h e ise n

25,00 kg | 50 kg 
2,50 „  !
18.5 g 1 0,56 g 
28,0 „  ;

46.5 g
nicht zerschlagen

Spiegcleisen
50 kg 

__ 1

\ 243 g  (o h n e  d e n  noch  
|  in  d e r  S ch lat ke 
j h a f te n d e n  G rap h it)

o

A. des 
ursprttnglichen 

Rohciscns

B. des oberen 
Teiles des Eisen- 

konigs

C. des 
mittleren Teiles 
des Eisen kiinigs

1). des 
unteren Teiles 

des Eiseiikonigs

Kohlenstoff . . . . 4,00 o//o
»ł

4 28 °/
G r a p h i t ................. 0,12 — —
.M a n g a n ................. 11,95 M — —
S il iz iu m ................. —• — 2,69 „
P hosphor .................. — —r 0,654 ,,

Kohlenstoff . . . . 5,51 O/ 4,21 o/ 4,80 %
G r a p h i t ................. 1,80 i! 3,33 »»
M a n g a n ................. 11,68 1,32 ---
S il iz iu m ................. — 1,06 —
P hosphor................. — 1,981 0,650 „

Kohlenstoff . . . . — 4,03 o/ :—
G r a p h i t ................. — 3,30 ,, 3,35 %

1,29 ,, —
S i l iz iu m ................. — 1,04 —
Phosphor ................. — 1,900 —

O//o 3,'64 o. 3,97 %
G r a p h i t ................. — 2,81 —
.M a n g a n .................. 11,70 ,, 1,33 ,, —
S il iz iu m ................. — 1,02 ,, —
Phosphor ................. — 1,860 - 0,663 „

3,88 4

1,45
0,71
1,925

4,41 1

1,710,, 

4,45 %

1,928, 

3,77 <

1,985

Z u r H a lfte  w u rd en  
S tu ck c  f ru h e ro r  

S p ic g e le lse n sc h m e l-  
ze n  v e rw e n d e t, zu r 
l li ilf te  Spleffo lelscu  

w ie  IW  l

5,15 %

3,86 '
0,80

3,94

Eine Deutung, dic viel W ahrseheiiuchkeit fiir sich 
ha t, wenn aucli sonst Mangan dic Temperkolile- 
bildung unterdriickt. Es handelt sich iiier um einen 
besonderen Fali, der sehr giinstig fiir die Bildung 
der Temperkohle liegt.

Im ursprunglichen Eisen waren 0,12 %  solchen 
Graphils, in dem Eisenkiinig (aus dem mittleren 
Teil entnommen) 0 ,80% . Auch in dieser R iehtung 
ist also eine erhebliche Aenderung eingetreten.

Es interessiert Sie vielleieht zu wissen, wic sich 
andere Roheiscngattungen bei gleicher Behandlung 
verhalten. Ich habe Eisenkonige aus Thomasroh
eisen und GieBereiroheisen in derselben Weise lier- 
gcstcllt. Bei dem Thomasroheisen w ar so gut wie 
kein G arschaum graphit ausgeschieden, bei dem 
GieBereiroheisen etw a 0 ,2 %  (bei einem Gewicht 
vori 25 kg wurden 40,5 g G arschaum graphit lier- 
untergepinselt). (Vgl. die Zahlentafel.)

Die GroBe der G raphitkristalle ist, der langsamen 
Abkiihlung entsprechend, bei dem GieBereiroheisen 
auBerordentlich. Auch bei dcm Eisenkónig aus 
Thomasroheisen fanden sich auffallend groBe G raphit
kristalle.

Die in dieser Weise behahdeltcn Schmelzen 
von GieBereiroheisen und Thomasroheisen waren 
auBerordentlich fest und widersetzten sich dem 
Zerschlagen, so daB sic gebohrt und dureh Keile 
zersprengt werden muBten. G raphitb latter ais Korper 
anzusprechen. welche die Festigkeit vermindern, 
ist nieht angiingig. Frem dkorper in einer Grund-

masse brauchen ja durchaus n icht die Festigkeit 
zu verm indern, wie deutlich durch Betonblocke 
bewiesen wird, die Steinkorper in der Zementgrund- 
masse enthalten.

Der EinfluB einer derartigen thermischen Be
handlung lehrt, daB man Probestiibe immer in gleicher 
Weise herstellen soli und bei Zahlenangabcn immer 
fragen soli, wie die Probestiibe gegossen sind. Weiter 
wird klar, welchen EinfluB die ganz langsam fort- 
schreitende E rkaltung  eines GuBstiicks hat, und 
man versteht es, daB beispielsweisc amerikanische 
Eisenbalmwagenriider unm itte lbar nach dem GuB 
in d ich t geschlossenen Gruben aufeinander geturmt 
langsam erkalten mussen, um  den hochgestellten 
A bnahm evorschriftęn entsprechen zu konnen.

Will m an das E sperim ent technisch verwertcn, 
so muB m an in derselben Weise in der GuBforni 
einschmelzen, also eine GuBform aus feuerfestem 
Baustoff anfertigen und brennen. NiStigenfalls 
muB man diesclbe Herstellungsart wie fiir Tiegel 
anwenden. Alsdann muBte die m it fliissigem Spiegel- 
eisen (oder einem anderen Roheisen m it hóherem 
M angangehalt) gefiillte F onn  m it dem Ofen zusammen 
abkiihlen, — ein umstandliches Yerfahren, das sich 
aber moglieherweise lohnt, um  GuBstiicke von 
groBer OberBachenharte und  groBer Festigkeit her- 
zustellen, dereń G estalt einfaeh genug ist, um der 
Graphitausscheidung nach oben hin freien Spiel- 
rauni zu geben. Steinbreeherplatten, P latten  fur 
B raunkohlenbrikettpressen waren Bcispiele.
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Ein anderer Weg ware der, daB m an die GuB- 
forraen, m it Rohciscnstiicken bescliiekt, in einen 
Flammofen einsetzt, schm ilzt und den Ofen bei 
diclit verschmierten Turen und abgestelltem  Essen-

zuge ganz langsam erkalten laBt. Man konnte auf 
diese Weise auch groBere Stiieke herśtellcn, wie 
Kollergangsringe, K ollergangsplatten, Walzenringe, 
selbst kleinere Walzen und dergleichen.

Zuschriften an die Redaktion.
(F iir  d ie  Y erd fT en tlichungen  in  d ie s e r  A bteilung: i ib e rn im m t d ie  R ed ak tio n  k e in e  V e ra n tw o rtu n g .)

Zur Frage d er S e lb s tk o s ten b e re ch n u n g  vo n  G ulist i icken .

D a s  in  d em  A u fsa tze  v o n  2)ipI.sQlt(5. E . L c b o r *  
a n g e k u n d ig te  B u ch  „D io  F ra g e  d e r  S e lb s tk o sten - 
b e re c h n u n g  v o n  G u B stiick en  in  T h eo rio  u n d  P ra x is “ 
is t  n u n m e h r  im  Y erlag  „ S ta h le is e n "  e rseh ien en . 
D or R e d a k tio n  g in g en  in  d iese r S achc  n a c h s te h e n d e  
Z u sc h rif ten  z u :

D ie  in  d e m  W e rk  v o n  E .  L  e b  o r  m it  S y s te m  
M e h r t o n s  b eze ich n e te  K a lk u la tio n sm e tb o d o  is t 
se it lan g e r Z e it b e k a n n t  u n d  in  v ie len  G ieB ereien  in 
G e b rau c h , d o e h  n a eh  d e r  v o m  V erfasse r geg eb en en  
A u ffa ssu n g  k a rm  ich  m ich  n ic h t  a is  A n h iin g er 
d ieses S y s te m s  b e k e n n e n , eb en so w en ig  k a n n  ich  
a is  U rh e b e r  d ieses S y s te m s  in  F ra g e  k o m m en .

D a s  v o n  m ir  s. Z t. in  d ie se r Z o itsch rif t* *  h e ran - 
gezogene K a lk u la tio n sb e isp ie l m a g  n ic h t  g liick lich  
g e w ah lt w o rd o n  se in , d e n n  a u s  v e rseh ie d en e n  Z u 
sc h rif te n , f iir  u n d  w id e r, m u  [3 te  ich  e rseh en , cl a Ci 
m e h r  o d e r  w en ig er fa lsch e  Seh liisse  a u s  m ein em  
B eisp ie l gezo g en  w a re n . A u ch  dio K r i t ik  des V er- 
fa sse rs  b e r u h t  in  d e r  H a u p ts a c h e  a u f  u n rich tig en  
S ch liissen .

E s  w a r  n ic h t  m ein e  A b s ic h t, in  d em  B eisp iel 
e in e  a llg em e in  g iiltigo  F a u s tfo rm e l fiir  G ieB erei- 
k a lk u la tio n e n  zu  g e b en , so n d e rn  m ein e  A rb e it  
so llte  eino e rn e u to  A n reg u n g  z u r  w e ite ren  E ró rto -  
ru n g  iib e r  d ie  F ra g e  d e r  G ieB o re ik a lk u la tio n  se in , 
u n d  d a b e i b ra c h  te  ich  zu m  A u sd ru ck , dafi es m ein er 
A n s ic h t n a ch  n i c h t  r ic h t ig  is t ,  w e n n  bei d iesen  
K a lk u la t io n e n  d ie  B e tr ie b su n k o s tc n  p ro z e n tu a l d e n  
so g e n a n n te n  P ro d u k tiv lo h n e n  g e re c h n e t w erd en .

I n  m ein en  A u sfiih ru n g en  w a r  a u sd riick lich  
g e sa g t, daB  d ie  a is  B e isp ie l a n g e f iih r te  GieBerei 
led ig lich  f iir  d e n  B e d a rf  d e r  e ig en en  M asch inen- 
fo b rik  a rb e i te t .  D iese  z a h lt  f iir  sa m tlic h e n  GuB, 
g a n z  g le ich g u ltig , o b  sch w ie rig  o d e r  e in fach , d e r  
A b te ilu n g  G ieB erei, w ie  es in  v ie le n  W erk e n  le id e r 
iib lich  is t ,  e in e n  D u rc h sc h n ittsp re is . D ie se r P re is  
w ird  a n  I iu n d  d e r  M o n a tsz u sa m m en s te łiu n g  fest- 
g e le g t;  d a m it  h a t  dio M a se h in en fa b rik  bei ih re n  
K a lk u la t io n e n , w a h rsch e in lich  a u s  G riin d en  d e r 
B e ą u e m lic h k e it,  zu  re ch n e n . S e lb s tv e rs ta n d lic li 
k a n n  d ie  GieBerei m it  d iesem  D u re h sc h n ittsg u B - 
p re ise  f iir  d ie  Z w ecke  ih re r  S tiic k k a lk u la tio n  n ic h ts  
a n fa n g e n , d a s  e rg ib t  sch o n  d ie  F e s ts e tz u n g  d e r  
F o rm e rló h n e .

D e r  Y e rfasse r  sp r ic h t a u f  S e ite  7 se ines W erk e s  
m it  B ezu g  a u f  m ein e  A u sfiih ru n g en  v o n  e inem

* Vgl. „Stahl und Eisen“ 1910, (!. April, S. 563;
27. April, S. 700.

** „Stalli und Eisen“ 1900, 1. Sept», S. 1062.

h n ltlo se n  Y e rg M c h , d em  d e r  B ew eis  fe h lt ,  e r  iiber- 
s ie h t  d a b e i, daB  in  d e m  B eisp ie l (lic B e tr ie b sk o s te n  
(1 3 0 0 0 ,(4 ) ~  100 %  d e r  P ro d u k tiv ló h n e  (1 3 2 0 0 . II) 
o d e r 5,35 J6 f. 100 kg  G uB w are b e tra g e n , d e sh a lb  
ze ig te  ich  a m  S ch lu sse  d e r  k le in en  A rb e it, w ie  ver- 
se b ied en  d ie  R e s u l ta te  d e r  b e id e n  R e c h n u n g a a r te n  
a u s fa lle n , w en n  e in m a l d ie  w irk lich en  B e tr ie b s 
k o s te n  f iir  100 k g  u n d  d a s  a n d e re  M ai d ie  B e tr ie b s-  
u n k o s te n  p ro z e n tu a l d o n  P ro d u k tiy lo h n e n  zugo- 
sc h lag e n  w erd en . Ic h  m a c h te  a lle rd in g s , in  d e r  
A b s ic h t, m ein e  A u sfiih ru n g en  m ó g lic lis t k u rz  zu 
h a ltc n , in  b e id e n  R ech n u n g sb e isp ie len  e in e n  F e h le r , 
in d em  ich  d ie  U n k o s te n  in  g le ic h e r H o h e  e in se tz te , 
u n d  e n tn a h m  d e n  B e tra g  d e r  U n k o s te n  a u s  d e r  
M o n a tsa u fs te llu n g . D o s h i i t te  ich  v e rm e id en  k o n 
n e n , u n d  w a ren  d a n n  M iB v erstan d ru sse  n ic h t  
m og lich  gew esen.

A b e r t ro tz d e m  h ie l t  ich  es f iir  au sg esch lo ssen , 
daB je m a n d  n a e h  d e m  v o n  m ir  g eg eb en en  T h e m a  
beisp ie lsw eise  H e rd g u B p la ttc n  u n d  L elim guB - 
D a in p fz y lin d e r  m it  g le ich en  B e tr ie b su n k o s tc n  in  
d e r  K a lk u la t io n  b e rec h n en  w iird e , eb en sow en ig  
d a c h te  ich  d a ra n ,  daB  m ein e  A u sfiih ru n g e n  zu  d em  
SchluB  f iih re n  k o n n te n , es sei n a ch  m e in e r  K a l 
k u la tio n  n ic h t  m og lich , a u c h  G uB pre ise  u n te r  
10,82 J t  f. 100 k g  fe stzu s te llen .

Ic h  e n th a lto  m ich  je d e r  w e ite ren  K r i t ik  iib e r 
d ie  v o m  Y erfasse r a u s g e a rb e ite te  S ti ic k k a lk u la tio n , 
bezw eifle  a b e r , daB  v ie le  G ieB ereien in  d e r  g liick- 
lich en  L ag e  se in  w e rd en , ih re  K a lk u la t io n e n  n a ch  
d e n  Y o rsch lag en  d es  Y erfasse rs  a u sz u b a u e n .

E b e r s w a l d e ,  im  O k to b e r  1910.

J . Mchrtena ju n .

A u f d ie  v o rs te lie n d e n  A u sfiih ru n g e n  h a b e  ich  
fo lgendes zu  e rw id e rn :

Z u r K la ru n g  m o c h te  ich  v o ra u ssc b ic k e n , daB 
ich  u n te r  , ,S y s te m  M e h rte n s“  n ic h t  d ie  a u c h  v o n  
M e h rte n s  m it  e in ig en  S d tzen  sk iz z ie r te  M e th o d e  
v e rs te h e , d ie  e in fa ch  e in en  D u rc h sc h n it tsp re is  fe st- 
leg t, in d em  sie siim tH che B e tr ie b sk o s te n  d u rc h  
d ie  P ro d u k tio n  d iv id ie r t  —  es v e r lo h n t  sich  w ohl 
n ic h t ,  sich  iib e r d iese  K a lk u la t io n  a u se in a n d e r-  
z u se tz en  — . so n d e rn  jen e s  Y e rfa h re n , be i d e m  
zu  d e m  E isen p re is  e in  k o n s ta n te r  Z u sch lag  (fiir 
d ie  100 kg ) fu r  B e tr ie b sk o s te n , sow ie d e r  p ro - 
d u k t iv e  L o h n  a d d ie r t  w ird , u n d  zu  d e r  S u m m ę 
d ie s s r  d re i M o m en te  e in  Z u sch lag  f iir  Y e rw a ltu n g
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(Z in sen , A m o rtis a tio n , S te u e rn , V e rw a ltu n g  u sw .) 
k o m m t.

D aC  d io  S e lb s tk o s te n b e re c h n u n g  n a e h  d em  
P r in z ip  d es  H u n d e rtk ilo z u sc h la g e s  —  d e r  K u rz o  
h a lb e r  m o c h te  ich  d a s  V e rfa h re n , u m  d a s  es sich  
h ie r  handelfc, so n e n n e n  —  se i t  lan g e m  b e k a n n t  is t, 
s e tz e  ich  v o ra u s . N u r  i s t  m ir  d iese  M e th o d e  so n s t 
n irg e n d s  in  d e r  L i te r a tu r  b eg eg n o t, u n d  ich  w a r  
d a h e r  g e n o tig t ,  u m  a u c h  f iir  sio e in e  l ite ra risc h e  
U n te r la g e  zu  h a b e n , a u f  d e r  ich  fuB en u n d  w e ite r- 
b a u e n  k o n n te , a u f  d ie  M eh rtcn ssch o  A rb e it  zu riick - 
z u g re ifen , jed o c h  u n te r  d e r  a u sd riic k lic h en  Bo- 
to n u n g , dafi ich  sie  n u r  a is  e in e n  c h a ra k te r is tis c h e n  
V e r t re te r  e in e r  v ie lfach  g e iib ten  S e lb s tk o sten b e - 
re e b n u n g  b e tra e h to . A is U rh e b e r  d ieses P r in z ip s  
a b e r  h a b e  ich  M e h rten s  n irg en d w o  b eze ic lm o t, noch  
A n laS  z u  d iese r  A n n a h m o  gegeben . W e n n  g e sa g t 
w ird , be i d e r  v o n  m ir  gog eb en en  A u ffa ssu n g  
k o n n e  sich  M e h rte n s  n ic h t  a is A nh& nger d ieses 
S y s te m s  b o k en n en , so heiG t d a s  d o c li, daB  so lches 
d e sh a lb  n ic h t  g e sc h ie h t, w eil ich  in  m eino  A us- 
f i ih ru n g e n  e in e  w esen tlich  a n d e re  A u ffa ssu n g  
h in e in g e tra g e n  liab o , a is  sie d e m  G e is t u n d  I n h a l t  
d e r  b e tre f fe n d e n  A rb e it  e n ts p r ie h t .  In d e sse n  w ird  
d ie se r  N acliw e is  e r s t  e rb ra c h t  w e rd en  m iissen  u n d  
w a h rse h e in lic h  sc h w e r zu  f iih re n  se in , d a  ich  m ich  
s tre n g  a n  d a s  in  „ S ta h l  u n d  E is e n “ d a rg e leg te  
S y s te m  g e h a lte n  h a b e . D a s  W esen tlic h e  v o r  a llem  
b le ib t  d o c h  b e s te h e n , daB ich  d e m  v o n  M e h rten s  
e n tw ic k e lte n  P r in z ip , dio U n k o s te n  p ro p o r tio n a l 
d e m  S tiic k g e w ieh t zu  v e rre c h n e n , e n tg e g e n g e tro te n  
b in ;  u n d  daB d ieses P r in z ip  k la r  u n d  d e u tlic h  in  
d e r  A rb e it  v e r t r e te n  w ird , k a n n  w ohl n ic h t  in  A b- 
red o  g e s te ll t  w erden .

D ie  A n s ic h t, dafi n iem e  K r i t ik  in  d e r  H a u p t-  
sacho  a u f  fa lsc lien  S eh liissen  b e ru h e , i s t  in  d e r  v o r- 
s te h e n d e n  Z u sc h rif t  so a llg em ein  zu m  A u sd ru c k  
g e b ra c h t, daB  sie  m ir  k e in e  H a n d h a b o  z u r  E r 
w id e ru n g  b ie te t ,  d o c h  w iire ich , u m  d o r S ach e  
w illen , f i ir  d e n  N ach w eis  s tic h h a ltig e r  u n d  d e n  
K e rn  d e r  S aehp  tre ffe n d e r  F eh lsch liisse  d a n k b a r .

DaB  d ie  A rb e it  v o n  M e h rten s  A n re g u n g  zu  
w e ite ren  E ro r te ru n g e n  g eb en  so llte , d a r in  s ie h t  s ich  
ih r  Y e rfasse r  a u ch  n ic h t  g e ta u sc h t, m eino  B e sc h a f
tig u n g  m it  ih r  so li w en ig s ten s  e in  B ew eis d a f iir  
se in , u n d  ich  s e lb s t  bezw eck e  n ic h ts  a n d e re s  m it  
m e in e m  B u c h e . A b e r  w en n  es w e ite rh in  a u c h  n ic h t  
in  d e r  A b s ic h t d e r  v o n  M e h rten s  g e w a h lte n  B ei- 
sp ie lo  lie g t, e in e  F a u s tfo rm e l f i ir  G ieB ere ika lku la- 
t io n e n  z u  g eb en , so  b ie te n  d iese  B e isp ie le  d e n n o ch  
ta ts a c h lic h  n ic h ts  a n d e re s , d e n n  sie  lie fe rn  e b en  
a is  K a lk u la tio n sb o isp ie le  d e n  E x t r a k t  a u s  d e r  in  
d e r  A rb e it  b re i te r  e n tw ic k e lte n  M eth o d o  d es  
H u n d e r tk ilo z u sc h la g e s ; d iese  M e th o d e  b i r g t  e ine  
F a u s tfo rm e l in  sich .

W e n n  d ie  M a sc h in en fa b rik , in  d e r  d a s  z u r  
R e d e  s te h e n d e  S y s te m  h e im isch  is t ,  a u s  G riin d en  
d e r  B e ą u e m lic h k e it  sich  m i t  so lch er D u rc h - 
s c h n i tts k a lk u la t io n  z u frie d en  g ib t  —  w as iib rig en s

n irg en d w o  g e sa g t i s t  —  so  i s t  d a s  k e in  aus- 
re ic h e n d e r  G ru n d , sie  z u  e r o r te m  u n d  a is  e tw as  
B esseres h in zu s te lle n  a is dio M e th o d e , d ie  m it  d em  
p ro z e n tu a le n  A u fsch lag  a u f  d ie  P ro d u k tiv lo h n e  
re c h n e t. E b e n  d a r in  a b e r , daB a u f  S. 1130 u n d  
1137 a n  B eisp ie lon  g eze ig t w ird , zu  w e lch en  V er- 
lu s te n  es f i ih r t ,  w e n n  m a n  n ic h t  so k a lk u lic r t ,  w ie 
h ie r  v o rg e sch la g en  w ird , l ie g t d e r  b e s te  B ew eis, 
daB  dieso  M e th o d e  m e h r  se in  w ill a is  g ro b e  D u reh - 
sc h n ittsk a lk u la t io n , d e n n  d as  V e rfa h re n  m it  dem  
p ro z e n tu a le n  A u fsch lag  is t  e in  so lches, d a s  a is 
S tiic k k a lk u la tio n  a llg em ein  an g o w en d o t w ird .

D aB  ich  d e n  V erg le ich , d e n  M e h rten s  b iete t., 
n ic h t  b e w e isk ra ftig  n e n n e , so li sieli n ie h t  a u f  d a s  
N e b e n c in a n d e rs tc lle n  d e r  k o n k re te n  B e isp ie le  a n  
sich  b ez ieh en , so n d e rn  a u f  dio A r t  se in e r log ischen  
V e rk n iip fu n g . Ic h  w ill s a g e n : In d e m  m a n  zw ei 
B eisp ie le , v o n  d e n en  d a s  e ino  n a e h  d e m  H u n d e r t-  
k ilo zu sch lag , d a s  a n d e re  n a e h  d e m  p ro z e n tu a le n  
Z u sch lag  a u f  d io  P ro d u k tiv lo h n e  b e re c h n e t is t ,  
n e b e n e in a n d e rs te llt  u n d  n u n , n a c h d e m  sich  a u f  
s e ite n  des n a e h  d e m  H u n d e rtk ilo z u sc h la g  E rrec li-  
n e te n  e in  M eh r v o n  e in ig en  M a rk  f. d . 100 k g  e r 
g ib t,  sch lieB t, daB  m a n  m it  d e m  H u n d e r tk ilo 
z u sch lag  s ic h e re r  g e h t, d a m it  b e w e is t m a n  n ic h ts  
f iir  dio V orz iige  d ieses S y s tem s (S . 1136). D e r  
B ew eis se lb s t, d . h . d ie  D a rleg u n g , a n  w e lch en  
n a h e re n  U m s ta n d e n  es lieg t, daB d e r  P ro z e n tu a l-  
zu sch lag  a u f  d e n  P ro d u k tiv lo h n  u n g u n s tig e re  R esu l- 
ta to  l ie fe r t  a is  d e r  H u n d e rtk ilo z u sc h la g , i s t  d a m it  
n ic h t  e rb ra c h t.  I m  iib rig e n  is t  d e r  F e lile r , z u  d em  
sich  M e h rten s  b e k e n n t, daB e r  n iim lich  d ie  U n 
k o s te n  in  d e n  b e id e n  B e isp ie len  in  g le ich er H o h e  
e in s e tz t ,  u n d  d e n  B e tr a g  d iese r  U n k o s te n  d e r 
se lb en  M o n a tsa u fs te llu n g  e n tn im m t, in  W irk lich - 
k e i t  k e in  F e h le r . I m  G eg en te il, w e n n  e r  d a s  n ic h t  
g e ta n  h i i t te ,  w a re  se in  V e rfa h re n  a n g re ifb a r , d e n n  
V erg leicho  s in d  in  d iesem  F a lle  n u r  d a n n  e in w an d - 
fre i, w e n n  sie  sich  a u f  d a sse lb e  Z a h le n m a te r ia l  e in  
u n d  d e rse lb e n  R e ch n u n g sp e rio d e  s tu tz e n .

F e rn e r  i s t  m ir  n ic h t  b ew u B t, w a n n  u n d  wo 
ich , u m  d io  U n m d g lic h k e it d e s  f rag lieh e n  S y s tem s 
d a rz u tu n , H e rd g u B p la tte n  u n d  L eh m guB darnpf- 
z y lin d e r n e b e n e in a n d e rg e s te ll t  u n d  m it  g le ichen  
B e tr ie b su n k o s te n  b e le g t h a t t e ,  ob g le ich  m ich  n ic h ts  
d a r a n  h a t t e  h in d e m  k o n n e n , d e n n  in  d e r  b e tre f fe n 
d e n  A rb e it  s t e h t  n ic h ts  d a r iib e r , w ie m a n  in  d e m  
e in e n  o d e r  d e m  a n d e re n  F a lle  v e r fa h re n  m u fite , 
u n d  w elche F a lle  u n te r  e ine  S o n d e rb e h a n d h m g  
k o m m e n . A b e r a n d e re  B e isp ie le  g ib t  es d ie  M enge. 
M a n  k a n n  f a s t  jed e s  V ollguB stiick  g eg en  e in  H o h l-  
gu B stiick  v o n  g le iehem  G ew ich t h a ite n , e in en  
D a m p fz y lin d e r  n e b e n  e in e  G ru n d p la tte ,  e in en  
K riim m e r  n e b e n  e ine L ag e rsc h a le , e in  S ch w u n g ra d  
n e b e n  e in e n  K u rb e lsc h u tz , e in e n  P u m p e n k ó rp e r  
n e b e n  e in e n  H o lm  s te lie n  usw . W e n n  fe rn e r  g e sa g t 
w ird , ich  h a t t e  a u s  d e n M e lir te n sse h e n D a rs te llu n g e n  
fiir  ih re n  Y e rfasse r  u n e rw a r te te  Sch liisse  gezogen , 
z. B ., daB  n a e h  d e r  z u r  R ed o  s te h e n d e n  M e th o d e
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P reise  u n te r  16,82 ./( n ic h t  a b g eg e b en  w erd en  
k o n n te n , so s a g t  d a s  n ic h ts  z u r  R e c h tfe r t ig u n g  des 
P rin z ip s , d e n n  je d e r  SchluB , d e r  sich  fo lg erich tig  
a n s  d e m  S y s te m  h e r le ite n  liiCt u n d  d e r  d a z u  bei- 
tr iig t, se ine  M iingcl d a rzu leg e n , i s t  n o tw e n d ig  u n d  
b e rec h tig t.

E n d lic h  b e m e rk e  ich  n o ch , daB ich  m e in e n  
S ta n d p u n k t  z u  d e r  F ra g e , w io sich  d a s  v o n  m ir  
e n tw ic k e lte  K a lk u la t io n s p r in iz p  z u r  P ra x is  v e r- 
hiilfc, in  m o in e r A rb e it  se lb s t  d a rg o le g t h a b e . 

C l i a r l o t t e n b u r g ,  im  O k to b e r  1910.
E . Leler.

Patentbericht.
D e u ts c h e  Patentanm eldungen.*

27. Oktober 1910.
Kl. 1 a, l i  29 491. Flaches Klaubesicb; Zus. z. Anm. 

R 30 230. Wilhelm R ath, MOlheim-Ruhr, Hingbergstr. 49-
Kl. 1 a, R 30 230. Klaubeyorrichtung zum Trennen 

von Gemischen aus flachen und kornigen Korpern, z. B. 
zum Ausscheiden von Schiefern aus Kohlen. Wilhelm R ath, 
MOlheim-Ruhr, Hingbergstr. 49.

Kl. 1 a, W' 31 811. Siebtrommel. Jakob Wassen, 
Niederheid b. Geilenkirehen, Bez. Aachen.

Kl. 10 a, K  43 008. Einrichtung zum gasvcrlustfreicn 
Einebnen der Beschickung von GroBkammcrofen bei Be- 
nutzung der Einebnungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 224 157. 
Heinrich Koppers, Essen-Ruhr, Isenbergstr. 30.

Kl. 10 a, S 29 010. Aufbau der Hcizkammer fiir Koks
ofen und iłhnliehe Oefen. Socićtć Anonyme d’Ougrće- 
Marihaye, Ougrće b. Briissel.

Kl. 18 a, D 22 001. Mehrtciliger SchlaekenkObcl. 
Dcutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hfltten-Akt.- 
Ges., Differdingen, Luxcmburg.

Kl. 31 a, R  30 362. Kupolofen m it getrennten Schach- 
ten zur gesonderten Schmelzung von Metallen verschiedener 
Eigensehaften bezw. yerschiedenen Schmelzpunktes. Carl 
Rein, Hannover-List, Riilunkorffstr. 10.

Kl. 31 c, S 30 803. Vorrichtung zum Dichtinachen 
poroser und undichter Stellen an GuBstUcken aller Art 
durch Einpressen von Wasserglas. Sali Salm, Ooln-Ehren- 
feld, Yenloerstr. 215.

Kl. 40 a, L  27 903. Yerfahren zur Herstellung ron 
gesunden Metallgtissen durch Zusatz von .Metallen zu dem 
zu vergieBenden geschmolzenen -Metali. Hr. August Łes- 
mOller, Miinchen, Tattenbachstr. 8.

31. Oktober 1910.
Kl. 10 a, K  38 680. Koksofen m it ungetcilten Heiz- 

wanden. Jean  Kros, Essen, Ruhr.
Kl. 24 c, K  38 594. Gas- und Luftwechselyentilein- 

riclitung fiir Rcgcneratiyflammofen m it Steuerung siimt- 
lieher Ventile yon einer Welle aus. Hugo Knoblauch, 
Liibau i. S.

Kl. 24 c, K  40 667. Gas- und Luftwechselyentilein- 
richtung fiir Regencratiyflammofen m it Steuerung siimt- 
licher Ventile yon einer Welle aus; Zus. z. Anm. K 38 594. 
Hugo Knoblauch, Lobau i. S.

Kl. 24 h, R 30 246. Rostbeschiclcungsyorrichtung m it 
einer m it selbsttatig wechselnden W urfweiten wirkenden 
Wurfschaufel. Johann Rademacher, Panków b. Berlin, 
Florastr. 58.

Kl. 26 d, K  41 795. Gasreiniger fur Generatorgase, 
bei welchem der zu reinigende Gasstrom durch Siebc, 
perforierte Bleche oder dergl. hindurchgefuhrt wird, die 
von warmem W asser bespOlt werden. Gebr. Korting, Akt.- 
Ges., Linden b. Hannover. P riorita t der Anmeldung in 
Danemark.

Kl. 26 d, O 7127. Vorrichtung zur Ausfiihrung des 
Verfahrens zur Abscheidung des Teers aus heiBen Destil- 
lationsgasen m it Teer, teerigem Gaswasser oder beiden; 
Zus. z. Pat. 203 254. Dr. C. O tto & Comp., G. m. b. H., 
Dahlhausen a. Ruhr.

D eu tsch e  G ebrauchsm u stere in tragun gen .
31. Oktober 1910.

Kl. 7 a, Nr. 439 076. Blockaufleger fiir Walzwerke. 
Masehinenfabrik Sack, G. m. b. H ., R ath  b. Diisseldorf.

Kl. 19 a, Nr. 438 844. Klemmyorrichtung gegen das 
Wandern der Schienen. Bayerischc Schraubenfabrik Roth 
& Schtiler, m. b. H ., Ilomburg, Pfalz.

Kl. 31 c, Nr. 438 963. Formbalkenprcsso m it Fflll- 
yorrichtung, bei der das Form m aterial von beiden Seiten 
auf den K em  gepreBt wird. Gerh. Siempelkamp, Crefeld, 
Ixiuisenstr. 48.

KI. 35 a, Nr. 438 924. Kdbeldeckel. Dingler’sche 
ilaschinenfabrik, A. G., ZweibrUcken.

D e u ts c h e  R eichspatente .
Kl. 31 c, Nr. 222 375, vom 5. Juni 1909, Zusatz zu

Nr. 221 980; ygl. „Stahl und Eison“ 1910 S. 1564. H.
B o y e r m a n n  N a c h f. G. m.
b. H. i n G e v e 1 s b o r  g i. W.
F uhrung fiir  die S ti/te von Eorrn- 
kasłen in  ihren Augen.

Nach dem Hauptpatent- ist zur 
Verh(itung des Yerschiebens zwei er 

? a Formkastenteilo eine Feder in ein 
Auge des Form kastens eingesetzt. 
Dcm Zusatz zufolge is t diese Feder 
a in eine Aussparung des FOhrungs- 
stiftes b eingesetzt u n d , um ihre 
Spannung durch eine Schraube o 
yerandern zu konnen , m it zwei 
Schenkeln yersehen, zwisehen welche 
die StelLschraube c eingreift.

Kl. 31 b, Nr. 223 518, vom 23. Januar 1909. P a u l  
L e n n i n g s  i n  A s c h a f f e n b u r g .  M il D ruck  
betriebene A  ussenkjorminaschine.

An der Druckplatte a  sind abgesehragto Stifte b 
befestigt, die beim Hoehgehen der PreBplatte durch 
entsprechende Oeffnungen c der Modellplatte d treten

* Die Anmeldungcn liegen yon dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fu r jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r l i n  aus.

und auf den Stangen sitzende Stifte f so versehieben, 
daB letztere unter die I^eisten g der Form kasten h  treten. 
Nach erfolgt-em Pressen gegen die Gegenplatte i bleiben 
die Form kasten auf den Stiften f stehen, wahrend sich 
die Modellplatte d mit der PreBplatte a  nach unten senkt. 
Die Modellplatte ist in ihrem Wragen k abhebbar und 
austauschbar angeordnet.
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KI. 31 b, Nr. 222 626, vom 12. Februar 1907. R o 
b e r t  A r (1 e 11 i n W e t  z 1 a r  a. L. Rólirenjorm-

stnmpjmaschine m it einem  
durch Schubkurbelgetriebe 
beicegten Kupplungsge- 
hause fiir die gemeinsam  
a u f und ab bewegten, 
miteinander verbundenen 
StampfcraUmgcn.

Samtliche Stampfer- 
stangen a, dio in bc- 
kannter Weiso in einem 
gemeinsamen Kupplungs- 
gehause b gelagert sind, 
das durch das Kurbel- 
getriebc e d auf und 
nieder bewegt wird, sind 
an ihrem oberen Endo 
durch eino P la tte  e sta rr 
mitoinandor vcrbunden. 
IJie Kupplung der Stan- 
gen in dcm Gehause b 
erfolgt ftir jede Stange 
durch zwei Baćken, von 
denen die eine fest, die 
andere beweglioh gelagert 
ist. Beido werden durch 
Federn h derartig fest 
gegeneinander gepreBt, 
daB zwar die Stainpfer- 
stangen auf und nieder 
mitgenommen werden, 
daB sie sioh jedoch in 
dem MaBe, wie die Sand- 

schicht i infolge der Stampfung W iderstand leistet, 
selbstt-atig zwischen den Kupplungsbacken f und g nach 
aufwiirts verschieben.

KI. 31 a. Nr. 222 643, vom 16. Juni 1909. T h o 
M o r g a n  C r u c i b 1 o C o m p a n y ,  L i m i t e d ,  
B a t t e r s e a  W o r k s  i n  B a t t e r s e a  b. L o n 

d o n .  Ringfórmiger Schmelz- 
tiegel fiir Koks-, Oel■ und Gas- 
jeuerung.

Der ringformig gestaltete 
Tiegel a besitzt einen m itt- 
loren lotrechton Kanał b von 
solcher Form, daB der radi- 
ale Querschnitt durch den 

Tiegel fiir die Rinne eine gleiche Form aufweist, wic sie 
ein lotrechter Schnitt durch einen gewohnlichen Tiegel er
gibt. Bei erheblich gróBercmFassungsyermogen laBt sich der 
Tiegel ebenso wirksam ivie ein gewohnlicher Tiegel boheizen.

kasten h  gesetzt und durch das in seiner Hohe sowie 
in der Breite der Fullóffnung und der DUse i regelbare 
Sandstrahlgeblaso k m it Sand gefullt. Die gefulltcn 
Fornikasten konnen entweder von ihren Form plattcn 
durch an den Abhebewagen 1 sitzende Stifte nach oben ab- 
gehoben oder nach W enden der P la tte  e auf den Wagen 1 
abgesetzt werden. Letzterer wird durch den Druck- 
stempel m gehoben und dann auf sein rechtwinklig zum 
Gestell a liegendes Gleis n abgesetzt und aus der Maschine 
herausgefahren.

KI. 31 c, Nr. 222011, vom 13. Juli 1907. P a u l  
H e i d t k a m p  i n D o r t m n n  d. Ver jahren und

B lockjorm zum  Yerdichten von M etali- 
bldcken.

Das Verdiohten des Metallbloeks 
erfolgt in einer Form, die aus mehre- 
ren gegeneinander yerschicbbaren 
Teilen a, b, c, d bestelit, in der Weise, 
<laB samtliche Formteilc gleichzeitig 
durch auBeren Druck so gegenein
ander yerschoben werden, daB der 
Querschnitt der Form auf allen 
Seiten glciehmiiBig verkleinert und 
vermoge dieser Verkleincrung ein 

' allseitiger Druck auf den Błock aus- 
gelibt wird. ZweckmaBig sind dic 
Seitentciloder Form auf ihrer AuBen- 
seite kcilfórmig gestaltet und ver- 
schieblich in einer x\uBenform o an- 
geordnet; dio Verschiobung erfolgt 
durch den unteren PreBstempel f, auf 
dem sie samtlich aufstehen.

KI. 31 c, Nr. 222 211, vom 27. Mai 1909. L  u d w i g
B o r n i n A 11 c n a  i. W. Fornikasten m it in  N uten  
rerstelllarcn Sandleisten.

Dio Formkastenwande sind auf der Inncnseite mit 
wagerechten FUhrungsnuten a versehen, in welchen dio

Sandstfltzen b sich 
mit einem yerstell- 
haren FuB fiihren. 
Der FuB der Sand- 
stUtzen bestelit aus 
zwoi gegen einander 
yerschiebbaren und 
durch eino Schrau- 
be o feststollbaren 
Teilen. Nachdem 
dio Sandstiltze in 

die Formkastennuten a cingesotzt und an  die ge- 
wunschte Stelle hlngebracht worden ist, wird sio hier 
durch Auscinandorschicben ihrer FuBteile und Anziehen 
der Schraube c festgestellt.

KI. 31 c, Nr. 222 815, vom 22. Februar 1908. H u b e r t  
I n d o n  i n D ii s s o 1 d o r f. Yorrichtung zum  Gieflen 
lunkerfreier Stahlblócke.

Dio Blockformcn a, 
dereń Ftillen von unten 
erfolgt, sind auf einer 
auf den hydraulischen 
Kolben b gelagerten 
Plattform  c aufge
stellt, die sich iiber 
einem Wasserbchal- 
te r  d  befindet. Die 
Plattform  wird mit 
den gefiillten Formen 
in den B ehalterd ge- 
senkt, um in den 
Formen a eino Ab- 
ktihlung des Metalles 
yon unten nach oben 
zu bcwirken. Etwa 

sich im unteren Teilo des Blockes bildende Hohlriiume 
werden dann durch das noch fliissigo Metali der oberen 
Schichten ausgefilllt.

KI. 31 b, Nr. 222 814, yom 9. April 1909. C o n r a d  
K  o c h 1 i n g i n  H a g c n  i. W.  Pneumatische Form- 
maschine.

Auf den Schicncn b des Gestellcs a ist ein Wagen o 
ycrfahrbar, der auf Bocken d  mehrero zweckmiiBig ais 
W endeplatten ausgebildete Form plattcn e triłgt; letztere 
konnen durch in den Bocken g gelagertc Stifte f fest
gestellt werden. Auf die Form plattcn c werden die Form-
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KI. 31 c. Nr. 222 597. vom 9. Ju li 1909. E m m a 
J  o h a  n n a  H e n r i e t t o  P l o t / ,  g e b.  N a u - 
m a n n i n C h  o m n i t  Zerlegbarer Formkasten
mil geteilten, dureh E im alzstiicke beliebig zu ferlańgim den  
Stirn- und Seitenużinden.

Um eine sichere Verbindung zwischen den Seiten- 
teilen a und den Vcrlangcrungen b zu crzielen, sind beide 
an den Verbindungsstellen mit so langen Abstufungen 
verschen, dali sie dureh Schrauben o fest miteinander 
yerbunden werden konnen.

KI. 31 e, Nr. 222 644, vom 2. Juni 
1909. Dr. A l f r e d  B r a u n  i n 
B e r l i n  und L u d w i g  S z a j k o
i n B u d a  p e s t. K em stutze m il Durcli- 
loehungen in Platten und Stegen.

Dio auf ein MindestmaB beschriinkte 
Masse der Kem stutze bildet Korper, 
denen im Gegensatz zur Vollform infolge 
regelmiiBiger Stoffwegnahme an End- 
platten und Stegen nur so vicl an 
Masse belassen wird, wio zur Erhaltung 
ihrer vollen statischen W iderstandskraft 
notwendig ist. Hierdureh soli ein vollig 
blasenfreies und inniges Einschmelzen 

der Kem stutze in das GuBmetall und die GlcichmiiBig- 
keit des letzteren gefórdert werden.

KI. 31 c. Nr. 224 072, vom 4. No- 
vember 1909. A r t h u r  T h i e l o  i n 
G u t  Hi l  1 s b. A a o h e n - R o t h o  
E r d e .  Blochjorm aus Stahl.

Die nach einer gewissen Zahl von 
Oiisscn eintretenden Verwerfungen der 
Blockformen sollen dadurch verhindert 
werden, daB f  - oder sonstigo zweck- 
ent-spreehendo Profileisen a in der 
Wandung der Blockform an den Stel- 
lcn, an denen erfahrungsgemiiB die 
Yerwerfungen auftroten, eingegossen 
werden.

KI. 49 g. Nr. 222 389, tom  I. Juli
1909. P  h o e n i x A. - G. f U r B e r g -  
b a n  u n d  H t i t t o n b c t r i e b ,  A b - 
t  e i 1 u n g R u h  r o i t , i n D u i s ■ 
b u r g - R n h r o r t .  Yerfahren zur Her. 
stellung von Schnittschienen m it unler- 
Stiilzter B ille a n a u s  RiUcnschienenslucken 
zusammengesetzten Herzstucken.

Die Schnittschiene Wird zuniiehst im Kopf bis an 
den Stcg eingeschnitten und an dieser Stelle um den 
Herzstlickwinkel abgebogen. Hierdureh wird das Materiał

stehen gebliobenen Kopfteil wird das abgobogene Rillen- 
stttek in Richtung der Zwangsschieno auf geeignete Weise, 
z. B. durcli Autogen- oder elektrisches SchwoiBen ausgeftillt. 
Auf <liese Woise bildot der stehen gebliebeno Kopfteil 
einen Teil der Zwangsschieno, und der Stcg ist bis in dio 
auBcrste Spitze der Schnittschieno durchgcfilhrt.

KI. 7 b, Nr. 222 459, vom 27. Februar 1909. J  o - 
h a  n n K  a m p  i n M ti n d o 1 h  e i m a. Rh. Draht- 
haspel m it durcli Rechts- u n d  Linksgewinde a u f einer 

Drehachse perstellbarcn Sprei- 
zenzum  Yeranderńdes Haspel- 
durchmessers.

Der Mantel der Haspel
besteht aus gegenseitig sich

uberlappenden Zylinder- 
a, dio dureh auf der 

Haspelachsc b m ittels Rechts- 
lind Linksgewinde verstellbaro Spreizen c gegeneinander 
verschoben werden konnen.

KI. 21 h, Nr. 223 509. vom ń. Februar 1909. Dr.
A 1 b o r t  P  e t  e r s s o n i n  O d d a ,  N o r  w. Yer-

jahren zur Beschickung elek- 
VZĄ trischer Widerstandsó/en mit
y/A in  den Seiten, oder dem Bo-

den forgesehenen Elektroden.
Om ein Leitendwerdftn der 

zwischen den Elektroden a 
und b liegenden Ofenwand zu 

e  vcrhindern, soli dureh be-
sonc*l're * " 'sc''en  beiden lic- 
gende Oeffnungen c so vei 

— Beschickungsmateriai  zugc- 
ftihrt werden, daB dio Ofen

wand zwischen den Elektroden der yerschiedenen Pole 
geniigend kalt bleibt und nicht zum Leiter zweiter Klasse 
wordon kann.

KI. 18 a. Nr. 222 631, vom 11. Oktober 1908. D e u t 
s c h e  H (i 11 o n b a u - G e s e I 1 s c h a f t  m. b. H. i n 
1) tl s s e 1 d o r f. Einrichtung zum  wechselweisen Oejjnen 
und Schlieflen der beiden AbscMufiorgane eines dopvelten 
Gichtierschlusses mittels eines r/emeinsamen Steuerhebels.

Der VerschluB besteht aus dcm den Fflllrumpf a 
absehlieBenden Deckei b und der Glocke e. Letztere wird

an der SchienenauBenseite den abgebogenen Steg entlang 
und an der Innenseite in Richtung der Zwangsschieno 
fortgenommen. Xach dem Einarbeiten der Riilo in den

dureh das auf ihrem Hebel d sitzende Gewicht e vcr- 
achlossen gehaiten. Beide Yerschlttsse werden dureh den 
fest auf der Welle f sitzenden Handhebel g geoffnet bczw._ 
gesehlossen, und zwar ilerart, daB immer nur einer von' 
ihnen z. Z. offen ist, wahrend beide zur gleichen Zeit 
gesehlossen gehaiten werden konnen. Der Deckei b sitzt 
m it Ocsen li lose auf der Welle f. Der Hebel g trifft beim 
Xiederbewegen mit einem Vorsprungo i auf einen Vor- 
sprung k  der Oese h und bowirkt so ein Oeffnen des Deckels b. 
Beim Anheben des Steuerhebels g wird der Deekel b wieder 
gesehlossen. Bei weiterem Anheben treffen zwei fest 
auf der Welle f sitzende Augen 1 m it einem Anschlag- 
boUen m gegen einen Vorsprung n des lose aufgeschobenen 
Hebels o, der dureh das Gelenk p  mit dem Hebel d  ver- 
bunden ist. Das Gewicht o wird angehoben und gleichzeitig 
die Glocke c gesenkt. Beim Senken des Steuerhcbelsg wird 
die Glocke c dureh das Gegengewicht e wieder hochgezoger.
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Statistisches.
Frankrelchs Roheisenerzeugung im ersten Halbjahrc 1910.*

Nach den Ermittlungen des „Comitć des Forges dc 
France11** betrug die Roheisenerzeugung Frankrcichs im 
letzten halben Jahre, verglichen mit dcm gleichen Zeit- 
raume des Yorjahres:

Die Ziffern der Berichtsmonate zeigen somit gegeniiber 
dem ersten Halbjahrc 1909 eine Zunahme um  223 493 t  
oder (Iber 13 %. Nach Bezirken getrennt gcstaltete sich 
die Roheisenerzeugung wie folgt:

im  e rs te n  H a lb ja h rc
an

1910
t

1909
t

GuBwaren erster Schmelzung . 70 358 74 573
GieBerei ro h e isen .......................... 269 880 251 606
Frischereiroheisen ...................... 281 092 264 578
B essem erro h e isen ...................... 61 138 63 967
T hom asrohcisen .......................... 1 235 782 1 040 060
Spczialroheisen (Spiegeleisen, . 

Ferromangan) usw................... 18 704 18 677
Zusammen 1 936 954 1 713 461

1

* Vgl. „Stahl und Eisen11 1909, C. Okt., S. 1570;
1910, 0. April, S. 593; 27. Juli, S. 1308.

im  ersten l la lb ja l ir c

It c z lrk 19 10 1909

t % ‘ %

Mcurthe-et-Moselle 1 339 474! 69,2 1 174 213 68,5
Nord-Frankreich . 266 723 13,7 249 804 14,6
Loiregcbiet und 

SDd-Frankrcich . 84 091 4,3 92 557 5,4
Mittel- und West- 

Frankreich . . . 102 348 5,2 77 754 4,5
Siidw.-Frankreieh . 71 093 3,7 66 569 3,9
Aveyron, Aridge . 50 706 2,7 33 720 2,0
Chainpagne.Cointć 22 519 1,2 18 844 1,1

Zusammen 1 936 954 100,0 1 713 461 100,0

** „Bulletin" Nr. 2957 (vom 6. Sept. 1910).

Aus Fachvereinen.
V erein  deutscher  Ingenieure.

Bezirksverein Berlin.

In  der Sitzung ani 2. November d. J. berichtete 
Ziyilingenieur L c y d e  (Berlin) iiber den

jetzigen Stand des GleOereiwesens.
Nach einem kurzeń Riickbiick auf iiltere Anlagen und 
Ycrfahren und dio friiher iibliche Betriobsfilhrung filhrto 
der Vortragende dic Zuhorer in das moderne GieBerei- 
•wesen ein, das sich in den letzten Jahren unter Ausnutzung 
aller Fortschritte der Maschiiientechnik, Materiał ku nde, 
technischen Chemie, lieuerer Bauweisen usw. zu einem 
hoehentwickelten und wissonschaftlich yertieften Zweige 
der Technik entwickelt hat.

Die G i e B o r e i g c b i Ł u d o  werden nach den Dar- 
legungen des Redners neuerdings m it Riicksicht auf die 
modernen schnellaufcnden Krancn fast durchweg in Eisen- 
fachwerk ausgefiihrt, das mit Mauer werk umklcidet wird; 
dio DSelier stellt man m it Riicksicht auf groBere Feuer- 
sicherheit yielfach aus Eisenbeton her. Von neuen Hebe- 
zeugen treten in den GieBereien seit fiinf Jahren Konsol- 
krane ̂  auf, die ais steife Konsolen an den Langswandcn 
der GieBhallen m it Gesehwindigkeitcn von 2 m in der 
Sekundo und dariiber entlang laufen. Sie bestreiehen 
neben den groBen Ijiufkrancn eine vicl groBere Flachę 
ais Drehkranen und haben den alten schwcnkbaren Velo- 
zipedkranen gegeniiber die Vorteile groBerer Standfestig- 
keit und Sicherheit im Betriebe; sie lassen sich lici Bedarf 
auch in einer kurzeń Krtlmmung in einen Seitenflilgel 
des Gebiiudcs fiihren. Fflr geringe Lasten finden Hiinge- 
bahnen B eifall, nicht nur fiir den inneren Betrieb, 
sondern auch zum Befordcrn der Ofenbeschickung von 
den I-agerplatzen des Hofes zum Aufzug und vom Aufzug 
zur Gieht des Ofens.

Dic F o r m  m a s c h i n e n  gewinnen immer mehr 
Boden und vermindern die Zahl der gelernten Former 
ilberall, wo es sieh um MassenguB handelt. Die groBten 
Anlagen fflr Maschinenformerei sind in den RohrgicBereicn 
zu finden, bei denen die Formen in yerschicdcner Anzahl, 
je nach GroBe der Rohre, auf einem Drehwerk m it wage- 
rechter Planschcibe bearbeitet werden. Alle in den letzten 
Jahrzehnten verwendbar gemachten Energieformen sind 
in die GieBerei eingefuhrt worden. Die E lektrizitat z. B. 
hilft dcm Kornmacher und dreht die Kemspindeln. Mit 
Druckwasscr werden Formmasehinen betrieben. Mit

Druckluft preBt man gleichfalls Formen, hebt man Form
kasten, stam pft man dic Formen und meiBelt den Grat 
vom RohguB.

Die C h e m i e  hat sehr wirkungsvoll in die E nt
wicklung des GieBereiwesens eingegriffen, indem die 
Rohstoffe analysiert und die Gattierung der Ofenbc- 
schiekungen stochiometrisch berechnct werden. Dio seit 
etwa 1880 bekannte W ichtigkeit des Siliziumgehaltes 
im GuBeisen findet mehr und mehr Anerkennung; in 
guten GieBereien g a ttie rt man, abgesehen von den Gc- 
halten an Schwefel, Mangan, Phosphor und Kohlenstoff, 
jo nacli den W andstarken der GuBstilcko m it 0,8 bis 
2,7 %  Silizium. Aueh dio M iterialkundo und die immer 
mehr cingefilhrten Materialpriifmaschinen sind wichtige 
Hilfsmittel des GieBereifachmannes geworden. Dio 
F e s t i g k e i t s r e r s u c h e  an GuBeisen werden jetzt 
nach einheitliohen Normen ausgefiihrt, die genaue Bc- 
stimmungen tiber die Abmessungen, Bruchfestigkeit 
und Durehbiegung der Probestti.be enthalten.

Welche B e d e u t u n g  das GieBereiwesen im W i r t - 
s c h a f t s l e b e n  Deutschlands einnimmt, zeigen fol
gende Zahlen: Zurzeit werden in rd. 1560 Betrieben
etwa 120 000 Arbeiter besehiiftigt, dio jiihrlich etwa 
2J/ ,  Miii. t  GuB waren im W erte von fast 500 Mili. .ft 
herstellen; etwa dio Halfte davon entfallt auf Maschincn- 
guB.* Der GieBereibetricb kann jetzt nicht mehr wie friiher 
allein durch das Zusammenwirken des Masehineninge- 
nieurs m it dem GieBmeister eingerichtet und durch- 
gefilhrt werden. Erforderlich sind GieBereifachleute, 
deren griindlieho und mannigfaltige Ausbildung jetzt 
durch besondere Lchrsttlhle an den technischen Iloch- 
sehulen und Lehrfacher an den staatlichen und privaten 
technischen Mittelschulen gefordert wird.

Iron and S teel Institute.
(F o r ts e tz u n ę  ?on S e łte  1813.)

H. J. C o e (Birmingham) stellte umfangreiche Studien 
an ulu r Mangan in GuBeisen
und den EinfluB von Mangan auf die Konstitution, die 
Dichteveriinderungen und dic mechanisch-technischen 
Eigenschaften von weiBem und grauem GuBeisen. Zu 
seinen Versuchen dienten ihm zwei Śerien von Legierungcn:

* Vgl. hierzu „Stahl und Eisen" 1910, 13. Juli,
S. 1187; ferner 21. Septem ber, S. ll>47.
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Dic erste zeigte einen sieli ziemlich gleichbleibenden Gehalt 
von etwa 3,5 %  Kohlenstoff und einen schwankendon 
Mangangehalt von 0 bis 40 % . Die anderen Elemente 
waren sehr schwach ycrtretćn. Die zweite Reihe des 
grauen GuBeisens enthielt neben fast demselben Kohlen- 
stoffgehftlt wie dio erste Reihe etwa 2,7 %  Silizium und
0 bis 32 %  Mangan.

Dio Ergebnisso der ersten Versuc}nreihc waren 
folgende: der cutektischo Punk t bleibt bis zu einem 
Gehalt von 17 %  Mangan ziemlich unveriindert, fiiilŁ 
dann aber bis zu einem Gehalt von 32 %  Mangan 
um kleine Betragc bis zu 15°. Stiirker ist die Erniedrigunę 
der Tem peratur dor primaren Kristallisation (z. B. um 
40° bei 13 %  Mangan). Demontsprechend riickt. auch 
offenbar der cutektischo Punk t des Systems Eisen- 
Kohlenstoff m it waehsendem Manganzusatz mehr und 
mehr zu geringeren Kohlenstoffgehalten. Fiir hoherc 
Mangangehalte lieB sich dies auch auf mikrographischem 
Wege beobachten. Dio Gestalt der Kurve, welcho die 
Kristallisationsdilatation in Abhiingigkeit voin .Mangan
gehalt gibt, zeigt verschicdcno Maxima und Minima, aus 
denen auf die Existenz vcrschiedener Eiscn-Mangan- 
Doppelkarbide geschlossen wurde, sio miissen aber alle 
miteinander isomorph sein, das heiBt nur eino einzige 
kristalline Phase bilden, da der Verfasser nicht rerschicdeno 
Kristallarten beobachten konnte. (Dcm entsprechen auch 
die Beobaehtungen Yerschiedcner anderer Forschor. Man 
hat also nur die beiden festen Plmsen, Mangan-Eisen, mit 
gelostem Kohlenstoffgchalt, und Karbid ais rcguliiro Be- 
standteilc, auBerdem den Graphit.) V o n 3,75 %  M a n - 
g a n  a n  b l e i b t  d a s  E i s e n  a u c h  b e i  l a n g 
s a m  s t  e r A b k i i h l u n g  r o l l k o m m e n  w e i B.

Die Tem peratur des Perlitzerfalles wird in der von 
W u s t  angegebenen Weise durch Manganzusatz etwas 
erniedrigt. Von 5 %  Mangan an nimmt dio Intensitiit 
des thermisehen Effektes ab und verschleppt sich Ober 
groBere Tem peraturintcrvalle.

Beim grauen, siliziumrciehen Eison zeigte sich der 
weiBmachende EinfluB des Mangans, das also dem Silizium 
entgegenwirkt, schon bei 1 %  Mangan in deutlichcr Weise. 
Bei etwa 3 %  Mangan schien er etwas nachzulassen, stieg 
dann aber bei 4 %  Mangan wieder an; es lieB sich nach- 
weisen, daB auch bei 8 %  Mangan cin deutlich graues 
Eisen immer noch moglich ist. Bei 17 %  Mangan waren 
aber schon drei Viertel des Kohlcnstoffes ais Karbid vor- 
handen, und bei 30 %  Mangan ist das Eisen róukommen 
weiB. (Die interessanto Frage, ob bei diesem Uebergang 
zum weiBen Eisen ein Stabilitatswcchsel des Graphit- und 
Karbidsystems e in tritt, oder ob nur durch Manganzusatz 
die Aufhebung des metastabilen Karbidzustandes crschwcrt 
wird, ist naeh diesen Yersuchen noch offen geblieben.) 
Von etwa 6 %  Mangan an zeigt sich auch (las Karbid 
schon ais selbstiindige primare Kristallausseheidung; bei 
17,5 %  Mangan bcherrscht es das go3amte Gęsich tsfeld. Der 
Schmelzpunkt scheint bis zu einom Gehalt von 4 %  Mangan 
anfangs ein wenig zu steigen, dann deutlichcr zu fallen. 
Auch dio Tem peratur des Perlitzerfalles wird deutlich 
erniedrigt, Yersehwindet aber plotzlich bei mehr ais 4 %  
Mangan. Die thermisehen Effekte sind viel groBer ais im 
weiBen Eisen, obwohl hier weniger Karbid vorhanden ist. 
Der Yerfasser schreibt dies der sekundiiren Graphitbildung 
zu. Die Deutung der Strukturen war in diesem quater- 
niiren System selbstYcrstiindlich sehr kompliziert und be
darf noch weiterer Vcrsuche.

Besonderes Interesse boten die Dilatationserschei- 
nungen bei der Kristallisation. Beim weiBen Eison er- 
schiencn wie gesagt mehrere Maxima und Minima, letztere 
bei 0,5, 15,3 und 19 %  Mangan. Yon 21 %  Mangan an 
zeigte sich ein konstant bleibender M asimalwert. Im 
tibrigen war die K ontraktion fiir je 100° weitere Ab
kiihlung oberhalb und untcrhalb des Perlitpunktes die 
gleiche. Komplizierter waren die dilatomctrischen Resul- 
ta te  beim grauen GuBeisen. Die In tensita t der Kristalli- 
sations-Dilatation in Abhiingigkeit ro n  dem Mangangehalt 
zeigte komplizierte und schwer zu deutende Formen.

Ebensolche Komplikationen tra ten  auch bei, tiber und 
unter dem Pcrlitpunkto auf. AeuBerst interessant aber 
ist dio Bestiitigung der Bcobachtung T u r n e r s ,  daB 
bei Scgregatbildung aus einer festen Losung sich eine 
Tendenz zu Volumzunahme zeigt, und ferner, daB der 
Uebergang in das stabile System eino stiirkero Volum- 
Yermehrung zeigt, ais wenn nur dio metastabilo Reaction 
des Perlitzerfalles e in tritt. Eino Zusammenstollung der 
gesamten Volumvermindening von GieB- bis Zitnnier- 
tem peratur zeigte eino starko Zunahme derselben durch 
Manganzusatz und zwar von 1 bis 11 %  Mangan fast 
auf das Doppeltc.

Dio weiBen Eisen waren samtlich sprode, auBcr- 
ordcntlich ba rt und pulverisiorbar. Dio H arto ist in einer 
besonderen Zahlentafel gegeben. Auffiillig ist eine Fcstig- 
koitszunahmo von 15 bis 1 9 %  Mangan. Die Festigkoits- 
eigenschaftcn der grauen Eison lioBen sich auch nicht un- 
gcfiihr bestimmen. Die Hiirte steigt m it dem Mangan
gehalt sehr stark, von 4 %  Mangan an griffen Siige und 
Bohrer nicht mehr an. Der H arteansticg ist ein ziemlich 
regelmiiBiger, abgcsehen von einem Abfall der Hiirte bei 
etwa 3 %  Mangan, welche jedoch der schon erwahnten 
Zunahme des Graphits in diesem Gebiet entsprieht, und 
offenbar durch denselben verursacht wird. Guertkr.

(BcliluO fo lg t.)

V erein  d eu tsch er  B r i ick en -  und E isen -  
baufabriken.

Am 28. Oktober hielt der Verein seine VI. ordentliche 
H a u p t  v e r  s a m m 1 u n g unter lebhafter Beteiligung 
in Diisseldorf ab. Wie aus dem in der Versammlung er- 
sta tte ten  Berichte des VI. Gcsehaftsjahrcs* (1. Ju li 1909 
bis 30. Juni 1910) hervorgeht, gehoren dem Vercino zurzeit 
102 Firmen an, so daB schatzungsweise 75 %  der Gesamt- 
herstellung Dcutschlands an BrUckcn und anderen Eisen
konstruktionen auf den Verein entfallen. — Das von dem 
Vcrein crstrebtc Ziel, seinen Mitgliedern einigermaBen zu- 
friedenstellende Preise zu sichern, konnte bisher nur vor(iber- 
geheml und in uiiYollkommcner Wciso erreicht werden. — 
Fiir Versuche m it Eisenkonstruktionen hat der Vercin 
bisher 390 000 .(( ausgeworfen. Dic Versuche werden 
systomatisch un ter I>citung einer frei aus Staatsbeam ten 
und Ingenieurcn aus der Praxis zusammengesetzten Kom- 
mission in der Konigl. M aterialprilfungsanstalt in GroB- 
Lichtcrfelde durchgefuhrt und sollen AufschluB tiber die 
H altbarkeit der Nietverbindungen, iiber dio Widerstands- 
kraft gedriickter Stiibe und dgl. geben. — Der PreuBische 
S taat ha t bisher 30 000 M  fiir die Vcrsuche zur Verf(igung 
gestellt, weitere Zuschusse sind in Aussicht genommen. — 
Der Verein hat eine neue Maschine fiir 3000 t Druck und 
15 m Versuchsliinge in Bestellung gegeben und cmpfiehlt 
allen Vereinen und Korperschaften, die an den Versuchen 
Interesse haben, dringend dio Beihilfc. Die Versuche werden 
auf streng wissenschaftlicher Grundlago durchgefuhrt; uber 
dio Ergebnisse wird auch in Zukunft offentlieh Bericht 
ersta tte t. — Bei der Abfassung neuer Lieferungsvorschrif- 
ten  und in anderen technischen Fragen fiir d ic Staats- 
bauten wurde der Yerein wiederholt gehort; wenn es ihm 
auch nicht gelang, in allen Punkten den Wunsch der 
Vereinsmitglieder dabei zur Geltung zu bringen, so wird 
doch bei den Behorden die Ansicht des Yereins eingeholt 
und hiiufig beachtet.

A rb eitgeberverban d  fiir den B e z irk  der  
n ord w est l ich en  G r u p p e  d es  V er e in s  d eu t

sc h e r  E ise n -  und Stahlindustrie ller.
In der am 3. Nov. ds. J .  in Diisseldorf abgehaltenen 

Hauptversammlung fiihrte Geheimrat H. L u e g  (Diissel
dorf), M. d. H ., den Yorsitz. Der Geschaftsfiihrer Dr. H o f t 
erstattete  den Jahresbericht und teilte m it, daB der Yer-

* Ygl. S. 1932 dieses Heftes.
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band 14,"< Werke mit 154 056 Arbeitern umfasse, dereń 
Ja  hreslohn suinnie 234 469 543 -K betrug. Die Arbeits- 
kiimpfe sind infolge des festen Zusammcnhaltena der 
Arbeitgeber durchweg zn dereń Gunstcn entschieden.

Der Berichteratattcr wies einleitend darauf hin, 
daB der Rtickgang der L ii h n e in den Jahrcn 1909 und 
1908 gegeniiber denen der Hochkonjunktur nur ganz 
gering war. Sie waren nach dem Redner hoher ais 1906 
und ihre Abnahme stellt in keinem Vcrhaltnis zu der 
gewaltigen Steigerung seit Beginn des Jahrhundcrts. 
Der Niedergang der Geschiiftslage zeigte sich im Gegen- 
satz zu frtthęrcn Fallen im wesentliehen nur in einem 
starken Sinken der Verkaufspreise; die Beschiiftigung der 
Werke blieb dagegen im allgemeinen normal. Fast nirgends 
t r a t  ein Ueberangcbot von Arbeitskriiften ein, zcitweilig 
bestand sogar Arbcitermarigel. DaB nn manehen Orten, 
zunial in gróBeren Stadten, Arbeitsmangcl eintrat, beweist 
naeh dcm B erichterstatter nicht, daB eine groBere all- 
gemcine Boschiiftigungslosigkeit hcrrschte. Die An- 
ziehungskraft der Stadte ist ungemein stark ; bei flottcm 
Geschiiftsgang entspricht dem die Aufnahmefiihigkeit 
des Arbcitsmarktes, zumal d o ri die .Móglichkeit zu allorlei 
Gclegenheitsarbeit yorhanden ist. Aber schon in Zeiten 
guter K onjunktur ist ein Teil des GroBstadtproletariats 
berufsmaBig arbeitslos. Geht der Bcschiiftigungsgrad 
zurOck, so kann ortlich ein Notstand eintreten, besonders 
im W inter, wiihrend es yielleicht wenigo Kilomelor weiter 
an Arbeitskriiften mangelt. Die Arbeitslosen-Demon- 
strationen in versehicdenen Stadten des Industriebczirks 
bczciclinet der Redner ais gewcrkschaftliche Machc.. I m 
W inter 1907/08 litt  der r h c i n i s c h - w e s t f ii 1 i - 
R e h  e  B e r g b a u  a n  A r l i e i t e i m a n g o l ,  w ii h - 
r o n d  g l e i c h z e i t i g  i n C o l n  u n d  D u s s e l 
d o r f  H u n d e r 11 a u s e n d e 51 a r k f U r N o t -  
s t a n d s a r b e i t e n  g e o p f e r  t  w u r d e  n.

Der T  a r i f v c r t  r a  g steht, wie der Redner weiter 
ausfiihrte, naeh wie vor im M ittclpunkt des sozialen 
Interesscs, obwolil die an seine Einfiihrung gckndpften 
Erwartungen Ja h r um Jah r mehr enttauscht werden. 
Dio Gewerkschaften vertreten offen den Standpunkt, 
daB Tarife nur dio Gcsamtheit binden, nicht aber den 
einzelnen Arbeiter. Redner beweist das aus Auslassungen 
des Korrespondcnzblattcs der Generalkommission der 
Gewerkschaften Deutschlands und des Regulators. Aber 
auch fiir dic Zeit des Tarifvertrages sind nach dcm Redner 
die gcwcrkschaftlichen Wtinschc nicht erledigt, wic das 
Korrespondenzblatt und der Deutsche Metallarbeiter 
wiederholt zugegeben haben. Im Laufe des Jahres 1909 
tra t en in Deutschland nach einer Aufstellung des Kaiserlich 
Statistischen Amtes 2090 Tarifgemeinschaften in Kraft. 
Dio Metallvcrarbeitung und Industrie der Maschinen usw. 
stand m it 128 Tarifvcrtriigcn an siebenter Stelle. Dio 
Zahl der betroffenen Personen betrug 230 195 bezw. 
33 005. Eine naherc Betrachtung zeigt, daB es sich im 
allgemeinen nur um das Handwcrk und hamłwerksmiiBige 
Betriebe handeln kann. Es fielen durchschnittlich auf 
einen Tarifvertrag 11,6 Betriebe, auf einen Betrieb 9,5 Per
sonen. Dem entspricht auch, daB in der Eisenindustrie 
von den am Tarifvertrag beteiligten Personen nur 14,4 vH 
in Betrieben mit mehr ais 50 Arbeitern beschaftigt sind, 
wiihrend die Beteiligung der Gcsamtarbeiterschaft in den 
gleichen Betrieben der Eisenindustrie etwa 60 vH  betragt.

Redner teilt sodann, nachdem er die Fragen eines 
Reiehseinigungsamtes und den Entwurf der Rciehayer- 
sieherungsordnung gestreift hat, wobei er der Tatsache 
gedenkt, daB uns dio letzten 25 Jahre bei einer Bevól- 
kerungszunahme um 50 v ll eine Yermehrung der Beamten 
um 120 v ll gebracht hat, eine bemerkenswerte Entschei- 
dung des Kammergeriehts iiber das S t r e i k p o s t e n -  
s t  e h e n mit. Ueber einen Arbeiter war eine Geldstrafe

m it der Begrilmlung yerhiingt worden, daB er infolge 
des Streikpostenstehens einer zur Erhaltung der Sieher- 
heit und Leiehtigkeit des Verkehrs auf der offentlichen 
StraBe ergangenen Aufforderung eines Aufsichtsbeamtcn 
nicht unbedingt Folgę geleistet hiitte. Die gegen diese 
Strafe eingelegte Berufung wurdo vom Lamlgericht 
Berlin und vom Kammergericht ais letzto Berufungs- 
instanz yerworfen. Aus der Entsehcidung des Kammer- 
gcrichts ist hervorzuhebcn: „Das Urteil des Landgerichts 
entspricht der Jud ikatur des Kammergeriehts. Der Aus- 
gangspunkt der Revision sei der a 1 t e  T t  u g s c l i  1 u B , 
d a B  d a s  S t r e i k p o s t e n s t o h e n  r e i o h s -  
g o s e t  z 1 i c h g e w a h r l e i s t e t  s e i .  Im § 152 GO. 
iat davon aber nicht die Reile. Wenn immer auf daa 
Reichsgericht hingewiesen werde, um darzutun, daB das 
Streikpostenstehen erlaubt sei, so sei zu erwidern, daB 
das Reichsgericht dic Frage offen gelassen habe, ob sich 
nicht dor Gefahrdung, die mit dcm Streikpostenstehen 
yerbunden sein konne, iń anderer Weise entgegentreten 
lasse. Eine Handhabung hierzu giibe dio Straflenpolizei- 
Verordnung. Ebenfalls wiiro der Hinwcis der Revision, 
daB der Schutzmann aus AnlaB des Streiks dorthin ge- 
schickt worden sei, yerfehlt, da der Polizcibeamto immer 
dazu da sei, dic Aufsieht iiber die StraBen zu iiben. Der 
AnlaB, aus dem er dort stehe, sei dabei gleicligillt ig.“ 
Redner erw artet zwar yon diesem Urteil eino Verminderung 
der offentlichen Beliistigung Arbeitswilliger, filrchtet 
aber, daB es auf den schlimmeren heimliehen Terror der 
Gewerkschaftler ohne EinfluB bleibcn werde. Wie in 
Berlin und C o l n  habe sich dieser Terror auch bei den 
Arbeitskiimpfen im Verbandsgebiet in einer planiniiBigen 
Beliistigung der Arbeitswilligen in der W erkstatt und im 
Hause geltcnd gemacht. So wurden bei einem Mitgliedo 
des Vcrbandcs wiihrend einea Arbeitkampfes von den 
inncrhalb jfónf Wochen neueingestellten 223 Arbeitern 
138 gezwungen, ihre Abkehr zu nehmen; 109 legten dio 
Arbeit schon am ersten Arbeittag nieder. Auf diesen 
Terror filhrt Redner den Haupterfolg der Gewerkschaften 
zuriick, tiber dereń Vcrhiiltnissc im Verbandsgebict er 
nach den Geworksehaftsbcrichten folgende interessanten 
Angaben macht; zu den Mitgliederzahlen des christl. 
Yerbamles ist zu bemęrken, daB diese nach den Mit* 
glicderbeitriigen bercchnet worden sind. Es betrug:

O rtaffruppe

D e u lsc h e r  
( fio z ia ld cm o k ra- 
t ls c h e r)  M etall- 

u rb e ito r-V e rb a n d

Cli r i i l l ic h s o / ia  Il‘t 
(u ltra in o n ta n e r )  
M etftllftrbeiter- 

V i*rband

E ln -
n a h m c

JC

M it-
jg l lc d c r

E ln - 
□ a b m e Mil-

ijlled c r

Aachen, Esehweiler . . . 28 730 1002 33570 1170
Koln, Mulheim a. Rh. . 160219 5714 37571 1351

! D usse ldorf..................... UG971 4145 20179 691
i Duisburg,Mulheim,Ober-
J h a u se n .......................... 36040 1186 32 710 1154

Essen, Gelsenkirchen,
B ochum ........................ 111200 3992 90 157 2723 ;

Dortmund, Annen . . . . T)8 408 1888 15501 480 |
Hamm i. W..................... 7 502 265 27412 961 !

1

Redner bespricht sodann den Verliuf der Arbcits- 
kiimpfc im W rbandsgebiet, die, wic bereits oben bemerkt, 
durchweg m it Hilfe des Yerbandes und infolge des festen 
Zusammenhaltens der Arbeitgeber zugunsten der letzteren 
beendet wurden. Beklagcnswert ist der fortgesetzt noch 
groBe A r b e i t e r w e e h s e l .  Der Redner fand ftir seine 
umfassenden und anziehenden Darlegungen lebhaften 
Beifall.
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A b b ild u n g  43. A b b ild u n g  U.  A b b ild u n g  46.
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zu finden ist, welche m it jedem CJuadratmeter Raum  zu 
rechnen hat. In dem kleinen allseitig von GieBereige- 
biiudcn eingeschlossenen H ol ist ein niedriger Sockel

und auf (len Soćko! gostellt; sind alle Behiilter Toll, so 
kom m t der Schuttwagen, un<l die yollcn Behiilter werden 
mit Hilfe des Krans in den Wagen durch einfaches

* I)io Redaktion erhielt folgendo Zuschrift:
„ In  dor Numnicr vom 12. Oktober, Seito 1769 und 1770 

Ihrer gcschatźtcn Zeitschrift, findet sich eine Besclireibung 
von K i  p p v o r  r i c  h t u n g o n  a n  G i e B p f a n n c n ,  wio 
solche angeblich in Amerika hiiufiger in Gebrauch sind.

Die erste Konstruktion, die sogcnannte T r ie b s to c k -  
y o rz a h n u n g , wurde in Deutschland garnicht gestattet 
werden. Es besteht, und zwar mit vol!em Recht, die Vor- 
schrift, daB GieBpfanncn von 1000 kg ln h alt an mit selbst- 
hemmender, mcchanischer Kippvorrichtung versehen sein 
niUsscn. Beim GieBen konnen plotzlich Ereignisse ein- 
treten, welche die Bedienungsmannschaftcn zum sofortigen 
Verlassen der Pfanne veraniassen. Wenn die Pfanne dann 
noch Gelegenheit ha t, umzuschlagen, so ist das Unglilek 
garnicht auszudenken. Mir ist ein Fali bekannt, bei welchem 
dio Steigung der Schnecke der K ippyorrichtung gerade 
noch iiber der Grenze der Selbsthemmung sich befand. 
W ahrend des GicBens muBte der Bedienungsmann den 
Antrieb plotzlich yerlasscn, und die Pfanne kippto selbst- 
tiitig weiter, wodurch das Unglilck ein trat. Die Gewerbe- 
inspektion griff cin. GewiB sind so und soriel Pfannen 
genau derselben Konstruktionen im Betriebe, bei denen 
alles gu t geht. Abgesehen dayon, daB die Triebstock- 
yerzahnung nicht selbsthcmmend ist, kann auch nicht zu- 
gegeben werden, daB sie „yolligo Sicherhcit gegen Spritz- 
eisen g ib t“. Spritzeisen haftet bekanntlich aelir fest und 
Ycrhindert auch den Eingriff des Triebstockes. Es muB eben 
ein Schutzbleeh dariiber gemacht werden, wio bei jedem 
anderen Getriebe, und dam it entfallt auch dieser Yorteil.

Die zweite K onstruktion ist weniger bedenklich. Man 
braucht aber auch hier nicht zu bedauem, dafi sie zu wenig 
im Gebrauch ist. Zwisehendcrselbsthemmenden Schnecko 
und dem Zahnrad der Pfanne sind zwei Zahnlflckenpaare, 
welche sogenanntcn toten Gang ergeben. Sind die Zahrie 
und die Schnecke min noch ausgelaufen, so entsteht 
zwisehen Schnecke und Pfanne soviel to te r Gang, daB bei 
einer kritischen Stellung der Pfanne beim GieBen ein 
Ueberplatschen des flussigen Eisens garnicht zu vermeiden 
ist. Sodann wird durch das dazwischen gelagerte Riider- 
paar das Handrad so hoch yeriegt, daB man bei etwas 
groBeren Pfannen schon garnicht mehr daran drehen kann, 
ohne auf einem erhohten S tandpunkt zu stehen. Auch 
ist die Bedienung des Handradcs viel zu sehr der aus der 
Pfanne ausstrahienden Hitze ausgesetzt.

Ich yermute sogar, daB diese Konstruktion nur ein 
Notbehelf fiir eine sonst falsch konstruierte Pfanne war. 
Dieselbe lieB sich mit der normalen Kippyorrichtung nicht 
mehr oder nur sehr schwer drehen, da machte man aus 
der Not. eine Tugend und schob eine Uebersetzung da
zwischen. Eine richtig konstruierte Pfanne muB auch ohne 
diesen Notl>ehelf leicht gehen und den Yorteil besitzen, 
daB man auch „die kleinsto Neigung der Pfanne sicher 
in der Hand h a t“ , nur darf man beim Einkauf n icht yon 
dem Standpunkt ausgehen, daB das Billigste fur die GieBe
rei auch noch gu t genug ist. Der Hang nach dem Amerika- 
nismus ist bei uns ja wohl noch nieht ganz au*ge-storben, 
ich glaubte deshalb zu dieser K ritik  beiechtigt zu sein.“

DusseUlorf-Obercassel C. Seimetibrenner.
im  O fciober 1910. *

Umschau.
Streifzilge. *

(F orlfcetzung  v o n  S. 1772.)

GieBereicn, die keino A u s d e  h n u n g s m <5 g -
1 i o li k  e i t  besitzen und in ihrem Raume bcsclminkt 
sind, seien auf eine sehr rationelle Einrichtung der Schutt- 
und MUllabfuhr hingowiesen, die in einer groBen GieBerei

(s. Abb. 4,'i) von etwa 50 qm Fliichenraum erriehtet; auf 
diesem Sockel stehen dicht nebeneinander die Behiilter 
zur Aufnahme des Schuttes. Diese sind ais Kipplowren 
ausgebildet und konnen m it den daran befindlichen Zapfen 
in das zugehorige Wagengcstell gelagert werden. Das 
Ein- und Ausheben des Behiilters aufs Gestell besorgt 
ein kleiner K ran, der auf der einen Ecke des Sockels 

stellt. und das ganze Feld bestreicht. 
Die Wagen werden auf Schienen an 
die Stelle gebracht, wo der Schutt 
liegt, und gofiillt zurOckgefahren
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Kippen entleert. Die ganze Einrichtung trag t viel zu 
einom saubcren Aussehcn der Betriebsriiume bei.

In  einer anderen GieBerei war die B e l e u c h t u n g  bc- 
merkenswert. Dio GasUmpen sind m it Reflektoren aus- 
g e sta tte t und an den W andon unterhalb des Krans so 
angoordnet, daB m it yerhaltnismiiBig geringem Liehtauf- 
wand eine gute Beleuchtung des Bodens erzielt wurde. 
F(lr GieBereien, die nicht Ober elektrische K raft verfQgen,

Ist diese Beleuchtung wegen ihrer Billigkeit und des 
gOnstigcn Lichteffektcs sicher 7.u empfehlen.

Eine Reihe von Fortschrittcn h a t das Gebiet der 
A u f b o r e i t u n g s m a s c h  i n e n zu verzeiehnen.

Ganz besondere Vortcile nimnit neuerdings die unter 
dem Namon T i t a n i a rn ii h I e auf dem M arkt cr- 
Bchicncno Maschine ftir sich in Anspruch. Die MOhlc 
m ahlt auBerordentlich fein und soli je nach den Material-

eigensehaften bis 500 kg a. d. Pferdekraft und Stunde 
liefern. Der in Abb. 44 wiedergegebene Typ zerkleinert, 
m iseht und siebt die feuchten Formstoffe in einer Ma
schine, stellt also einen auBerordentlich rielseitigen 
A pparat dar. *

Vielleicht darf hier auch eine M i s c h m a  s c h i n o 
f i l r  S c h w ii r z e Erwiihnung finden. lin  allgemeinen 
■wird die Schwiirze ais ąuan tite  negligóable behandelt und

* Ausfiihruiigf-der T itania-M aschinenindustrie in
Wiesbaden.

meist auf sehr primitive Weise eingoruhrt. Indessen trag t 
eine gleichmaBigo Mischung auch zur Erzielung eines 
gleichmaBig schonen Aussehens des Gusses bei. Gewohn- 
lich setzen sich die sehwerercn Teile auf den Boden, was 
besonders auch von dem Graphit gilt. Auch das yoriiber- 
gehende Aufriihrcn hilft da n icht ab. Dic in Abb. 45 dar- 
gestellte Maschine will diesen Uebelstand durch bestiindiges, 
mcehanisehes Durchrilhrcn der Schliimmc yermeiden.* 

Vor kurzem ist eine e l e k t r i s c h e  
R f l t t e l s a n d s i e b m a s c h i n e * *  (Ab
bildung 46) auf den M arkt gekommen, 
die sich allem Anschein nach bewahrt 
lia t; man kann das von don Riittelsieb- 
Hystcnien, besonders den pneumatischen, 
im allgemeinen nicht behaupten, da sie 
verhaltnismaBig viel R eparatur kosten. 
Die nebenstehend abgebildetc Sicbyorrich- 
tung besteht aus einem selir stabilen Ge- 
stcll, auf das dio Dynamomaschino mon- 
tie rt ist und an dieso selbst ein federndes 
Sieb, das durch den Motor in riittclndo 
Bewegung gesetzt wird. Wio man sieht, 
ist das Gestell so konstruiert, daB ziem- 
lich vicl Raum  filr den gesiebten Sand 
bleibt. Das Sieb selbst ist auswechselbar 
und soli so schnell arbeiten, daB es zwei 
Mann m it Aufgeben beschiiftigt. Die Ma- 
sohine ist fur den T ransport eingericlitet, 
laBt sich aber auch sta tionar anbringen.

In  Abb. 47 ist eine sehr einfacho Sand- 
aufbcreitungsmethodeschematisehskizziert, 
die sich in der Praxis vortrefflich bewahrt 
haben soli. Auf einer drehbar gelagerten 

Nabe sind in radialer Anordnung Bflrsten angebracht, 
die an dera entsprechend geformten A ustritt eines Sand- 
bunkers vorbeischleifen m it einer Gcschwindigkeit von 
etwa 2000 Umdrehungen; hierbei erfassen und zerreiben 
die Bilrsten das Materiał und schleudern es gleichzeitig 
zu einem Haufen zusammen. (SchluB folgt.)

Untersuchung von Fehlern in GuBstucken.
Der bekannte amerikanische GieBereifachmann T h o -  

m a s  D. W e s t  in Clcveland; 10511 Pasadena Avcnue, 
heabsiehtigt, umfangreiclie Untersuchungen tiber die 
Ursachen von Lunkern, Gascinschltlsson, Schwitzkugeln, 
harten Stellen u. dgl. anzustcllen, da  die zurzeit herr- 
schenden Ansiehten und Theorien keino ausreichende 
Erkliirung geben. E r ersucht die Fachgenossen aller 
liin d er um Zusendung derartiger Stticke bis Endo dieses 
Jahres. Etwaigcn Sendungen b itte t or niihere Mitteilungen 
Ober folgende Punkte bcizufugen:

1. Charakter des fur die Gattierung venvendeten Roli- 
eisens und Schrotts, desgl. des Brennstoffs und der FluB- 
m ittcl; jedes au(3ergewohnlieho Ereignis wahrend der 
Schmclzung; Beschaffenheit des GuBstOcks, ob weich, 
m ittel oder bart, und womoglich eine Analyse dcsselben.

2. Eine Skizze des Stueks, welche die Gestalt und 
dic Starkenyerhaltnisso der einzelnen Teile moglichst 
genau erkennen liiBt, ferner Angabe, an welcher Stelle 
das eingesandte Probesttick entnommen ist.

3. Art der Form, ob nasser Sand, ob obcrfliichlieh 
getrocknet, ob getrocknete Sand- oder Łehmform, mit 
niihercn Angaben tlber Giefl- und Stcigetrichter.

4. Beschaffenheit des Eisens sowohl beim Abstich 
ais beim VergieBen unter Mittcilung der Tcmperatur- 
yerhiiltnisse.

5. Sonstige Angaben, die einer sachgemaBen Unter
suchung des Geg nstandes dienlieh sein konnen.

Die Ergebnisse der Rundirage sollen in einer Arbeit 
yeroffentlicht wonlen.

* Ausfiihrung von Lentz & Zimmermann in R ath  
bei Dusseldorf.

** Ausfuhrung der W tirtt-m bcrg. GieBereimasehinen- 
fabrik in C annstatt-S tuttgart.

A b b ild u n g  46: E le k tr is c h e  S a n d s te b m a sc h ln c .
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Lloyds Register of British and Foreign Shipping.*

Dcm Jahrcsbericht dieser Gesellschaft, endigęnd m it 
dem 30. Juni 1910, entnehmen wir, daB am Ende des 
Berichtsjahrcg 10 302 Kauffahrteischiffo m it (iber 20,5 Mil
lionen t  Inha lt in den Rcgistern der Gesellschaft ein- 
gotragen waren, von denen 3622 mit 7 474 321 t  unter 
auslandischer Flagge segelten.

Im  Berichtsjahrc wurden 540 neue Schiffe in die Re
gister der Gesellschaft aufgenommen m it einem Gesamt- 
tonnengehalt von 929 946 t. Davon sind 461 Schiffe m it 
923 703 t  Dampfschiffe und 79 m it 6243 t  Segelschiffe. 
Von dem Gesamttonnengehalt waren 66 %  fur GroB- 
britannien bestim int, wahrend 34 %  oder 317 121 t  
fiir die englischen Kolonien und andere Liinder geliefert 
wurden.

Aus einer in dem Jahrcsbericht enthaltenen Ueber- 
sicht geht licrvor, daB die Ablieferungen der Schiffswerften, 
soweit sio der Bauaufsicht des Englischen Lloyd unter- 
standen, sich gegen das vorhergegangene Ja h r etwas ge- 
hoben haben, wahrend gegen dio friiheren Jahre sich noch 
immer ein ziemlicher Abstand feststellen liiBt.

Dio in dem yorhergehenden Berichtsjahr eingefilhrten 
veranderten Baubedingungen, die seit Juni 1909 in ICraft 
getreten sind, scheinen den Beifall der beteiligten Kreise 
gefunden zu haben.

W ahrend die Gasmaschino fiir Marinczwecko bisher 
nur bei kleinen Schiffen und Yachten Eingang gefunden 
hat, scheint die Moglichkcit der Anwendung dieserMasehinc 
ais Antriobskraft fiir groBoro Schiffe jetz t mehr und 
mehr an praktisclier Bedeutung 7.u gewinnen. Der Diesel- 
motor is t im Berichtsjahr bei drei ziemlich groBen Schiffen, 
dio nach den Bedingungen des Englischen Lloyd herge- 
stellt wurden, auf dem Eestland eingebaut worden. Man 
wird den Erfahrungen, die m it der Anwendung von Gas- 
maschinen usw. auf Schiffen gesammelt werden, mit 
groBem Intoresso entgegensehen diirfen.

Im  Berichtsjahr haben 34 Dampfer m it iiber jo 5000 t  
dio hochsto Klasso der Gesellschaft empfangen, worunter 
sich vier Schiffe befanden, dio mehr ais 12 bezw. 13 000 t 
Fassungsraum haben.

W ahrend des abgelaufenen Berichtsjahres wurden 
759 987 t  Schiff- und Kesselbaumatcrial durch dio Be
amten der Gesellschaft im In- und Auslandeabgenommen, 
was einer Steigerung von 282 474 t  gegeniibcr (len ent- 
sprechenden Zahlen des vorhorgogangenen Berichtsjahres 
gleichkommt. Gegenwiirtig sind 72 Werke in GroBbri- 
tannicn und 164 Werke im Ausland zur Lieferung von 
Stahl usw. nach den Bedingungen des Englischen Lloyd 
zugelassen.

Die Gesamtlange der wahrend des Berichtsjahres in 
den offentlichen Priifungsanstalten von GroBbritannien 
abgenommenen Ankorketten betrug rund 557 24-1 m, dio 
Anzahl der geprilften Anker 6843. Daneben gibt es noch
21 Anker- und K ettenprilfanstalten auf dem europiiischen 
Fostland und 19 in Nordamerika, die von dem Englischen 
Lloyd fur dio einschlagigen Priifungen anerkannt sind.

Besondere Erwiihnung gesehieht in dem Bericht der 
seit einigen Jahren in Deutschland aufgenommenen Fabri- 
kation ** von maschinell hergestelltcn K etten. Man hat

* Nach „R eport of Tho Society’s Oporations during 
the vear 1909—1910“ .

*'♦ Ygl. „Stahl und Eisen" 1908, 23. Sept., S. 1377/1385.

auch in England Sehritte getan, um die Herstollung solcher 
K etten aufzunehmen. Der Board of Trade hat in Ueber
einstimmung mit dem Englischen Lloyd Regeln zur Ab
nahme dieser K etten aufgestellt.

Der Gesellschaft ist die Bercchtigung verliehcn worden, 
in England oder Deutschland hergestelltes, fUr don Bau 
von Lsmd- und Marinekesseln bestimmtes Materiał gemaB 
<len neuen deutschen Bestimmungen abzunchinen.

Es ist interessant, festzustellen, daB der Lloyd bo- 
gonnen hat, auch seine Aufmerksamkeit der Ueberwachung 
und Registrierung von Dampfem auf den groBen ameri- 
kanischen Seen zuzuwenden. Zn diesem Zweck ist einom 
Beamten der Gesellschaft in Cleveland O. der Wohnsitz 
angewiesen worden.

Dic Anzahl der gesamten Beamten zur Ueberwachung 
der Bauten, zur Abnahme von Materiał usw. stellt sich 
heute auf 317.

Dic schon in dem letzten Jahrcsbericht angedeuteten 
Bestrebungen der Gesellschaft, die auf eino intcrnationalo 
Regelung der Bestimmungen fiir Freibord hinauslaufen, 
haben weitere befriedigendo Fortsehritto gemacht.

Diese kurzeń Mitteilungen sollen nur oinon Hinweis 
geben auf den interessanten Inhalt dieses Jahresberiehtes; 
wegen naherer Angaben muB auf den Bericht selbst ver- 
wiesen werden.

Preisausschreiben der Adolf von Ernst-Stlftung an der 
Konlgl. Technischen Hochschule zu Stuttgart.

Die Abteilung fiir Maschineningenieurwesen (einschl. 
der Elektrotechnik) an der Technischen Hochsohulo zu 
S tu ttg a rt h a t folgondes Preisausschreiben bekannt ge
geben :

Es wird eine kritische Abhandlung yerlangt iiber die 
F a h r w i d e r s t a n d e  b e i  H e b e z e u g e n  unter 
eingehender Erorterung der jeweils EinfluB nehmenden 
Konstruktions- und Betriebsverhaltnisse.

Die Darstellung muB die Lttcken, die nach dcm 
heutigen Stande unserer Erkenntnissc bestchen, deutlich 
hervortreten lassen. Durch Versucho in der einen oder 
andern Richtung is t sodann die Unsieherheit in der Fcst- 
stcllung der Fahrwiderstande nach Moglichkcit zu bo- 
seitigen.

GomaB der Verfassung der Stiftung gelten fiir die 
Preisausschreibung folgende Bestimmungen: Dio Arbeiten, 
die in deutscher Sprache abgefaBt sein miissen, sind 
spiitestens am 1. Oktober 1912 an das R ektorat dor Tech- 
nisehen Ilochschule in S tu ttg a rt abzuliefern. Jede Arbeit 
ist m it einem Kennwort zu versehen, und es is t ih r ein 
Zcttel m it dem Namen und dem Wohnorto des Verfassers 
in versiogeltom Umschlage beizugoben, der ais Aufsclirift 
das gleiche Kennwort trag t. Die Bewerbung ist nur an 
die Bedingung gekniipft, daB dor Bewerber mindestens 
zwei Semcster der Abteilung fiir Masehineningenicurwcsen 
einschliefllioh der E lektrotechnik an der Technischen Hoch
schule S tu ttg a rt ais ordentlicher oder auBerordcntlicher 
Studierender angehort hat. Das Preisgericht bestelit aus 
samtlichen Mitgliodem des Abteilungskollegiums. Den 
Preis in der Hóho von 1500 M  ertcilt das Preisgericht, 
das berechtigt ist, einen Teil des Geldes ais Anerkennung 
zu verleihen, wenn die Arbeit den Anforderungen nicht 
ro li entspriclit. Die m it dem Preise bedachte Arbeit ist 
vom Yerfasser spiitestens binnen Jahresfrist zu yeroffent- 
lichen.

Biicherschau.
C l a u s ,  2)r.=3u0- C .: Schleppmonopol und Selbsi- 

fahrer auf dem Khein-Weserkanal. (Schriften des 
Yerbandes deutscher D iplom -Ingenieure, VI.). Mit 
27 Abb. Berlin W., M. K rayn  1910 76 S. 8°. 3 J t .

Die preuBische Regicrung wird einen sehr schwcrcn 
Stand haben, die durch technischo Yersuche gestiltzten

Angriffe des Yerfassers gegen die von ihrer Seite der 
Landesvertretung gegenilber aufgestellten Berechnungen 
zu yerteidigen, namentlich hinsichthch der elektrischen 
Treidelei. Denn wenn sie auch dem GesamtwasscrstraBen- 
beirat gegeniiber auf die Einfilhrung der letzteren fiir die 
nachsten 15 Jahre zugunsten der Dampfschleppkraft rer- 
zichtet ha t, so ist sie doch fiir die urspriinglichen Angaben
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ycrantwortlich, die der Verfasser einer ruhigen und zu- 
gleich yernichtenden K ritik  unterzioht. Ais Gcgner des 
Schleppmonopols stim m t der Unterzeichnete yollig mit 
dem Verfftsscr tiberein, wenn er zusammenfassend am 
SchluB seiner Schrift m eint: „Yertrauen wir dcm deutschen 
Kaufmann und dem deutschen Techniker, daB sie auch 
auf dieser WasserstraBe in jedem Falle das Richtigc tref fen. 
Mag der S taat den Kanał in geeigneter Weise bauen, 
mag er im Interesse des Verkchrs gewisse Betriebsvor- 
schriften tiber Fahrgeschwindigkeit usw. crlasscn, alias 
andere tibcrlasse er denen, die scither schon den Betrieb 
auf deutschen WasserstraBcn in einwandfreier Weise aus- 
gcftihrt haben und bei denen Erfahrung und Lebens- 
interessen dic beste Blirgsehaft sind, daB der Grund- 
gedanke der Kanalvorlage ycrwirklicht wird: der deutschen 
Industrie den W ettbewerb zu erleichtcrn.“

Dr. W . Ben mer.

S t e i n i n a  n n - B u cl i  e r A r n o l d :  Ueber Indu- 
słriepolitik. Offenherzige B etrachtungen. Berlin, 
O tto Elsner, Yerlagsgesellscliaft m. b. H. 1.910. 
54 S. 8°. 80

Eine sehr lehrrciche und nnregendc Schrift, dor wir 
weitestc Vcrbreitung in allen Kreisen wiinschen, die an 
einer fiir unser Vaterland und seine W irtschaft erspricB- 
lichen Politik ein Interesse haben. Man braucht nicht mit 
allen Ausftihrungen ihres Yerfasser* einverstanden zu sein 
und kann doch der lebhaftcsten Freude tiber seine Dar- 
legungen Ausdruck geben, die von einer vortrefflichen 
Kenntnis unseres industriellen Lcbens und seiner Bedtirf* 
nisse Zeugnis ablegen und in einem Tonę gcschricben sind, 
der niemals langweilt, stellenweise aber stark  anregt und 
die vorgetragcnen Wtinsche ais ernstester Erwiigung wert 
erscheinen liiBt. Dr. 1F. Beumer.

Wirtsehaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — Ueber das e n g l i s c h e  

Roheisengcschiift wird uns unterm  5. d. JM. aus Middlcs- 
brough wie folgi berichtet: Die Roheisenpreise sind etwas 
zurtickgegangcn, seitdem die Aussichten auf W*iederbcginn 
der Tatigkeit bei den Schiffswcrften geringer geworden 
sind. Soweit die Ergebnisse der Abstimmungen einzclner 
Bezirkc vorliegen, bleibeń die Leute tro tz  des Katcs ihrer 
Dclcgierten und der bereits betriichtlich geringer ge- 
wordenen Streikfonds meist hartniickig. Die Kaufer ver- 
halten sich wieder abwartender, und zwar mehr ftir sofortige 
ais ftir nachstjahrigc Lieferung, und die Schiffahrtązeit ist 
fast vortiber. Ftir Novcmber sind rlie heutigen Preise hier 
ab W erk: ftir G. M. B. Nr. I — noch immer knapp — 
sh 53/3 d f. d. ton, ftir Nr. 3 sh 49/9 d, ftir H am atit in 
gleichen Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 63/6 d netto  Kasse. 
Ftir das erste Halbjahr 1911 ist G. M. B. Nr. 3 zu sh 51/—, 
ftir Juli/Dezember zu sh 51/6 d gefragt. Hiesige W arrants 
Nr. 3 notieren sh 49/8 d Kaufer, sh 49/9 d Abgeber. Die Roh- 
eisenvcrschiffungen von hier und den Nachbarhiifen betrugen 
im Oktober 111 374 tons gegen 107 530 tons im September. 
Hiervon gingen nach britischen Hafen 44 447 (im September 
42355) tons, darunter 25902 (31 801) tons naeh Schottland. 
Nach fremden Hafen wurden 66 927 (65 181) tons verla<len, 
darunter 16 676 (15 345) tons nach Deutschland und 
Holland, 3886 (3618) tons nach Belgien, 7650 (6674) tons 
nach Frankreich, 4404 (7200) tons nach Italien, 8973 
(8441) tons nach Schweden und Norwegen, 12 425 (9261) 
tons nach Nordamerika, 1194 (4882) tons nach Indien und 
Australien, 4720 (4510) tons nach China und Japan  und 
6999 (5250) tons nach den tibrigen Landem. Die W arrants- 
lager zeigen im Oktober eine Zunahme von 13 442 tons und 
enthalten jetzt 489 444 tons, dayon 443 103 tons G.M.B. Nr. 3.

Versand des Stahlwerks-Yerbandes. — Der Yersand 
des Stah 1 werks-Verbandeś an P r o d u k t e n  B betrug 
im S e p t  e m b e r  1910 insgesamt 483 638 t  (Rohstahl- 
gewicht). B aron  entfallen auf:
Stabeisen . . . 280 102 t  Rohren . . . .  13 247 t
W alzdraht. . . 60 933 t  GuB- u. Schmiede-
Bleche . . . .  S3 010 t stticke . . . .  46 346 t 
Im  September d. J . wurden also gcgentiber dem Monat 
August an W alzdraht 1984 t und an GuB- und Schmiede- 
stticken 429 t mehr, dagegen an Stabeisen 8967 t, an 
Blechen 1907 t  und an Rohren 1250 t  weniger yersandt.

Verband deutscher Kaltwalzwerke, Hagen I. W. — 
In  der Ende v. M. abgehaltenen Hauptyersammlung 
berichtete der Geschiiftsfuhrer, daB die Marktlage sich 
im letzten Yierteljahre recht gtinstig gestaltet habe. 
Dic Werke seien durchschnittlieh gut besehiiftigt, und es 
sei auch ein gtinstiger Auftragsbestand ftir die naehsten 
Monate Y orhąnden . Die Yersammlung stim m te einer Preis- 
erhohung v o n  5 .fi i. d. t ftir den Yerkauf im ersten 
Yierteljahre 1911 zu.

Zur Lage des deutschen Briicken- und Eisenbaues, — 
Aus dem am 28. v. M. in der H auptv rsammlung des

Vereines deutscher Brttcken- und Eisenbaufabriken* er- 
sta tte ten  Berichte ist zu entnehmen, daB die Beschiifti* 
gung der Vereinswerke im Jahre  1909 im Durchschnitt 
zufricdenstellend, die Yertei'ung der AuftrHge jedoch 
sehr ungleichmiiBig \var. — i Wiihrend cinzelne Werke 
kaum ftir einige Wochen Auftriige hatten , waren andere 
Werke m it Auftragen ftir viele Monate versehen. — Die 
Beschiiftigung ftir den S taat war erheblich kleiner ais im 
Yorhergegangenen Geschaftsjahre. — Bei anniihernd vollcr 
Beschiiftigung wtirden die yereinigten W erke monatlich 
etwa 30 000 t  Eisenkonstruktionen aller Art erzeugen. 
Dic dem Vereine gcmeldete Gesamterzcugung stieg von 
308 712 t  im W erte von-S7 560 194 J i  im Jahre  1908/09 
auf 344 202 t im W erte yon 87 704 868 JC im Jah ie  1909/10. 
Von der Gesamterzeugung gingen etwa 20 %  ins Ausland 
und 30 bis 50 %  an den Staat.

Vom franzosischen Eisenmarkte. — Die jtingsto Mit
glieder-Versammlung des „Comptoirs von Longwy“ hat 
den Richtpreis ftir Roheisen ftir 1911 um 2 fr. f. d. t  auf
78 fr. ab W erk erhoht. Ftir Rohstahl ist zunachst keine 
Verfinderung beschlossen worden, man nimmt jedoch in 
den beteiligten Kreisen an, daB mit dem zweiten Yiertel
jahre 1911 ebenfalls eine Prcisaufbesserung erfolgen w ird.— 
Die Roheisenerzeugung ist namentlieh im franzosischen 
Osten in allinahlicher Steigerung begriffen. Von den dort 
befindlichen 85 Hoehofen standen am 1. Oktober d. J. 
71 im Feuer mit einer arbeitstaglichen Leistung von 
8375 t gegen 65 Hoehofen und 7270 t  am gleichen Zcit- 
punkte des Yorjahres. Gcgentiber dem 1. Ju li d. J . ist 
die entsprcchende le istung  um 144 t taglieh stiirker. — 
Die allgemeine Kauftiitigkeit ist in den letzten Wochen 
regelmaBig geblieben. Nach den yorherigen reichlichen 
Anschaffungen ging man spiiter kaum tiber die Deckung 
des naheliegenden Bedarfes hinaus, namentlieh im Nord- 
bezirke blieb das Marktgeprage zeitweise ruhig, jedoch 
war die Arbeitslage der Werke, auch in den Ardennen, 
durchgangig zufricdenstellend. Im Haute-Mame-Bezirk 
blieb der Besehaftigungsgrad sehr flott, insbesondere sind 
die Walzwerke vorztiglich besetzt. Die Preise ftir Bleche 
konnten aufgebessert werden, besonders wenn sich 
rasche Lieferung ermóglichen lieB. Die jtingste Zeit brachte 
auch dem Nordgebiete mehrRegsamkeit, da man, angcsichts 
der bevorstehenden hoheren Roheisenpreise auch fiir 
Fertigartikel Aufschlage voraussieht.. Die Paris-Lyon- 
jMittelmeerbahn gab mehrere hundert Personcnwagen in 
Auftrag und neuerdings bestellte die Staatsbahn-Verwal- 
tung 150 lx)komotiven sowie 200 Tender, von denen der 
groBte Teil der Oompagnie Franco-Belge in Raismes, der 
Compagnie de Fives-Lille, den Creusot-^Werken, den Ateliers 
du Nord de la France in Blanc-Nisseron und der Firma Dyle 
& Bacalan, einen ebenfalls franzosisch-belgischen Werke 
m it dem Gesełlschaftssitz in Paris, zufiel. Mit den gleichen 
und einigen anderen W aggonbauanstalten finden noch Yer-

* Ygl. S. 1927 dieses Heftes.
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handlungpn s ta tt  wcgeh weiterer Erganzungs-Auftriige in 
rollcndem Materiał. In  den Preisstellungen kommt cin 
fester und zuyersichtlicher Grundton zum Ausdruck. — 
Dic S o e i ć t  ć <1 e h A t  e 1 i o r  s d u N o r d  d e  l a  
K r a ń c e  hat ihr Aktienkapital um 7 000 000 auf 
15 000 000 fr. erhoht, um eine gesonderte Lokomotiybau- 
anstalt auf franzosischen Boden zu orrichten.

Vom belgischen Eisenmarkte. — Aus BrUsscl wird 
uns untcrm  4. d. M. geschrieben: Obgleich sich die neuer- 
liche Preisabwiirtsbewegung auf dcm belgischen Eisen- 
m arkto in der Vorwoche noch fortgesetzt hat, so ist in den 
letzten acht Tagcn docli cin kleiner Umschwung zur 
Besserung eingctretcn. Zwar hat sich diese Besserung in 
den Preisen bislang kaum bemerkbar gemacht, indessen 
ist die Stimmung unter den Werken wieder fester gcwordcn, 
und man ist ziemlich allgemein der bestimmten Ansicht, 
daB bereits in der zweiten Halfte dieses Monats dic Prcis- 
bcwegung -wieder naeh oben gcrichtct sein wird. Das 
ArbeitsbedUrfnis der Werke ist in den letzten Wrochcn, 
bei den kleineren Unternchmungen zwar vielfach mit Hilfe 
von Unterbietungen der Tagespreise, sowcit befriedigt 
worden, daB die Auftragsbestiinde nunmehr durchwcg bis 
Ende des Jahres und teilweise dartlber hinaus reichen. 
Die Ausfuhrprcisc ftir SchwciB- und FluBstabeisen, dio in 
der Vorwoche auf £  4.14.0 bis £  4.17.0 heruntergegangen 
waren, sind auf £  4.15.0 bis £  4.18.0 f. d. t  fob Antwcrpen 
grstiegen. Auf dem Blcchmarkte ist die Preishaltung 
gleichfalls eine Kleinigkcit fester gcwordcn, indessen 
konnten sich die in der Vorwoche nochmals gefallenen 
Preise bislang noch nicht erholen und man notiert £  5.7.0 
bis £  5.8.0 fUr fluBciscrne Grobbleche; ftir Mittel- und Fein
bleche: £  5.14.0 bis £  5.15.0 fttr Bleeho von '/„" , £  5.10.0 
bis £  5.18.0, fiir Bleche von 7 ,2"  und £  5.18.0 his £  5.19.0 
fUr Bleche von Vi«“ . t. d. t  frei Bord Antwcrpen. Die 
Unterbietungen dieser Preise, dic in der Vorwoche noch 
festgestcllt werden muBten, haben in dieser Woche auf- 
geliort. Dic gesamte Besserung ist teils auf die fcstcrc 
Haltung der deutschcn Ausfulirpreise, teils auf dio Aus- 
sicht, daB die Secfrachten weiter anziehen wUrden, zurUck- 
zufiihrcn, weshalb die Kauftiitigkcit der tlbersecischen 
Verbraucher wieder etwas umfangreicher gcwordcn ist. 
Die verhiUtnismaBig niedrigen Roheisenpreisc sind noch 
unverandert, doch hofft man, daB die zunehmende Festi- 
gung des franzosischen Roheisenmarktes, wo das Comptoir 
de Longwy jetz t eine Preiserhiihung fiir Frischcreiroheisen 
um 2 fr. f. d. t  vorgenommen liat, don belgischen Markt 
giinstig bceinflusscn wird. In Halbzeug bcschloB das 
Comptoir des acieries belges, die Preise bis zum Jahres- 
ende um eriindert zu bclassen.

„Archimedes1', Actien-Gesellschaft fiir Stahl- und 
Eisen-Industrie in Berlin und Breslau. — Das Unternehmen 
erziclte nacli dcm Berichte des Vorstandes im letzten Ge- 
schaftsjahre lx‘i einem Umsatzc von 4 063 054,52 (i. V.
4 319 402,50) .ft unter EinschluB von 4 010,52 .ft Vortrag, 
22 850,20 .ft Micteinnahmcn und 80 000 J l  Uobertrag 
auf das Bau- und Erneuerungskonto sowie naeh Abzug 
von 221 718,32 .K allgemeinen Unkosten, 17 805 .ft Schuld- 
yerschrcibungszinsen und 78 415 . f t  Absehreibungen einen 
Keingewinn von 109 700,50 ,l(. Dic Vcrwaltung beantragt, 
hieryon 2391,99 .ft an das Delkredere- und 4<MX) .ft an das 
Talonsteucrkonto zu tlbcrwciscn, 20 719,78 .ft Tantiemen 
an Yorstand und Bcamtc zu yergtitcn, 78 000 . f t  Diyidende 
(3 %  gegen 0 %  i. V.) auszuschUtten und 4054,73 J l auf 
neue Rechnung yorzutragen.

Bismarckhiitte zu Bismarckhiitte, O.-S. — Naeh dem 
Berichte des Vorstandes hiclt dic stUrkere Beschaftigung 
der BetriebsstKtten in fast allen Abteilungen des Werkes 
wahrend der Dauer des am 30. Juni d. J. beendeten Gc- 
schiiftsjahres an. Hiermit war jedoch eine unm ittclbare 
Aufbesscrung der Krlosc bezw. der Gewinnergebnisse nicht 
ycrknUpft, da die Gesellsehaft bei dem ungezUgelten W ett- 
bewerbe fUr einzelne Abteilungen Verkaufo auf weite 
Siehten zu biiligen Preisen yomehmen muBte, um nicht 
Abnehmer zu ycrlieren oder ohne ausreichende Arbeit zu 
sein. Die im Herbst 1909 erzielte VeretSndigung der

deutschen Walzwerke Uber Stab- und Bandeisen, der sich 
cin wenig apatisr cinc Ycreinbarung Uber Grobbleche an- 
schloB, boten dom weiteren Siiiken der yerlustbringenden 
Preise E inhalt und offneten allmahlich einer Befestigung 
der ganzen Marktlage die Wege. Der Bericht bezcichnet 
jedoch dic hierdureh erzicltcn Preisaufbesserungen gegen- 
ilbcr den friiher crfolgten Preisherabsetzungen ais iiuBerst 
gering. Obwohl der Umsatz rcichlich 2 000 000 .ft hoher 
war ais im Geschiiftsjahro 1908/09, t ra t  keine nennens- 
wertc YcrgroBerung des Betricbsgewinnes ein, da die Er
gebnisse in manchcn Abteilungen noch durch die Um- 
bezw. Neu bauten ungiinstig beeinfluBt wurden. -Mit der 
Fertigstellung der ncucn Betriebsanlagen, yon denen sic 
eino Vcrbilligung der Gestehungskosten erw artet, ist 
dio Gesellsehaft eifrig bcschiiftigt. Die fur den Aus- 
bau der W erk e , sowcit cr bisher zur DurchfUhrung 
gebracht wurde, erforderliehen M ittel sollen gemiiij 
AufsichtsratsbcschluB durch eine auf FalrahO tte sicher- 
gestellte 4 / 2 prozentige Obligationsanieihe in Hohe yon
0 OOt) 000 J l  beschafft werden. Der neugegrUndete Roh- 
cisenyerband trug zur Stiirkung der allgemeinen M arkt
lage bei, so dafi in fast allen von der Gesellsehaft erzeugten 
Artikeln m it Preisaufbesserungen, namentlich in den letzten 
Monaten, yorgegangen werden konnte. Der Absatz der 
Erzeugnisse des Untemehm ens ergab im Berichtsjahre 
30 030 152,40 (i. V. 28 295 140,27) J l .  Die durchschnitl- 
lichc Zahl der beschaftigten Arbcitskriifte betrug 0998 
(0585), darun ter 277 (242) Arbeiterinnen. Der Jahres- 
Vcrdicnst stellte sieli fUr dio einzelne Person auf 1107,14 
(1137,15) ,ft. Der Reingewinn belauft sich unter Ein- 
schluB dos Gcwinnyortrages von 279 345,63 . f t  und 
9140,85 .ft Kursgewinn, sowie (lach Absehreibungen 
in Hohe von 1 500 000 .« auf 1 275333,47J l .  Die Ver- 
waltung bean trag t, yon diesem Bctrago 47 598,78 Jl 
Tantiemen an den Aufsichtsrat zu yergilten, 70 000 .ft zu 
Bclohnungen und 0500 .f t  fiir gemeinnUtzige Zweeke zu 
yerwenden, 700 000 .ft Diyidende (7 %  auf 10 000 000 .ft) 
und 210 000 J l  desgleichen ( 3 %  auf 0 000 000 .ft) aus
zuschUtten, sowie endlich 241 234,09 , f t  auf neue Rechnung 
yorzutragen.

Eiserfelder Htitte. Actiengesellschaft in Eiserfeld. —
Die Gewinn- und VcrlustrechnungfUrdas am 30. Ju n i d. J. 
abgelaufene Geschaftsjahr der Gesellsehaft zeigt einerseits 
2142,31 J l  Vortrag, 0090,79 J l  Zinsoinnahmen und
24 470,82 . f t  BetriebsOberschuB, anderseits 15 505,05 .H 
allgemeine Unkosten, 8401,41 .fl Absehreibungen; m ithin 
ergibt sich ein Reinerlos v n 9343,40 .ft. Hieryon sollen 
9090 . f t  Diridende (3 %  gegen 4 %  i. V.) y erte ilt und 
253,40 .ft auf neue Rechnung yorgetragen worden.

Hochfelder Walzwerk, Aktien-Vereln in Duisburg. —
In  der allgemeinen Gesehaftslage ftir die Erzeugnisse des 
Untemehmens tra t  in dem am 30. Jun i d. J .  abgelaufenen 
Geschaftsjahre keine wesent liche Besserung ein. Dic Eiscn- 
bahnen hielten m it ihren Bestellungen noch sehr zurtick, 
so daB das Werk naeh dem Berichte seine l-oistungsfahig- 
kcit nicht yoll zur Gcltung bringen konnte. Das gUnstige 
Ergcbnis filhrt der Bericht auf den AbschluB yerschiedcner 
groBerer, lohnender Geschafte sowie ilie gtinstigen Geld- 
yerhiiltnisse des Untemehmens zurUck. Der erzielte Roh- 
gewinn betragt 84 951,24 Naeh Abzug yon 29 795,57 J l  
allgemeinen Unkosten und 24 083,20 .ft Absehreibungen 
yerbleibt ein Reinerlos von 31 072,47 .ft, der sich durch 
10 825,02 .ft Gewinnvortrag aus 1908/09 auf 47 897,49 Jl 
erhoht. Hieryon sollen 1700 .ft der RUcklagc zugefUhrt, 
2500 . f t  ais Tanticmen an den Aufsichtsrat sowie zu Ver- 
gUtungen yerwendet, 31 800 .ft D iridende (1 5 %  gegen 
10 %  i. V.) ausgeschUttet und 11 897,49 .ft auf neue Rech- 
nung yorgetragen werden.

Phónix, Aktien-Gesellschaft fUr Bergbau und Htitten- 
betrieb in Hoerde — DUsseldorfer Róhren- und Elsen-Walz- 
werke (vorm. Poensgen) in DUsseldorf-Oberbilk. — In  den
am 29. Oktober abgehaltenen Hauptrersam m lungen der 
beiden GeselLschaften wurde der AbschluB des Vertrages, 
wonaeh die Dusseldorfer Rohren- und Eisen-Walzwerke ihr 
Yermogen ais Ganzes mit Wirkung yom I. Ju li 1910 ab
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an den Plionis un ter AusschluB der Liąuidation flbertragen, 
genehmigt. Die Versammlung des erstgenannten Unter
nehmens beschloG ferner, das A ktienkapital um 6 000 000JC 
auf 100 000 000 M  durch Ausgabe von 5000 ab 1. Juli 1910 
voll gewinnanteilbereohtigten Aktien zum Nennbetrage von 
je  1200 JC zu erhohen.*

Stahlwerke Gebr. Briininghaus, Aktiengesellschalt, 
Werdohl 1. W. —  Nach dem Berichto des Vorstandcs gelang 
es dem Untcrnehmen im abgelaufenen Geschaftsjahre, den 
Umsatz seiner Erzeugnisse nicht unerheblicli zu steigern. 
'Dagegen konnten die Preise nur in ganz geringem Umfange 
aufgcbessert werden, in einzelnen Erzeugnissen, wio z. B. 
in StahlformguG, R adem , Radsiitzen und Gabeln, gingen 
die Preise bis Anfang 1910 sogar noch zuriick. Dio Ge- 
stehungskosten wurden dadurch ungiinstig bceinfluGt, daG 
im letzten Vierteljahre 1909 eine plotzliehc bedeutende 
Erhohung der Schrott preise e in trat; gegen Ende des Be- 
riehtsjahres gingen die Preiso fu r A ltmaterial wieder etwas 
zurUck. Die Gesellschaft h a tte  auch fiir ihr Vorhallcr Werk 
m it einem MiBvcrhiiltnis zwischen den Preisen der Roh- 
stoffo und der Fertigfabrikatc zu kiimpfen. Das befriedi- 
gende Ergebnis in dieser Abteilung filhrt der Bericht auf 
tlio verringerten Selbstkosten infolge der technischen Ver- 
besserungen sowie auf die gute Ausnutzung der Anlagen 
zurilck. Der Betrieb auf den Werken vcrlief im wesent- 
lichcn ohne Stórung. Die Neuanlagen auf dem Werdohler 
Werke wurden im Berichtsjahre voll ausgenutzt; cin 
z weiter neuer Martinofen wurde in Betrieb gesetzt und 
arbeitete zur Zufriedcnheit. Mit einem ihrer Hauptab- 
nehmer in Radern und Radsiitzen, dem E  i 8 o n w e r  k  
W e s t  h  o f o n  , G. m. b. H. in Westhofen a. d. Ruhr, 
schloB die Gesellschaft einen Interesacn-Gemeinschafts- 
vertrag, um sich diesen Absatz dauernd zu sichern. Weiter- 
hin erwarb sie dann die Antcilo der Gesellschaft. Infolgo 
dieses Erwerbcs sowie zum Zwecke weiterer Neuanlagen 
auf dem Yorhaller Werke wurdo durch BesehluB der auGer- 
ordentlichen Hauptversam mlung vom 23. April d. J . das 
Aktienkapital auf 2 000 000 J i  erhoht.** — Der Reinge
winn bclauft sich unter Hinzurcehnung von 38 666,47 J l  
Gewinnvorlrag und 3419,62 M  Mietseinnahmen nach Ab
zug von 209 478,65 .fC fiir allgemoino Unkosten, Zinsen usw. 
und 124 948,68 JC filr Abschreibungen auf 209 701,74 Jl. 
Hiervon sollen 8500 J l  der gesetzliehen Rtlcklage zu- 
gefiihrt, 18 070 J t  satzungsgemiłBe Tantiemen und (>470 J l 
Tantiemen an den Aufsichtsrat vergiitct, 128 000 J t  Divi- 
dende (8 %  gegen 6 %  i. V.) ausgeschiittet und 48 661,74 .ft 
auf neue Reclinung rorgetragon werden.

Westfalisehe Drahtwerke in Werne bel Langendreer. — 
Wie der Bericht des Vbrstandes iiber das abgelaufene Gc- 
schaftsjahr ausfiihrt, oewirkten <lie Preiskonventionen, die 
fiir den groBeren Teil der Erzeugung des Unternehmens 
bestehen, daB dem sehrankenlosen Wetitbewerbe, der vor- 
her in diesen Artikeln herrschte, engere Grenzen gezogen 
wurden. Allerdings muBten einige Erzeugnisso auf dem 
Auslandsmarkto nach wie vor in freiem W ettbewerbe mit 
Yerlust verkauft werden bezw. konnten sie im lnlande 
wegen des auBenstehenden W ettbcwerbes nur zu sehr er- 
iniiUigien Preisen, und auch dann nur unvollkomraen, ab- 
gesetzt werden. Die Hoffnung auf Zustandekommen eines 
Drahtstiftverbandes wurde nicht verwirklieht. W ahrend 
der GrQndungsverh ndlungen tauehte neuer W ettbewerb 
in Rohwalzdraht auf; dcrselbe war bis vor kurzem noch 
ein Gegenstand em ster Verhandlungen innerhalb des Walz- 
drahtvcrbandes. Inzwischen ist eino Einigung der Parteien 
zustande gckommen. Im  Berichtsjahre konnte die Gesell
schaft eine ihrer Beteiligung beim W alzdrahtverbande an- 
gemessene Arbeitsmenge hereinholen, trotzdem  muBten 
zeitweilig in einzelnen Betrieben Feierschichten eingelegt 
werden. Von sonstigen besonderen Betriebsstorungen 
blieb das Werk ycrsehont. Der Versand belief sich im 
Berichtsjahre auf 62 783 (i. V. 57 068) t  im Wert-o von 
10 960 124,03 (9 429 645,78) JC; der Auftragsbestand betrug

* VgL hierzu „Stahl und Eisen" 1910, 12 . Okt., S. 1781.
** Ygl. „Stahl und Eisen'1 1910, 4. Mai, S. 775.

am 1. Ju li d. J. 11 971 t  gegen 7805 t  am gleichcn Tago 
des YorjaEres. Die GeseEsclmft besehiiftigto durchschnitt
lich 1038 (1031) Arbeiter und zahlte an Lijhnen insgesamt 
1531508,47 (1514 831,12) J t .  F ilr offentlicho Lasten 
muBte das Untcrnehmen 157 167,70 J l aufbringen. Der 
Rohgewinn betragt 1 215 249,43 JC; der Reinerlos be- 
lti uf t  sich nach Abzug von 484 577,30 J i fiir Handlungs- 
unkosten, Steuern usw. und 189 399,69 JC fiir Abschrei
bungen auf 541 272,44 JC, zu denen noch der vorjahrige 
Vortrag in Hohe von 49 174,50 JC hinzu kommt. Der Yor
stand sehliigt vor, von den somit verftigbaren 590 446,94 JC 
5289,12 J l  dem x\rbeiterunterstutzungsbestande zuzufiih- 
ren, 5500 JC fiir Talonateuer zuruckzustcllen, 87 805,95 .H 
ftir Gewinnanteilo und Belohnungen auszuwerfen, 
320 000 J l Di'ridendo (10 %  gegen 3 %  i. V.) auszusehiit- 
ten und 171 851,87 JC auf neue Rcchnung vorzutragen.

Krainische Industrie-Gesellschaft, Laibach. —  Wie der
Bericht des Venvaltungsrates ausfiihrt, hielt der gescliaft- 
liehe Niedergang wahrend des ganzen abgelaufenen Ge
schaftsjahres an und yerschiirfte sich sogar noch. Dureh 
RreiseromBigungen im lnlande bei fast allen Erzeugnissen, 
schtirfsten W ettbewerb in Roheisen und Fertigerzeugnisscn 
im Auslande und hiiufigen Mangel an Nachfrage wurden 
die Ergebnisse ungiinstig beeinfluBt. W enn das Unter- 
nehmen tro tz  hoherer Steuern, gróBerer Abschreibungen 
und Schaffung einer cntsprechenden Steuerrucklago einen 
AbschluB ahnlicli wie im Yorjahre vorlegen konnte, so liegt 
der Grund hierfiir nach dem Berichto, abgesehen von den 
fortlaufcnden Anlagen zur Vcrbilligung der Gestehungs- 
kosten, in erster Linie in den gUnstigen Rohstoffabschltisscn 
und dem Umstande, daB ausnahmsweise gute Wasseryer- 
hiiltnissc auf den Anlagen der Gesellschaft herrschten. Das 
Untcrnehmen konnte den Betrieb ohne Zuhilfenahme der 
Dampfreserve wahrend des ganzen Jahres aufrecht er
halten, soweit dies die Auftrage, dio oft sehr sehwach ein- 
liefen, erlftubten. Die Hochofenanlage in Servola arbeitete 
zufriedcnstellend und crzeugtc 87 918 (i. V. 105 987) t  
Roheisen. Die Verringcrung gegeniiber dcm Vorjahro er
klart sich aus der hoheren Ferromanganerzeugung und der 
Stillegung eines Ofens auf die Dauer von zehn Woehen 
infolgo Mangels an gceignoten Auftragen. Der Betrieb der 
Raffinierwerko in Oberkrain und Kiirnten verlief g latt; 
die Erzeugung an M artinstahl betrug 63 250 (60 062) t. 
Aus dem unter Berticksichtigung des vorjahrigen Vor- 
trages von 157 814,16 K und nach Abzug von 270 431,82 K 
Steuern, 246 481,82 K  Zinsen und 1 351 500,31 K  Abschrei
bungen sich ergebendeu Reingowinno von 1397472,70 K  
sollen 61 982,93 K der Riicklagc uberwiesen, 57 321,07 IC 
Tantiemen an den Yerwaltungsrat vergtitet, 1 120 000 K  
(8 %  wie i. V.) Diridende verteilt und 158 168,70 K auf 
neue Rechnung vorgetragen werden.

Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft in Wien. — D er
RechnungsabschluB des Geschaftsjahres 1909/10 liiBt nach 
dem Beriehte der Verwaltung einen einfachen Vergleich 
m it dem Vorjahrc nicht zu, da infolge der Liąuidation 
der Bohmischen Montangesellschaft dereń samtliche Be- 
triebsstatten  m it dem 1. Oktober 1909 in das Eigentum 
des Berichtsuntcrnehmens iibergegangen sind. W enn der 
Reingewinn des letzten Geschaftsjahres rund 650 000 K 
geringer ist ais der vorjahrige, so ist in B etracht zu ziehen, 
daB in dem AbschluB fur 1909/10 die Betriebsergebnisse 
der Werke der eliemaligen Bohmischen Montangesellschaft 
nur fiir neun Monate enthalten sind, wahrend der voraus- 
gegangene AbschluB die Diridende der im Besitze des Bo- 
riehtsunternehm ens befindlichen Aktien der Bohmischen 
Montangesellschaft aus dem zwólfmonatigen Geschafts
jahre enthielt. —  In  den einzelnen Betriebsabteilungen 
wurden gefordert bezw. erzeugt: 1 532 220 (i. V. 1 636 613) t  
Braun- und Steinkohlen, 774 565 (448 261) t  Roherz, 
366 083 (274 174) t  Kalkstein, 282 414 (176 591) t  Roh
eisen, 51 932 (27 194) t Eisenhalbfabrikate, 228 321 
(1S4 517).t fertige W alzware, -33-516 (0) t  GuBware und
79 048 (71 497) t  Thomasmehl. Die bedeutenden Er- 
hohungen der Erzeugungsziffern samtlieher Artikel mit
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Ausnahmo der Kohlo entspringen cleni Zuwachsc <lcr Be- 
triebsstiitten der Bohmischen Montangesellschaft. Der 
RGckgang der Kohlengcwinnung crkliirt sich zum Teil 
dur li den Vcrkauf des in Tiscliau bei Teplitz gelegenen 
Friedrichsclioehtes, so daB seit dem 1. Oktober 1909 die 
Braunkohlengewinnung fortfiel. Durch dio ungtinstigcn 
Verhiiltni8se des Kohlenmarktes war die Gesellsehaft zu 
einer Einschriinkung der Steinkohlenforderung gezwungcn. 
Der Kohlenabsatz wurde durch die verringerte Tiitigkeit 
der Zuckerfabrikcn, den ungewolinlich milden W inter, die 
geringero Beschiiftigung einiger Industriezweige sowie die 
vcrmchrte Einfuhr von Steinkohle aus dem Auslande im 
zweiten Halbjahre 1909 geschwiicht, wahrend gleiehzeitig 
infolge des rcgellosen W ettbewerbes die Verkaufspreise 
stetig  zuruckgingen. Im Eisengeschaftc kam der IlUck- 
gang der Eisenpreise zum Stillstand; die inzwischcn ein- 
getretene, allerdings nur leichte Besserung der yerhaltnisse 
des internationalen Eisenmarktes ftihrten am Ende des 
Bcrichtsjalires zu einer, wenn auch nur geringfUgigen Er- 
hiihung der Verkaufsprcise einzelner Eisensorten. Der 
geringero Absatz in Eisenbahnmaterial, insbesondere in 
Eisenbahnschienen infolge der auf ein MindestmaB herob- 
gesetzten Bestellungcn der staatlichen Eisenbahnen, wurde 
durch den erhohten Absatz an Handelseisen, Bautriigern, 
Feinblechen und guBeisernen Wasscrleitungsrohren wett- 
gemacht. —  Der BetriebstiberschuB der Kohlenwcrke bc- 
trag t 2 712 979,12 K, der Gewinn der HUttenwerke 
IB 410 284,50 K. Hierzu kommen noch 317 285,20 K 
Gewinnvortrag und 1 045 264,92 K  Zinseinnahmen, so daB 
sich ein Rcinerlos von 20 485 813,80 K  ergibt. Nach Vcr- 
rechnung der allgemeinen Unkosten, Steuern, Versichc- 
rungsbcitriige usw., der Zuwendungen von 106 666,66 K 
an das Pensions-Institut und von 400 000 K  an den Ar- 
beiteruntersttttzungsbestand sowie der mit 2 066 989,60 K 
angesetzten Abschreibungen verbleibt ein Reingowinn ron 
10 960 980,18 K. Von diesem Betrage werden 935 869,50 K 
ais Gewinnanteil an den Ver\valtungsrat vergutet, 9 637 500K 
(37*4 %  Ke8en 40%  i. V.) ais Dividcnde verteilt, 317 285,20 K 
zu der Erhohung des Nennwertes der Aktien herangezogen 
und 70 325,48 K  auf ncuc Rechnung vorgetragen. — Die 
am 29. Oktober abgehaltcne Hauptversammlung beschloB 
ferner, das A k t i e n k a p i t a l  um 10 300 000 K  auf
36 000 000 K  zu c r  h  o li e n. 6 425 000 K  werden durch 
Erhohung des Nennwertes der Aktien von 400 auf 500 K 
erzielt, zu welchem Zwecke auBer den oben ausgeworfcnen 
317 285,20 K  die Rticklagen m it 6 107 714,80 K  heran
gezogen werden sollen. Dio restlichen 3 875 000 K  werden 
durch Ausgabe von 7750 ab 1. Juli 1910 diridenden- 
berechtigten Aktien im Nennwerte von 500 K bcscliafft, 
von denen den alten Aktionaren 7710 Stflck zum Kursę 
von 1860 K angeboten werden sollen.

Socićtć Anonyme John Cockerill in Seraing (Belgien).
— Das Betriebsjahr 1909/10 rechnet der in der ordent- 
lichen Hauptyersammlung vom 26. v. M. vorgelegte 
Bericht der Verwaltung zu den glanzendsten Geschafts- 
jahren der Gesellsehaft. Insgesamt wurden Auftrage 
im W erte von 46 386 095 (i. V. 47 225 789) fr. gebueht. 
Hieran waren die H a tten  werke mit 33 627 321 (26 881 142) 
fr., die Maschinenbau- und sonstigen W erkstatten mit
12 758 774 (20 344 647) fr. beteiligt. Die Ziffer des Vor- 
jahres wtlrde nach dem Berichte jedenfalls ilberholt 
worden sein ohne dic plótzliehen Ueberschwemmungen 
im Eebruar, die gerade zu einem Zeitpunkte eintraten, 
an dem auf dem Eisenmarkte sowohl Preise wie Nach
frage ihren hochsten P unk t erreicht hatten. U nter den Auf
tragen befinden sich u. a. drei Hebewerke ftir den Canal 
du Centrę. Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt 
einen Roherlos yon 6 232 855,24 fr. und nach Abzug von
2 300 000 fr. fUr Abschreibungen auf Anlagen und Geratc, 
von 869 744,23 fr. ftir allgemeine Unkosten, 235 109,81 fr. 
fiir Zinsen, 158 120,41 fr. fiir Beitrago zu den Beamten- 
und Arbeiterpensionskassen, 197 651,80 fr. ftir Aus- 
stellungen und 107 603,99 fr. ftir sonstige Ausgaben 
einen Rcinerlos von 2 364 625 fr. Hiervon sind noch 
114 625 fr. Tantiemen an die Mitglieder der Verwaltung
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zu vergtlten, wahrend 2 250 000 fr. (18 %  gegen 15 %  i. V.) 
ais Diyidcnde yerteilt werden. — Wie wir dem Berichto 
tiber die einzelnen Betricbsabteilungen entnehmen, hat 
die Ueberschwemmung im Eebruar auf den Steinkohlen- 
zechen groBo Ver\vustungen angerichtet, so daB es erst 
sechsmonatiger Anstrengungen bedurfte , um den ord- 
nungsmaBigen Zustand wicderherzustcllen. Notwendiger- 
wcise hatten auch die Gestehungskosten zu leiden. Da
gegen nahm der Koksofenbetrieb einen sehr zufrieden- 
stellenden Vcrlauf. Die neue Koksofenbatterie System 
Solyay wird in den ersten Monaten 1911 fertiggestellt 
sein. Mit dem Ende des laufenden Geschiiftsjahres wird 
dio Gesellsehaft eine Koksherstellung von 250 000 t  
erreiclien. Die gilnstigen Ergebnisso der Erzgrube von 
Moutiers yeranlaBten die Gesellsehaft, ihren Wirkungs- 
kreis in Ostfrankreich auszudehnen; sic ha t daher eino 
neue Bctciligung an den Konzcssionen von kiesclhaltigcm 
Erz der Socićtć de Meurthe e t Moselle genommen. Die 
Hochofen erzcugten 227 000 t  Roheisen. Abgcschen 
von den friiher beschlossenen Neueinriehtungen an den 
vier iilteren Hochofen stim m te der Verwaltungsrat der 
E m chtung eines siebenten Hochofens zu, wodurch die 
Gesellsehaft in den Stand gesetzt wird, jahrlieh 300 000 t 
Roheisen zu erzeugen; man hofft den Hochofen in den 
ersten Monaten 1911 anblasen zu konnen. Das Borichts- 
jalir war fiir dic Stahlwerke der Gescllschaft sowohl hin
sichtlich der Erzeugung ais der erzielten Ueberschtisse 
besonders crfreulich. So war z. B. die Erzeugung 25 000 t  
hoher ais 1906/7 und der UeberschuB 300 000 fr. hoher 
ais 1900, den bisher gtinstigsten Jahren. Die allgemeinen 
Verhaltnisse waren jedoch nicht gleichmaBig zufrieden- 
stellend. Einerseits erlittcn dic Stahlwerke durch die 
Ueberschwemmung einen Schaden von tiber 100 000 fr., 
anderseits machte sich die Aufwartsbewegung erst im 
Noyember deutlich bemerkbar, wahrend schon seit Mai 
d. J . wieder eine neuo merkliche Abschwachung fiihlbar 
wurde. Im  Beriehtsjahre wiirde dic Erzeugung an Elektro- 
stahl von der Gescllschaft weiter entwiekelt. Da die 
GieBereien des Unternehmens Uber ihre Leistungsfiihigkeit 
hinaus m it Auftragen yerselien w-aren, yergróBerte die 
Gesellsehaft ihre GieBhallen. Die Hammerwerke hatten 
auBer umfangreicher Arbeit fur die Panzerschiffe fort- 
laufendo Auftrage auf umfangreiche SchmiedestUcke 
fiir das Ausland. W enn das Berichtsjahr fUr dio Konstruk- 
tionsw erkstatten auch nicht ganz so gliinzend verlief 
wie das Vorjalir, so ist es doch immer noch den besten 
Jahren  zuzurechnen. Der Gewinn der Kesselschmiede 
blieb ebenfalls nur wenig h inter dem Vorjahre, einem 
Rekordjahre, zurtick. Im  Beriehtsjahre wurden die beiden 
groBen Turbinendampfer „ Ja n  Breydel“ und „P iete r de 
Coninck" an die Marineyerwaltung abgeliefert. Da bei 
der Gesellsehaft die Herstellung von Bessemcrstahl fast 
yollstiindig durch das Thomasycrfahren verdrangt 
worden ist, und dadurch die Einfuhr von Erzen aus 
Somorrostro bedeutend yerringert werden konnte, wurde 
fflr die Gesellsehaft der Besitz einer F lotte  von vier 
Schiffen (ibcrflUsaig, die daher im Januar an eine belgische 
Reederei abgegeben wurden. Der Schiffsdienst Ostende- 
Tilburg entwickelte sich gut. Das Elektrizitiitswerk soli 
einen neuen Elektromotor erhalten, der mit Koksofcngasen 
angetrieben werden soli.

Socićtć Mćtallurgląue de Sambre et Moselle (Hiitten- 
vereln Samber und Mosel), Montigny-sur-Sambre. — Wie 
der in der Hauptyersammlung yom 20. Oktober yorgelegte 
Bericht des Verwaltungsrates ausftthrt, maehto sich zu 
Anfang des letzten Geschaftsjahres in der Eisen- und Stahl
industrie eine leichte Besserung in der Nachfrage und den 
Preisen bemerkbar, die dem Unternehmen erlaubte, Er- 
zcugung und Gewinnergebnisse zu yergroBem. Im  Frflh- 
jahr t r a t  jedoch ohne sichtbare Ursache cin plotzlicher 
Iitickschlag auf dem Eisenm arkte ein. Der Preis fUr 
Handelsstahl fiel auf einen sehr niedrigen Stand. Nichts- 
destoweniger konnte dic Gesellsehaft bei dem Umfange 
d  r  gebuchten Auftrage auch wahrend dieser Zeit den Be
trieb auf ihren Werken auf recht erhalten. In Belgien
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blieb n dio Ergebnisse zufriedenstollend. Dagegen trug 
das Work in Maizióres nur in geringom MaBc zum Gowinno 
boi infolge der and.auornden Schwiiclio den deutschen Roh- 
eisenmarktes und des hohen Kokspreisos. In dieser Ab
teilung standen drei Hochofen wiihrend eines groBen Teiles 
des Berichtsjahres im Feuer. Hochofen Nr. II wurdo Mitte 
Mai ausgeblason und nacli der Nouzustcllung Endo Sop- 
tem ber d. J . wieder in Tiitigkeit gosotzt. Der Betrieb der 
neuen Hochofen- und Koksofenanlago in Montignies yer- 
lief rogelmiiBig. Da dio Nachfrage der Kundschuft in 
Fertigerzeugnisson zunahni, stoigerto die Gesellschaft ent
sprechend die Erzeugung ilirer Stulił- und Walzwerke an 
Sohienon, Triigern und Handolseison. Durch diese Stcigc- 
rung wie auoh durch ilio yorgenommenen Botriohsver- 
besserungon konnten die Goalehungskoston morklioh vor- 
ringert wordon. In gleieher Weise konnten dio Blech- 
walzworko des Phćnix in Ch£telineau aus einigen Ver- 
bosserungon Nutzen ziehen, die sowohl die Er/.eugung wio 
auch dio Selbstkosten gCmstig becinfluOten. Die Abteilung 
Koksofcn und Hochofen wurdo im Berichtsjahre durch dio 
Anlago von Kupolofen und Mischer, die Entladestello 
an der Sambre und eine Schlaekenabfuhr vęrvóllstandigt. 
Im Stahlwerko wurdo ein viertor Konyortcr mit einer 
Leistungsfahigkeit von ungefiihr 1(1 t  aufgestellt. Die Ab
teilung Walzwerke in Montignies wurde dureh zwei neuo 
250 mm-StraBen und eine 000mm-StraDe, Adjustagohallen, 
Magazine usw. vervollstandigt. Dio 250 mm-StraBcn wur
den im Juli 100!) in Betrieb gosetzt und im Novembor uńd 
Dezembcr die WalzonstraBen des alten Werkes stillgolegt, 
da ihr Betrieb zu kostspielig war. Die KntlppelstraBen 
wuirden im April dem Betrieb itbergebon, wahrend dio 
FertigstraBen seit dem August arbeiten. Der Betriebs- 
tlberschuU beliiuft sich unter EinsehluB von 11 771,8(1 fr. 
Miot-, Pacht- und sonstigen kleineren Einnahmen auf
3 422 740,83 fr. Nach Abzug von 947 800,l(i fr. fiir Zinsen, 
98 (170,00 fr. fiir VergUtungen an Vorwaltungsrat, Direktion 
und Angestellte Yerblcibt cin Reinerlos von 2370270,07 fr., 
ilie zu Abschreibungen verwendet werden.

Usine de Bornchill. — Dio Gesellschaft p lant dic E r
richtung oines neuen Stahlwerkcs. Zu diesem Zwecke soli 
gegebenenfalls eino Kapitalserhohung beschlossen werden.

Compagnie des Forges et Acióries de la Marinę et 
d‘Homócourt In St. Chamond. - Das am 30. Ju n i d. J . 
abgeschlosseno Geschaftsjfthr weist nach rcichlichen Ab- 
schroibungen und einschlieBlich des G ewinnyortragesaus 
dem Vorjahre von 209 998 fr. einen Reinerlos von 7 984 604 
(i. V. 0545 309) fr. auf. Hioraus werden 1 000 000 fr. fiir 
auBergewohnlieho Neuanlagen zurOckgesteUt, 2 980 502 fr. 
zu Tilgungcn yerwendet und 420 071 fr. Tantiemen an den 
Aufsichtsrat vergfltet; an  Dividenden werden 00 fr. f. d. Aktie 
(12gegen 11 % i.V .)verteiltund auf neuo Rechnung 223431 fr. 
yorgetragen. — Aus dem Beriehte des Yerwaltungsrates 
geht hervor, daB alle Abteilungcn <ler ausgedehnten Werke 
in Boucau im Silden, Homćcourt. im Oston, Hautm ont im 
Norden sowio St. Chamond und Assailly in Mittelfrank- 
reieh wiihrend des Berichtsjahres voll besetzt werden 
konnten. Dic Hochofenanlage in Homćcourt arbeitete 
ununterbrochen mit sechs Hochofen. Der Betrieb dos 
dortigen erweiterten Walzwerkes wird ais zufriedensteUend 
bezeichnet. Auch das neue Blechwalzwerk ist fast fertig- 
gestellt und soli baldigst in Tatigkeit gosetzt werden. Dio 
Errichtung des neuen Martinstahlwerkos wird unverzilglich 
in Angriff genommen. Die Abteilung St. Chamond yerfilgt 
auBer der laufenden Beschaftigung iiber umfangreiche Auf- 
triigo fiir die staatliche Marino — mehrero Panzersohiffe 
sowie Kriegsmaterial umfassend — dio einen mehrjahrigon 
Arboitsvorrat darstellen. Die Gesamtanlagen stehen mit
22 953 803 fr. zu Bueh, auf welchen Stand sie, unabhangig 
von den Neuanlagen, von 31 672 744 fr. im Jahre 190(> 
yorringert worden sind. Das Aktienkapital betriigt
2S 000 000 fr. bei 22 824 500 fr. Schuldyerschreibtmgen und
10 238 000 fr. Rilcklagen. — Die Verkaufspreisc konnten 
im Berichtsjahre zunachst allmiihlich einen leichten Vor- 
sprung gewinnen, der sich jedoch im weiteren Yerlaufc 
nicht Yoll aufrechterhalten IieB. Die Rohstoffpreise waren

zeitweiso billigor, sio bewegten sich aber vorwiogond auf 
derselben Grundlago. Auch dio Brcnnstoffpreiso waren 
zunachst niedriger ais im Jaliro vorher; dio m it Boginn 
des neuen Geschaftsjahres in K raft gotrotone Koksyer- 
teuerung wird auf dio Gostehungskoston des Roheisens und 
der Stahlcrzeugnisso von EinfluB sein. Nach dem Beriehte 
ist dio Gesellschaft bestrebt, sich beziiglicli der Broun- 
stolTver8orgung sowohl von den heimischen ais auch 
auswiirtigon Lioferanten noch unabhiingiger zu machen. 
AuBer den bereits bestehenden Beteiligungen an den in- 
zwischen begrtindoten Zechengescllschaftcn von Gouy- 
Servins im BUdliehon Pas-dc-Calais sowio in der belgischen 
Provinz Limburg ist zu dem Zwecko der Versorgung mit 
Kokskohlen ftir dio Homćcourt-Werko eino woitore Bo- 
toiligung in lioho von zuniichst 3 000 000 fr. an dom Erwerb 
der deutschen Konzcssionon von 2500 ha des Esehweiler 
Bergwerksvcroins beschlossen wordon. Dies in Gcmoin- 
schaft m it anderen ostfranzosischen Hilttcnwcrken. — Die 
Erzbesehaffung erfolgt durch dio eigenen Eisenerzzcehen 
des Brioy-Bockens. Die Schachtanlagen bei Anderny-
Chovillon worden weiter ausgcbaut, man rechnet auf dio 
Fertigstellung des zweiten Schachtcs bis Anfang 1912. 
Inzwisehen ist dio erste Anlage in Betrieb genommen: 
dieselbo soli im niichstcn Jahre auf eino Gewinnung yon 
etwa 100 000 t  kommen. - - Dio Aussichten fiir das laufendo 
Geschaftsjahr werden gunstig beurteilt, da samtliche Bc- 
triebo m it lohnondon Arbeitsmcngen ycrschcn sind.

Sociśtć Anonyme des Forges et Acićries du Nord et 
de l’Est in Valenciennes. — Das ani 30. Juni d. J. beendete 
Geschaftsjahr weist, nach Abschrcibung einer Tilgungs- 
summo von 2 007 579 fr., einen Gewinn von 5 492 563 (i. V.
4 945 000) fr. auf. AbzOglich der allgemeinen Unkosten, 
weiteror Tilgungcn und oines Betrages von 80 000 fr. fiir 
Arbeiter-Woldfahrtseinrichtungen ycrbleibt ein Rcinerlos 
von 4 031 008 (3 420 983) fr., der sich durch den Gowinn- 
yortrag aus 1908/09 im Betrage yon 1 232 010 fr. auf
5 203 018 fr. erhoht. Dic am 29. Oktober stattgehabte 
Generalyersammlung beschloB, dcnselben wio folgt zu ver- 
wonden: Den Rilcklagen werden weitere 1 300 000 fr. Ober- 
wiesen, dor Aufsichtsrat erhalt 229 713 fr. Tantiemen, an 
Diyidenden werden 2 550 000 fr. (85 fr. fiir die Aktie oder 
17 %  wio i. V.) ausgeschttttct und auf neuo Rechnung
1 183 905 fr. yorgetragen. —  Bei einem Aktienkapital von 
15 000 000 fr. und 9 820 000 (10 000 000) fr. Schukher- 
schreibungon bczifforn sich die Rtlckstellungen auf
14 830 010 fr. — Dic Gcsamtanlagen sind mit 23 406 507 fr., 
dio W aronyorrato mit 4 925 911 fr., dic AuBenstandc mit
3 055 985 fr., dio W ert papieru und Akt ien anderer Gesell- 
schaftcn mit 12 047 023 fr. und Kassenbestand und Bank- 
guthaben mit 9 947 11S fr. aufgeftihrt. Unter den Anlagen 
stclit dio noch in weiterem Ausbau begriffenc, in den 
letzten Jahren aufgeschlosscne Erzgrube „Pienne“ des 
Briey-Bockens, fiir dio bis je tz t 11 733 744 fr. aufgowendet 
wurden, nur noch m it 7 284 430 fr. zu Buch, was ais 
Beispiel fttr die von der Verwaltung durchgefiihrten fort- 
gesetzten und reiehlichen Abschreibungen dienen mag. Dio 
Fórderung der genannten Erzgrube konnto im Beriehts- 
jahre um 45 °/0 gesteigert werden, auch die zweite Schacht- 
anlage geht ihrer Vollondung entgegen, man hofft, den 
Betrieb derselben um die Mitte niichsten Jahres aufnehmen 
zu konnen. Dio iiltero Eiscnerzzechc Chavigny-Van- 
docuvro im Bezirk von Nancy behielt ihre Fórderung wie im 
Vorjahre bt'i, dio Verwaltung plant dort die Anlage einer 
Drahtseilbahn, um das Fordergut auf dem Ostkanal ver- 
senden zu konnen. Bedeutemle Neuanlagen werden bei 
Valenciennes ausgefdhrt: Das neue i{ochofenwerk wird 
ftinf weitere Hochofen umfassen, dic samtlicli zur Er
zeugung von Thomas-Roheisen ilienen sollen, davon ist 
der erste Hochofen am 26. Juli d. J . angcblasen worden, 
der zweite ist ebenfalls fertiggestellt und soli demniichst 
in Betrieb genommen werden, sobald die Heranziehung 
wciterer Arbeitskriifto durchgefilhrt ist. Fur das der 
dortigen Abteilung angegliederte neue Stahlwerk wurden 
im Berichtsjahre 6 283 903 fr. aufgowendet, die Arbeiten 
machen gute Fortschritte. Das dazugehorige neue Walz-
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werk ist im Projekt fertiggestellt, auch ein Teil der maschi- 
nellen E inriehtung ist in Auftrag gegeben, jedoch verlautet 
noch nichts darttber, wann die lnbctriebnahmo Btattfinden 
kann. — Dio Gesellschaft vcrftigt tiber namhafte Beteili- 
gungen an den im weiteren AufsehluO begriffenen Kohlen- 
zechon: Compagnie des Mines de Houille de Gouy-Servinn 
im stkllichen Pas-de-Calais, die zwei Schachtanlagcn au«- 
bauen liiIJt, Socićtó dos Charbonnages de Beoringcn und

Sociótć des Charbonnages de Limbourg (Meuse), sowie an 
der Erzzeche Sociótć des Mines de Larchamp, dio ihro 
maschinelle Einriehtung fertiggestellt h a t und im Begriffe 
ist, die Forderung aufzunehmen. Dio vorschiedenen Bo- 
triebsstiitten konnten rcgolmaBig voU beactzt werden; in 
.Jarville waren zwar nur drei Hochofen in Betrieb — der 
vierte wurdo um gebaut —, immerhin lieB sich die Roh- 
eisenherstellung in ma Bigom Grado stoigern.

Vereins - Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e  n h ił t t e  n l e  u te.  

Einwelhung des neuen Gesch&ftshauscs des Yereins.

Am Freitag, den 4. November d. J . fand in dcm 
Sitzungsaalo des an der Breiten StraBe errichteten sta tt- 
lichen Neubaues im kleinen Kreise eine cinfachc Feier 
anl&Blich der Uebcrgabc des neuen Hauser an dio Ge- 
schiiftsfUhrung sta tt.

Der Vorsitzendo des Vercins, Konimorzicnrat 
S p r i n g o r u m  (Dortmund), leitete dio Feier m it 
folgenden W orten cin:

„Hochyerehrto Festvcrsammlung! Froli bewcgt liabo 
ich dic Elire, Ihnen Allen, dic Sie heute sich hier ein- 
gefunden haben, um an dem Einzug in unser neues 
Yerwftltungsgebiiudo teilzunehmen, im Namen des Yor- 
standes herzlichen WillkommengruB zu bieten. Es ist 
mir eino Frciulc, ais unsero Ehrcngiiste zu begrllBcn 
den Herrn Rcgierungsprasidcntcn zu DUssoldorf, den 
Herrn I-andcshauptmann der Rheinproyinz, den Herrn 
ObcrbUrgcrmcister der S tad t Dusseldorf und dio (lbrigen 
Herren Vertreter der Behorden und der uns befreuntleten 
Vereine und Korporationen.

Ais im W inter des Jahres 1908 dio Notwendigkeit, 
neue Goschiiftsraume zu sehaffen, sich uns mehr und mehr 
gcbietcrisch aufdriingte, hatten  wir zuńSchst nur geringe 
Hoffnung, daB unsere WUnscho bald ver\virklicht werden 
konnten. Aber dank dem freundlichcn Entgegenkommen, 
das wir allcrseits fandon, gelang es uns, rosch und sicher 
zum Ziele zu kommen. Daher driingt es mich heute, in 
erster Linie mich an dic Kreise zu wenden, dereń opfer- 
willigo Beteiligung uns die Aufbringung <ler Mittel er- 
moglichtc, und ihnen hierfUr warmen und herzlichen Dank 
auszusprcchcn.

Wenn wir diesen uns nahestehenden Werksyerwal- 
tungen, unseren Freundcn und Jlitgliedern unsere neuen 
Einrichtungen in erster Reihe zur Yerfiigung stellen, so 
ist das wohl selbstyerstandlich, aber sie haben uns durch 
ihre Opferwilligkeit auch in die Lage gesetzt, der Oeffent- 
lichkeit einen Dienst zu leisten, indem wir auch ihr unsere 
neue Bibliothck zugiinglich machen konnen. Zur Er- 
leichterung und Beschleunigung unseres Baucs trug  ferner 
wesentlich bei dio entgegenkommcmle UnterstUtzung 
der S tad t Dusseldorf, welche unsere alten Hauser gegen 
das GrundstUck eintauschte, auf dcm dieses Gcbaude 
errichtet worden ist. W ir sind deshalb der Vertretung 
und Verwaltung der Stadt, insbesondere ihrem Ober- 
bUrgermcistcr, groBen Dank sehuldig. Zu danken habe 
ich ferner den Provinzialverwaltungen der Rheinproyinz 
und von Westfalen, welche dio Bedeutung unserer neuen 
Bibliotlicks - Einrichtungen fUr die Oeffentlichkeit auch 
dadurch anerkannt haben, daB sie uns filr dieso Jahres- 
beihilfen gewahren.

Unserem ursprUnglichen Wunsche, zur Weihe unseres 
neuen Hcims eino groBere Anzahl Gaste, Freunde und 
Gonncr in festlicher Versammlung hier zu veretnigen, 
stand der Umstand hindernd im Wege, daB wir hier 
in unserem Hause zwar reichlich Arbeitsriiume, aber 
keinen eigcntlichen Festraum  zur VerfUgung haben. 
W ir mUssen es daher der im Dezcmber stattfindenden 
Hauptyersammlung, die gleichzeitig auch ais eine Er- 
imierungsfeier an das 50jiihrigo Bestehen des Vereins 
gedacht ist, yorbehaltcn, weiteren Kreison unseres Yerein*

und unserer Freundo Uber den Ncubuu zu berichten. 
Ihnen aber bin ich besonders dankbar dafUr, daB Sic 
auch unserer heutigen Veranstaltung in kleinerem Kreise 
dic Ehre Ihrer Anwesenheit schenken, und ich b itte  Sie, 
nunmehr zu gestatten, daB wir gemeinsam einen kurzeń 
RUckblick auf dio Entstehungsgcschichte des łlauses 
und dio Vorgangc, welcho dabei von Bedeutung waren, 
werfen. Hierzu erteile ich unserem geschiiftsfuhren- 
den Vorstandsmitgliede, Herrn Schrodtcr das
W ort.“

Sv.=^H(b S c h r o d t c r :  „Gc^hrto Fcstycrsammlung! 
Das stattlicho IIaus, zu dessen Einwcihung Sio sich 
heuto zu unsorer Freudo eingefunden haben, ist ein augen- 
fiilligcs Zeichen fUr dio kraftvolle Entwicklung des Vcre|ns 
deutscher EisenhUttenleute, eine Entwicklung, die ein 
Spiegelbild derjenigen der deutschen Eisenindustrie ist. 
Ein kurzer RUckblick auf dic Gesehiehte bcider wird 
dies bestiitigen.

Ais vor 50 Jahren dio ersten Regungen zu einem 
Aufschwung unseres heimischen EiscnhUttenwesens, das 
nach seiner BlUtc im M ittelalter durch die unheihollen 
Kriegc und dio unglUcklicho Zerrissenheit des l^tndes 
einen nachhaltigen RUckschlag erlitten  hatte , in die Er- 
scheinung traten , da machte sich auch bei den Vertretern 
dor rheinisch-wostfalischen EisenhUttentechnik das Be-' 
dUrfnis nach gemeinsamer Aussprache und Beratung 
Uber MaBnahmen zur Forderung der gemeinsamen In ter
essen geltend. Unter Fuhrung unserer spateren yerdienten 
Ehrenyorsitzenden, L  o o p o 1 d H o o s o h und R e i n e r  
D a e l o n ,  begrUndetcn sie zu diesem Zweck den Vor- 
laufcr unseres Vcreins, den „T  e c h n i s c h e n V e r e i n 
f U r E i s o n h U 11 e n w o s o n“ . Die durch dio Ge
nannten und Manner wic R. M. D a e l o n ,  E d u a r d  El -  
b o r s , R. P e te r s ,C .P e te r .s e n ,  J o s o f  Sc h l i n k ,  u. a. ge-j 
tragenen Bestrebungon desjungen Vereins fanden Anklang.j 
seine ZusaminenkUnfte erfolgten unter wachsender Beteili
gung ziemlich regclmaBig und ihre Arbeit erwies sich zur 
Forderung der Erzeugung und des Absatzes yon Eiśen er- 
sprieBlich. Aus seiner stetigen Bahn wurde das Vereins- 
leben durch die starko Erregung gerissen, die unter unseren 
HUttenleuten entstand, aLs sie unter FUhrung von Bu e c  k , 
K o l l m a n n ,  C a r l  L u e g , S e r v a o s ,  f o n  S t u mr n  
in den 70 er Jahren  in dio Sehutzzollbewcgung eingetreten 
waren und gleichzeitig dio gerade fUr unsere deutschen 
Verhaltnisso so Uberaus wichtige Ent])hosphorung des 
Eisens gelungen war. U nter diesen tiefen EindrUcken 
wurde im November des Jahres 1880 der BeschluB ge- 
faBt, den alten Verein, der zwei Jahre  nach seiner Be- 
grUndung sich ais fachlicher Zweigverein dem Yerein 
deutscher lngenieure angeschlossen hatte , ais selbstiindigen 
Vcrc-in unter dem Namen „ V e r e i n  d e u t s c h e r  
E i s o n h U 11 e n 1 e u t  o“ neu zu gestalten und ein 
eigenes Yereinsorgan, „ S t a h l  u n d  E i s c n “, ins 
Loben zu rufen. Ein gluekliches Schicksal filgte es, 
daB an die Spitze des Vercins C a r l  L u e g  t ra t  und 
in bekannter tatkraftiger, zielbewuBter Weise das A m t 
ais Vorsitzender durch mehr ais ein V ierteljahrhundert 
fdhrte, sowie daB F. O s a n n  d ie ' Riehtlinien fdr dio 
Zeitschrift angab.
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Ein paar Ziffern mogcn dic Entwicklung, dio die 
deutsche Eisenindustrie und dor Verein deutscher Eisen
huttenleute seither genominen haben, yeranschaulichcn. 
Wahrend ira Jaliro 1860 dio Gcsamtroheisenerzeugung 
des Zollyercins etwa y2 Million Tonnen betrug und sie 
im Jahre 1880 auf 2*/t Millionen Tonnen gestiegen war, 
ist die gegenwiirtige Jahreserzeugung unseres Hochofen- 
betriebes nicht weniger ais 14 Millionen Tonnen. Unser 
Veroin, dessen Mitglicderzahl bei der oben erwiihnten

Neugrundung etwa 300 betrug, ziihlt heute Uber 4600 
Mitglieder; unscre Zeitschrift „Stahl und Eisen“ geht in 
einer Anzahl von Uber %  Million Exemplaren jahrlich 
in alle Wolt.

Bei seiner Neugrundung bedurfte es fiir die Ftthrung der 
Geschiifte des Vereins keiner besonderen Raumlichkeiten; 
ais ich vor anniihernd 30 Jahren in die Diensto des Vereins 
cin trat, da genugte fUr die Unterbringung seiner Ge- 
schaftstelle ein kleines im Hausc meines yerdienten Vor- 
giingers F r i e d r i c h  O s a n n  gelegenes Gartenzimmer 
von 3 x 4 %  m >m Geviert, an dessen Stelle im Jahre  1885 
bei meiner selbstandigen Uebernahme der Geschafts- 
fuhrung zwei und spater drei Rautne traten . Diese er- 
wesen sich auch alsbald unzulanglich und im Jahro 1897 
wurde uns dureh die hochherzige Stiftung unseres unyer- 
geBhchen Ehrenmitgliedes F r i e d r i c h  A l f r e d  K r u p p  
eine ebenso unerwartete wie willkommene UnterstOtzung

dadurch zutcil, daB er uns den Ankauf des Hauses 
JaeobistraBe 5 ermoglichto. Obschon uns dieses Haus 
damals ausreichend fUr alle Zukunft erschien, wurdo es 
auch schon nach kaum acht Jahren zu eng, und der 
Verein kaufte dann noch das Nachbarhaus JaeobistraBe 3 
zu und yerband beide Hauser.

Nachdem aber aus unserem taglichen Arbeits- 
bcdUrfnis heraus die Entwicklung der B i b l i o t h e k  
begonnen hatte, zcigte sich, da(3 auch das Doppelhaus 

nicht mehr ausreichend fUr den 
laufenden Geschaftsbetrieb war, 
insbesondere, nachdem derselbe 
noch den Verlag und dio Expc- 
dition der Zeitschrift in sich 
aufgenommen hatte. Erst wenige 
Jahre yorher ha tte  die Biblio
thek, dio bis dahin ais Hand- 
und Arbeits - Bibliothek yon 
„ S t a h l  u n d  E iso n  “ neben- 
amtlich yerwaltet worden war, 
einen besonderen Fachbcamten 
erhalten, und ais man m it seiner 
llilfe begann, der dringend no- 
tigen Vermehrung der Biblio- 
theksbestiinde groBere Aufmerk
samkeit zu schenken, erwies sich 
schon bald, daB dem geplanten 
Ausbau der Bibliothek zu einer 
wirklichen cisenhttttenmiinni- 
schen FaehbibUothek dureh dic 
Raumverhiiltnis.se enge Grenzen 
gezogen waren, die sich schlieB
lich ais uniibcrwindliches Hinder- 
nis fUr ihre gedeililiclie Entwiok- 
lung herausstellten, zumal da 
gleichzeitig Lese- und Arbeits- 
zimmer fehltcn, die auch nur 
bescheidensten Anspruchen ge- 
nUgt hiitten. Eine genaue Prtt- 
fung ergab die Untunlichkeit 
eines An- oder Umbaues, so daB 
ais Ausweg nur ein volliger Neu
bau Ubrig blieb. Ob er notig sei 
und n ie er durcli zufiihren ware, 
war die wiehtige Frage, die den 
Vorstand des Vercins in seiner 
Sitzung yom 14. Februar 1908 
beschaftigte. Dio Frage wurde 
einmUtig bejaht, aber die Aus- 
ftihrung von der Beschaffung der 
Geldmittel abliangig gemacht, da 
die Uebernahme der Bau kosten 
den Verein z u stark belastet und 
seine gedeihliche Fortarbeit ge- 
fiihrdet hatte. Dank dem Ent- 
gegenkommen der S tadt Dussel
dorf, die unseren Hausbesitz in 
der JaeobistraBe gegen einen pas- 

senden Bauplatz auf dem Gelandc der alten Ulanen- 
kaserne eintausehte, dank der Opferwilligkcit unserer Eisen- 
werke und ihnen nahestehenden Unternehmen trotz ihrer 
hohen Belastungen wurdo dann auch der finanziclle Teil 
der Frage dadurch gelost, daB dieWerke dureh eine freiwillige 
Umlage auf dio Erzeugung den groBten Teil der Bau- 
kosten zeichnoten oder sich in entsprechender Weise be- 
teiligten. D a n k ,  hcrzlicher D a n k  gilt allen unseren 
Freunden und Gonnem, die bei diesem AnlaB ihre An- 
hiinglichkeit an den Verein bekundet haben. Kein 
groBeres W erk yon der iiuBersten Ostmark bis Lotli- 
ringen und Luxemburg, yon Bayem  bis zur MeereskUste 
h a t sich hierbei ausgeschlossen, und aufrichtige F  r  e u d e 
iiber diesen starken Erfolg bewegt mich um so tiefer, 
ais ich in dieser einmUtigen Beteiligung zugleich eine 
Anerkennung fUr die Tatigkeit des Yereins erblieken zu 
dttrfen glaube.

D as n e u e  Q esch !lftsh au s  d e s  Y e re in s  d e u tsc h e r  E is e n h u tte n le u te  ln  D u sse ld o rf , B re lte  S traB e 27.
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Die Baukommission, bestehend aus den Herren 
B a a r e ,  B e u k e n b e r g ,  B r t i g m a n n ,  ©l.sJJ-łtg, 
G i l l h a u s e n ,  M a t h i e s ,  M e i o r ,  N i e d t ,  
R e n a c h ,  R  o c h  1 i n g , S p r i n g o r u m ,  begann 
alsdann sofort ilire Arbeit. In  Yerbindung mit ihr entwarf 
Architekt Herm ann v o m E  n d t  die Pliine und tiber- 
nahm die Ausfiihrung des Neubaues. Das untor Mit- 
wirkung des Bauftthrers H erm  G a n z l i n  ohnestorenden 
Zwischenfall errichtete Haus ha t eine Front von 33 m 
liinge bei einer Tiefe von CO m. Der GrundriB zeigt 
J-F o rm ; dic Flansehen liegen an der Straflenfront 
bezw. der hinteren Hofseite. Zunachst ist nur der an 
der StraBe liegende Teil und das MittelsUick, der Steg, 
ausgefuhrt, wahrend der hintere Teil des Baugrundes

fur etwa spater notwendig werdende Erweiterung vor- 
behalten ist. Am 12, Mai y. J. ist der ersto Spatenstich 
zu dem stattlichen Bau getan worden, und Anfang 
Noyember v. J . war er bereits m it einem schiitzenden 
feuersioheren Dach yersehen. Der innere Ausbau wiihrte 
bis M itte Ju li d. J ., so daB Ende Juli die Uebersiedelung 
beginnen konnte. Das Bauwerk, dessen in sehlichte Formen 
gekleidete, gefallig wirkende Tuffstein-Fassade bis auf 
etwa 21 m Hohe em porstrebt, kilndet durch die an den 
seitlichen Grenzgiebeln angebrachten Portal-Inschriften 
bereits von auBen an, daB der geschaftliche innere Betrieb 
in zwei Teile gegliedert ist, die, zwar zusammenwirkend 
und gleiche Ziele verfolgend, doch raumlich Toneinander 
getrennt sind. Es ist der Verlag Stahleisen m. b. H., 
der die nach der StraBe gelegenen Bureauraume des 
Sockelgeschosses fUr sich in Ansprueh nimmt. Die Ver- 
einszeitschrift „Stahl und Eisen" wird hier expediert,

die Anzeigen ftir sie werden hier entgegengenommen. 
AuBerdem schlieBen sich nach hinten zu unm ittelbar 
an ein Teil des umfangreichen Zeitsehriftenlagers und 
der Paekraum, die zur Bibliothek geliorige Buch- 
binderei, einige Bureauraume sowie das modem ein- 
gerichtete Patentschriften - M agazin, welches zwecks 
Erweiterung m it einem ebenso groBen, von den ubri- 
gen Kellerraumen gesonderten Archivkeller direkt Yer
bunden ist.

Der linksseitige Eingang fiihrt in das Haupttreppenhaus, 
dem sichunraittelbardiePfortnerstubeunddieFernsprecher- 
zentrale anschlieBen und das m it der in einem Seiten- 
fitigel untergebrachten Hausmeisterwohnung in Yerbin
dung stellt. Dio breite marmorne H aupttreppe, die das

in Kunstschmiedearbeit ausgefiihrtc Aufzugsgertist um- 
kreist, bringt uns zunachst zu den im Hochparterre ge
legenen Bureauraumen der Geschaftsftlhrung des Vereins, 
einem kleinen Sitzungsaal sowie den dam it in Verbindung 
stehenden Nebenriiumen und dem geraumigen, in jeder 
Beziehung neuzeitlich eingeriehteten Lesesaal m it daran 
ansehlieBender Bibliothek. Samtliche im Vorderhaus 
gelegenen Raume sind durch einen hellen F lur yerbunden, 
dessen Wandę m it von hochyerehrten Mitgliedern und 
Gónnern gestifteten Rtlstungen und alten, guBeisernen 
Ofenplatten aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert ge- 
schmiickt sind.

Der Mittelbau enthalt zunachst den von der H au p t
treppe direkt erreiohbaren 75 qm groBen Lesesaal, der 
32] Besuehern an yier groBen bequemen Tischen und zwei 
Fensterplatzen zu gleieher Zeit Gelegenheit gibt, die 
Fachbibliothek des Yereins in Benutzung zu nehmen.

B lick  in  d en  L e se sa a l d e r  B ib lio th e k  d es  Y e re in s  d e u U c h e r  E is e n h u tte n le u te .
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Die Beleuchtung gesehieht bei Tagc durch vier groBe 
Fenster von den seitlichen beiden Hofen, und des 
Abends dureh auf jedem Tischplatz angebrachte elek
trische Bcleuchtungskorper, sowie fttnf groBe Dcckcn- 
kronen. Dem Lesesaał in der ganzen Breite angegliedert 
befinden sich die Bureauriłume der Bibliothek und die 
BUchorausgabestelle, die m it einem darunter gelegenen 
weiteren Bureauraume des Sockelgeschosses und weiterhin 
m it der Buchbindcrei durch eine besondere Trcppe in 
Verbindung stehen. Von der Blicherausgabe fuhrt ferner 
einefeuersiohere Tttr unm ittelbar in die Bttchersammlung, 
welche auf zweokmiiBige Weise in zwei niedrige Geschosse 
geteilt und m it verstellbaren eisernen Regalen, dic zum Teil 
die obere Zwischcndcckenkonstruktion aufnehmen, ge- 
fullt ist. Jedes dieser Geschosso faBt etwa 87 qm Gruiul- 
fliiche; das gesamte Magazin, das fUr sich dureh eine 
'lYeppe in Yerbindung steht, zuzttglich des Patentschriftcn- 
lagers im SockelgesehoB und Keller, also 4 x  87 etwa 
348 qm Grundflache, gestattet bei Zugrundclegung der 
jetzigen Zunahme eine VcrgroBerung der Bibliothek 
noch auf etwa acht Jahre.

Das erste ObcrgesehoB, zu welohem die Haupttreppe 
weiterftthrt, enthiilt die Zimmer fiir die Hedaktcure, far 
Korrespondenz und Registratur und den etwa 87 qm 
haltcnden, durch sieben grolle Fenster von drei Seiten 
crhellten Zeichensaal m it photographischem Atelier. 
Im Zeiehensaal werden die fttr die Zeitschrift „Stahl und 
K seń" erforderlichen Zeichnungen hergestellt.

Die Riiume des zweiten und d ritten  Obergesehosses 
stehen noch zur Reserve und sind daher bis auf wei
teres yermietet worden. Der im zweiten ObergeschoB 
sieh befindende etwa 110 qm groBe Sitzungssaal, der 
50 Pliitzo an einem groBen U-formigcn Sitzungstisch 
enthalten soli, ist zurzeit in seiner Aussehmtickung noch 
nicht fertiggestcllt. E r ist bestimmt, die Bilder bezw. 
BOston unserer Ehrenmitglieder, in erster Linie des 
eisernen Kanzlers, des Fttrsten O t t o  v o n B i s m a r c k ,  
yon F r i e d r i c h  A l f r e d  K r u p p  und seines 
treuen M ilarbciters und Freundes F  r  i t  z A s t  h o w e r  , 
der groBen Ijehrmeister W e d d i  n g , L e d c b u r  und 
T u n n e r ,  des Stifters der Hoesch-Stiftung L e o p o l d  
H o c s c  h  und unsores hochyerdienten Yorsitzonden 
C a r l  1. u e g aufzunehmen.

Die Denkmiiler sollen zur treuen Erinnorung, zu- 
gleich unserer heranwachsenden Jugernl zu leuchtendem 
Yorbilde dienen.

Noch ein paar W orte Ober die Bibliothek, mit der 
eine Patentauslegcstelle yerbunden worden ist. Sie soli 
der gesamten Oeltcntlichkeit zur Vcrfttguńg gestellt 
werden, ein EntschluB, der in unseren Kreisen aberall 
freudige Zustimmung gefunden hat. Hic mortui loquuntur! 
ist ein in unseren wissensehaftliehen Bibliothcken be- 
liebtcr Sinnspruch. Nicht will ich den W ert der der Yer- 
gangenheit angehorigen wissensehaftliehen und technischen 
Arbeit unseres Fachgebietes und die lehrreichen Erfah
rungen, dio in den Druckschriften yergangener Jahre 
niedergelegt sind, auch fttr uns gering schatzen; ein 
Gegenstand sorgsamster Kiego unseren Bibliothekars 
soli sein, nach dieser Riehtung unsere Bestiinde, die 
sich bis je tz t schon auf etwa 15 000 Bandę belaufen, 
zu ergiinzen, aber in erster Linie muB fur unsere 
Bibliothek dio R ichtschnur sein, daB der Techniker der 
Gegenwart und der Zukunft lebt. Wir legen daher be
sonderen W ert darauf, alle laufenden Veróffentlichungen 
nicht nur aus unseren deutsehen, sondern auch aus den 
auslandischen Fachkreisen hier der Oeffentlichkcit zu
ganglich zu machen. W ir stehen in regem Austausch mit 
den Yerwandten Institu ten  des gesamten Auslandes und 
unterhalten freundschaftliche Beziehungen zu diesen. 
W ir glauben aber dadurch, daB wir dasjenige, was im 
Auslande in Fachkreisen behandelt wird, unycrzuglich 
auch hier der Oeffentlichkeit zuganglich machen, unserer 
Industrie, die in hartem  W ettbewerb ihren Absatz im 
Auslande sucht und sich leistungsfiihig erhalten muB, 
einen Dienst zu erweisen, indem wir ihren Angehorigen

dieso gesamte L iteratur soweit wie eben moglich lUckenlos 
yerschaffen.

N icht unterlassen will ich indessen auch an dieser 
Stelle den Hinweis, daB, wenn der Verein die WOnschc, 
die man an seino Bibliothek stellen wird und schon jetzt 
stellt, dauernd erfallen soli, er aueh weiterhin der fort- 
Iaufenden Unterstatzung aus den Kreisen der beteiligton 
Industrien sowie der proyinzialcn, stiidtisehen und sonsti- 
gen Bchorden sicher sein muB, zu dereń Aufgabe es 
gehort, die Industrie zu fordem. —

Seine heutige GroBo yerdankt der Verein in aller- 
erster Linie der verstandnisvollen Forderung und auf- 
opferungsyollcn Mitarbeit seiner Mitglicder. Weitsichtige 
Manner haben ihn aus der Wiego gehoben, und wahrend 
des halben Jahrhunderts seines Bestehens h a t es nie an 
heryorragenden Vcrtretern der deutsehen Eisenhtttten- 
technik gcfehlt, dio die Leitung und Uoberwachung der 
Vereinsgeschiifte (ibernommen haben. Von besonderer 
Bedeutung fttr den Vcrein ist auch seine enge Verbindung 
m it der wirtschaftlichen Vertretung der Eisenindustrie 
durch dio Nordwestliche Gruppe gewesen und der Um- 
stand, daB so hervorragende Kriifte wie B u e c k und 
B e u m e r  an der Leitung der Vereinszeitschrift regen 
und standigen Anteil genommen haben. Spater gesolltc 
sich auch noch der Verein deutscher EisengieBereien 
hinzu, dessen Geschaftsfuhrcr Dr. B r a n d t  ebenso 
wio sein Vorganger E r n s t  S c h c r e n b e r g  eben
falls Hand in Hand m it uns fUr die tcchnischen Bediirf- 
nisse der EisengieBereien gingen.

Der ZusammensehluB der Werke, den wir seit einer 
Reihe yon Jahren in steigendem MaBe in unserer Eisen
industrie beobachten und der zur Bildung von Vcrbiinden, 
Verkaufstellen und Syndikaten und Verschmelzungen 
von einzelnen Werken zu machtvollen Organisationen 
fUhrt, hat wohl die Frage auftauchcn lassen, ob unser 
Vcrcin nicht Uberlebt sei. Es ha t sich aber erwiesen, 
daB der Verein in der Erschcinungcn weehselnder Flucht 
ein fester Pol bleibt und daB im Hinblick auf die wachsen- 
den AnsprUche, die an die gesamte Beamtensehaft un
serer Eisen werke durch den scharfen auslandischen W ett
bewerb gestellt werdon, nicht genug geschehen kann, um 
die wissenschaftlichc Ausbildung und die praktische 
Kenntnis unserer Ingenieurc auf der llóhe der Zeit zu 
halten, daB die Arbeiten, die unabhiingig yon den Yer- 
banden der Interessengruppen fiir die Allgemcinheit des 
deutsehen EisenhUttonwesens zu leisten sind, sich standig 
mchren, und daB daher dio Aufgaben, die der Verein zu er- 
fttllen hat, heuto groBer und gewichtiger sind ais chedem.

.Mogę es daher auch in fernerer Zukunft dem Verein 
trotz der zunehmenden Anspruche, die an den Einzelnen 
gestellt werden und es diesem erschweren, fiir dio All- 
gemeinheit zu arbeiten, niemals an Miinnem fehlen, die 
seine Geschicke in fester Hand halten.

Dio standige Zunahme des Umfanges der Vereins- 
gesehiifte ha t natttrlich auch eine entsprechende Yer- 
mehrung des BeamtenpersonaLs des Vereins bedingt. 
W ahrend ich bis zum Jahre  1887 der einzige Angestellto 
des Vereins war, h a t derselbe je tz t 37 B e a m t o  u n <1 
A n g e  s t e l l t e ,  un ter ihnen viele, die dcm Vcrein 
langjiihrige treue Dienste geleistot haben. H err R i c h a r d  
L e  m k e begann im Jahre  1887 seine Tatigkeit bei uns, 
die aber durch 5 Jahre  auswartiger Stellung unterbrochen 
wurde, wahrend H err Ingenieur O t t o  V o g e l  in den 
nachsten Tagen das 20. Ja h r ununterbrochencr treuer 
Arboit yollendet. Die Eigenart unserer Arbeit, dio einer
seits dio Bedttrfnisse des praktisehen Eisenhuttenwesens 
erkennen und fordem und anderseits die wissenschaft- 
liche Forschung auf einschliłgigem Gebiet untersttttzen 
und zwischen beiden dio Verbindung herstellen soli, 
bringt es mit sich, daB unser Geschaftsbctriob keinen 
mechanischen und schematischen Charakter ha t, sondern 
mehr ais anderswo von den personlichen Lcistungen eines 
jeden Einzelnen abhangig ist.

Nicht das geschriebene W ort ist es, das die y e r 
bindung in der Beamtensehaft herstellt und uns zur
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Gcsamtlcistung ftthrt, es ist das PflichtbcwuBtsein des 
Einzelnen und seine Lust, m itzuarbeitcn nil den groBen 
Aufgaben, die uns anvertraut sind, und (las gemeinsamo 
Ziel, die W ahrheit zu erforschen und dam it den wirk- 
lichen Bedflrinissen der Eisenindustrie zu dicnen.

Den Gefuhlen des Gluckes und Stolzes, dic mich ver- 
zeihlichcrwcise ergriffen, ais ich das aus kleinsten Anfiingen 
horausgcwachsene Vereinshaus naeh seiner Fertigstellung 
hetrat, gesellt sieli dasjenigo der Dcmut zu, darOber, daB 
icli bei diesem Bau und seiner Yorgeschichto mitwirken 
durfte. Bei dcm Einzug beseelt mich der Wunsch, daB 
dic bcquemen und reichen Mittel, die uns hier zur Ver- 
ftlgung gestellt werden, in vollcm MaBe ausgenutzt werden, 
um den Zweck des Vereins zu erfUllen, und daB das Haus 
mehr und mehr ein sichcrer H ort werde fu r alle gemein- 
samen Bestrebungen derjcnigen Industrie, die, wenn 
fiir ilire BlOte gesorgt wird, unserem Vatcrlande reichen 
Segen im Innem  und politische Maehtstellung nacli auBen 
bringt. Jlogen wir Alle, die wir in der Geschiifts- 
stello tiitig sind, uns immer bcwuBt bleiben, daB wir 
unsere Aufgabc nur dann erfttllen konnen, wenn das 
neue Haus eino Stiittc  ernster Arbeitsamkeit wird, wenn 
wir uns bestrebon, an der salus publica im Simie Otto von 
Bismarcks m itzuarbeitcn, und gleichzeitig nio vcrgessen, 
<laB die Arbeit das Gesetz unseres Daseins, das lebcn- 
dige Prinzip ist, das Mcnschen und Volker vorwarts treib t.“

Diesen AusfUhrungen folgte lebhafter Beifall.
Der Vorsitzende, Konunerzienrat S p r i n g o r u m ,  

fUhrte im Anschlusse hieran folgendes aus:
„JI. H .! Die AusfUhrungen des H erm  Dr. Sohrodter 

m och te  ich in einem Punkte erganzen, indem ich zu Ihrer 
Kenntnis bringe, daB der Vorstand einstimmig beschlossen 
hat, von KUnstlerliand das Bildnis des Hrn. Dr. S c h ro d te r  
anfertigen zu lassen und es in diesem Raumo neben den 
vorhin erwahnten Bildcrn der Manner, die sich um den 
Vercin besonders vcrdient gemacht haben, anzubringen.

JI. H .! Sio alle wissen, wie sehr der Verein AnlaB 
hat, Herrn Dr. Schrodter fUr seine Tatigkeit dankbar 
zu sein, und gerade am heutigen Tage will ich hervor- 
heben, daB H err Dr. Schródtcr es war, dor durch die 
energische Verfolgung des von ihm zuerst ausgesprochenen 
Neubaugedankens und unermUdliche personliche Werbe- 
arbeit moglich gemacht hat, was uns allen anfanglieh 
unmoglich ersehien. Unserem Dank hicrfUr einen Aus- 
druck zu geben, der, wie wir lioffen, bis in die fernsten 
Zeiten dauern und den koinmcnden Gencrationen zum An- 
sporn werden wird, war der Zweck unseres Beschlusses, 
und ich bin uberzeugt, daB wir dam it die freudige Zu- 
stimmung aller unscrer Jlitglieder finden werden."

Ilierauf nahm das W ort der Priisident der Koniglichen 
Rcgierung zu Dusseldorf Wirki. Geh. Oberregiemngsrat 
Dr. K r u  s e :

„Meine verehrten H crrcn ! In  der freundlichen BegrU- 
Bung, welche der Herr Vorsitzende des Vereins deutscher 
Eisenhiittenleute den Ehrengastcn heute hat zuteil werden 
lassen, stand der Priisident der Koniglichen Regicrung zu 
Dusseldorf ari erster Stello, Ich erseho daraus, dafi der Yer- 
ein deutscher EisenhUttenleute einen groBen W ert lcgtauf 
guto Beziehungen zur Koniglichen Staatsregierung, und ich 
glaubo versichern zu konnen, daB dies von der anderen Seite 
auf das herzlichste und kraftigste erwidert wird. Wenigstens 
ich fur mcinc Person kann Ihnen sagen, daB ich fUr die 
Industrie das lebhafteste Interesse und das warmste Ilerz 
habe, ich bin in der rheinischcn Industriegegend groB ge- 
worden und bin seit 30 Jahren mit ihr nahe verbunden, 
ja ich gehore ihr an und teile Lust und Łeid m it ihr.

Sebr erfreulich war cs mir daher, an dieser engeren 
Fcier teilnehmen zu dUrfen, und m it Ihnen allen habe ich 
mich erfreut an den Darlcgungen des Herrn Dr. Schrodter, 
aus denen in schlichtcn W orten die groBartige Entwick
lung des Yereins deutscher Eisenhiittenleute und der darin 
zusammengeschlossenen deutschen EisenhUttenindustrio 
so schon hervorging.

Es ist ja auch gar nicht anders denkbar, ais daB in 
einem Yerein, in dem sich Theorie und Praxis, Bildung

und Besitz dio Hand reichen, in dem sich Unternehmer 
und Angcstcllto eintrachtig zusammenfinden, an dem 
Wissenschaft und Erfahrung gleichen Anteil haben, GroBes 
erreicht wird, wenn dahinter tatkriiftige Manner stehen.

W ir anderen glauben haufig, ilaB zwischen Worten 
und Taten Unterschiede zu machen sinil, aber im Kreise 
der deutschen EisenhUttenleute ist W ort und T at dasselbe, 
sio stehen jedenfalls immer in ongster Ycrbindung. Was 
Sie in don HUtten und Werken beobachtet und erreicht 
haben, das legen Sio in Ihren Versammlungen und in Ihrer 
Zcitschrift „Stahl und Eisen“ , dio in alle Weit hinaus geht, 
nieiler und bringen dadurch neue Taten in HUtten und 
Werken zustande. So kann man von dcm Verein deutscher 
EisenhUttenleute sagen, ilaB er cin Jlu stc r fUr die ganze 
Weit geworden ist, und wenn heuto cinc Heerschau uber 
alle EisenhUttenleute der W eit gehalten werden konnte, 
so wflrden im ersten Gliede auf dcm rcchten Flugel dio 
deutschcn EisenhUttenleute stelien.

Es ist mein hcrzlicher Wunseh, daB dies immer so 
bleiben miigo, und ich schlieBo m it dem Wunsche: D e r
V o r  o i n d e u t s c h e r  E i s e n h U t t e n l e u t e  
a 11 c z e i t  v o r a  n !“

Der Lanileshauptmann der Rheinprovinz, Regierungs- 
prasident a. 1). Dr. v o n  R e n v e r s ,  richteto folgende 
Ansprache an die Versammlung:

„M. H . ! Den hcrzlichstcn GlUckwUnsclien, die dem 
Veroin von allen Seiten cntgegengebracht werden, sclilieBe 
ich mich gem an. Die Provinzialverwaltung freut sich, ihr 
Interesse an der heutigen Feier dadurch an den Tag legen 
zu dtirfcn, daB sio fUrilie FortfUhrung der Vereinsbiblio- 
thek einen laufenden Jahresbeitrag von 2000 M  zur Ver- 
fiigung stellt. Ich hoffe, flafi der Segen, der der Indu
strie  aus der Yereins tatigkeit crwachscn ist, auch in 
Zukunft ihr zuflieBen wird.“

Der Oberburgermeister der S tad t Dusseldorf, Herr 
W. M a r x , Uberbraehte GlUckwUnsche der StadtYer- 
waltung in Uberaus hcrzlicher Ansprache:

„Meine sehr yerchrten H erren! Gcstatten Sie, daB ich 
allen diesen guten WUnschen ganz besonders herzlieho 
anfuge im Namen der Stadtverwaltung und der ge
samten BUrgerschaft. Sie entspringen nicht nur dcm
S t  o 1 z e DUsseldorfs, diese vom heimischen Meister 
geschaffcne Stiitte  technischer K u n st, wirtschaft- 
licher K raft, wisscnschaftlichor Forschung in seinen 
Jlauem  zu wissen. Sie sind nicht minder cin Zoll 
der D a n k b a r k e i t  fUr die Treuc, die der Verein 
deutscher EisenhUttenleute ein halbes Jahrhundort hin- 
durch, nicht zuletzt auch in der stetigen Wiedcrwahl Dttssel- 
dorfs zum Tagungsorte, seinem ersten Sitze, gehalten, der 
Dankbarkeit aucb fUr den Anteil, den die in ihm ver- 
kórperten Kriifte an der machtvolIen Entwicklung unseres 
Gemeinwesens hąben. In  der stillen, von Handel und 
Wandel fast nocb unberilhrten Kunst- und G artenstadt 
haben Sie einst HUtten gebaut; heute fallt DUsseldorfs 
Wohl und Wehe in allcrerster Linio zusammen m it dem 
Bluhen und Gedeihen der Eisenindustrie, und diese h a t 
sich hier einen Palast der Arbeit geschaffen, ais Symbol 
zugleich fUr die stolzcn Erfolge der vergangenen Jahr- 
zehnte wie fUr die noch stolzeren Hoffnungen der Zukunft.

Gerade diese Idee t r i t t  rielleicht in keinem Teile des 
Hauses sinnfśilliger entgegen ais in denen, die der in hoch- 
lierziger und opfcrwilliger EntschlieBung der Oeffentlich- 
keit frei gegebenon B i b l i o t h c k  dienen. Ist in ihr 
doch ein W erk geschaffen worden, das eino lange schon 
sehmerzlich empfundenc LUcke in gcradczu vorbildlicher 
Weise ausfUllt; eine geistige Zentrale, deren Bedeutung 
fur die I n d u s t r i e  bereits H err Dr. Schrodter gc- 
wUrdigt ha t, die aber auch und vor allem fur die S tad t 
Dusseldorf einen Gewinn von auserlesener A rt bedeutet. 
DaB diesem gemeinnUtzigen und bedeutenden U nter
nehmen auch in Zukunft das lebhafteste Interesse der 
Stadtischen Yerwaltung gehoren wird, darf ich in fester 
ZuYersicht aussprechen.

Neben dem aber, was bereits ausgebaut und vollendet 
ist, glaube ich auch schon Keime eines anderen, zukunftigen,
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nicht mindcr bedcutsamen Untcrnchmens zu cntdecken. 
In den Giingcn lehren Relicfs aus alter und neuer Zeit, 
auch mancherlei Gebrauchstficke den Beschauer, was die 
Eisenindustrie an Yerbindung von Sehonem und Zweck- 
vollem 7.u leisten yermag. Am Eingange zum Lesesaal 
die Anfango eines Eisenmuseums, neben der Belehrung 
durch die S c h r i f t  Belehrung durch die A  n 8 c h au  u n g .  
E s ware ein neues groBes Vcrdienst des Vereins, diese An
fange auszubauen —  Haume und Bauplatz fehlen ja nicht.

Vor allem aber m ochte ich am heutigen Tage den 
Wunsch wiederholen, den ich so oft ais Biirgermeister 
dieser Stadt auszuspreehen Gelegenheit hatte, und der 
einem vollen Herzcn entąuillt. Móge dic deutsche P'isen- 
industrie, mogę der Verein deutscher Eisenhiittenleute 
blciljcn und immer mehr werden dic Zierde unseres Vater- 
landes, der Stolz unserer Stadt !“

Kommerzienrat S p r i n g o r u m  schloB m it Worten 
des Dankes fiir die tlberbrachten Glttckwfinsche die Feier 
m it folgenden Worten:

„Ich bitte Sie nunmehr, durch einen kleinen Rund- 
gang sich yon der Nfltzlichkeit unserer Einrichtungcn 
und auch dayon zu tiberzeugen, daB hier im Hause kein 
Prunk getrieben worden ist, und daB der ausfiihrende 
Baumcister, dem ich hierftir ganz besonderen Dank aus- 
sprcche, es yerstanden hat, eine einfache, aber solide und 
zugleich stattlicho Bauweiso durchzufiihren. Besonderen 
W ert lege ich auch darauf, daB Sie sich die Einrich- 
tungen unserer Yereinsbibliothek ansehen, die wir bereits 
der Oeffentlichkeit ubergeben haben und die, wie ich schon 
hcryorhob, bestim mt sind, ihr kiinftig noch mehr, ais es 
bisher moglich war, zu dienen. —  Zuvor aber tibergebe ich 
das neue Haus unserer Gcschaftsftlhrung. Mogę der alte 
bewahrte Geist unseres Vereins m it hineinziehen und móge 
es dazu beitragen, dcm Yerein frische Kraft zuzufiihren, 
dam it er den steigenden Anforderungen der Neuzeit 
und des unaufhaltsamen Fortschritts immerdar gerecht 
werden kann , auf daB sein Zweck: d i e  p r a k 
t i s c h e  A u s b i l d u n g  d c s E i s e n  - u n d S t a h l -  
h t t t t e n w e s e n s , d i e V e r t r e t u n g n n d W a h -  
r u n g  d e r  I n t e r e s s e n  d i e s e r  G e w e r b e -  
z w e i g e ,  d e n  V e r b r a u c h  v o n  E i s e n  u n d  
S t a h l  i n  a l l e n  F o r m e n  k r i i f t i g  z u f o r 
d e m ,  zum Segen unserer Eisenindustrie und unseres 
Yatcrlandes sich erfullt!"

Zu der Feier waren eino Reihe sehr herzlicher 
Glfickwunschtelegramme von Werksyerwaltungcn und 
Mitgliedern cingegangen, fiir die auch an dieser Stelle 
aufrichtiger Dank ausgesprochen sei.

Ehren - Promotion.
D as Vorstandsmitglicd unseres Vereins, Gencral- 

direktor F r i e d r i c h  S c h u s t e r  in W itkowitz, wurde 
yon der B  r U n n o r T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  
zum D o k t o r - I n g e n i e u r  chrenhalber ernannt.

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(D lu  E i n s c n d e r  « in d  d u r c h  *  b e z e i c h n e t . )

=  D i s s e r t a t i o n o n .  =
B 1 o ni e , H e r m a n n ,  © ip l.s^ itg.: Beitrage zur Kon

stitution der Thomasschlacke. Dissertation. (Berlin, 
Konigl. Techn. Hochschule*.) Halle a. S. (1910). 

K o h n ,  R u d o l f ,  S ip l.=3" fl-: Ueber einen Anthracen- 
riickstand. Dissertation. (Munchen, Konigl. Techn. 
Hochschule*.) 1910.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Abel, Julius, Obering., W erkstattenchef des Stahlw. 

der Rimamuranyer Eisenw-A.-G., Ozd, Ungarn, Com. 
Borsod.

Daubner, B ila , Fabrikleitcr der Masehinenf. Tórok, 
Nagyszeben, Ungarn.

Eberhardt, Hans, Dilsseklorf, Hansahaus.
Eigenbrodt, R ., Gcneraldirektor, Dortmund, Bismarck- 

straBe 60.
Hagemann, Ernst, © ip l.s^ng. Betricbsing. der Deutsch- 

Luxemb. Bergw. u. Hutten-A.-G ., Abt. U nion, Dort
mund, Uebelgonno 21.

Hartmann, W., Gcneraldirektor, Kgl. Handclsrichter, 
Dozent a. d. Kgl. Techn. Hochschule in Breslau, Gleiwitz. 

Janficn, Bcrgassessor, Generaldirektor der Bergw.-Ges.
Trier, Hamin i. W.

Naville, Grustave Louis, Ingenieur, Oberst, Genf, Schweiz,
13 Rue Calvin.

Regenbogen, G., Maschinenbau-Direktor d. Fa. Fried.
Krupp, A.G., Germaniawerft, Kiel.

Rehmann, Hugo, Ingenieur fur Gas - G eneratoren u 
Gasreinigungen, Dusseldorf, Rathausufer 22.

Steinbach, Wilhelm, Ingenieur, Coln, Hansaring 78. 
Strack, Adolj, Kommerzienrat, Bankdirektor, Repriisentant 

der Gewerksehaft Deutschland, Metz.
Vocke, Fritz, Cliefchemiker, Dortmund, Solderstr. 75 c. 
Vogel, Gg. Uch., Fabrikant, Inh. d. Fa. Th. Lohler Nachf., 

.Mannheim, T. 6. 30.
Wiegand, Robert, Generaldirektor der Rhein. Chamotte-

u. Dinasw-., Coln, Herwarthstr. 20.
Zollner, Dr. rcr. poi. August, Direktor der Oberschlcs. 

Zinkhtitten, A.G., K attow itz, Wilhelmsplatz 0.
Y c r s t o r b e n :

Kranz, Rudolf, Ingenieur, Hagen i. W. 13. 7. 1910.

Eisenhiitte Oberschlesien,
Z\veigverein des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.

Die nachste H A U PTVER SA M M LU N G  flndetam  Sonntag, den 27. November 1910, nachntittags 1 Uhr, 
im Theater- und Konzerthause zu G l e i w i t z  statt. 

TAG E S-O R D N U N G :
1. Geschaftliche Mitteilungen.
2. Wahl des Vorstandes.
3. Referat von Bergwerksdirektor B u s c h  aus Friedenshutte: „W eitere Beitrage zu den 

Erfahrungen beim Spulversatz in neuester Zeit“ .
4. Vortrag von Professor O. S i m m e r s b a c h  von der Koniglichen Technischen Hochschule 

Breslau: „Roheisen-M ischer und ihre Anwendung im Eisenhuttenbetriebe“ .
5. Referat von Huttendirektor A. v. G u m b e r z  aus Bism arckhutte: „Ein A usflug in den 

Industriebezirk Pittsburgs“ .
Nach der Yersam m lung findet um 4‘/« Uhr gem einschaftliche Tafel statt.

Die nachste H A U P T V E R S A M M L U N G  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e  
findet am S o n n t a g ,  d e n  4. D e z e m b e r d. J., in der stadtischen Tonhalle zu D usseldorf statt. Am 
Vorabend geht eine Zusam m enkunft der E i s e n h u t t e  D u s s e l d o r f  voraus. Niihere Einzelheiten 
werden an dieser Stelle noch bekannt gegeben.
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Neue GieBerei-Anlage der Hartung Akt.-Ges. in Berlin-Lichtenberg.
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