
Leitcr des 
technischen Teiles 

jD r.- Jng. E. S ch ro d te r , 
Geschaftsfflhrer des 

Vereins deutscher Eisen- 
hOttenleute.

Verlag Stahleisen m.b.łl., 
Dusseldorf.

STAHL Ul EISEJI
Z E IT S C H R IF T

Leiter des 
wirtschaftlichen Teiles 

Generalsekretar 
Dr. W. Be u m er, 
Gesdiaftsfuhrer der 

Nordwestlichen Gruppe 
des Yereins deutscher 

Eisen- und Stahl- 
industrieller.

FUR DAS DEUTSCHE EISENHUTTEINIWESEN.
Nr. 47. 23. November 1910. 30. Jahrgang.

V o r  5 0  J a h r e n .
Erinnerungen aus der Begriindungszeit des Technischen  V ereins fur Eisenhiittenwesen, 
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I. Aus den Zeiten der Holzkohle.

Von Direktor O. K o h l s c h i i t t e r  in Norden.

W enn ich berichten soli aus der Vergangen- 
h e itu n s e re s  Eisengewerbes aus lieute weit 

h in ter uns liegenden Tagen, so geht meine E rinnerung 
zuruck bis zu der M itte der sechziger Jah re  des 
vorigen Jah rhunderts , auf eine Zeit, in der in meiner 
siichsischen H eim at die neue Zeit schon im  Kampfe 
lag m it der alten.

In  den T alem  des Erzgebirges, in BerggieBhiibel 
und im N iederland nach der preuBischen Grenze zu 
waren dam als noch eine ganze Zahl kleiner ■ Hoch
ofen im  B etrieb, aus dereń offener B rust der GieBer 
wie aus einem Kochkesśel seinen Bedarf an fliissigem 
Eisen m it der H andpfanne herausschopfte, um  es 
zu allerlei GuBwaren zu yergieBen, aber auf der 
Konigin-M arienhutte bei Zwickau wurde schon im 
A ugust 1866, gerade ais die Armee aus Bohmen 
zuriickkam  und ais ungebetenen G ast die Cholera 
m itbrachtc, die erste Bessemercharge geblasen, der 
ich, tro tzdem  es dabei recht geheimnisvoll herging, 
ais „praktischer K iirschner11, wie es m it dem K unst- 
ausdruck liieB, d. h. ais Freiberger S tudent, der 
seinen praktischen „K ursch" m achte, beiwohnen 
durfte.

D ann kam  die Zeit des ersten Geldverdienens, 
die mich h inausfuhrte in das einsame, weltentlegene 
Tal des H uhsrucks, wo seit Jah rhunderten  an den 
Bachen die H am m er gegangen waren, und wo nun 
noch in einem der letzten Hochofen, dessen Tage 
aber schon gezahlt waren, Eisenerze geschmolzen 
und zu GuBwaren aller A rten yerarbeitet wurden. 
Es w ar kein M usterbetrieb, in den ich kam , die 
Holzkohlen waren tro tz  der Entlegenheit der Gegend 
schon zu teuer im Preise, um  allein den Ofen speisen 
zu konnen, cs muBte Koks zur H alfte und dariiber

* D ie Redaktion hatte sich an dio alteren Vereins- 
mitglieder m it der B itte  gewcndet, ihr das eine oder andere 
ftus dem Sehatze ihrer Erinnerungen zur Yerfugung zu 
stellen. Wir beginnen m it dcm Abdruck der vor!iegenden 
Mitteilungen und geben dem W unsehe Ausdruck, daS 
noch viele ahnlieho folgen mogen. Die Redaktion.
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zugesetzt werden, und  dieser gemischte Betrieb 
ergab einen Ofengang, der haufiger wechselte ais 
gu t w ar; nu r allzu oft muBten die Form er unver- 
richteter Sache wieder nach H anse gehen, wenn 
Rohgang im  Ofen war, und  die geschopfte Probe 
sich ais unvergieBbar erwies. Aber die Anlage der 
H iitte  w ar bezeichnend fiir eino groBe Anzahl anderer, 
die damals in D eutschland verstreu t lagen, und 
deshalb will ich sie etwas eingehend zu schildern 
yersuchen.

Fernab von der Eisenbahn, und kaum  eine S tunde 
entfernt von der Wasserscheide des Gebirgszuges 
zwischen Mosel und Nahe, lag das W erk in voll- 
komm ener E insam keit im engęn Tale. In  yiertel- 
stiindigen E ntfernungen, soweit es das Gefalle des 
Baches erlaubte, waren kleine Stauanlagen geschaffen, 
an  der m ittelsten  lag der Hochofen, talaufw arts 
der Oberhamm er, talabw iirts der U nterham m er. 
Drspriinglich w aren es wohl n u r diese H am m er, 
die den Besitz bildeten, und von denen noch andere 
w eitere gegen die Berge zu lagen. Es w urde, in den 
iiltesten Zeiten unm itte lbar aus dem Erz, dann aus 
Roheisen in Frischfeuern und zuletzt aus angekauftem  
Schrotteisen im ScliwciBfeuer H am m ereisen und 
allerlei Geriite hergestellt, und  m an erżahlte, daB 
gegen das Ende des achtzehnten  Jah rhunderts der 
damalige Besitzer, der GroBvater des „K onig“ 
Stunim  in Neunkirchen, wenń er zu Pferde nach der 
Leipziger Messe geritten  sei, um  dort die E rzeug
nisse seiner H am m er zu yerkaufen, dem  beriihm ten 
Riiuber Schinderhanncs habe T ribu t zahlen miissen, 
der ani Wege n ich t weit von der H iitte  in einer 
noch heute vorhandenen kunstlichen H ohle ge- 
haust habe.

Zu meiner Zeit verlohnte sich die Frisch- und 
SchweiBarbeit n icht m ehr; der O berham m er enthielt 
eine kleine mechanische W erksta tt, aus dem U nter
ham m er w ar eine Siigemuhle geworden, und n u r das 
m ittlere Gefalle diente, neben der K arpfen- und 
Forellenzueht, der Eisenerzeugung. Gegen die
F u tterm auern  des Stauteiches, die bis zu seiner 
halben Hohe reichten, schob sich der in m achtigem  
R auhgeinauer stehende Ofenschacht, auf dessen
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H ohe cin W inderhitzer lag und zu dessen offener 
G icht cin H andaufzug Kohlen und Erze hob. E in 
stehendes Zylindergebliise, vom  W asserrad getrieben, 
gab den W ind, eine kleine Lokomobilc half in wasser- 
arm en Zeiten, und ein Kupolofen sorgte fiir fliissiges 
Eisen, wenn der Hoehofen versagte oder zu wenig 
lieferte. D enn vicl w ar cs nicht, was m an unten  dcm 
Stich entlocken konnte, auf 40 Zcntncr kaum  belief 
sich die tagliche Erzeugung. M it wie mitleidigem 
Lacheln w ird der H ochofenm ann unserer Tage 
solche Zahlen horen, dem eine einzige G icht so viel 
und m ehr bringt, wie seinem Vorgiinger die ganze 
muhevolle Tagesarbcit. Denn leicht w ar tro tz  der 
K leinheit des Ofens die A rbeit an  ihm  keincswegs: 
m it den schweren Schlackenkrahlcn muBte bei 
Rohgang und bei Ycrsetzungcn die B rust des Ofens 
im mer wieder geoffnet und die erkalteten  rohen 
Massen im m er w ieder aus dem  Tiimpel herausgczogen 
werden, bis endlich die Schlacke wieder gar und 
dunnfliissig wurde. U nd um  den erkalteten Stich 
zu Offncn, bedurfte cs oft stundenlanger MeiBel- 
arbeit, denn cin Knallgasgebl&se stand  damals 
noch nicht zur Verfiigung. Um den Ofen aber, der 
kein Eisen geben wolltc, standen feiernd die Form er, 
um  endlich verdienstlos nacli H ause zu gehen, wenn 
der k ranke Ofen n icht gesunden wollte. Und S to
rungen anderer A rt gab cs noch, wenn im  trockenen 
Sommer der Bach fast austrocknete, und das Gcbliisc 
nu r noch in tragem  Gang zu erhalten war. Dann 
sollte die Lokomobilc Hilfe bringen, aber nacli 
m onatelangem  Stillstand venveigerte sie, ihre D ienste 
zu tu n , und nur endlosem Miihen gelang es, sic zur 
Pflicht zuruckzurufen. Oder ein G ew ittersturm  
brachte W asserfluten, die die Dammc des Stau- 
teiches durchbrachen, das W asserrad stillsetzten, 
dafiir aber dic Bewolmer des W eihers in das GieBerei- 
gebiiude spiilten, wo es dann cinc lustige Jagd  gab, 
die schillernden Forellen in den verschlam m ten 
Form kasten  zu fangen.

Auf drei Seiten umfaBte das Gemauer des Hoch- 
ofens die GieBerei, einen weiten, n ich t allzu hohen 
Raum , in dem  ungefiihr 60 Form er tśitig waren. 
E in  a lter holzerner K ran ermoglichte es, auch einm al 
einen schwereren Gegenstand, eine Siiule oder Aehn- 
liches, zu gieBen, sonst wurde aber n u r sogenannter 
PotcricguB hergestellt, Oefen aller A rten  m it a lte r- 
tiim lich klingenden, zum  Teil aus dem Franzosischen 
hergenommenen Bezeichnungen. U eberdeckt w ar 
der ganze R aum  durch eine W ellerdecke aus S troh 
und Lchm, und  wenn es einm al eine schwere H crd- 
guBplatte zu gieBen gab, dann wurde es da oben 
lebendig, ein kleines H eer friedlichcr Tierchen, die 
droben in der K am m er des N achtw achters ein be- 
schauliehes Dasein fuhrten, wurde yon der H itze 
aufgeschcucht und fiel herab, um  auf der gliihendcn 
Flachę knisternd zu zerstieben.

Ebenso cinfach wie die GieBerei w ar eine Schlos
serei ausgestatte t, die dem Hochofengebaude gegen- 
iiber auf dem anderen Teil der PoststraBe lag, auf 
der taglich einm al aufw arts, einmal abw arts die P ost

von der Nalie zur Mosel fulir. D ann gab es noch 
eine kleine Tischlerei, eine Niederlage fiir GuB- 
waren, an die Bergwand gelchnt die K ohlenschuppen, 
einige Hauser, in denen die wenigen B eam ten w ohnten, 
und  endlich in  yornehm er Abgeschlossenheit und 
U nnahbarkeit das H aus und  der unim auerte G arten 
des Pliittenherrn. Ueber allem schwebte aber der 
Geist des heiligen H ubertus und  lieB, wenn drauBen 
in den H eiliggeisttannen die H irsche schrien, oder 
wenn im  Vierherrenwald im  tiefen Sclinee ein schwerer 
K eiler eingekreist war, aus den H iitten leu tcn  weid- 
gercchtc unermudliclie Jager werden, die die weiten 
Wiilder m it dem GelSute jagender H unde erfiillten 
und m it dem H allo der Treiber, und  denen der zur 
Strecke gebrachte H ochwaldhirsch m ehr galt ais 
Hoehofen und Kupolofen zusammen.

Um dieselbe Zeit ungefiihr standen auch im 
ostlichen D eutschland noch cinc Anzahl von lio lz - 
kohlenhochofen im  Feuer, aber auch ihre Tage waren 
geziihlt: dem Kupolofen und  dem  englischen und 
schottischen Roheisen fiel dam als bereits der w eitaus 
groBte Teil der GuBwarencrzeugung zu.

E s w aren fast ausschlieBlich Rasenerze, die in 
den yorhandenen Oefen yerschmolzcn wurden, und 
s ta tt  der Buchenkohlen im  Siiden kam en fast aus
schlieBlich Kiefernholzkohlen zur Y erhiittung. Die 
Eisensteinvorkom nien fielcn n ich t u n te r das Berg- 
gesetz, sie konnten  also n icht gem utet werden und 
blieben im Besitz des G rundeigentum ers, der den 
Stein zumeist selbst grub und lieferte oder das 
G raben gegen eine Abgabe dem lliittenw erk  ge- 
s ta tte te . Das Aufsuchen der L agerstatten  geschah 
in der einfachsten Weise; spitze eiserne Stiibe wurden 
in  den G rund getrieben, und  je naeh dcm  W ider- 
s tand , den sie dort fanden, konnte m an auf das 
Yorhandensein starkerer oder geringerer A blagerun- 
gen schlieBcn. D er Stein fand sich zumeist un ter 
einer ganz schwachcn Uebcrlagerung und in einer 
M achtigkeit, die ein halbes M eter selten iiberstieg, 
ófters in grober, stiickiger Beschaffenheit, gewohn
lich aber in ziemlich feinkornigem, fast muhnigem 
Zustand. E r  w ar leicht reduzierbar und ergab cin 
fiir den GuB leichtcr, yerzierter Teile ganz vorziig- 
liches Eisen, das infolge seines hohen Phosphor- 
gehaltes dic Form en auf das schiirfste ausfiilltc. 
Mit der leichten R eduzierbarkeit liing die Ncigung 
der Oefen zusammen, in iibergaren Gang zu kom m en 
und  cin an G raphit so reiches Eisen zu erzeugen, 
daB seine sonstige Dunnfliissigkeit ganz yerloren 
ging. D ann muBte in groBeren GieBpfannen der 
G raphit durch Umriihren en tfern t werden, die Leute 
m it H andpfannen aber standen in  Reihen vor ihren 
A rbcitsplatzen, die Kelle am Boden, den Griff in der 
H and  und setzten den P fanneninhalt in schuttelnde 
Bewegung, die geniigte, den G raphit zu entfernen 
und das Eisen dunnfliissig und vergieBbar zu maclien. 
N atiirlich w ar eine solche N otw endigkeit sehr un- 
erwiinscht und m it groBem Eisenverlust verbunden, 
der ganze GieBraum fiillte sich dabei m it einer 
A tm osphare feiner glanzender G raphitb lattchen, und
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Ausscheidungen, die im  Eisen entstanden, m achten 
das GuBstiiek fiir die weitere B earbeitung dureh 
Em aillieren unbrauehbar. Rohgang t r a t  ziemlieh 
seiten ein, dann aber ganz plotzlich, und  versch\vand
7,umeist schon wieder, ehe die leichteren G ichten 
vor dic Form en kam en; das Eisen, das bei ihm fiel, 
w ar vollkommen spiegelig und kaum  fiir schwere 
Emailliermuffeln zu gcbrauchen, die oft nach dem 
E rkalten  in ihrem Innern  derartige Spannungen be- 
saBen, daB sie m it dem Knalle eines Biichsensclmsses 
w eit auseinanderflogen.

Die ITauptmaBe zweier Oefen in Lauchham m er 
und Griiditz w aren die folgenden:

Laucl><
liammcr

m

Groditz

m

! Ganzo Schachthóho .................. io,eo 8,00
1,24 1,44
1,24 1,12

Wcito des ICohlensackes . . . 2,35 2,40
Gestellweite u n t e n ....................... 0,38 0,48
Gestcllweite o b e n ....................... 0,44 0,62

! Hohe der Formen iiber dcm
Boden ......................................... 0,30 0,50

Durchmesser der Gi c ht . . . . 1,09
W eite der zwei Dtisen . . . . 26 1
W eite der zwei Formen . . . 35

Die Gase wurden zwischen einem eingehangten 
Zylinder und der Schachtm auer abgezogen und in 
einem W inderhitzer m it eiserncn R ohren auf htich- 
stens 3 0 0 0 erhitzt, die Diisen waren dureh Wasser 
gekiihlt, die Tumpelsteine dureh ein starkes Hammer- 
eisen gestiitzt, ein kleiner Yorherd natiirlich offen. 
Das enge Gestell w urde aus erbsengroBen Quarz- 
kornern und B raunkohlenton um  eine guBeiserne 
Schablone aufgestam pft, die m an beim Anblasen 
im  Ofen stecken lieB. Dic Oefen m achten H iitten- 
reisen von mehreren Jahren  und waren m it Wasser- 
aufziigen versehcn; die alten Zylindergeblase wurden 
abwechselnd m it W asser oder D am pf betrieben. 
Das Gewicht einer G icht betrug  460 bis 500 kg 
Molier, das E rz  erhielt wegen seines hohen Silizium- 
gehaltes einen Zuschlag von rund  50 Volum prozcnten 
K alkstein, das Ausbringen aus dem  E rz betrug 
ziemlieh regelmiiBig 37 % . In  24 S tunden hob es 
durchsclinittlich 30 Gichten, es fielen also rund 
5000 kg Roheisen bei einem Y erbrauch von rund 
112 leg weicher Holzkohle auf 100 kg Roheisen. 
Die W indpressung betrug 0,5 bis 1 kg auf den 
Quadratzoll rheiiilandisch.

Die bei G argang schon blaugriine Schlacke war 
ungemein ziihfliissig und  lieB sich m it den Schlacken- 
krahlen iii eisernen Form en zu groBen M auersteincn 
verarbeiten, die in der Gegcnd reiBenden Absatz 
fanden. D a bei Rohgang die Farbę in  ein dunkles 
Griin, fast in  Schwarz iiberging, so h a tte  m an an 
den Gebiiuden Gelegenheit, den guten oder schlechten 
Gang des Ofens sich gleichsam tabellarisch vor 
Augen zu fiihren.

Die Gewinnung der Holzkohle m achte damals 
schon groBe Schwierigkeiten; zu Hilfe kam en groBe

W aldbriinde in den ungeheuren W aldungen, die sich 
dort ausbreiten, wo die Provinzen Sachsen, B randen
burg und  Schlesien zusammenstoBen. Auf einem 
solchen Brandfleck en tstand  schnell ein ganz amerika- 
nisches L eben; Sagemiihlen w urden erbaut, die das 
stiirkere Holz yerarbeiteten, aber die geringeren 
Sorten und vor allem die stehengebliebenen und 
miihsam  gerodeten Stocke ergaben geniigende Mengen 
fiir mehrere groBe Koldereien, so daB m an oft dreiBig 
und mclir rauchende Meiler m it einem Blick iibersehen 
konnte. N icht zu den reizlosesten Aufgabcn des 
dam aligen Hochofners gehorte es, m it einem selbst- 
geleiteten W agelchen durcli dic weiten W aldungen 
zu fahren, auf den Kohlereien nach dem Rechten 
zu sehen und Y ertrage m it den H olzhauern und Fuhr- 
leuten abzuschlieBen.

Zu Anfang der siebziger Jah re  wurden die Oefen 
in Lauchham m er und wohl fast uberall im Osten 
ausgeblasen, die G riinderjahre h a tten  die B autatig- 
keit allerw arts in groBem Umfange gesteigert und 
die Holzpreise auf eine Hohe gebracht, die eine 
Yerkohlung und Verwertung zu luittenmiinnischen 
Zwecken nich t m ehr zuliefi.

Yiel liingcr und in viel groBerem Umfange erhielt 
sich die alte Roheisenerzeugung in M itteldeutsch- 
land, wo die griinen Buchenwiilder des kiilnischen 
Sauerlandes, des llotliaargebirges, des hessischen 
H interlandes und  des Yogelsberges den Rohstoff 
dafiir noch in groBen Mengen und zu billigen Preisen 
zu liefern im stande waren. U nd zu der vorziiglichen 
dichten Buchenkohle gesellten sich die ausgezeieh- 
neten  Eisensteine des Ląhnrcvieres, so daB alle B e
dingungen fiir die H erstellung eines ausgezeichneten 
Roheisens vorhanden waren.

Die Holzkohlen w urden teils in eigenen Kohle- 
reien erzeugt, fiir die das Holz in offentlichen Yer- 
kaufen erstanden oder freihiindig erworben worden 
war, oder sie wurden von U nternehm ern geliefert, 
dereń damals uberall in den H aup to rten  des W ald- 
revieres vorhauden waren. Das Erz lieferten die 
eigenen G ruben vieler W erke, oder wurde gekauft, 
den Zuschlagkalk enthielten die Erze zum  Teil 
selbst, zum  Teil fand er sich in der N achbarschaft 
der Oefen. Das Ausbringen iiberstieg seiten 4 0 % ; 
bei reicherem Ausbringen, das einen geringeren 
Siliziumgehalt hervorricf, stellte sieli schnell die 
Erscheinung des Abschreckens der GuBstiicke an  
den diinnsten Stellen ein, fast sam tlicher Kohlen
stoff w ar in der gebundenen Form  vorhanden. E s w ar 
deshalb oft notig, arm e, kieselsaurereiche Eisensteine 
zuzusetzen, um  die schadliche W irkung zu reicher 
E rze auszugleichen, denn die Steigerung der W ind- 
tem peratur, die ahnliche Folgen gehabt haben 
wurde, w ar bei den vorhandenen unvollkom m enen 
W inderhitzern nur in beschrankter Weise anw endbar. 
Vor jedem  Abstich wurde der In h a lt des E isenkastens 
gu t durcheinandergeriihrt, und  dann eine Probe in 
eine in den Sand gedrucktc kleinc H ohlung geschópft. 
Je  nach der A rt, in der das Eisen erkaltete, Figuren- 
spiel zeigte oder sich schnell m it einer dichten H au t
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iiberzog, wurdc der G rad seiner YergieBbarkcit be- 
u rte ilt. W ar das Figurenspiel zu lcbhaft, und  er- 
s ta rrte  das Eisen m it gcwiilbter locheriger Ober- 
flache, dann w ar es unbrauchbar und  konnte nur 
nach stundenlangem  ruhigem  Gargang vergossen 
w erden; w ar dic Probe aber schnell iiberzogen und 
zeigte eine schwach eingesunkene Fliiehe, dann 
galt es, kurze Zeit kttnstlichcn Rohgang zu erzeugen, 
indem  durch beide Form en reicher Eisenstein 
in das Gestell eingebracht wurde, der dem Eisen 
den UeberschuB an Kohlenstoff entzog. Oft muBte 
dieses „ F u tte rn "  m it darauffolgcndcm U m ruhren 
und Probenehm en zwei- und  dreimal wiederholt 
werden, bis die Glocke endlich die L eute zum  GieBen 
rief, fiir diese m anchm al eine recht harte  Gedulds- 
probc. Die Sehlaeke des guten Ganges lief diinn 
und heiB iiber den Stiibbehaufen am  Vorherd, sie 
sah in dicken Stiicken, durch feinverteilte Kohle, 
schwarz aus, w ar aber, wenn m an Faden aus ih r zog, 
vollkomm en farblos; jede Neigung zum Rohgang 
zeigte sich durch Unruhigwerden der Form en und 
schnell zunelunende Fiirbung der Schlackcn.

Die Abmessungcn der Oefen waren recht ver- 
sehieden, sic gliehen aber im D urchschnitt den oben- 
genannten. Die G icht wog an einem Ofen z. B. 
290 kg m it 18 Volumenprozent K alk, dazu wurde 
cin klcincr Teil des fallendcn Brucheisens und  W asch- 
eisens aus der Sehlaeke wieder zugesetzt und 0,6 cbm 
oder rd. 120 kg Buchenholzkohlen. Das Ausbringen 
w ar 3 7 % , die W indpressung blieb un ter einem 
Pfund auf den (Juadratzoll. In  24 S tunden gab es
26 Gichten, also stiindlich nicht viel m ehr ais eine. 
An den Sonntagen muBte das Eisen zu Masseln 
vergossen werden, das sich an die H artguB erzeugen- 
den GieBereien absetzen lieB, die auch K aufer fiir 
den groBten Teil des fallenden Brucheisens waren.

Kein einziger der yielen Oefen der damaligen 
Zeit is t heute noch in B etrieb, die beiden einzigen 
Ausnahnien im H arz verdanken ih r Bestchen be
sonderen Griinden. Ais der B ahnbau sich immer 
w eiter ausbreitete, in die entlegenen Taler drang 
und dort Gewerbe aller A rt entstehen lieB, stiegen 
die Preise des Holzcs bald derart, daB sic fiir den 
H iittenm ann unerschwinglich wurden. Die Buchcn- 
w aldw irtschaft w urde durch den Nadelholzbau 
immer m ehr verdrangt, der schon aus den jungen 
Bestanden lohnenden A bsatz ais Grubenholz fand. 
Aber der schlim m steFeind der alten Hochofen waren

die iiberall entstehenden KupolofengieBereien, die 
sich das Eisen m ischtcn, wie sie es gerade fiir ilire 
Zwecke brauchten, die sich m itten  in die Gegend 
des Yerbrauches, an die K notenpunkte des Yer- 
kehrs setzten, und dic m it geringem Kapitalbediirfnis 
auf kurze oder langere Zeit hinaus sich m it ihrem 
Rohstoff, dem Erzeugnis der groBen Kokshoeh- 
ofen, decken konnten.

Zunachst war es ja  zum eist Roheisen englischer 
H crkunft, das unsere GieBereien beherrschte, ais 
aber dio klassischen Yersuehe des O berbergrats 
W achler nachgewiesen ha tten , daB w ir sehr wohl 
ausgezeichnetes GieBcreieisen in unseren deutsehen 
Oefen erblasen konnten, besseres ais die Engliinder 
besaBcn, ais dann die wichtige Rolle k lar vor aller 
Augen gebracht worden war, die das Silizium im 
GuBprozeB zugewicsen erhalten h a tte , dann bedurfte 
es nu r noch der tatkriiftigen Aufnahme der E r
zeugung von ausgczeichnetem GieBcreieisen durch 
die G ebriider Budcrus, um  einer wachsenden Zahl 
von W erken Anregung zur Nachfolge zu geben. 
H cutc konnen w ir im Y aterlande Eisensorten einer 
jeden gewiinschten Beschaffenheit in UeberfluB 
erhalten, sind wir in den S tand gesetzt, in dem  einen 
Kupolofen je tz t diinnwandige Poterie, dann zahen 
ZylinderguB und in der d ritten  S tunde stahl- 
harte  Panzcr zu gieBen, und  wissen nichts m ehr 
von der N ot der Leute, die drauBen in der alten  
H ochofcnhiitte w arten und  fciern muBten, bis 
ih r ani Rohgang erk rank ter Ofen wieder gesun- 
den wollte.

Aber ein gutes Stiick freundliche Poesie is t m it 
der alten H uttehze it aus unscrem  Gewerbe geschwun- 
den, dic es wohl verdient, daB auch die H iittenleute 
der Gegenwart aus ihren Riesenverhaltnissen heraus 
dankbar auf sie zuriickblicken. Denn auf den Schul- 
te rn  der Leute von dam als stehen die von heute, 
und was die alten bei der liebcvollen Pflege ihres 
Ofens an  den Yorgangen des Schmelzprozesses lernten, 
das h a t noch heute G ultigkeit in den Oefen, denen 
taglich 50 Doppelladungen fliissigen Eisens en t- 
strom en. Auch in den Riesenwcrken unserer Zeit, 
von Flam m en durchgluht und  von Rauch und Dampf 
iiberwćilkt, mag die Poesie einer neuen W eit wohnen, 
aber der wird sie am  besteń begreifen, der auf die An- 
fiinge zuriickblickt, die, so klein sie heute erscheinen, 
doch so groB waren, daB sie eines Manncs ganzes 
Sinnen und Denken crfiillen konnten.

Die Breitung des Eisens in Glattwalzen.
Yon ®ip(.=Fjing. A d o l f  F a l k  in Dusseldorf.

I j i c  inneren Yorgange beim  W alzen des Eisens, 
welche nach den A rbeiten von H o l l e n b e r g *  

und E . B 1 a B ** bis in die jiingstc Zeit hin kaum  
in ihrer E rkenntnis gefćirdert worden sind, gewinnen 
heute m ehr an Interesse, was sich besonders in der

* „ S t a h l  u n d  E is e n “  1883 M ai, S . 121 1T.
** „ S ta h l  u n d  E is e n “  1882 J u l i ,  S . 283  ff.

an obigen Autoren gciibtcn K ritik  zeigt. Diese T at- 
saehc is t wohl weniger durch das Bestreben hervor- 
gerufen, die K alibrierung wesentlich zu verbessern, 
dieselbe diirfte sich durch die lange Praxis, wenn 
aueh oft m it unerwiinschten K osten zu allgemein 
giiltigen Regeln ausgebildet haben, ais durch das Be
streben, das Walz.verfahren in richtigcn m athem atisch



2 3 . N o y o m b e r  1910. D ie Breitung des E isens in Glnttwcdzen. S ta h l  u n d  E is e n .  1987

aufgebauten Form eln auszudriicken. N achdem  £ r.=  
Snę*. 1* u p p c dureh P roben nachgewiesen, * daB 
E. BlaB den EinfluB erhohter T em peratur auf die 
Yoreilung iibergangen, h a t E r n s t  M. S c h  e 1 d ** 
der u. a. von BlaB und B rovot vertretenen Theorie 
der R iitschungswinkel wegen Nichtberttęksichtigung 
der W alzenstarke die Eigensehaft abgesproohen, eine 
befriedigende Form el der B reitung zu ermoglichen. 
Wie ich in m einer K ritik  der Ausfiihrungen Schelds 
bereits b e to n te ,f  halte  ich dies ebenfalls fiir n ich t 
ausfiihrbar, zum al da jener Riitschungswinkel ais eine 
m it der jeweiligen Q uerschnittshohe h und  der Tem
pera tu r sich iindernde GriiBe bezeichnet wird. Um 
so unerw arteter w ar fiir mich nach einigcr Anwendung 
der Breitungsformel von Scheld, des weiteren fest- 
stellen zu miissen, daB auch in ih r der von Scheld 
selbst beanspruchten Beriicksichtigung der W alzen
starke n icht stattgegeben ist. Ich glaube daher 
meine erw ahnte K ritik  an dieser Stelle noch kurz 
erga u zen zu miissen.

Es sei Beispiel Nr. 1 der Zahlentafel 7 (S. 418 
der Quelle) herausgegriffen: Hiihe vor dem Stich =  
32,1 m m ; Breite vor dem Stich =  30 mm , gedriickt 
auf 20 ,0x37 ,5  m m  bei 260 m m  W alzendurchmesser. 
Zur E rlangung moglichst genauer Ergebnisse w andte 
ich s ta tt  der U ngenauigkeiten ausgesetzten zeich- 
nerischen M ethode die rcchnerische zur Bestimm ung 
des beriihrtcn W alzemunfangs an. Nach Scheld ist

die lineare B reitung B, =  (1 a s—A  worin d =  li-

nearer D ruck, a  =  Zentriwinkel in BogenmaB und 
lu =  H ohe nach dem Stich ist. a wird in Grad loga- 
rithm isch bestim m t, durch arc. ausgedruckt, wobei 
Radius r  =  1 gesetzt ist. D urch iMultiplikation m it r  
(W alzenradius) in Millimetern ergibt sich dann die 
genaue Bogenlange. Obiges Beispiel ergab danacli 
fiir B ,:

bei 150 (j) =  7,21 mm bei 000 (j) =  7,3 mm
., 200 „ =  7,25 „ „ 1000 „ =  7,3 „
., 320 „ =  7,26 „

Also yon 150 m m  Durchm esser bis zu den stiirksten 
Walzen ergibt sich nach der Form el von Scheld ein 
B reitungsunterschied von weniger ais 0,1 mm bei 
einem Beispiel m it sehr starkem  D ruck (rund 38 % ). 
Der W alzendurchm esser ist also n i c h t  beriick-

sichtigt. In  der Forinel B, =  l l -“j j Sln- ,  bleibt bei

demselben Druck d und beliebigem W alzendurchm esser 
das P roduk t a (be riih rte r W alzenum fang). sin a  fast 
unverandert und eine etwaige Aenderung der Brei- 
tung ist nur eine Folgę des v c r a n d e r t e n
l i n e a r e n  D r u c k c s  d. In  Zahlentafel 1 lassen 
besonders die Beispiele Nr. 13 und 15 dies erkennen. 
Beide Proben ergaben praktisch  tro tz  des ungleichen 
linearen Druckes fast dieselbe Breite (13,5 und 13,G 
mm) infolge der verschiedenen W alzendurchmesser 
(230 und 319 mm), w ahrend nach der Form el von

* „ S ta h l  u n d  E is e n "  1909 3. F e b r . ,  S . 161 ff.
** „ S ta h l  u n d  E is e n "  1910 9 . M arz , S . 41 5  ff.

t  „ S t a h l  u tu l E is e n “  1910 4. M ai, S. 776.

Scheld bei der diinneren W alze (230 mm) eine Breite 
von 14,95, bei der stiirkeren (319 mm) eine solche 
von 13,33 mm sich ergibt. Die geringe Druckdifferenz 
von 0,8 mm bew irkt also nach Scheld einen B reitungs
unterschied von 1 ,G2 111111 und zw ar e n t g e g e n  
der auch von ihm  s e l b s t  anerkannten  W irkungs- 
weise der W alzenstarke. *

Im  Gegensatz zu den erw ahnten Versuchen, die 
B reitung m ittels der hypothetischen Rutschungs- 
winkel (Abb. 1) zu formulieren, indem  m an von der 
irrigęn Annahme ausgitig, die Seitenkom ponenten der 
vertikalen Druckkr&fte tru teń  bloB an den beiden 
Seiten eines Querschnittes auf, etw a von b nach 
links und von 1)! nach rechts, w ahrend m an die 
iibrigen zwisehen b b, w irkenden Seitenkriifte iiber- 
gehen durfte, w ar ich bestrebt, sam tliche vertikalen 
D ruckkrafte in bezug auf die einzelnen Seitenkompo
nenten zu untersuchen. D ividierte m an die Gesamt- 
seitenkraft durch die Anzahl der Seitenkriifte, so 
muBte sich die M i t t e l k r a l t  ergeben und aus 
dieser das lineare BreitungsmaB ableiten lassen. Man 
h a tte  beobachtet, daB im  allgemeinen dic Breite eines

Abbildung 1.

Stabes die B reitung n icht beeinfluBt. W ar dam it 
das N ichtvorhandensein sam tlicher Seitenkom po
nenten zwisehen b b, bewiesen ? W. T  a f e 1 unter- 
scheidet ** sogar je  nach der Stiirke des W alzstabes 
E  i 11 f 1 u  B t i e f e 11: m it abnelim ender Stiirke nehme 
die EinfluBtiefe ab. Das Gesetz der B reitung muB 
aber fiir j c d e n  Q uerschnitt giiltig sein, und sam t
liche Kriifte, m ithin auch die W i r k  u n g e n, miissen 
stets von der M ittellinie x y des Q uerschnitts a  c i k  
aus in B etrach t gezogen werden. Ferner is t m it der 
Y erschicdenartigkeit der Q uerschnitte in bezug auf 
Stiirke und Breite eine Zu- oder A bnahm e der den 
Seitenkom ponenten entgegenwirkenden W  i d e r - 
s t  ii n d e yerbunden, welche bei allen Q uersehnitten 
wiederum nach d e m s e l b e n  P rinzip berechnet 
werden miissen. D rittens kom m t dann bei der E n t
wicklung der Breitungsform el der EinfluB der je
weiligen W a l z e n s t a r k e  in B etrach t, ein Moment 
das E . BlaB bereits in seiner theoretisehen B ehand
lung der V oreilungerkannt, aber bei derU ntersuchung 
des BreitungsYorgangs n ich t bcriicksichtigt hat.

Es werde zunachst ein Q uerschnitt a  b c d (Abb. 2), 
der die Liingsachse des W alzguts A reclitwinklig 
schneidet (in Abb. 3, von vorn gesehen, dargestellt), 
auf S e i t e  n k r i i f t e  untersucht. D enkt m an sich

* „ S t a h l  u n d  E is e n "  1910, 9. M arz, S. 4 15  u . 418 .
**  „ S ta h l  u n d  E is e n "  1909, 5. M ai, S. 653 u . 654.
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Zahlentafel 1.

Nr. Abmessunj? Walzen-
durchm.

at
bel 100 %

Praklischcfl
Rezultat

Ilauptformel
Falk

Abgckiirzte
Formel Formel

Scheld
Druck Druck

mm mm * Druck Falk % mm

1*
h b 

3,3 X 39,5 330 0,1415 2,1 X 40,5 40,99 41,08 40.14 36,5 1,2
2* 3,9 X 67,6 330 0,1471 2,5 X 68,5 09,45 69,5 68,38 36,0 1,4
3 4,8 X 11 319 0,173 3,16x 13,9 13,11 12,8 11,85 34,1 1,64
4* 5,1 X 109,7 430 0,1541 3,3 X 110,5 112,07 112,1 110,68 35,25 1,8
5 5,6 X J 2,3 230 0,22155 5,0 X 12,85 12,8 12,8 12,37 10,7 0,6
6 5,6 X ( 5,9 319 0,1876 3,18 X 8,5 8,22 8,27 7,74 43,2 2,42
7 5,7 X 14,2 230 0,2231 o,0 X 14,85 14,78 14,75 14,31 12,3 0,7
8* 6,2 x  199,7 430 0,17 4,2 X 200,6 201,96 202,0 200,5 32,15 2,0
9 7,2 X 19,3 230 0,2508 6,5 X 19,85 19,81 19,76 19,38 9,7 0,7

10 8,1 X 7,5 319 0,2256 4,8 X 10,5 10,2 10,15 9,69 40.7 3,3
11 9,5 X 9,5 230 0,2888 6,6 X 11,0 11,77 11,5 10,77 30,5 2,9
12 10x10 319 0,251 0,45 X 13,1 12,81 12,58 11,84 35,5 3,55
13 10x10 319 0,251 5,8 X 13,5 13,3 13,2 13,33 42,0 4,2
14 10x10 230 0,3018 7,0 X 11,9 11,8 11,78 11,38 30,0 3,0
15 10x10 230 0,301S 5,0 X 13,0 13,54 13,45 14,95 50,0 5,0
16 12x12 230 0,32446 8,5 X 14,5 — — 13,45 29,2 3,5
17 12x12 230 0,32446 5,4 X 16,7 — 16,44 20,0 55,0 6,6
18 13x13 230 0,3375 10,2 x  14,6 — 14,6 13,76 21,5 2,8
19 13x23 230 0,3375 6,8 x 26,7 — 26,94 28,63 47,76 6,2
20 15,5 X 15,5 230 0,3866 9,8 X 18,6 — 18,25 18,8 36,7 o,7
21 10 X 60,3 420 0,2766 8,9 X 66,0 65,92 05,85 65,94 44,3 7,1
22 16,2 X 16,2 319 0,3201 10,9 X 19,8 19,23 19,23 18,78 32,7 5,3
23 17,5 X 27,8 319 0,3345 15,5 X 28,45 _ 28,8 28,07 11,4 2,0
24 17,5 X 27,8 319 0,3345 14,2 x 29,55 — 29,52 28,56 18,8 33
25 17,5 X 17,5 230 0,3926 11.7 X 20,1 — 20,24 20,36 33,1 5.8
26 18 X 70,4 420 0,2939 10,8 X 75.3 75,8 75,48 75,18 40,0 7,2
27 19,4 X 19,4 230 0,4136 13 X 22,6 — 22,27 22,54 33 6,4
28 19,8 X 153 420 0,3082 10,35x159,7 160,6 160,07 161,5 47,75 8,45
29 21,8 X 21,6 430 0,3198 16,9 x  24,7 24,28 24,25 23,06 22,4 4,9
30 21,8 X 21,6 310 0,3772 16,2 x  24,7 — 24,2 23,53 25,7 5,6
31 22,6 X 10,25 315 0,3811 18,9 x 11,15 — 11,9 10,97 16,3 3,7
32 22,6 X 10,25 315 0,3811 18,1 X 11,7 — 12,5 11,43 19,9 4,5
33 22,6 X 10,25 315 0,3811 15,6 X 13 — 13,4 13,37 31 7,0
34 22,0 X 10,25 315 0,3811 13,9 x  14,15 — 14,05 15,66 38,5 8,7
35 24,5 X 50,5 420 0,3428 10,0 X 60,8 — 61,0 72,2 59,1 14,5
36 26 X 26 330 0,3996 17,7 X 29,8 — 29,84 29,9 34,2 8,3
37 29,8 X 17,7 330 0,4282 27,1 x  18.5 — 18,73 17,47 9,0 2,7
38 30,25 X 30,25 315 0,4417 19.3 X 35,1 — 34,36 37,03 36,1 10,95
39 32 X 32 315 0,45467 20 x 37,6 — 37,1 39,14 37,5 12,0
40 34,25 X 34,25 315 0,4705 23 X 39,5 — 38,72 39,72 32,8 11,25
41** 46,8 X 60,8 408 0,4836 36,1 X 65,0 ___ 64,8 63,99 25 10,7
42t 47,8 X 59,8 408 0,4865 35,6 X 64,6 — 64,5 63,83 25,4 12,2
43 61 X 61 408 0,5538 47,9 X 65,2 ! ~ 65,15 69,5 21,4 13,1

in Abb. 3 den von beiden W alzen ausgeiibten ye rti
kalen G esam tdruck von einer R iehtung, etw a oben 
wirkend, so ist derselbe =  A . n , worin A die Einzel-

k ra ft, n dic Anzahl derselben bedeutet. Die jeweilige 
w i r k  1 i c h e GroBe der K raft A in  kg, der spezi- 
fische D ruck, is t fiir diese U ntersuchung belanglos. 
D a ein Q uerschnitt von iiberall gleicher T em peratur

* Bandcisen. 
ł * Y.arm gewalzt. 

f  sehr kalfc gewalzt.

und M aterialbescliaffenlicit angenomm cn ist, kann 
m an die K raft A durch dic lineare DruckgroBe d 
ausdriicken. Auf die praktisehen Yerhiiltnisse an- 
gew andt heifit das: ein Q uerschnitt von gleichmaBig 
niedriger T em peratur erfordert eine groBere Druck- 
k ra f t in kg ais derselbe Q uerschnitt von gleichmaBig 
hoher T em peratur, aber die W irkung, die Qucr- 
schnittsanderung is t in beiden Fallen die gleiche. 
Den gleichen linearen D ruck d selbstverstandlieh 
vorausgesetzt, sind, wie die p raktisehen Proben 41 
und 42 in Zahlentafel 1 und sam tliche Proben in 
Zahlentafel 3 zeigen, die linearen B reitungen tro tz  
der Y erschiedenhcit des w i r  k  1 i c li e n  jeweilig 
angew andten Druckcs in  kg die g l e i c h e  n.

Aus dieser E rw agung ergibt sich, daB dic Beob- 
achtungen von P . S c h r u f f  ,* wonach Quersclmittc, 
die m an vor dem A nstecken erkalten  laBt, stiirker

* „ S ta h l und Eisen" 1910, 11. Mai, S. 777.
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Zahlentafel 2.
A ufstellung der einem Zentriwinkel ci, =  18° 3 0 ' =  0,3226 bei 100% Druck cntsprechenden theoretischen  
W alzendurchmcsser ftir Q uerschnittsh6hen h =  1 bis 200 mm; h =  H oh e des Querschnitts vor der W alzung.

h 1 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 j 12 13 14 15 ! 16 17 j 18

Walzendurchm. 19,35 38,75] 58 77,5 96,8 116,25 135,5 154,8 174 1193,5] 213 232 252 271 290,5 310 329 348,5

h 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 | 40 42 | 44 | 46 48 50 55I 1
W alzendurchm. | 368 386 426 402,5 503 542 5S0 619,5 658,5 697 1735,o! 774 814 852] 890 929 j968 i 1065

h 60 05 70 j 75 80 ; 85 90 95 j 100 | 125 ; 150 175 | 200

Walzendurchm. 1162 1258 1355 145211550 1646 1742 1838 1935| 2418 2902!3388|3970 1

W alzcndurchmesser (Durchschnittswerto) der P rasis fUr h =  5 bis 200 mm:

h 5—10 10—25 25—50 | 50—100 100— 150 150—200

W alzcndurchm esser.......... i r<l. 200— 300 j rd. 250— 400 | rd. 300— 600 rd. 400— 800 rd. 500— 900 rd. 500—1100

Zahlentafel 3. I c m p c r a t u r p r o b s n .
( J e d e s  8 t i ic k  a n  e in e m  E n d e  w a r m ,  a m  a n d e r n  m ó g l ic h s t  k a l t .  
D a z w is c h c n  U e b c r g a n g s t e m p e r a tu r e n .  S a m t l i c h e  P r o b e n  m i t  A u s -  

b a u c h u n g  g e m e s s e n  i n  A b a tS n d e n  v o n  50  ra m .)

Probe 1. 4 ,8 x 1 1 ,0

Probo 2. 5,7x5,75

Probe 3. 8 ,1x7,5

3,12x14,16
3,10x14,0
3,13x14,2
3,11x14,35
3,21 x  14,5
3,24x14,2
3,28x14,27
3,55x13,52
2.84 x  9,95 |
2.85 x  9,9 I
2,87 X 9,8 I
2,95 X 9,55 J
4.8 x l l , 0
4.8 X 10,8
4.8 X 10,9
4.9 X 10,9
4.8 Xl l , 0
4.8 X 11,2
4.9 X '0,9

ivarm bis 

A usąuctschung

sehr kalt- 

warm bis kalt

bis sehr kalt

Kom m en wir auf die E rm ittlung  der K rafte- 
w irkung eines Q uerschnitts (Abb. 3) zuruck, so ergibt 
sich zunachst, daB die in der M ittellinie e f w irkende 
vertikale D ruckkraft A, linear =  d, nach keiner der 
beiden Seiten hin einen EinfluB ausiibt. Die Seiten- 
kom ponenten Jieben sieli auf, der in der Mittellinie 
befindlichc Stoff bleibt indifferent in bezug auf die 
Breitung. Die etw a in g  wirkende vertikale D ruck
k raft g ib t bereits nach links eine K om ponentę ab 
und zw ar w ird bei jeder folgenden naher zu a  b 
liegenden Y crtikalkraft die L inkskom ponentc groBer, 
bis sie in der Linie a  b selbst ih r M axiinum =  A =  d 
(linear) erreicht. Derselbe Yorgang findet uingekehrt 
rechts von der Mittellinie e f s ta tt . Die nach jeder

breiten  ais d irek t durcligewalzte, zweifellos richtig 
sind im  Fali, daB durch dieses E rkalten  eine U n - 
g l e i c h  m a B i g k e i t  d e r  T e m p e r a t u r  ein
tr it t ,  indem  die auBeren, rascher sieli abkuhlenden 
Quersclm ittsteile die Bildung eines w arm eren Kernes 
bewirken. Die durch die kaltere Q uerschnittsrinde 
bedeutend vergroBerten wirkliehen D ruckkrafte in 
kg finden im  K ern geringeren W iderstand, die Seiten- 
kom ponenten ebenfalls, wodurcli eine stiirkere Brei
tung bedingt ist. A ber m it der von P . Schruff an- 
gefochtenen U nabhiingigkeit der B reitung von der 
T em peratur h a t dies niclits zu schaffen, da  ais Vor- 
bedingung der B eurteilung des Breitungsvorganges 
p h y s i k  a 1 i s c h e G l e i c h  m a B i g k e i t  des 
jeweiligen Q uersclm itts vorhandensein muB. GrOBere, 
der Kreisform  sich nahernde Q uersclm itte durften 
besonders obiges V erhalten zeigen, w ahrend diin- 
nere, gleiclimaBig abkulilende wohl kaum  in Frage 
kommen. Die in  Probo 42 der Zahlentafel 1 er- 
w ahnte Probe, die sehr ka lt gesteckt wurde, breitet, 
wie gesagt, noch ganz analog der Probe 41, die 
m it Probe 42 auf gleiche T em peratur erh itz t, aber 
w arm  gew alzt wurde.

- d  -  
- i7 ■

f.L
Abbildung 3.

Seite, von e f  w irkende G esam tseitendruckkraft ist 

also =  — • =  dem  arithinetischen M ittel der

Seitenkom ponenten m ultipliziert m it der H alfte der 
Y ertikalkrafte. n  =  Summ ę der Y ertikalkrafte ist 
linear ausgedruckt =  b. Um aber das lineare MaB 
der einzelnen Seitendnickkraft, also die vorlaufige 
lineare B reitung einer Q uerschnittshalfte, zu erhalten, 
ist in B etrach t zu ziehen, auf welehes lineare V ertikal- 
maB der gesam te Seitendruck einer Q uerschnitts- 
halfte sich Yerteilt. Dies is t offenbar Endhohe h , =  
h —d und  die W irkung des Seitendruckes is t hi um - 
gekehrt proportional. Die gesam te lineare Breitung, 
d. h. die Summę der links und rechts von der M ittel

linie e f sta ttfindenden  Breitungen is t also =  ’ ‘ —"

w enn m an von den noch zu erlauternden Faktoren : 
seitlicher W iderstand und W irkung des Zentriwinkels 
bezw. des jeweiligen W alzendurchmessers absieht.
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II . B e s t i m m u n g  d e s  W  i cl e r s t  a  n d s - 
f a  k  t o r  s. W ahrend die U m w andlung des Quer- 
schnitts a b e d  (Abb. 3) in a , b , d , sich yollzieht, 
geht llo h e  h in  h „  Breite b in b t iiber, der Flachen- 
inhalt verjiirigt sich um  den in die S treckriehtung 
gehenden Teil, abgesehen von der bei kleineren und 
m ittleren Q uersehnitten bedeutungslosen Zusammęn- 
driickung des M aterials. Es kom m t also fiir die Stoff- 
w anderung von M ittellinie e f nach a, d, und b, c,

in der H Shenrichtung h 0 *'1, in der B reite - ^  -i

in B etracht. Die Seitenkom ponenten werden nun 
um  so geringeren inneren W iderstand finden, je  groBer

ll ^  hl und je kleiner ' - t y — >st und um gekehrt. E s

is t das in der Mechanik und E lektrizitatslehre giiltige 
W iderstandsgesetz: es flieBt eine um  so groBerc Strom - 
menge durch eine Leitung, je griiBer der Q uerschnitt 
ist. D er W iderstand R  ist dem Q uerschnitt q um 
gekehrt und der Liinge der Leitung 1 d irekt propor
tional. M it s (spez. W iderstand) ergibt sich also

R  =  s ' l  D a cs sich in unserem Fali um  eine K rafte- 
<1

ebene handelt, ist q =  1 =  Der

śpezifische W iderstand s iindert sich zwar m it der 
T em peratur, er w ird, wie aus dem bisher Gesagten 
ersichtlich, m it sinkender T em peratur groBer, m it 
steigender geringer. D a er sich aber r e 1 a t  i v  m it 
dem  Y ertikaldruck in kg iindert, ist er im mer un ter 
der Yoraussetzung, daB es sich um  einen Q uerschnitt 
g  1 e i c h m ii B i g e r  p h y s i k a l i s c h c r  B e - 
s c h a f f e n h e i t  handelt, stets ais konstan ter AVert 
in Rechnung zu setzen. Dies diirfte aus der oben ge- 
gebenen Definition des wirklichen Y ertikaldruckes in 
kg und der fiir die Rechnung in Frage komm enden 
l i n e a r e n  W erte des Druckes und der Breitung 
ais bewiesen gelten. Naeh meinem Ergebnissen kann 
die K onstantę s stets =  1 gesetzt werden.

W ird also der oben erm ittelte F ak to r 0>'J ,d—--

l l
m it — ~ ł  m ultipliziert und durch —-t — 1 d irid iert,

, ,0 ,5  . d . b (h 4* h.) . , , ,  . ..
so cn ts tch t . ein \Yert der linearen

h, (b +  b,)
Breitung, in welchem der durch die jeweiligen Holien- 
und  B reitenverhaltnisse der Q uerschnitte bedingte 
Seitenw iderstand beriicksichtigt ist. Die Breitungs- 
formel zeigt bereits in ihrer jetzigen unvollstiindigen 
Form , daB m it Zunahm e der AnfangshOhe li und 
A bnahm e der Endhohe h t dic B reitung zunim m t, 
w iihrend z. B. Bandeisen, das eine yerhaltnismaBig 
groBe Breite b und geringe H ohe h aufweist, also 
eine bedeutende YergróBerung des Seitenwiderstandes 
erfiihrt, wenig breitet. Sie zeigt also, daB die An- 
schauung, derzufolge die B reitung von der Breite des 
W alzgutes unabluingig ist, m ehr oder weniger zutrifft.

I I I .  B e e i n f l u s s u n g  d e r  B r e i t u n g  
d u r c h Z u  - o d e r  A b n a h m e  d e s W  a 1 z e n  - 
d u r c h  m e s s e r s .  Bei der bisherisfen E ntw iekluns 
der Breitungsform el wurde stillschweigend ange-

nommen, daB der AYalzprozeB eine K raft erzeugt, 
welche das M ateriał, ausgedriickt durch Anfangs- 
ąuerschnitt verringert u m  neuen Q uerschnitt, also

b h — (b +  —° h „  in die S treckrichtung
\  “ i ( b ~r ^i) /

schafft. U nter Zugrundelegung der A nnahm e, daB
es einen noch zu bestim m enden Zentriwinkel a  bei
100 %  D ruck oder festgcsclilossenen W alzen gibt,
bei dem  die bisher gefundene lineare B reitung =
0,5 . <1. b (h - f  h[) . . . .  i'! i i i i
— i—„ , , ' hei i e d e m  D ruck h —li, =  dh, (b +  b j
den richtigen linearen B reitungsw ert darste llt, ergibt 
sich die neue Breite b , wie folgt:

0,5 . d . b ( h - r  ht )bl_ b

Die B edeutung der einzelnen GroBen ist aus Abb. 3 
ersichtlich. Diese Form el ergab nun  gu te  Ueberein- 
stim m ung bei den Proben Nr. 16, 17, 22 und 29 der 
Zahlentafel 1. D er Zentriwinkel betriigt in  diesen 
Fiillen, wie die Zahlentafel zeigt, ~  0,32. D urch eine 
Reihc ahnlieher Proben, auch recliteekiger Qucr- 
schnitte , konnte ste ts e rm itte lt werden, daB bei 
Zentriw inkel ul (bei 100 %  D ruck) — 18° 30 ' =  0,3226 
obigc Form el oline weitere H inzufiigung eines F ak tors 
fiir den W alzendurchmesser im mer die richtige lineare 
B reitung ergab. Es is t dam it praktisch bewiesen, 
daB zu j e d e r  Q u e r s c li n i 1 1 s h o h e h (Abb.3) 
t h e o r e t i s c h  e i n  b e s t i m m t ' e r  W a l z e n 
d u r c h m e s s e r  gehort und daB, wenn andere 
B reitungsw erte und  zwar m eistens groBere sich er- 
geben, dies in den jeweiligen S tarken  der aus prak- 
tischen Griinden genomm enen W alzendurchm esser 
seine Ursache haben muB.

In  Zahlentafel 2 sind die theoretisclien W alzen
durchm esser zu Zentriwinkel ct, (10 0 %  D ruck) =
0,3226 fiir Q uerschnittsh5hen li =  1 bis 200 m m  
zusam m engestellt. Die beigefiigten W alzendurch
messer der Praxis (m ittlere W erte) erharten  dic Bc- 
hauptung von dem gioBen EinfluB der W alzendurch
messer auf dic B reitung des Eisens, indem  kleine 
Abmessungen (vergL Zahlentafel 1, Beispiel 1— 15), 
wegen der verhaltnism aBig starken  W alzendurch
messer, oder was dasselbe heiBt, wegen der kleinen 
W erte von a , stiirker breiten ais' Quersclinitte von 
groBerer Hohe h, wie Beispiel 30 bis 43 wegen der 
umgekfehrten Yerhaltnisse.

D a an die richtige Breitungsformel die Bedinguiig 
gestellt w ird, bei j e d e  m  beliebigen W alzendurch
messer das richtige R esu ltat zu geben, so mogę 
zunachst un tersuch t werden, welche Rolle der Z entri
winkel bei der Y erarbeitung eines Q uerschnitts spielt 
und wie dieser EinfluB bei W alzen von verschie- 
denen Durchmcssern sich andert und beriicksichtigt 
werden muB.

DaB bei denselben Q uerschnittshóhen h und  h, 
stiirkere Walzen m ehr breiten ais diinnere, ist bekannt.
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B etrach te t m an den Querschni{t a b c d (Abb. 3), 
w ahrend dio W alze den Weg von A nach  B (Abb. 4) 
zuriicklegt, so ergibt sich, daB der Q uerschnittsteil 
a  g h d in jedem  P u n k t des Bogens A B yon der 
Walze u n te r einem andern W inkel a verarbeite t wird, 
und  zwar n im m t a  von seinem H oclistw ert A O B in 
A m ehr und m ehr ab, bis cs in B =  0 ist.

Ich behaupte nun, daB in jedem P u n k t des Bogens 
A B eine von der rollenden Reiburig unabhiingigc 
T ąngentialkraft den Queyschnittsteil a  g h d in seinem 
jeweiligen Stadium  im streckendcn Sinne bearbeitet, 
und daB die W i r k u n g  d i e s e r  K r a f t e  von 
ihrem  H oclistw ert in  A aus m it abnehm endem  W inkel 
proportional abninunt, bis sie in b =  0 ist. H a tte  
m an also eine Walze von r  =  « ,  so konnten keine 
Streckkriifte m ehr w irken, weil sie den Q uerschnitt 
nicht m ehr treffen. In jedem  P u n k t des Bogens A B 
w irk t nun  eine R iickstoBkraft dem D urchziehen des

W alzguts entgegen. F iir P u n k t A gilt z. B. IliickstoB- 
k ra ft K  =  N  tg  a  (Abb. 4), N =  N orm aldruck. Nach 
-dem Gesctz der rollenden Reibung is t nun W ider- 
■stand W  =  N  . tg  cp, worin tg  9  =  Rcibungskoeffi- 
zient =  jjl ist. AYird tg  a  >  tg  <p, so gleitet dic Walze, 
■der WalzprozeB lio rt auf.*

Aus beiden Gleichungen ist ferner ersichtlich, 
<laB der R eibungsw iderstand W  dureh die Riick- 
stoBkraft K  g r o B t e n t c i l s  aufgehobcn wird. 
Da die Gleichung K =  N  tg  ot fiir j e d e n  P u n k t 
<les Bogens A B, wenn auch m it verschiedenem 
W ert der einzelnen GroBen gilt, so herrscht in jedem  
Bogenpm ikt ein analoges K raftverhaltn is, welches 
n u t geringer werdendem Reibungskoeffizient dem 
G l e i c  h g e  w i c h t s  z u s t a n d  zustrebt. Aus 
der praktisehen Beobachtung ergibt sich 111111, daB 
d i e  A e n d e r u n g  d e s  R c i b u n g s k o e f f i -  
z i e 111 e 11 ja =  t g rp d i e  B r  e i t  u n  g n i c h t  
i 111 g  e r i n  g s t  c 11 b  e e i 11 f 1 u  6 t. W ird die 
Walze ubermaBig w arm  oder is t das Eisen sehr s ta rk  
erhitzt, zwei Falle, welche den Reibungskoeffi- 
zienten oft d era rt herabdrucken, daB mom entanes

* E. B l a B :  „S tah l und Eisen" 1882 Juli, S. 283 ff. 
und B r o v o t :  „D as K alibrieren der W alzen" 1903, S. 7.

XLYIT.30

R utschen e in tritt, so konnte tro tzdem  n i e m a l s  
ein EinfluB auf dio B reitung festgestellt werdon. 
W iirdcn die R eibungsw iderstande die Tangential
krafte  de ra rt beeinflussen, daB letztere geschwacht 
oder yers ta rk t w urden, so miiBto sieli d iesaber irgend- 
wie in der B reitung zeigen. Gerade hier erweist es 
sieli recht deutlich, daB Vorgange, welche die V o r  - 
e i l u n g  stark  beeinflussen, m it der Breitung 
nichts zu tu n  haben. Dic von 3 )r .= $ng . P  u p p e 
konsta tierte  A bnahm e der Yoreilung s ta rk  erhitzter 
Proben fiihre ich auf die besonders boi hohen Tem
peratu ren  eintretende Yerringerung des Reibungs- 
koeffizienten zuriick. Insbesondere dio aus fast 
allen angefiihrten Beispielen* ersiehtlichen oft recht 
bedeutenden Abweichungen der verschiedenen Mar- 
kenabstiinde d e s s e l b e n  Stiickes sprechen dafiir, 
daB beim WalzprozeB m it einer b e s t i i n d i g - 
w e c li s e 1 11 d c 11 G r o B e  d e s  R  c i b u n g s - 
k  o c f f i z i e 111 e 11 zu reehnen ist. Das m om entane, 
dcm Auge m eist n icht bem crkbare Rutschen des 
W alzguts oder richtigor der Walze is t eine U nter- 
brechung des W alzvorgangs und  bedeutet das Ueber- 
schreiten des Gleichgewichtszustandes zwischen 
RuckstoBkraft ^  K und  Reibungsw iderstand 1  W, 
indem 1' K  i,’ W wird.

Aus dem Bisherigen ist wohl der SchluB gerecht- 
fertigt, daB der bei Anwendung des t h e o r e 
t i s c h e n  W alzendurchmessers (ctt =  1 8 0 30 ' =
0,3220 bei 100 %  D ruck) von den Seitenkriiften 
n icht verarbeitete Stoff =

b h - (  y ° ’5 - d hb (h +  h ,) +  . . hi>

den ich ais d i s p o n i b l e n  S t o f f  bezeichnen 
mochte, bei Anwendung eines starkeren W alzendurch
messers im Y erhaltnis der verringerten W irkung 
der Tangentialkrafte nur teilweise in die Streck- 
richtung geschafft wird. D a aber die W irkung der 
T angentialkrafte den entsprechenden Zentriwinkeln 
direkt proportional ist, so geniigt es, um  die B reitungs- 
formel zu vervollstandigen, den linearen W ert
disponibler S toff , , , „  .. , . , ,.— £----- — --------  dera rt un ter Berucksichtigung

. 1
des seitlichen W iderstandes wie oben zu der bis 

je tz t gefundenen GroBe b, =  | /  °  '>' *' +  b*

hinzuzuaddieren, daB der neue Sum m and bei 
a , — 18° 3 0 '=  0,3226 (1 0 0 %  Druck) den W ert 
Nuli und  bei a , =  0 0 sein M asim um  erreicht, also 
ganz der B reitung zu addiert wird. Dem geniigt die 
Form el in folgender Weise:

b, ,  y ° £ l i

* „ S ta h l und Eisen" 1909, 3. Febr., S. 1CÓ/8.
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Setzt m an T  

die Form el: 

ł>t =  z +

' 0,5 . d . b (h  +  h ,) 

1>,
+  b 2 =  z, so lau te t

(1—3,084 a ,) (b h  —  z h ,)  (h +  h ,)
b[ (b +  z)

D er W iderstandsfaktor ~  1 - 1- im zweiten Glied 
b +  z

miiCte s ta tt  z dic GroBe b t zeigen. D a letztere ge- 
suclit wird, ih r E ntfernen von der rechten Seite 
tlie Form el zit kom pliziert gestalten wiirde, ist 
dieser fiir das R esu lta t belanglose Fehler in K auf 
genommen. Diese Form el, welcher ich zum  U nter
schied von der un ten  aufgestellten „abgekiirzten 
Form el" die Bezeichnung „H auptform el“ gebe; 
gilt, da in Beziehung zum disponiblen Stoff in 
ih r en thalten  ist, nu r fiir a, < j 0,3226. Aus Zahlen
tafel 2 ist ersichtlich, bis zu weichem W alzendurch- 
messer fiir die einzelnen Q uerschnittshohen h dic 
H auptform el giiltig ist. I s t der angew andte W alzen- 
durchm esser kleiner ais der fiir das betreffende h 
in  Zahlentafel 2 angegebene Durclimesser, was 
besonders bei den starkeren Proben der Fali ist 
(vgl. Zahlentafel 1 Probe 1 6 ,1 7 ,1 8  usw.), so w endet 
m an die „abgekiirzte Form el11 an.

L etztere, welche ich bereits in dieser Zeitschrift* 
Yeroffentlicht habe, wurde aufgestellt ais E rsatz  
fiir die etwas um standliche H auptform el und auch 
fiir die haufig vorkoinm eiiden Falle, wo «, >  0,3226 
ist. E s stellte sich nam lich heraus, daB m an aus dcm

' d • ł ) (h +  hl) I IjU

eine in a l l e n  praktischen Fallen des iiblichcn 
Walzbereichs (etwa 200 bis 1000 m m  W alzendurch- 
messer) gu te  Breitungsform el erhalt, wenn m an den 
ersten F ak to r der Wurzel m it dem W inkelverhaltnis

'x- =  m ultipliziert. a  ist der konstan tę  Zen-
“i
triw inkel des thcorctischen W alzendurclimessers 
bei 100 %  D ruck, ct, =  der Zentriwinkel bei dem 
jcwcilig angew andten W alzendurchm esser fiir 100 %  
Druck. Zu untersuchen, inwieweit dies theoretisch 
gerechtfertigt ist, eriibrigt sich wohl. Die praktische 
abgekiirzte Breitungsformel lau te t also

ersten Glied der H auptform el -

161 d .  b (h  +  h ,)
+  b1

h , . a ,
Ein Blick in die Zahlentafel 1, in der yergleiclis- 

halber auch die W erte nach der Form el von S c h e l d  
angegeben sind, zeigt, daB in allen praktisch moglichen 
Fallen dic nach der abgekiirzten Form el errechneten 
W erte gu t m it den wirklichen Ergebnissen iiberein- 
stim m en.** Bei Durchmessern, die p raktisch  n icht

m ehr in F rage komm en, bis zu r  =  « ,  ergibt n u r 
noch die H a u p t f o r m e  1 die riclitigen W erte 
und diirfte es sich gelegentlich yielleicht lohnen, 
den U nterschied zwischen letzterem  F ali: W alz- 
durchm esscr =  oo und der beim flachen H am m er 
und AmboB eintretenden Breitungserscheinungcn 
an  H and  praktischer geham m erter Proben nach- 
zuweisen.

Die Beispiele 1, 2, 4 ,8  der Z ah len ta fc ll, welclie 
den Polierwalzstich von yerschiedenen Bandcisen- 
abmessungen veranschaulichen, zeigen ein geringeres 
MaB der B reitung, ais m eine Form eln angeben, 
w ahrend die Form el von S c h e l d ,  die in den 
alinlich starken  Staffelproben 5, 7, 9 erheblich 
abw eicht, gu t ubereinstim m t. Obige Differenz diirfte 
besonders auf folgende physikalische Ursachc zuriick- 
zufiihren sein: Das SchrumpfmaB spielt bei den
kleinen Abmessungen 5, 7, 9 v  o n  S t i c  h z u 
S t i c h  keine Rolle, w ahrend bei den yerliiiltnis- 
miiBig sehr breiten  Bandeisen m it einem erheblichen 
W ert des linearen SchrumpfmaBes zwischen den 
letzten  Stichen gerechnet werden muB. Dic letzten 
Bandwalzstiche kann  m an schon ais k a lt bezeichnen 
und, da zur Festigung der K an ten  besonders bei 
SchweiBeisen im m er cin Seitendruck in den K alibern 
notig  ist, g ib t m an besonders bei dem breiten B and
eisen (200 mm und mehr) diesen Stichen fast k e i n e  
B reitung m ehr. E in  praktisch  ausgefiihrtes Bei- 
spiel (208 mm) zeigt vom  ersten Bandwalzstich 
(42 nnn stark) bis zum Polierstich (6,2 m m  
stark) in 6 Stichen n u r 1 m m  G esam tbreitung. 
W ahrend diese W alze auch bei minderwertigem 
SchweiBeisen yorziiglich arbeitete, muBte eine 168 inni 
breite Bandeisenkalibrierung, die anfangs 3,5 inm 
G esam tbreitung in der Bandwalze aufwies, wegen 
schlechten A rbeitens auf 1 bis 2 m m  G esam tbreitung 
um geandert werden, was den erwiinschten Erfolg 
hatte . Es is t zu erwiilmen, daB die K aliber iiber- 
einander angeordnet w aren, also n u r m it drei breiten- 
den Stichen gerechnet werden muBte. E ine ein- 
gehendere U ntersuchung der physikalischen Ursachen 
der beim Bandeisen auftretenden G e g e n -  
s p a n  n u n g ,  deren linearen W ert s ich =  4,286

( 0,2 — ^ erm itte lt habe, m ochte ich des

Interesses wegen, das diese Erscheinung beansprucht,

3. Durcbgang): 335 (H ohe) X 260 (Breite) bei 862 mm  
W alzendurchmesser au£ 290 X 271 m m  gedriickt, nach 
meiner Form el ausgefiihrt. B reite nach dem Stich =

V0 ,1 6 1 -4 5 .2 6 0 -6 2 5  
290 -0,913 006

4- 260s =  268,4 mm.

* , .S tahl und E isen“ 1910 4. Mai, S. 766.
** D a ich leider nicht G elegenheit hatte, an Walzen- 

durchmessern Uber 500 mm eigene Proben anszufilhren, 
untersuchte ich, inw iew eit dio von B r o v o t  bei Block- 
walzkaliborierungen angegebene durchschnittliche Brei
tung von rd. 25%  des linearen D ruckes m it den Er
gebnissen meiner Form el ubereinstim m t. Um  einen
m ittleren Stich  lierauszugreifen, sei das Beispiel (B rovot, 
das Kalibrieron der W alzen, 1903, S. 17, K ai. II,

D ieses MaB stim m t m it 271 mm, besonders wenn 
man letzteres in der Ausbauchung gem essen annim m t, 
gu t uberein. Dio Form el von Scheld ergibt:

260 +
45 '0,32527 -431 • 0,3196  

290
=  266,94 mm.

Wio aus Zalilentafel 1 hervorgcht, ze ig t sie auch in  
diesem  F ali, wo es sich um einen verhaltnism aBig niedri- 
gen prozentualen Druck handelt, eino geringero Breitung  
ais das praktische BeispicL
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dem nachst besonders ausfiihren. W ird ! '+  y 1 <  y 6,
b +  “i

so t r i t t  die Gegcnspannung in "Wirkung und  muB 
von der B reitungsfonnel abgczogen werden. Es 
diirfte oline weiteres einlcuchten, daC die Gegen- 
spannung s in der B reitungsfonnel selbst n ich t zum  
A usdruck kom m en kann.

Zur praktisehen Begriindung des bei E ntw ick
lung der Breitungsfonnel ais feststehend erm ittelten  
Satzes von der U nabluingigkeit der B reitung von 
der T em peratur, w orunter, wie w icderholt bem erkt, 
eine gleichmaBige Q uersclm ittstem peratur yerstan- 
den ist, m ochte ich auBer den charakteristischcn 
Proben 41 und  42 der Zahlentafel 1 einige Proben 
in Zahlentafel 3 anfiihren, aus denen obiger Satz 
sieli anschaulich ableiten liiBt. U m  ohne Zuhilfe- 
nahm e der unsicheren Pyrom etcrm essung ein cin- 
wandfreies R esu lta t zu erlangcn, wurden die ein
zelnen Proben derart erw arm t, daB das yordcrc 
E nde dic volle SchweiBhitze bekam , w ahrend der 
ubrige nacli der O fentiir liegende Teil gleichmiiBig 
sćhwacher bis zum  andern fast schwarz gebliebenen 
E nde angew iirm t w urde, so daB alle Tcm peraturen 
von etw a 1300 bis rd. 5 0 0 0 in einem Stuck yereinigt 
waren. Die Proben wurden m it dem  warmen Ende 
angesteckt, das kalte  E nde lieB die W alze m ehr

federn. Die linearen Breitungen w urden naeh dem 
kalten  E nde hin entsprechend geringer. Die an- 
gefuhrten Proben neben denen noch m ehrere aus- 
gefiihrt w urden, bclegen oline weiteres den Satz 
yon der U nabhiingigkeit der B reitung von der Tem
peratur.

Bei der Yornahm c vonB reitungsversuchen m ochte 
ich besonders darauf hinweisen, daB die Proben 
iiber Eck moglichst genau sein miissen, weil schiefe 
Q uerschnitte das R esu lta t . ganz entstcllen. Ferner 
miissen die Stiibe moglichst schlackenrein vor dem 
Anstccken sein und  die W alzen zur Y erhiitung 
von Schlackenansiitzen, die in den Y crsuchsstab 
cindringcn, tuch tig  in W asser laufen. D ie richtige 
B reite bei ausbauchenden Proben erhalt m an ge- 
niigcnd genau, wie polarplanim etrische Kachmcs- 
sungen ergaben, wenn m an '/a der Differenz zwi
schen M itte Ausbauchung und Breite an den K anten  
von dem MaB M itte A usbauchung abzieht.

Zum  SchluB m ochte ich n ich t verfehlen, auch 
an  dieser Stelle den H erren  E rn s t P o e n s g e n
i. Fa. Dusseldorfer Rohren- und Eisenwalzwerke und 
B ctriebsdirektor F riedrich  W c r l i s c h  in Dussel
dorf yerbindlichen D ank zu sagen fiir das m ir 
erwiesene freundliche Entgegenkornm en, das m ir 
die A usfiihrung dieser A rbeit erm oglicht hat.

Die Fabrikation der Weifóbleche.*
Yon Ingenieur

I | i e  von der Schwarzbeize kom m enden Bleche 
'  werden zuerst einer schncllcn Sortierung 

unterzogen, um  die unvollstandig gebeizten Bleche 
auszuscheiden. Die guten Bleche werden sodann 
zur Gliiherei gebracht, wo sie in die G liihkasten cin- 
gepackt werden. D as Gliihen h a t bckanntlich den 
Zweck, das Blech weich zu maclien, dam it cs das 
Bordeln, Falzcn und  Ziehen anstandslos aushiilt. 
Mit der W cichheit w achst auch die D ehnbarkeit und 
Zahigkeit, w ahrend die Festigkeit crhebliche E in- 
buBe erleidet. In  der nachstehenden Aufstellung 
sind die Eigcnschaftsiinderungen entsprechend der 
Yerarbeitungsreihenfolge angegeben. Die Biegungen

W . K r a  ni e r.

sind auf der H andbiegem asehinc nacli Abbild. 1 
Seite 1146 ausgefiihrt.

Das G 1 ii h c n der fiir Geschirr- und  WeiBbleche 
bestim m ten Bleche erfolgt n ich t im  losen Z ustande 
in gewohnliclien Flam m ofen, da in diesen die Bleche 
s ta rk  yerzundern wurden, und  so die durch das 
Beizen gcwonnene reine Oberflache wieder zunichte 
gem acht wiirde, sondern wic eingangs bem erkt, 

_______ Sand zum  Schufze d e r /fa sfen

Probe
Feltig-

kcit
kę/(]inm

Pfli-
UUU(f

%

Blc-
guniri-

/ r !i 1

C p

%

Mn

%

von der P latine 33 28 _ 0,098 0,030 0,48 i
von gewalztem

B lech . . . . 4G 4 8 0,095 0,030 0,48
von einm al gc-

gluht. B iee li. 29 11 18 0,007

OCOOo 0,48 .
von dressiertem

Blech . . . . 32 12 20 0,0G7 0,030 0,4S ;
von yerzinntem I

Blech (vorher
gcgluht) . . . 34 17 22 0,002 0,030 0,48 |

f i

* Ygl. den Aufsatz , .Ueber W eiSblecherzeugung" dessel- 
ben Vcrfassers. („ S ta h lu . E isen“ 1910, 0. Ju li, S. 1145/52.) 
D ie yorliegende Arbeit war schon im Juni d. J. bei der 
R cdaktion eingegangen, muBte aber Kaummangela wegen 
zurilekijcstellt werden. D ie Rcdaktion.

S and zum  /b d /M en  
Abbildung 1. Gltlhkasten.

in G 1 u h k  a  s t  e n  (Abbild. 1), die in besondere 
Gliihofen eingcstellt werden. Muffelofen sind zum 
Gliihen dieser Bleche n ich t in Anwendung, jedoch 
diirften solche Oefen bei zw eckentsprechender 
Ausfiihrung bedeutende Yorteile bieten. Die au s 
GrauguB oder yorwiegend aus StahlguB herge- 
stellten Gliihkasten von 35 bis 40 m m  W andstarke 
w erden meistens ais S turzkasten  ausgebildet, * 
da m it diesen eine bessere A bdichtung erre ich t 
w ird, auch t r i t t  bei diesen K asten  ein Yerziehen 
n ich t so schncll ein, wie bei den Dcckelkasten. Den

* Ygl. „ S tah l und Eisen" 1910, 23. Marz, S. 493.



1994 S ta h l  u n d  E is e n . Die Fabrikation der Weifibleche. 3 0 . J a h r g .  N r .  47 .

vż,
L_j"//<4 î57

Abbildung 4. Doppclkanal-Gliihofen m it Gasfeucrung.

gangbaren  Blcchform atcn entsprich t auch dic Glfih- 
kastengroBe; fiir AVeiCblechc lassen sich bestim m te 
GroBen infolge der normalen Blechform ate fest- 
legen, und wird man z. B. den K asten nach dem 
groBten W eiBblechform at 530 x  760 mm wlihlen in 
der Weise, daB dic Bleche zwcimal nebeneinander

Abbildung 2. Doppolgltihofcn.

und auch zweimal h in tereinander in dem K asten 
P lą tz  haben. Zu den so erhaltenen MaBen von 
1060 x  m m  1520 ist noch ein seit lichcr Spiclraum von 
je 50 mm zu rechnen; ais H ohe diirfte 1 m  norm al sein. 
E s finden aber auch kleinere und groBere K asten 
Yerwendung und sind haup tslch lich  in der letz
ten  Zeit rech t groBe K asten in Ge
brauch gekommen. W enn m an bei 
groBen K asten  von 2 x  3 m  den Yor- 
te il eines geringeren Gliihkastenver- 
brauchs ha t, so is t doeh bei nicht ganz 
sorgfiiltiger Gliihung die Gefahr vorhan- 
den, daB die m ittlere Blechmasse, also 
<ler K ern, zu wenig H itze und der iiuBere 
Blechteil zu viel H itze bekom m t. Ferner 
ist zu beachten, daB wegen der groBen, zu gliihen- 
<Jen Blechmasse sowohl eine verhiiltnismaBige liingcre 
Gliih- ais auch langere A bkiihlzeit notig  ist. Eine 
besondere A ufm erksam keit erfordert das Gliihen 
in den K analofen, da durch dic unregelmaBige Ab
hitze, m it denen die K asten vorgew arm t werden,

M itte; links oder rechts davon oder zu beiden Seiten 
sind die G luhkam m ern, in dic die K asten  m ittels eines 
kriiftigen W agens, (Abb. 3), dessen Arnie un ter die 
K asten greifen, ein- und ausgefahren werden. Das 
AbschlieBen der einzelnen K am m ern erfolgt durch 
kriiftige guBeisernc Tflren, die m it feuerfesten Steirien 

ausgefiittert sind. H aufiger 
angew andt w erden die Ka- 
nalgliihófen (Abbild. 4), bei 
denen die G liihkasten an 
einer Seite ein- und an der 
anderen Seite ausgefahren 
werden. Diese Oefen haben 
den Yorzug, daB die K a
sten langsam  zu der in 
der M itte des Ofens ange- 

brachten  Feuerung kom m en und  auch langsam
wieder von dieser en tfern t werden. Es findet
dadurch ein langsames Yorwarmen der K asten 
durch dic abziehende H itze, die gleichzeitig aus- 
genutzt w ird, und ein allmiihliches A bkuhlen der 
K asten  s ta tt . Das Yorschieben der auf kriiftigen

W agen stehenden G luhkisten erfolgt durch besondere 
maschinelle E inrichtungen oder auch durch den 
G lilhkran in der Weise, daB ein an  den K ranhaken 
geliangtes Seil um  eine auf der H iittensohle verankerte 
Leitrolle gefiihrt wird und so durch H eben des 
K ranim bwerkes ein Yorziehen oder ein Yordriicken

Abbildung 3. GlClhkistenwagcn.

Gas/ra/rcr/
oas/ra /7 a /

cin so genaues E inhaltcn  der T em peratur und Gliih- 
zeit, wie solches bei kleineren Oefen m it 2 bis 3 
K asten E insatz  moglich ist, n ich t erreicht werden 
kann.

Die G 1 ii h 0 f e n  sind von verschiedener K on
struk tion , zum Teil m it d irekter Feuerung versehen, 
teils m it Gasfeuerung ausgefiihrt. D er cinfachste 
Ofen ist der nach Abbild. 2. Die R ostfeuerung findet 
sich bei diesen Oefen auf der einen Seite oder in der

der Kastenw agen besorgt. Auch durch un ter die 
Gliihkasten gelegte guBeiserne Kugeln wird ein 
leichtes Yorwartsbewegen der K asten herbeigefiihrt; 
zu diesem Zwecke sind die G liihkasten m it besonderen 
F iihrungsrippen fiir die Kugeln Yersehen, w ahrend 
auch der Ofenherd eine Rillenbahn fiir die Kugeln 
haben muB. Diese Oefen sind m it R o st-  und Gas- 
feuerungenausgeriistet, und werden letztere in neuerer 
Zeit wohl ausschlieBlieh angew andt. Yerschiedene
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O fenkonstruktionen sind friiher in  „S talil und 
E isen11 angegeben worden.* D er W unsch nach groBc- 
rer K ohlenersparnis fiihrte daliin, auch R egenerativ- 
ofen zum  Gliihen der Bleche zu verw enden(A bbild. 5). 
Diese Oefen gestatten  zw ar nicht, die A bhitzc zum 
Yorwiirmen der K asten zu verwenden, jedoch w ird 
dies durch die starko Yorwarm ung von Gas und 
L uft reichlich aufgewogen. D adurch ist auch eine 
bedeutende K ohlenersparnis zu erreichen und m an 
erhalt noch den groBen Yorteil, die Glilhung viel 
schneller durchfiihren und  den Ofen wegen seiner bes
seren Regulierfahigkeit auf die benotigte T em peratur 
leicht cinstellen zu konnen. Diese Oefen werden fiir 2 
bis 4 G liihkasten gebaut und liiBt sich durch die klei- 
nere Anzahl und die moglichst gleich groBen K asten, 
die zusam men in einen Ofen gestellt werden konnen, 
eine gleichmaBige Gliihung erzielen, im Gegensatze 
zu den Kanalofen, wo die verschieden groBen K asten  
durcheinander gestellt werden mussen. Entsprechend 
der Y orwarmung der G liihkasten und der durch 
die O fenkonstruktion bc- 
d ingten hoheren oder 
niederen A nfangstem pc- 
ra tu r ist auch die Gliili- 
daucr verschieden. Sie 
be trag t bei kleinercn K a
sten etw a 8 S tunden, 
bei groBeren 9 bis 10 
Stunden, und is t nach 
dieser Zeit m it der Tem 
pera tu r, dic bis auf etw a 
850 und 9 0 0 u steigt, 
herunterzugehen bezw. 
sind die K asten von der
Feuerung wegzunelnnen. Das Oeffnen der K asten 
darf erst nach geniigender A bkiihlung bis zur Kaum- 
tem pera tu r erfolgen, andernfalls erhalten die Bleche 
nicht die gew iinfchte W eichheit und sie bekommen 
auch einen sehr breiten Gliihrand. Besondere Bc- 
ach tung  erfordert die A bdichtung des Gliilikastens, 
um sowohl ein E indringen von Rauchgasen ais 
auch von L uft zu verhindern. Zum Schulze der 
Gliihkastendecke wird diese m it feuerfestcni Sand 
bedeckt, und  dient der die Decke umgebende 
R ippenrahm cn auch zur Umgrenzung der Sand- 
schicht. G ut gcgliihte Bleche besitzen hóchstcns 
einen fingerbreiten G liihrand und zeigen im iibrigen 
ein liiattcs, grauweiBes Aussehen.

Die ausgepackten Bleche werden vor der weiteren 
Y erarbeitung einer S o r t i e r u n g  unterzogen, 
um  die Bleche m it Eisenfehlern, W alzfehlern, also 
den AusschuB, herauszusortieren. Die Blascn koni- 
men an  den Blechen hauptsachlich nach dem  
Gliihen zum  Yorschein und ist es notig, derartige 
Bleche von der w eiteren Y erarbeitung sofort aus- 
zuschlieBen, denn durch das Dressicren wird dieser 
Fehler n ich t beseitigt. Obwohl die Blasen durch das 
Polieren eingedriickt w erden, komm en sie bei der Y er

zinnung doch wieder zum Yorschein. D er Yorgang 
der Blasenbildung im GlOhofen h a t seine E rk larung  
darin , daB bei undichtem , losem Eisen die Beize 
in die Eisenporcn eindringt, bei der starken E r- 
w arm ung der Bleche im Gliihofen die Beizfliissigkeit 
vcrdunstet und daher die Eisenschicht hocliliebt 
und Blasen bildet. Die aussortierten, m inderwertigen 
Bleche werden ais AusschuBbleche abgesetzt. Die 
Verzinnung von AusschuBblechen erfolgt nur, wo 
eine Absatzmijgliclikeit fiir yęrzinnten  AusschuB 
vorhanden ist.

An das Sortieren schlieBt sich das D r e s s i e r e n  
d e r  B l e c h e  an. Das Dressieren h a t den Zweck, 
dem Bleche eine Spannung zu verleilien und vor 
allem eine g latte  B lechoberfllche herbeizufiihren. 
Die friiher verzinnten Bleche h a tten  eine walzen- 
rauhe Oberflache und  erforderten, um eine g la tte  
Yerzinnung zu erhalten, einen starken Zinnauftrag. 
Solche stark  verzinntc Bleche wurden zur Dach- 
bedeckung b en u tz t; in neuerer Zeit, wo die WeiB-

* 1005 15. J u l i ,  S . 81 7 /8 .

Abbildung 5. Regcneratiy - GasglOhofen.

bleche m ehr fiir minderwertigerc Gegenstiinde Yer
w endung finden, ist eine so starkę und  teure Yer
zinnung n ich t notig. Der Bedarf an Zinn f. d. K iste 
betrag t heute 1,8 bis 2,2 kg, w ahrend er friiher fiir 
die Dachbleche etw a 10 kg f. d. Kiste war. E in  
recht geringer Z innauftrag is t nu r dann zu erhalten , 
wenn das Blech eine g latte , gl&nzende Oberflache 
hat. Dies setzt ein sorgfaltigcs Dressieren oder 
K altw alzen voraus. Die E inrichtung der Dressier- 
walzenstrecken ist wic die der Blechstrecken; es 
sind dieselben S tander, Walzen usw., nu r m aclit 
die StraBe s ta t t  etw a 35 Umdrehungen etw a 45 in 
der M inutę. Das W alzen erfolgt n icht auf w arm en, 
sondern auf kalten  Walzen, und werden auch dic 
Bleche n ich t gew arm t. E ine D ressicrstrecke besteht 
meistens aus drei Geriisten, welche nebeneinander 
stehen; das erste Geriist dient zum Yor- und die 
beiden andern zum  Fertigdressieren. Die W alzen 
sind HartguBwalzen m it einer besonders h a rten , 
reinen H artschale von 25 bis 30 m m  Starkę. Um 
den Walzen und dadurch auch den Blechen einen recht 
schónen Glanz zu geben, ist ein sauberes Polieren 
der W alzen notig und erfolgt dies m it Schmirgel 
und Oel, welches Schleifm ittel durch einen Holz- 
rahinen, der m it zwei Schrauben angespannt werden 
kann, an dic Walzen gedriickt wird. D urch Anpressen



1 9 9 6  S ta l l i  u n d  E iao n . D ie Fabrikation ik r  Weifibleche. 30 . J a l i r g .  N r .  47 .

von in dic R ahm en cingcsetzten Zinnklótzen, oder 
durch Polieren m it astfrciem  Larchenholz (Abb. 6) 
w ird eine besonders hohe P o litu r erreicht. H auptsach- 
lich muB das d ritte  W alzenpaar eine glanzende Ober- 
fliiche haben, weil auf diesem dem  Bleche ein oder zwei 
Fertigstiche gegeben werden. Die Beseitigung der 
durch Blcchecken verursachten  W alzeindrucke, oder 
ein H errichten  ausgearbeiteter W alzen erfolgt durch 
stundenlanges Laufen der W alzen m it Wasser- 
berieselung; die Unebenheiten schleifen sich durch 
das Auflaufen bei dem starken  D ruckschraubendruck 
weg und  ist es nu r noch notig, die W alzen zum 
w eiteren Gebrauch zu polieren.

D as Dressieren erfolgt in der Weise, daB der 
Dressierer vor der W alze auf einer Bank sitzend 
die vor ihm  liegenden Bleche einzeln, sclmell hin ter- 
cinander in die Walze einsteckt. D er h in ter der 
Walze stehende H ilfsarbeiter bringt die durcli-

Ahbikwng 6. Apparat zum Polieren 
der Dressierwalzen.

gestcckten Bleche packweise w ieder vor die Dressier- 
strecke zum Dressierer am  zweiten Geriiste usw. 
D iinnere Bleche werden zu zweien aufeinander- 
gelegt dressiert, beim  niichstfolgenden Stich aber 
die Flachen gewechselt. Yon der g latten  und reinen 
Blechwalze hang t auch die Anzahl der Dressier- 
sticlie ab ; so erhalten die Bleche von guten, g latten  
Blechwalzen n u r drei Stiche, w ahrend es sonst notig 
is t, v ier Stiche zu geben, um  eine g latte , glanzende 
Oberflache zu erreichen.

Um das Zuriicktragen der Bleche vor die AVal/.e 
zu ersparen, ha tte  m an bereits in den 80 er Jah ren  in 
E ngland h i n t e r e i n a n d e r s t e h e n d e  D r e s s i e r -  
s t r e c k e n  angew andt, die nach A rt der kontinuicr- 
lichen W alzwerke arbeiteten. Der T ransport derTafeln 
von einem Geriist zum  andern erfolgte durch geeignete 
T ransportbander. Diese Anordnung h a tte  aber den 
N achteil, daB, sobaki ein Blech eine um gcbogeneEcke 
oder eine Falte h a tte  und eingesteckt wurde, sich 
d e r hierduroh verursachte E indruck auf jedes folgende 
W alzenpaar ubertrug , und  die Beseitigung dieser 
E indrucke dann  in der vorerw ahntcn Weise an 
siim tlichen W alzen erfolgen muBte. Die neben- 
e inanderstehenden Geriiste gesta tten  ein Aussondern 
d e r  m it solchenMSngeln behafteten Tafeln vor jedem

w eiteren Stich. D urch genauere Sortierung und 
Ausmerzen solcher Stellen beim Sortieren kann aber 
dieser U ebelstand um gangcn werden und  geh t m an 
neuerdings dazu iiber, derartige k o n t  i n u i e r  1 i c h e 
A n l a g e  n auszufiihren. D er A ntrieb der einzclnen 
Strecken erfolgt durch RiidervorgeIege, jedoch 
diirften diese durch die groBe Reibung, den groBen 
VerschleiB und  die hohen A nschaffungskosten h in ter 
solchen m it Seiliibertragung zuriickstehen. Ais 
K raftbedarf kann fiir ein Geriist 25 P S  gerechnet 
werden. In  m einer friiheren A rbeit*  ist in dem 
Lageplan ein Dressierwalzwerk m it hintereinander- 
liegendcn Geriisten eingezeichnet.

Yon der Dressierwalze kom m en die starkeren 
Blechsorten (iiber 0,3 mm ) wieder zur Gliiherei, um 
n o c h m a l s  g e g l i i h t  zu werden, dam it die durch 
das Dressieren herbeigefiihrte allzugroBe Steifigkcit 
und H artę  zum Teil beseitigt wird. Die W eichheit, 
welche das Blech nach der ersten Gliihung hatte , 
erreicht m an natiirlich n ich t m ehr, was auch durch- 
aus n ich t notig  ist, da zu weichc Bleche beim  Ver- 
zinnen und P u tzen  sehr leicht geknickt wurden. 
E ine gewisse Steifigkeit der Bleche ist schon des
halb notig, weil die aus weichen Bleehen ange- 
fertigten Gegenstiinde und  GefiiBe leicht Beulen 
und  E indrucke erhielten. Das Dressieren m acht also 
das Blech auch widerstandsfiihiger. U nter 0,3 mm 
starkę Bleche werden ohne nochmaliges Gliihen 
zur W eiBbeize.und dann w eiter zur Zinnerei gegeben. 
D as Gliihen der dressierten Bleche muB m it besonderer 
Sorgfalt erfolgen, und zwar deshalb, weil die auf- 
einandcrgelegten g la tten  Bleche d ich t aufeinander 
liegen, und jede L uftschicht ais Isolierschicht fehlt, 
und die Bleche so zum Kleben und Zusammen- 
schweiBen neigen, sobald eine hohere ais die zulassige 
T em peratur vorhanden ist. Dic T em peratur zum 
Gliihen dieser dressierten Bleche is t auch niedri
ger ais bei den noch rauhen, gebeizten Bleehen; 
sie betriigt n u r 700 bis 750“ bei einer G liihdauer 
von nu r 7 bis l 1/ ,  S tunden. Bei diesen Bleehen ist 
ein d ichter AbschluB des K astens besonders er- 
forderlieh, denn schwarz angelaufene Bleche oder 
solche m it verzunderten R andem  lassen sich durch- 
aus n ich t verzinnen, und ist ein nochmaliges Beizen 
notig. Zum Gliihen der dressierten Bleche sind die- 
selben Oefen in Anwendung, wie zum Gliihen der 
gebeizten Bleche, nu r ist es zur Erreichung einer 
tadcllosen Gliihung notig, die m it dressierten BlćChen 
gefullten K asten nebeneinandergestellt oder in einem 
besonderen Ofen zu gliihen, dam it der Gliiher die 
richtige T em peratur m it Sicherheit einhalten und 
so Fehlgliilnmgen verm eiden kann. Das Abkiihlen 
der Bleche in den Gliihkasten dauert etw a 48 S tun
den, und ist auch hier, zur Vermeidung von neuer 
O xydation, ein zu friihes Aufdecken der Bleche

U n S ta tt l,a ft  (SchluB folgt.)

* „ S ta h l  u n d  E isc n “  1910, 6. J u l i ,  S. 1147.
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Die Eisenerzvorrate der Weit. ,
B ericht iiber die V erhandlungen des X I. In ternationalen  Geologischen Kongresses zu Stoekholm, 

bearbeite t von Bergassessor W. K o h l e r  in W aldenburg.

(SchluB von S. 1950.)

I \ / 1  it  sichtlichem Interesse folgte die Yersaminlung 
A ▼ A  sodann der

R e d e  d e s  d e u t s c h e n  V e r t r e t e r s ,  
G e h e i m r a t s  B e y s c h 1 a  g.

Diese ging von der vorliegenden A rbeit aus, ver- 
raied theoretische Erortcrungen und begriindete p rak 
tische Vorschliige zur W eiterarbeit. E s w ar die 
kiirzeste Rede, aber sie tra f das W esentliche und 
w ird daher wenig verkurzt wiedergegeben.

B e y s c h l a g  fiihrte folgendes aus: „Alle Teil- 
nehm er des 11. In ternationalen  Geologenkongresses, 
welche sich fiir die praktische Geologie inter- 
essieren, haben m it Freude und D ankbarkcit den 
EntschluB des Organisationskomitees begriiBt, dic 
E isenerzvorrate der E rde zum  Gegenstand einer Bc- 
ra tung  und  Diskussion bei der diesjahrigęn Tagung 
zu m achen. Aber w eit iiber die Kreise der Facli- 
geologen hinaus interessiert dieses Problem  dic Berg- 
und H utten leu te , die Industriellen, die National- 
okonomen und die H andelspolitiker aller zivilisiertcn 
Lander. Das O rganisationskomitee h a t die Diskussion 
dieses w ichtigen Problems gu t vorbereitct, indem es 
gceignete Fachleutc aller Eisenerz produzierenden 
L ander zu gemeinsamer A rbeit vereinigtc. Das E r
gebnis dieser letzteren liegt in  G estalt zweier s ta tt-  
licher Biinde und eines A tlas vor uns. Das Urteil ist 
schon je tz t feststehend, daB hier ein grundlegendes 
W erk gcschaffen ist, aus dem  die Fachleutc unendlichc 
A nregung und  Belehrung schopfen werden.

Ich glaube dic Miinner des Organisationskomitees 
n ich t miBzuverstehen, wenn ich annehm e, das ihnen 
vorschwebende hohe Zicl sei n ich t sowohl darin  ge- 
funden, eine Reihe geologischer Monographien aller 
w ichtigen Eisenerzvorkom men der E rde und  die aus 
dem  S tudium  derselben zu berechnenden Yorrats- 
ziffern vor sich zu sehen, sondern ich denke m ir ihr 
Ziel vielm chr dahingehend, aus der B etrachtung der 
natiirlichen Bedingungcn des Yorkommens der Eisen- 
erze und der GroBe ihrer Y orrate in den einzelnen 
L andem  vergleichbare W erte zu erm itteln. Das Zicl 
und den Endzweck der ganzen A rbeit selie ich in der 
zahlenmaBigen E rm ittlung  der aus dem Eisenerz- 
reichtum  jedes Landes sich ergebenden nationalen 
M acht. D abei diirfte es kein Zufall sein, daB die 
Miinner, welche den G edanken dieser groBen Arbeit 
anregten , gerade Schweden sind.

E s is t ja  allgcmein bekannt, daB Schwcdcn infolge 
seines Mangels an  fossilen Brennstoffen, ferner wegen 
der im nordlichen Teile des Landes noch geringen 
B evolkcrungsdichtc und aus mancherlei anderen 
Griinden seine Erze wenigstens vorlaufig der H aup t- 
sache nach n ich t im eigenen Lande verarbeite t, sondern

nach dem Auslande, insonderheit nach D eutschland, 
England und  neuerdings sogar nach N ordam erika 
versendet. U nter diesen Bedingungen muBte es ja  
besonders w crtvoll sein, das Eisenerzvermógen der 
ganzen E rde in vergleichbaren Zahien nebeneinander 
zu sehen und so die eigenen Kriifte m it den zum Teil 
vielfach gerade von Schweden abhiingigen N achbar- 
landern zu verglcichen. Die von Schweden ausgehende 
Anregung fiel aber bei den anderen L andem  auf um  
so fruchtbareren Boden, ais auch diese, seien sie nun 
reich oder arin an  Eisenerzen, genau das gleiche Be- 
streben haben muBten, sich Rechenschaft abzulegen 
iiber die Yorriitc im eigenen Lande und  das MaB 
ihrer Abhiingigkeit durch den Erzbezug vom Aus
lande.

W enn ich im Folgenden m ir erlaube, zu prufen, 
in welchem MaBe durch die vorliegende groBe A rbeit 
das gesteekte Ziel erreicht worden ist, so brauche ich 
wohl n ich t erst zu versichern, daB diese meine Kri tik  
in keiner Weise die auBerordentlich hohen Verdienste 
der Bearbeiter der einzelnen Teile beeintrachtigen will. 
Meine K ritik  erstreckt sich vięlm ehr lediglich auf 
solche Dinge, die von vornherein iiberhaupt gar n ich t 
anders zu leisten waren. Ais solche bezeichne ich:

1. die Tatsache, daB dic einzelnen M itarbeiter des 
W erkes ihre E rm ittlungen  nach yerschiedenen Mc- 
thoden angestellt haben, so daB die Endergebnisse 
n ich t ohne weiteres m iteinander vergleiehbare GroBen 
d ars te llen ;

2. die Tatsache, daB dieschlieBlichzu erm ittelnden 
Endw erte oder die aus dem E isenerzreichtum  jedes 
Landes sich ergebenden w irtschaftlichen KraftmaBe 
oder GroBen sich n ich t lediglich ergeben aus der 
kubischen GroBe und  dcm M etallgehalt der betreffen
den Eisenerzlagerstattcn, sondern vielmehr abhangig 
sind von einer groBen Anzahl anderw eitiger F ak to ren  
nam entlich w irtschaftlicher N atur, deren gleichzeitige 
W iirdigung neben der M assenberechnung allein eine 
Moglichkeit der vergleichenden Bewertung der Eisen- 
erzvorriite gibt. Ais solche Fak to ren  brauche ich 
Ihnen, um  n u r das W ichtigste hervorzunehm en, nur 
zu nennen die chemische Zusamm ensetzung der Erze, 
die Beimengungen niitzlicher oder schadlicher Be- 
standteile wie Phosphor, T itan  usw., die S tru k tu r und 
Festigkeit der Erze, die Niihe von Kohlenlagerstiitten 
oder von W asserkraften, das Yorhandensein von 
Transportwegen verschiedenster A rt, vor allem aber 
die Moglichkeit eines um fangreichen Absatzes der 
Fertigprodukte, also die Niihe von groBen Yerbrauchs- 
zentren, w eiter die Lohnverhaltnisse, die Intelligenz, 
Schulung und Bildung und n ich t zum  wenigsten die 
K apita lkraft der betreffenden Bevolkerung, die 
politische M acht des betreffenden Staates und vieles
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andere. E s w ird naturgem aC derjenige Eiscnerz- 
bezirk oder dasjenigc L and die w irtschaftliche Supre- 
inatie erlangen, welche iiber das M aximum aller dieser 
w irtschaftlichen Potenzen verfilgen.

E s ist nun  vollig k lar, daB eine erstmaligc Er- 
m ittlung  der Eisenerzvorriite, wie sie uns hier vor- 
liegt, diese beiden Bedingungen, nanilich
1. vollig gleichmiiBiger Methode der Y orratserm itt- 

lung und
2. der Beriicksichtigung aller sonstigen w irtschaft

lichen M omente neben der geologischen U nter
suchung und Massenberechnung

iiberhaupt n ich t erfiillcn konnte. Yiclmehr muB m an 
sehr dankbar sein, daB jene groBe A rbeit die Grund- 
lagc liefert, auf der nunm ehr w eiter gearbeitet werden 
muB, um  yergleichbare E ndzahlen zu erlangen.

Dabei ergibt sich zunachst, daB m it dieser W eiter- 
arbeit die Grenzcn der angew andten Geologie iiber- 
schritten  werden miissen, um  in das N achbargebiet 
der Bergwirtschaftslelire und N ationalokonomie 
hiniiberzugreifen. E s w ird daher auch unerlaBlich 
sein, bei der Fortfiihrung der ErmittlungeH auf die 
Hilfe und M itarbeit der Berg- und  H uttcn leu te  und 
der Nationalokonom en zu rechnen.

W enn ich behaupte t habe, daB die bisherige E r
m ittlung  der Zahlen n icht nach einheitlicher Methode 
erfolgt ist, so kunnte ich das dureh zahlreiche Bei- 
s])icle bcweisen. Einige Hinweise werden geniigen. 
F iir einzelne Eisencrzbczirke sind die unumgańglichen 
A bbauverluste von der \'o rratszali 1 abgerechnet, in 
anderen nicht. Die Grenze der Bauwiirdigkeit, dic 
ja  von ortlichen Bedingungen ablmngig ist, is t un ter 
sonst gleichen Y erhaltnisscn in den yerschiedenen 
Bezirken yerschieden genommen. In  einem Bezirke 
sind stark  kieselsiiurereiche Erze lcdiglicli zu den in 
zukiinftigen Zeiten yielleicht m itzbar werdenden 
Mengen gerechnet, in anderen Bezirken findet m an 
sic u n te r den sichtbaren Yorraten. In  dem einen 
Bezirk ist auf die sonstigen yolkswirtschaftlichen 
Momente, dic dic Abbauwiirdigkeit bedingen, z. B. 
auf T ransportverhaltnisse, Absatzm oglichkeit usw. 
Riicksicht genommen, in anderen Bezirken sind diese 
Jlom ente ganzlich auBer ach t gelassen und  lediglich 
die Mengen des Y orrats erm itte lt, gleichviel ob er 
un ter den gegenwiirtigen Preisyerhiiltnissen noch m it 
N ut zen im GroBen gewonnen werden kann oder nicht.

Frage ich mich nun, wic —  basierend auf dem 
bisher Geleistcten —  eine gleichmaBige Bewertung 
und yergleichbare Abschatzung der einzelnen Eisen- 
erzyorratc gewonnen werden kann, so scheint m ir 
dies n u r moglich dadurch, daB nach einem ganz be- 
stim m ten, detailliert auszuarbeitenden Fragebogen, 
dessen R edaktion naturgemaB, da er auf die ver- 
schiedcnstcn Yerhaltnisse passen muB, eine im m erhin 
schwierige Aufgabe ist, erneut die W erte fiir die ein
zelnen Produktionsbezirke des Eisenerzes festge- 
stc llt und  e rm itte lt werden. Allgemeine G rundsatze 
fiir die Aufstellung derartiger Fragebogen h a t in ver- 
dienstvoller Weise K r  a h m a n n  angegeben. Aber 
ich glaube, daB ein E inzelner uberhaupt n ich t im-

standc ist, einen solchen Fragebogen zweckmiiBig auf- 
zustcllen und zu redigieren. Ich bin yiclm ehr iiber- 
zeugt, daB dafiir n u r eine Kommission von Y ertretern 
der yerschiedenen Eiscnerz produzierenden und Eisen 
erzcugenden Liinder am  P latze ist, eine Kommission, 
dereń O rgam sation ich m ir in folgender AYeise denke: 
E s wiirde von den sechs groBten Eisen produzierenden 
Landern, also von den Yereinigtcn S taaten , yon 
D eutschland, von England, Frankreich, RuBland, 
Schweden, je  ein Y ertreter in diese Kommission zu 
wiihlen sein. Diese Y ertreter h a tten  sich, um  Ein- 
bliek in die w irtschaftlichen Yerhaltnisse und F iihlung 
m it den einzelnen Betrieben zu erlangen, in Yer- 
bindung zu setzen m it den groBen Organisationen 
der E isenindustrie, also z. B. m it dem Iron and 
Steel In s titu te , m it dem Yerein deutscher Eisen- 
lnittenleute, m it dem Jernkontor usw. Nachdem  
jeder dieser Yerbandc ebenfalls einen Y ertreter zu 
der Kommission gestellt h a tte , wiirde eine Gesehafts- 
stelle zu errichten sein, in weleher die laufenden 
A rbeiten dureh einen besonders dazu berufenen, 
geologisch, technisch und nationalokonom isch ge- 
bildeten M ann zu besorgen waren. A rbeitsplan und 
das Ergcbnis dieser A rbeiten wiiren der Kommission 
yorzulcgcn und von ih r zu billigen.

Auf diese Weise wiirde ich hoffen, daB das so 
glanzcnd und  erfolgreich inaugurierte U nternehm en 
auf der Basis der groBen bereits je tz t geleistcten 
A rbeit schlieBlich aueh in w irtschaftlicher Beziehung 
zu yergleichbaren Zahlen fiihren wird, die dem 
nachsten KongreB un te rb re ite t werden sollen. 11

B e y s c h l a g  faBtc seine Yerbesserungsyor- 
schliigc in den A ntrag  zusammen:

„D er hohe KongreB wolle beschlicBcn: M it der 
Fortfiihrung und  Erganzung der yorliegenden Be
rechnung der E isencrzyornite der AYelt nam entlich 
nach der w irtschaftlichen Seite und nach einheitlicher 
Methode wird eine Kommission, bestehend aus den 
H erren  Kem p, Louis, de L aunay, Tschcrnyschew, 
Sjogren und Beyschlag, beauftragt.

Diese Kommission ergiinzt sich durc-h je einen 
\ 'e r tre te r  der E isenindustrie der Yereinigten S taaten  
yon N ordam erika, Deutschlands, Englands, F rank- 
reichs, RuBlands und Schwedens. Diese Y ertreter 
sollen von den groBen Ycrbanden der E isenindustrie 
der genannten Liinder nom iniert werden. Bis zu r 
definitivcn K onstituierung der Kommission fiih rt 
H err Beyschlag dereń Geschśifte."

J lan  wird B e y s c h l a g  zustim m en miissen. 
Auch wenn m an sich ganzlich eines Urteils dariiber 
enthiilt, welche der sehr yerschiedenen Methoden 
der Y orratschatzung die richtige ist, so w ird schon 
in der Tatsache, daB sie yerschieden sind, ein 
Mangel zu erblicken sein. Die Y orratszahlen der 
Arbeit bringen Bauwiirdigkeitsbegriffe zum  Aus- 
druck. Sind diese Begriffe sehr yerschieden, so 
ist es unmoglich, sic einer Zahl zu addieren. Soli 
also die E rm ittlung  von W eltvorraten  zu allgc- 
mein giiltigcn Zahlen fiihren, so ist cs unerlaBlich, 
sich zunachst iiber die Bauwiirdigkeitsbedingungen
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der E isenerzlagerstiitten zu verstiindigen. H ierzu 
konnen die vorgeschlagenen w irtschaftskundigen Mit- 
a rbeiter aus den E isenerzindustriezentren der ver- 
schiedenen Liinder olmc Zweifel ani besten helfen. 
Das Ziel, das Beysclilag vorsehwebt, „in  den einzelnen 
Landern  vergleichbare Zalilen zu erhalten und durch 
zahlenmaBige E rm ittlung  des E iśenerzreichtum s jedes 
Landes einen U eberblick zu gewinnen iiber seine natio- 
nale M ach t", ist ein liochideales. DaB die erbetenen 
w irtschaftskundigen M itarbeiter aus den groBen 
Yerbśinden des Eisengewerbes, die innerhalb und 
auBerhalb ihres heim atlichen Bodens in K onkurrenz 
stehen, diesem idealen Ziele selbstlos folgen mogen, 
sei hier nu r in Form  eines W unsches ausgesprochen. 
Den glanzenden Gelehrten, die die Frage der Eisen- 
erzreichtiim er ihrer Liinder auf dem  KongreB ver- 
tra ten , werden nunm ehr auserw ahlte K enner des 
praktischen w irtschaftlichen Lebens ihrer N ation zur 
Seite treten . Ob einigen von diesen n icht doch schon 
eine E rfullung ihrer W unsche dam it gegeben ist, eine 
Reihe geologischer Monographien aller wichtigen 
Eisenerzvorkom m en der E rde und dic aus denselben 
zu berechnenden Yorratsziffern vor sich zu sehen, 
s teh t dahin. W er den w irtschaftlichen K am pfen nahe 
ist, weiB, w ie sehr das eigene Interesse dem inter- 
nationaleń v o rangeh t!

D er x\ntrag Beyschlags w urde cinstim m ig ange
nom m en. M it einigen D ankesworten an die Teil- 
nehm er schloB darauf B erghauptm ann S c h m e i B e r 
diese bedeutungsvolle Sitzung.

An den beiden folgenden Tagen fanden noch eine 
Reihe wissenscliaftliclier Yortriige und B eratungen 
s ta tt ,  die indes fiir unsere Leser nur wenig Interesse 
haben konnen.

I I . N a c h  w o r t  z u d e n  Iv o n g r e B v  e r - 
h a n d l u  n g e n .

Schweden is t fiir unsere in den Kohlenrevieren 
gelegenen E isenhutten  nachst dem deutsehen und 
franzosisehen M inettegebiet der w ichtigste Erzliefe- 
ran t. 2,8 Millionen Tonnen Eisenerze wurden im 
Jah re  1909 aus Schweden (zum  kleinen Teil auch aus 
Norwegen) nach W estfalen, Obersehlesien und an die 
Scehutten geliefert, aus dem M inettegebiet im gleichen 
Jah re  etw a 5 Millionen Tonnen nach W estfalen und 
ins Saarrevier. An M etallgelialt stehen beide Mengen 
ungefahr gleich. Bei dieser Sachlage wird es fiir 
unsere E isenindustrie von einigem W crt sein, auch 
von E indrucken zu erfahren, die, abgesehen von den 
vorwiegend wissenschaftlieh gehaltenen KongreBbe- 
ra tungen iiber die Eisenerze, unm itte lbar an O rt und 
Stelle gewonnen wurden.

DaB unsere E isenhiitten m it einer allmahlich aber 
ste tig  zunehmenden Yerteuerung der schwedischen 
Eisenerze rechnen mussen, is t dem B erichterstatter 
n ich t zweifelhaft. Die schwedische Regiening verfolgt 
bei der Yerwaltung ihres N ational yermogeris an  Eisen- 
orzen eine sehr konsequente Politik, in ihren Zieleń 
ahnlich derjenigen, die bei der Yerwaltung unserer 
K alivorrate maBgebend ist. Sie sucht einen moglichst 
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sparsam en V erbrauch bei moglichst guter Bewertung 
der Eisenerze zu sichern. Zu dem  Zwecke werden 
die Erzlicferungsvertrage n ich t m it wenigen groBen 
Abnehm ern einer N ation abgeschlossen, sondern m it 
A bnelunern yerschiedener N ationen. Nachdem 
D eutschland und England sich ais E rzkaufer ver- 
pfliehtet haben, is t in diesem Sommer noch Nord- 
am erika hinzugetreten. Mehr und  m ehr werden diese 
untereinander in W ettbew erb treten. D a aber die 
schwedische Regierung dic jahrliche Produktion bc- 
grenzt ha t, so w ird eine steigende Nachfrage schon 
bald dem gleichbleibenden Angebot gegeniiberstehen, 
und eine W crtsteigcrung der Erze ist unausbleiblich. 
Sicherlich h a t das groBe W erk „The iron ore rcsources 
of the w orld“ neben den idealen wissensehaftliehen 
Zieleń fiir die Schweden auch den Y orteil, beurteilcn 
zu konnen, wie hoch der W ert ihrer E rze angesichts 
des Umfanges und der B rauchbarkeit anderer Erze 
anzusetz.cn ist, wieweit sic also sich ais Inhaber eines 
w irtschaftlich sehr wichtigen Monopols betrachten  
konnen. F iir unsere Eisenindustrie kann  aus solchen 
Beobachtungcn der R a t hergeleitet werden, sich n icht 
allzu vorwiegend auf den Bezug schwedischcr Eisen
erze einzurichten, sondern vorsorglicli ihre Aufmerk- 
sam keit auch anderen Eisenerzvorkom men zuzu- 
wenden, im eigenen Lande sowohl wie im auBer- 
schwcdischen Auslande. W as voin eigenen Lande 
hinsichtlich der Deckung des Eisenerzbedarfs zu er
w arten ist, kann aus der eingehenden D arstellung 
des W erkes: „Die E isenerzvorrate D eutsehlands11 
entnonunen werden.* Einige W orte nu r mogen zur 
F rage der etwaigen Deckung aus dem iibrigen Aus
lande P la tz  finden.

In  den m eisten Fallen erhalt die Eisenindustrie 
erst K enntnis von Eisenerzvorkom men freinder 
Liinder, wenn Erzangebote eingehen. Sie priift diese 
und  geht Lieferungsvertrage ein, sofern Beschaffen
heit und Preis ihr zusagen. R echt oft ist sie dann 
aber nur eine der W ettbew erberinnen un ter mehreren 
und trag t zur Preissteigerung bei wie bei den schwe
dischen Erzen. F iir Eigcntum serwerb und lange 
Sicherung eines billigen Erzbezuges ist es meist zu 
spiit. Um diesen N achteil zu vermeiden, mflBte sie 
erste F inderin sein und anderen Mitbewerberinnen 
zuvorkommen. **

E s m ag verschiedene Wege geben, auf denen m an 
das Ziel verfolgcn kann: zuerst im Auslande da zur 
Stelle sein, wo brauchbare Eisenerze fiir uns zu holen 
sind; einer der erfolgreichsten ist aber zweifellos der, 
d e n  d e u t s e h e n  E r z b e r g b a u  g a n z a l l -  
g e m e i n  p l a n m i i B i g  u n d  e n e r g i s c h  m e h r  
z u f o r d e m ,  a i s  e s  b i s h e r  g e s c h i e h t .  
W er ais deutscher, englischer oder franzosischer Erz- 
bergm ann, ausgestatte t m it den speziellen bergmiinni- 
sehen Lagerstattenkenntnissen, m it tcchnischer und 
wirtscliaftlicher Yorbildung, dic Erzvorkom m en eines 
fremden Landes bei liingerem, n icht bloB gelegent-

* Vgl. dio FuBnote auf S. 1945.
** W ie es un ter anderera von den Gebrtidern 

M a n n e s m a n n  in Marokko versucht wurde.
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liohem Yerweilen kennen lernt, der wird dieses Land 
bergmimnisch-geologisch am  chesten durchforschen. 
E r wird, wenn er die leichter nu tzbaren K upfer-B lei- 
Z ink-L agerstatten  ausbeutet oder zur Gewinnung vor- 
bereite t, n icht achtlos an den E isenerzlagerstatten 
voriibergehen, die ihm  daneben zur K enntnis kommen. 
Unser deutscher E rzbergbau ais L ehr- und L erńm itte l 
fiir deutsche Erzbergleute is t aber dauernd im 
Eiickgang begriffen. W ir bilden fiir die Internationale 
M achtstellung Deutschlands zu wenig Erzbergleute 
aus und stchen im mer m ehr vor der Gefahr, in der 
K enntnis des Erzbergbaucs h in ter dasA usIand zuriick- 
zukommen. Die E isenindustrie kann  von der Wieder- 
belebung des Erzbergbaues groBen N utzen erw arten 
und sollte sieli seine Fórderung angelegen sein lassen.

Vielfach wurde der A nsicht A usdruck gegeben, 
daB der fortschreitende Ausbau der groBen schwedi
schen W asserkrafte eine wirtschaftliche S tarkung des 
schwedischen Eisengewerbes bringen und die am 
Erzbezuge aus Schweden interessierten Liinder scha- 
digen werdc. Die Besorgnis is t noch fiir lange Zeit 
unbegriindet. Zunachst findet dic Krafterzeugung 
aus den groBen schwedischen W asserkraften, dic iiber- 
wiegend m it Gewinnung elektrischer Energie durch- 
gefuhrt wird, nur fiir die Betriebsm aschinen des Berg- 
baues und der Eisenbahn Yerwendung. Jede Yer- 
billigung der bergm annischen Selbstkosten und der 
F rachtkosten  kom m t aber den Y erbrauehem  ebenfalls 
zustatten , denn alle Erleichterungen dieser w irtschaft
lichen Bedingungen erleichtern auch den Erzverkauf. 
Je  vorteilhafter sich der E rzverkauf vollzieht, desto 
weniger liegt Veranlassung vor, die E rzverhuttung  im 
eigenen Lande zu betreiben. Den Ausbau der W asser
k ra fte  kann m an daher freudigst bcgriiBen. Sollten 
sieli aber dennoch m ittels der durch W asserkraft er- 
moglichten billigen Erzeugung elektrischer Energie 
gtinstige Aussichten fiir die E isendarstellung eroffnen, 
so werden w ir keineswegs dabei ausgeschaltet sein. In  
unseren deutschen Mitteigebirgen konnen wrir ebenfalls 
gewaltige W asserkrafte billig fiir die E lektrizitiits- 
erzeugung nu tzbar machen. AuBerdem rnacht die 
Elektrizitatserzeugung aus Kohle dauernd so groBe 
Fortschritte , daB der Unterschied der Erzeugungs- 
kosten n icht sehr erheblich ist. Erzeugungskostcn 
yon 1 bis 2 Pfennig f. d. K ilow attstunde aus W asser
kraft, von 2 bis 3 Pfennig aus Hochofengas und  Dam pf 
sind schon je tz t bei uns moglich. Der noch bestehende 
U nterschied — im allgemeinen werden dieErzeugungs- 
kosten schwedischer W asserkraftelektrizita t 1 Pfg. 
f. d. K ilow attstunde n ich t tiberschreiten — ist durch 
andere w irtschaftliche Yorteile, z. B. die weit billigere 
Erzgewinnung in unseren H auptlagerstatten , die 
groBere Nałie der Verbrauchsgebiete u. a. wohl aus- 
zugleichen.

Dabei s tiitz t sich die Besorgnis viel zu sehr auf 
den Yergleieh des gegcnwiirtigen Hochofenverfahrens 
m it einem etwaigen elektrischen Verfahren der Eisen
darstellung. W enn gegenwartig rund '/3 des Kohlen- 
stoffverbrauches auf R eduktion und s/ 3 auf Schmel
zung zu rechnen ist, und wenn die Schweden hoffen,

diese !/ 3 einst billiger durch elektrische Schmelzung 
zu ersetzen, so wird vergessen, daB die T rennung des 
Rohmetalls von der G angart durch Schmelzen, also 
durch Sonderung nach dem spezifischen Gewricht im 
schmelzflussigen Z ustand, keineswegs fiir alle Zeiten 
das H auptprinzip der E isendarstellung zu bleiben 
braucht. D eutschland ist reich an  billig gewinnbaren 
Brauneisensteinen, Schweden iiberwiegend reich an 
weniger billigen M agneteisenstcinen. F iir arm e, aber 
billige Brauneisensteine scheint die T rennung des 
Rohmetalles von der G angart durch m  e c h  a  - 
n i s c h e S c h  e i d u  n  g z. B. auf magnetischem 
Wege (sog. M athesiusverfahren) nach der R eduktion 
ohne HochofenprozeB gute Aussichten zu bieten. 
Mangan und  Phosphor sind dabei nebensachliche 
Bestandteile, der freie Kieselsiiuregehalt s to rt wenig. 
Auf der Pflege solcher Yersuche beruh t zu gutem  
Teile D eutschlands Z ukunft im  Eisengewerbe. Sie 
konnten die m achtigen Lagerstiitten von Salzgitter, 
von Hollfeld in  Bayern,* die kieseligen M inettelager 
und andere, dereń V orrate die schwedischen weit iiber- 
treffen, zu brauchbaren Eisenerzen werden lassen.

II I .  D i c  E  x k u r  s i o n e n.
Die bedeutsam sten u n te r den Exkursionen waren 

diejenigen nach Spitzbergen, in das an tektonischen 
und  eruptiven Erscheinungen reiche N ordland m it 
einigen Eisenerzablagerungen L applands, und  die 
hauptsaehlich fiir Berglcutc bestim m te E xkursion 
zu den groBen Eisenerzablagerungen yon  K iiruna- 
vara , Luossavara, Gellivara. F iinf andere E xkur- 
sionen h a tten  m ehr die rein wissenschaftlich-geo- 
logischen Studiengebiete zum  Ziel.

In  freigebigster Weise w ar den Teilnehm ern der 
bergm annischen E xkursion G clegenheit gegeben, die 
groBen schwedischen E isenerzlagerstatten  des hohen 
Nordens kennen zu lernen. E xkursionsleiter war 
hier der D irek tor des Eisenerzbergwerkes von K iiruna- 
vara , H . L u n d b o h m , der beste K enner jener 
Bergbaue. Yom hochsten Gipfel des Eisenerz- 
berges w urde zur F eier des Tages eine groBe Erz- 
menge abgesprengt. Yon hier aus w ar das Aus- 
streichen der m achtigen L agerstiitte  w eithin zu iiber- 
sehen. Nach Siiden und  nach Norden ragen dic
harten  M agneteisensteinfelsen m auerartig  hervor 
und yerlaufen zum eist iiber den K anim  niederer 
Bergziige, dic ihre hoehste E rhebung am  K irunaberg 
selbst finden. lin  V ordergrund nach N orden sieht 
m an  zunachst die m achtigen Tagebaue des Berg- 
werkes, treppenform ig angelegt bis zur Talsohle. 
Die L agerstiitte  stre ich t dann auf den L uossajiim - 
See zu und  durchsetzt ihn an seinem schm alen siid- 
ostlichen Teil. Jenseits des Sees sieht m an sie wieder 
iiber den Luossaberg streichen, wo sie ais Eisenstein- 
lagersta tte  von L uossavara b ekann t ist. Offenbar 
b ildet diese die streiehende Fortse tzung  des Yor- 
kom m ens yon K iirunavara, w enn sie auch durch 
tektonische E inw irkung ein wenig nach Osten ver- 
schoben ist,

* „Stahl und Eiscn“ 1910, 2. N ov ., S. 1870.



23. NoYomber 1910. Zuschriften an die Rcdaktion. Stahl und Eisen. 2001

Die m it 40 bis 6 0 °  naeh Osten einfallende und 
50 bis 150 m  m&chtige Lagerst&tte ist uberąll gu t 
aufgesehlossen. Sie h a t  zum  Liegenden Syenit- 
porphyr und  Syenit, zum  H angenden eine inachtigc 
Dcckc Q uarzporphyr. Man crkliirt ihre E n t
stehung heute wohl uberwiegend ais m agm atischc 
Ausscheidung, wenn auch bei dieser Erkl&rungsweise 
noch manche E rscheinung r&tselhaft is t und anderen 
E rklarungcn R aum  liiBt. N ich t ganzlich von der 
H and  zu weisen ist u. a. dic Auffassung, dali hier 
auf einer weiten Decke von E ruptivgestein  aus- 
gew itterte E isenoxyde oder aus Losungen und  
D am pfen obcrflilchlicli niedergeschlagene Eisen- 
mengen naeh Abkiihlung des Bodens m it Hilfe von 
Fcuchtigkeitsniederschlagen zu ortlieh m achtigen 
Lagern zusam m engefiihrt w urden, die zunachst in 
der Form  von R oteisenstein bestanden, ahnlich wie 
die Ausscheidungen von R oteisenstein aus den 
D iabascn (Schalsteinen) im L ahn- und  D illgebiet 
w ahrend des Eruptionsvorganges. D urch den spiiter 
aufgelagcrten Q uarzporphyr wurden sic aber fast 
vollstandig in  M agneteisenstein unigew andelt und 
sodann durch F altung  steil gestcllt. Das V orhanden- 
sein der Roteisensteinbcim engungen, die oft sehr 
diinnschichtige W echsellagerung der yerschiedenen 
M ineralbestandteile des Lagers, insbesondere bei 
dem von Gellivara, liiBt sich durch einen einmaligen 
Eruptionsvorgang schw crer erkliiren, ais durch 
liingere Zeit hindurch  stiindig w iederholte Yorgange 
der Zusam nięnfuhrung des in irgend einer Weise 
aus dem E ruptivgestein  gelieferten M aterials in den 
flachen Yertiefungcn der dam aligen Obcrflache. Wie 
dem  auch sei, fiir den P rak tik c r ist schon die Fest- 
stellung der e c h t  e n L a g c r n a t u r  w ichtig, 
die T atsache, dafi diese E isenerzlagerstatten  konkor- 
d an t im Schichtenvcrbande liegen, jiingcr sind ais 
das Liegende und  a lter ais das Hangende. F iir 
Schiirfarbciten naeh diesen E isenerzarten  sowie fiir 
A usrichtungsarbeiten sind die Schlufifolgerungen 
wertvoll.

Bei den Lagerst& tten von G cllivara b ietet sowohl 
die A usbildungsart des Erzes ais auch seines Neben-

gesteins noch m ehr ungelóstc Problem e ais bei dem 
von K iirunavara. Insbesondere is t h ier auch dic 
M oglichkeit zum  S tudium  des „S karns“ geboten, 
jenes eigentttmlichen kristallinen Gemenges von 
K alk- und  Tonerdesilikaten, das dic E rzkorper um - 
g ib t und  bei vielen schwcdischen Eisenerzlagcrn 
anzutreffen ist. Dic grofie Anregung, welche die 
E xkursion allgemein fiir F ragen der schwcdischen 
L agerstiittcnkunde gab, wird auch fiir die E rkenn tn is 
dieser, in  genetischer H insich t bedeutsam en E r- 
scheinungen forderlich sein.

Yielfach w urde von Bergleuten der A nsicht Aus
druck gegeben, dafi der A bbau der m achtigen Eisen- 
crzlagcr des hohen N ordens sich gegenw artig zwar 
u n te r rech t giinstigen Bedingungen yollziehe, da  die 
M oglichkeit des vor\viegenden Tagebaubctriebes alle 
technischen Betriebszweigc wesentlich erleichtcre. 
Man glaubte aber fiir die spiitere Zeit, wenn dic Erz- 
gewinnung vorwiegend in Tiefbauen erfolgen miisse, 
w eniger gunstige w irtschaftliche Ergebnisse prophe- 
zeien zu konnen. In  der T at lassen besonders die 
Lagerungsverhaltnisse bei K iirunavara fiir solche 
Y erm utung Raum . M an wird diese m&chtige Lagcr- 
s ta tte  spiiter n ich t ohne Bergcversatz abbauen 
konnen, m an wird grofie Forderanlagen aus Tief
bauen schaffen miissen, mail wird den Luossajarvi- 
See zu einem Teil trocken legen miissen, um  u n te r 
ihm  abbauen zu konnen, und w ird auch dann noch 
in dieser N iederung eines w eiten Niedcrschlags- 
gebietes an um fangreiche W asserhaltungen denken 
miissen. Allein die Schwedcn haben g u t vorgesorgt. 
Schon in wenigen Jah ren  werden die in der Nahe 
gelegenen grofien W asserkrafte ausgebaut sein, die 
bis 100 000 PS  nahezu kostenlos liefern konnen. An 
Stelle der heutigen teuren D am pfkraft-E lek triz ita t 
t r i t t  dann die billige W asserkraft-E lek triz ita t, so 
daB die K osten des M aschinenbetriebes spiiter 
keine grofie Rolle m ehr spielen. A udi bei den T rans- 
portkosten  w ird sieli diese Yerbesserung bcm erkbar 
maclien, denn die schwedische Regierung w ird spiiter 
die Lofotenbahn m it elektrischen Lokom otiven von 
2000 t  Zugkraft der N u tz last betreiben.

Zuschriften an die Redaktion.
(F U r d ie  V eroffen tH cbung ;en  In d ie s e r  A b te ilu n g  i ib e rn im m t d ie  R e d a k tio n  k e in e  V e ra n tw o rtu n g .)

B e r e c h n u n g  und W arm eausstrah lu ng  s te in ern er  W in derh itzer .

In den Juliheften des Jahrganges 1909 dieser 
Zeitsohrift ersehien aus rneiner Feder ein Auf
satz:* „Die Berechnung steinerner Winderhitzer 
unter Zugrundelegung des Wiirmeleitungsver- 
mogens feuerfester Stcino“.

Wer dio Einleitung naehliest, wird ersehen, 
warum und in Ausbliek auf welche Ziele ich dieses 
sehwierige Gebiet betreten habe. Ich habe diese 
Arbeit ais einen Versueh gekennzeichnet; denn die 
Grundlagen sind noch zu wenig sicher, um fest-

« „ S tah l u nd Ei$en“ 1909, 14. Juli, S. 1060; 21. Juli,
S. 1107; 2S. Ju li, S . 1147.

stehende Formeln aufbauen zu konnen. Ich habe 
die wissensehaftlicho Grundlage der Frage ge- 
kemizeichnet, eine Kichtlinie angegeben und 
weiteren Arbeiten den Weg geebnet, dio ich auch 
selbst ins Auge gefafit habo.

Durch Zuschriften aus dem Łeserkreise er- 
fuhr ich, daB sich ein Uebertragungsfehler ein- 
geschlichen hat, zufolgedessen die Koeffizienten 
der Leitfiihigkeit feuerfester Steine eine Berich- 
tigung erfahren mufiten, die ich in dieser Zeit- 
schrift gegeben habe. *

* „ S ta h l und E i3en“ 1909, 27. Oktober, S. 1692.
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Jetzt hat Al d en d o r f f einen Aufsatz * gebracht 
unter der Uebersehrift: „Berechnung und Wiirme- 
strahlung steinerner Winderhitzer“ , den ich nicht 
unorwidort lassen kann. Ich mufl diese Erwiderung 
bringen, obwohl ich mir vorgenommon habe, in 
absehbarer Zeit die Frage wieder in Angriff zu 
nehmen und das Berochnungsverfahren zu ver- 
bessern und za erweitern, im Zusammenhange 
mit Kontrollon, welcho dio heute ausgobildeton 
MeBverfahron fiir Gasmengen hoffentlich an dio 
Hand geben werden.

Aus dem Aldondorffschen Aufsatze ersehe 
ich, da(3 ein Rechenfehler bezuglieh der Wind- 
erhitzorheizflacho vorgekommen ist, und die 
Koeffizienten nochmals eine Aenderung erfahren 
miissen. Im iibrigon kann ich fiir Gesichtspunkte, 
die von Bedeutung sind, keino Nutzanwendung 
ziohen. Der Aufsatz gibt mir aber Gelegenheit, 
mein Verfahron zur Bestimmung von Warme- 
verluston unserer huttonmannischen Oefen und 
Apparato ausfuhrlicher, ais es geschehen ist, aus- 
einanderzusetzen. Dies soli zunachst geschehen:

Bekannt ist allen Fachgenossen das Verfahren, 
die Wiirmever] usto eines Winderhitzers, Hoch
ofens, Martinofens, oder was es sonst sei, aus der 
Differenz der Warmeeinnahme und Wiirmeausgabo 
zu bestimmen. Allo derartigen Verfaliren sind 
aber unzuvcrltissig, weil sio m it allen vorher ge- 
machten Fehlern und Ungenauigkeiten behaftet 
sińd. Ich fand nun ein unmittelbar zum Zioło 
fiilirendes Verfahren, indom ich dio theoretisehe Ver- 
bronnungsteinperatur mit der wirklichen verglich. 
Was theoretisehe Verbrennungstemperatur oder 
pyrometrischer Heizeffekt bedeutet, lehrt jedes 
Handbueh oder Lehrbueh der Hiittenkunde.

Eingebrachte W arm eeinheiten 
Suinrae ller Produkte aus Gcwiehtsmengen der 

Verbrennungserzeugnisse und ihrer spez. W arme,

......
Es mag angezeigt sein, hier durch ein Beispiel 

zu erlłiutern, welche Betrachtung dieser Formel 
zugrunde liegt.

Man denke sich einon Tiegelofenscliaeht ohno 
Tiegel, dor m it einer Gasflamme geheizt wird. 
Es soli die Annahme bestehen, daB auBen das 
Mauerwork durch ein ideales Isoliermittel gegen 
Luft und Boden yollstandig gegen Warmeduroh- 
gang abgeschlossen ist. Offenbar wird zunachst 
das Mauerwork den Verbrennungsgasen Warme 
entziehen und aufnehmen. Naeh einer gewissen 
Zeit wird aber das Pyrometer, das an der heifieśten 
Stelle eingefiihrt ist, nicht mehr steigen, sondern 
konstantę Temperatur, d. h. die theoretisehe Yer- 
brennungstemporatur, anzeigen.

Verbrennt z. B. Kohlenoxyd mit Sauerstoff ohno 
jeden UeberschuB volląfcandig zu Kohlensaure, so ist 

2403
T  =

1,57 X 0,40
=  3S000 C,

weil 1 kg Kohlenoxyd zu 1,57 kg Kohlensaure 
mit 2403 WE verbrennt, und die spezifische 
Wfirme der Kohlensaure bei 1900° =  0,40 ist.

Die lotztere mufi auf dio mittlere Temperatur t 
eingestellt werden.* Man nimmt am einfachsten 
diese zunachst an, reehnet und sieht, ob der 
doppelte Wert fiir T herauskommt. Wenn nicht, 
andert man, bis es stimmt.

I fflr 1 cbm  =  (0,37 +  0,00022. t)
Spez. W arme 

der Kohlensaure
0,37 +  0,00022 . t  

T 9 7 ~
Verbrennt Kohlenoxyd m it Luft bei einem 

UeberschuB von 50 °/o, so stellt sich die Mengo 
der Verbronnungserzeugnisse auf 1,57 kg Kohlen- 
siiuro +  0,28 kg Sauerstoff +  2,84 kg Stickstoff, 
zusammen 4,69 kg. Der Ziihler bleibt, dio Menge 
der Verbrennungserzeugnisse wird rund dreimal 
so groB. Die Vorbrennungstemperatur miiBte 
also, wenn die spezifischen Wśirmen keine Ab- 
weichung bedingten, auf ein Drittel heruntergehen. 
Im Hinblick auf die spezifischen Wiirmen** stellt 
sie sich allerdings abweichend ein:

2403
T =

1,57 X 0,29 +  0,28 X 0,23 +  2,84 X 0,20 
=  rund  1900°.

Bei Vorwiirmung von Gas oder Luft oder 
von beiden erscheint dio mit ihnen eingebrachte 
Warmemenge ais Zuwachs des Ztihlers, der Nenner 
bleibt bestehen.

Bis jotzt haben wir don Fali angenommen, 
daB die g o s a m t o  b e i  d e r  V e r b r e n - 
n  u n g e r z e u g t o W a r m e m e n g e  den 
Gasen zugefiihrt wird. —  Yerluste sollen ja nicht 
stattfinden —  daher muB unter diesen idealen 
Verlialtnissen daa Pyrometer die berechnete Tem
peratur, also die theoretisehe Verbrennungstempe- 
ratur, anzeigen.

Entfernt man die ideale Isoliermasse und 
stellt dadurch Verhaltnisso her, wie sie in Wirk- 
liehkeit bestehen, so wird dio Temperatur niedriger 
erscheinen. Der Ziihler erfiihrt eino Kiirzung um 
dio naeh auBen geflosseno Warmemenge, der 
Nenner bleibt. Daraus folgt, daB dieso nach auBen 
geflossene Warmemenge durch das Verhaltnis 
der theoretischen Temperatur zur wirklichen aus- 
gedruckt werden kann. Ist z. B. T Ł =  1 2 5 0 0 =  
theoretisehe Temperatur, T„ =  1 0 6 5 0 =  wirk- 
liche Temperatur, so betragt der Warmeverlust 
durch Wiirmeabgabe an dio Umgebung rd. 15 %.

In dieser Weiso habe ich dic Warmevcrluste des 
Winderhitzers auf 1 5 %  der vereinnahmten Wfirme 
berechnot. Eine Zahl, welche sich den Ergebnissen

* Der Einfacliheit lialber ist hier dio m ittlere Tem- 
peraturhohc gleich der halben Tem peraturhohe gesetzt.

** Spez. W arm e des Sauerstoffs
0,303 +  0,000027 . t  

fflr 1 kg =   m ------------

Spez. W armo des Stickstoffs
0,303 +  0,000027 . t

* „Stah l und Eisen“  1910. 27. Juli, S. 1275.
fur 1 kg =

1,26
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der Berechnung aus der Differenz der Warmę- 
einnahme und Wdrmeausgabe ganz gut anpafit.

Ich bitte nun den Leser, die Einwendungen 
nachzulesen, welche Aldendorff auf S. 1276 unten 
und auf S. 1277 macht. Er wird ersehen, dafi dieso 
Einwendungen nur auf Mifiverstandnis der Grund- 
lagen nicines Yerfahrens zuriickzufiihren sind. 
Die Warmeverluste driicken sich eben bei meinem 
Verfahren darin aus, dafi die Kuppeltemperatur, 
und dementsprechend dio mittlere Temperatur 
dos Windorhitzers und seiner Steino hinter der 
theoretischen zuriickbleibt.

Nun gibt Aldendorff ein anderes Verfahren 
an, um diesolbo Aufgabe zu losen: Er will ebenso 
wio ich die Warmeverlusto (dio Ausstrahlungs- 
verlusto, wie er sagt) unmittelbar ableiten. In 
diosem Fallo mufi man zunachst wissen, welche 
Faktoren fiir die GroBe der durch die Umfassungs- 
mauer des Winderhitzers entweichenden Warme- 
menge mafigebend sind.

Haben wir einen warmeerfiillten Korper
—  Dampfleitung, Ofen, Winderhitzer oder was 
es sonst sein mag — , so sind von EinfluB:

1. die OberfliichengroBe,
2. der Temperaturunterschied zwisehen dem 

Inneren und der umgebenden Luft,
3. dio Starkę der Wand,
4. das Warmeleitungsvormogen der Wand.
Dies letztere ist eben der heikle Punkt. Man

bat m it L o i t u n g s - und U e b o r  l e i t u n g  s- 
koeffizienten zu rechnen. Dio Warme flieBt beim 
Winderhitzer aus den Feuergascn auf dio feuer
festen Steine der Umfassungswand (Ueberleitung), 
fliefit durch die feuerfesten Steino (Leitung), 
von diesen auf das Eisenblech (Ueberleitung), 
dann durch das Blech hindurch (Leitung) und 
vom Blech auf die umgebondo Luft (Ueberleitung).

Da wiiren also drei Ueberleitungkoeffizienten 
und zwei Leitungskoeffizienten zu bestimmen. 
Zwei der Ueberleitungskoeffizientcn, der erste und 
der lotzte, werden durch dio Bewegung der Feuer
gase bezw. dor Luft beeinflufit.

Diese Aufgabo ist sehr scliwierig, wenn nicht 
unlosbar. Deshalb habe ich eben das obengenannto 
Yerfahren angewendet. Stellt man die Frage: 
„Bei weichen Winderhitzern wird der Warme- 
verlust, also dio Warmeabgabe an die Umgebung 
grofi sein“ ? so mufi die Antwort 1 anten: Bei 
solchen, die eino grofie Mantelflache bioten, dio 
sehr heiB d. li. mit hoher Durchschnittstemperatur 
im Inneren gefiihrt werden, bei solchen, die eine 
geringo Starkę der Umfangsmauer aufweisen, bei 
solchen, deren Steinmaterial eine grofie Wiirme- 
leitungsfiihigkeit besitzt, und bei solchen, deren 
Lago eino starkę Luftstrómung begiinstigt, welche 
den Mantel umspiilt.

Ich wende mich nun zu dem Verfahren, das 
Aldendorff angibt: Alle die GroBen, die er in
seiner Formel nennt, haben, mit Ausnahme der 
Grofie b (Heizfliiche, die zugleich Ausstrahlungs-

flaclio ist), garnichts m it der Aufgabe zu tun oder 
brauchen wenigstens garnichts mit der Aufgabe 
zu tun zu haben.

Dies trifft zu bei der GroBe W  (die unmittelbar 
zur Erhitzung der stiindlichen Windmenge er- 
forderliche W'armemenge), bei a (die Gesamt- 
heizfliicho des Winderhitzers), bei s (die arbeitende 
Steinmenge, d. h. dio nach innen gekehrte Stein- 
schicht des Umfassungsmauerwerks von der lialben 
Starkę des Fachwerksteins), ebenso bei t (dio 
mittlere Temperaturerhohung der Steinmasse s 
in der Gasperiode).

Aldendorff gibt die Formel
_  3 w X  b X  k — 0,75 X  s X  t X  a 

X  2 a — 3 b X  k
wobei x die ausgestrahlte Wiirmemenge des Wind
erhitzers in der dreistiindigen Gasperiode bedeutet. 
k ist ein Koeffizient, von dem noch die Redo 
sein wird.

Es liegt auf der Hand, dafi eine Formel, die 
fast nur GroBen enthalt, welche gar keinen EinfluB 
haben, und die fast alle GroBen, welelio Einflufi 
haben, unberiicksichtigt lafit, zu unrichtigen Er- 
gebnissen fiihren mufi. Dies wird auch bestatigt, 
wenn man die Zahlentafel auf S. 1229 betrachtet. 
Hier sind dio Werte fiir x  bei verschiedenen Werten 
fiir t  entwickelt. Es kommen sehr grofio Unter- 
schiede zur Geltung, auch wenn man ein und den- 
selben Wert fiir den Koeffizienten k anwendet. 
So wiirde z. B. bei k =  2,0 der Warmeverlust
1 444 209 WE bei t  =  0 und anderseits 0 WE  
bei t =  104,08 betragen. Mit anderen Worten: 
Ein schwach beanspruchter Winderhitzer (dann 
ist t  klein) wiirde einen ungeheuren Wiirmeverlust 
haben. Ein stark beanspruchter WTinderhitzer 
wiirde sehr geringen Wiirmeverlust haben, der 
sogar =  Nuli werden kann.

Das letztere widerspricht offensichtlich jeder 
Erfahrung, und anderseits lehrt schon eine ober- 
flachlicho Betrachtung, dafi die Unterschiede 
nicht so grofi sein konnen, wie sio Aldendorff 
berechnet. Ein Winderhitzer speichert eben eino 
enorme Wiirmemenge in sich auf, so dafi dio 
Innentempcratur nicht so bedeutend herunter- 
geht, auch wenn er sehr stark ausgepumpt wird, 
und dio Steine 50 bis 1000 an Temperatur ver- 
lieren. Ebensowenig wio es auf die Wrarmever- 
luste eines Kossels Einflufi hat, wenn die Dampf - 
spannung im Betriebe zuriickgeht, so ist es auch 
hier beim Winderhitzerbetricbe,

Wie sieht es aber bei naherer Betrachtung 
aus ? Ein Blick auf dfis Kurvenblatt meines 
Aufsatzes* lehrt, dafi bei 50 mm Tiefe, von der 
Innenkante des Umfassungsmauerwerks aus ge- 
rechnet, die Kurvo der Steintemperatur annahernd 
horizontal verlauft. Bei etwas grofierer Tiefe 
und erst recht bei dem Mauerwerk am Blech- 
panzer wird von Gas und Windperiode nichts

* „ S tah l und Eisen" 1909, 14. Ju li, S. 1062.



2004 Stalil und Eiaen. Zuschriften an die Redaktion. 30. Jahrg. Nr. 47.

mehr zu spiiren sein. Die Warmeverluste nach auBen 
sind also in der Gas- und Windperiode gleich. 
Daraus folgt, daB die GroBe von t keinen unmittel- 
baren EinfluB auf die War m e ver 1 uste haben kann.

Allerdings kann dor eine Winderhitzer groBere 
Wiirmeyerluste ais der andere haben, auch bei 
gleicher Bauart. Dann sind eben die durchschnitt- 
lichen Innentemperaturen yerschieden. Auf diese 
kommt es an und nicht auf dio Temperatur
erhohung t, die mit der Durchschnitts tempera tur 
gar nichts zu tun zu haben braucht.

Schwach beanspruclito Winderhitzer werden 
meist eino lioliero Innentemporatur haben ais 
stark beanspruchte Winderhitzer und deshalb 
auch lioliero Warmoverlusto, aber, wie gesagt, 
werden die Unterschiede geringfiigig sein.

Wenn die Aldendorffsche Formel riehtig wiire, 
so brauchte man in der Praxis nur den Weg ein- 
zuschlagen, den Winderhitzer auf das iiuBersto 
in der Windperiodo auszupumpen. Gelingt es, 
die Tomperaturerniedrigung der Steine auf 50 
bis 100° zu bringen, so wiirde der Winderhitzer 
ohne jeden \Varmeverlust arbeiten.

Wendot man dio Aldendorffsche Formel fiir 
don Fali an, daB der Winderhitzer auf Gas steht, 
so wird W =  Windwarmemenge =  0, und man 
erhiilt einen nogativen Wert fiir x, d. h. dio Aus- 
strahlungsverluste kehren sich um in Warmeein- 
nahmen aus der umgebenden Luft. Das ist natiir- 
lich unmoglicli. Wenn nun trotzdem die Benutzung 
der Formel einen Wert fiir x  ergibt, der sich dem 
meinigen nahert (10,8Go/o gegen 15 %), so liegt 
dies daran, daB Aldendorff unbewuCt das Resul- 
ta t einsetzt, das ihm auf Grund praktischer 
Erfahrung vorsehwebt.

Er glaubt mit seiner Formel den Wert x 
abzuleiten, tut aber in Wirklichkeit weiter nichts, 
ais den Kocffizienten k und den Temperaturwcrt t 
aus der genannten Tabelle so auszuwahlen, daB 
das Resultat m it der Praxis ungefahr uberein- 
stimmt. Er luitte dasselbe Ergebnis erzielt, auch 
wenn er GroBen in seiner Formel angewondet 
hiitte, die ganz und gar nichts mit Winderhitzern 
zu tun haben.

Man soli mich nicht miCverstehon: Ich habo 
nichts dagegen einzuwenden, daB eine Formel 
einem in der Praxis festgelegten Ergebnis gegen- 
iibergestellt wird, um die Werte eines Koeffizienten 
festzulegen und ihn fiir andere Falle anzuwenden. 
Yorbedingung ist aber, daB die Formel s ii m t - 
l i c h e  W e r t e ,  i n  r i c h t i g e  B e z i e h u n g  
z u  e i n a n d e r  ge  s t  el  11 , on  tl i  fil t , w e l c h o  
v o n  E i n f l u B  s i n d ,  u n d  d a B  d e r  
K o e f f  i z i o n t  k l a r  u n d  d e u t l i c h  g e - 
k e n n z e i c li n e t w i r d .

Auf der ganzen Linie versagt hier das yer
fahren Aldendorffs. Unter einom Koeffizienten 
k, „welcher angibt, das Wievielfache der dem

Yerhaltnis entspreehenden Warmemenge die

Flacho b in der Gasperiode aufnimmt“ , kann man 
sich mit dem besten Willen nichts vorstellen.

Aldendorff niaclit mir zum Vorwurf, daB 
ich nicht die Wiirmeverluste des Winderhitzers 
bei meinem Verfahren beriicksichtigt habe. Das 
ist sehr wohl geschehen. Dor Leser wird eine 
Wiirmebilanz finden, die diesen Verlust mit 15 % 
einsetzt. Bei der Berechnung der Heizflache ist 
diesem Yerluste Rechnung getragen dadurch, 
daB die mittlere Temperatur des Steinfacliwerks, 
in entsprechender "Weise gekiirzt in Ansatz ge
bracht ist, wie es der eingangs geiiuBerten An- 
schauung entspricht.

Cl a u s  t h a l ,  im August 1910.
Prof. Bernhard Osann.

*  **
Auf die vorstohenden Ausfiihrungen Osanns zu 

meinem Aufsatz muB ich, in moglichster Kurze, 
folgondes erwidern. Ich lialto mich dabei der 
Uebersichtlichkeit wegen an dio Reilienfolge der 
Osannschen Ausfiihrimgcn, trotzdem dadurch 
stellenweise eigentlich zusammengehorige Bemer
kungen auseinandergerissen werden.

Neu ist mir die Angabe Osanns (S. 1, Sp. 2, 
Abs. 4), daB bei Berechnung der theoretisehen Ver- 
brennungstemperatur (x) die spezifische Wiirino dor 
Vorbronnungsprodukte fiir die mittlere Temperatur

X ~2~~) e n̂Sese ẑt  "'erden muB, auch daim, wenn
alle Wiirmo in don Gasen bleibt, wahrend docli die 
n a c h  der Yerbrennung entstehenden Wiirme- 
abgaben mit der Verbrennungstemperatur nichts 
zu tun haben. In  diesem Fali durfte Osann bei 
seiner Berechnung der Verbrennungstemperatur 
der Hochofengase* nicht die spezifische Wiirme 
der Yerbrennungsprodukte boi einer Temperatur 
von 1000 0 einsetzen, sondern nur fiir eine Tempe
ratur von 665 °, denn nur dann ergibt die Rech
nung dio Yerbrennungstemperatur mit 2 x  665 =  
1330 °. Ist aber diese Temperatur riehtig, dann 
betragt die Wiirmeabgabo an die Heizflachen von 
Verbrennungsschacht und Kuppel, naeh Osann nur 
Ausstralilung, nicht mehr 1250—  1065 =  185 ° 
entsprechend 15% , sondern 1330-—-1065 =  265 ° 
entsprechend rund 20 % der gesamten eingefuhrten 
Warmemenge.

Zu S. 2, Sp. 1, Abs. 4 und 5. Ich muB aus 
den (S. 1276 bis 1277 unter 7) schon an- 
gegebenen Griinden dabei bleiben, daB dio Fol- 
gerung, welcho Osann aus dem beobachteten 
Yerlust von 15 % der eingebrachten Warme zieht, 
fiir die bei den Winderhitzern vorliegenden Ver- 
lmltnisse unzulassig ist. Die Methodo wiire nur 
dann zuliissig, wenn bis zum MeBpunkt der Tem
peratur in der Kuppel keine andere Warmeabgabe 
ais fiir Ausstralilung stattgefunden haben kann, 
und wenn auBerdem keine weiteren Ausstrahlungs- 
verluste mehr stattfinden konnen.

* „Stah l und Eisen“  1909, 14. Juli, S. 1064.
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Der Verlust von 15 % dor eingebrachten Warnie 
bis in die Kuppel ist nur ein Beweis dafiir, daB 
diese Wiirmemenge in die Steine der bis dahin von 
den Heizgasen bespiilten und geheizten Flachen 
eingedrungen ist; wie diese eingedrungene Warme
menge spater verbraueht wird, hat m it dieser Tat- 
sache keinen Zusainmenhang. Nun sind aber von 
den 155 qm Gesamtheizflache von Verbrennungs- 
sehacht und Kuppel 62 qrn =  40 % nicht aus- 
strahlende Heizfliiche der Innenseite des Ver- 
brennungsschaehtes, und 93 qm =  60 % aus- 
strahlende Heizfliiche der AuBenseite des Yer- 
brennungsschaehtes und der Kuppel. Nimmt man 
an, dafi die eingebraehto Warnie sich auf die hier 
in Betracht kommenden Flachen gleiehmufiig ver- 
teilt, was bei der Gleiehartigkeit der Flachen ohne 
Bedenken geschehen kann, so sind in die aus- 
strohlenden Heizfliiehen auch nur 60 % des 
ganzen Warmeverlustes, also 9 % der einge- 
brachten Warmemenge, eingedrungen, und nur 
dieso 9 % konnen fiir diesen Teil des Wind
erhitzers ais hochstnioglicho Ausstrahlung in Be
tracht kommen.

Anderseits hat Osann, wie ich ebenfalls schon 
auf S. 1278 naehgewiesen habe, dio ganze Aus
strahlung der 311 qm Ausstrahlungsflache des 
Mantelmauerwerks vernachlassigt. Ein Mifiver- 
stiindnis der Grundlage der Osannschen Methode 
der Berechnung der Ausstrahlung liegt bei mir 
keinesfalls vor.

Die Tatsache, dafi sich der von Osann ange- 
gebene Ausstrahlungsverlust von 15 % der ge- 
samten eingefiihrten Warmemenge der Berechnung 
der Warmebilanz gut anpafit, beweist nichts, wenn 
man die Voraussetzung auf beiden Seiton in 
Einnahme und Ausgabe gleichmiifiig in Ansatz 
bringt, wio von Osann geschehen, also eine solche 
Gasmenge ais in den Winderliitzer eingefiihrt 
a n n i m m t , welche ausreicht, um den Bedarf 
fiir Winderhitzung plus Yerlust durch die Essen- 
gase plus Verlust durch die a n g e n o m  m e n e 
Ausstrahlung zu docken, denn dann muB nach 
Abzug der feststehenden Ausgaben fiir Wind
erhitzung und Verlust durch Essengase auf beiden 
Seiten immer gleiches iibrig bleiben.

Zu S. 2, Sp. 1, Abs. 6, bis S. 2, Sp. 2, Abs. 2 einschl. 
Ich will zur Kiirzung der sonst zu don einzelnen 
Punkten der Osannschen Kritik erforderlichen Aus
fuhrungen hier die Ermittlung der Ausstrahlung 
nach meiner Methode fiir den von Osann in seinem 
Originalaufsatz behandelten Fali folgen lassen, auf 
der von Osann angegebenen Grundlage 15 % Wiirme- 
abgabe in Yerbrennungsschacht und Kuppel und 
ergiinzt durch die Berechnung der Warmemenge, 
welche von der Mantelflache aufgenommen und 
ausgestrahlt wird. Die gesamte eingefiihrte Wiirme- 
nienge sei w. Wio yorstehend naehgewiesen , ver- 
teilt sich dio ganze Warmeabgabe in Yerbremiungs
schacht und Kuppel, 0,15 w, so, dafi davon auf
genommen werden:

Von den ausstrahlenden Fliiehen 00 % =  0,09 w 
„ „ nieht „ „ 40 % =  0,00 „

Die Essengase entfdhren ....................... 0,2254 „
Zur Heizung dos Gitterwerks und des *

Mantelmauerwerks yerblefben . . . .  0,G24G „
zusammen 1,0000 w 

Diese 0,6246 w verteilen sich auf 4634 qm 
Gitterheizflache und 311 qm Mantelheizfliiche; 
zusammen 4945 qm Heizfliiche.

Nimmt man an, dafi die Wiirmeverteilung auf 
diese Heizfliiehen gleichmaBig ist, so entfallen auf

* 0.0246dic Mantelflache .311 =  0,0393 w. Nimmt494o
mail aber an, daB bei der ungiinstigen Lago der 
Mantelflache fiir dio Beheizung diese Flachę nur 
3/ 4 dor eben berechneten Wimncmenge aufnimmt, 
wie ich das auch in meiner Reclinung auf S. 1278, 
Sp. 2 getan habe, so entfallen auf dio Mantelflache 
nur 0,0295 w. Dio ausstrahlenden Heizfliiehen 
haben daher aufgenommen:

0,09 +  0,0393 =  0,1293 w, 
bezw. 0,09 +  0,0295 =  0,1195 w.

Nimmt man nun weiter an, daB diese ganze auf- 
genommene Warmemengo ais Ausstrahlung ver- 
loren geht, so sind auch die eben genannten Zahlen,
12,93 % bezw. 11,95 % der gesamten eingofuhrten 
Wiirmemenge, dio hochst móglicho Ausstrahlung, 
denn es kann nicht mehr Warnie von den be- 
treffonden Fliiehen ausgestrahlt werden, ais sio 
aufgenommen haben, wenn man nicht annehmen 
will, daB z. B. eino Ueberleitung von Warnio aus 
dem lnnern des Winderhitzers nach don Aus- 
strahlungsflachen stattfindet, wofiir jodo Grund
lage fehlt. Eine solche konnte bei dom geringen 
Temperaturgefalle auch nur sehr gering sein. Ein 
mit der zuletzt angegebenen Zahl, 11,95 % hochst- 
inogliche Ausstrahlung, genau iibereinstimmendes 
Resultat ergibt meine Formel, wenn man darin 
den S. 1278, Sp. 2 berechneten Koeffizienten 
k =  1,95, nieht den nach oben abgerundeten k =  2, 
wie in der Zahlentafel auf S. 1279, cinsetzt.

Da nun ferner in den beiden Perioden, Heiz- 
undWindperiode, die W armeverhaltnisse im Dureh- 
schnitt gleich sind, so sind von der im ganzen aus- 
gestrahlten Warmemenge, der Zeit entsprechend, 
in der Hcizperiode bereits 2/ 3 ausgestrahlt, und am 
SchluB der Heizperiode bleibt V3 dieser Wtirme- 
menge, also */, . 0,1195 w in den Steinen der Aus- 
strahlungsflachen aufgespeichert, um in der Wind- 
periodo ausgestralilt zu werden. Dieser aufge- 
speichorto Wiirmeteil bedingt eine ganz bestimmte 
Temperaturerliohung der zu den Ausstrahlungs- 
flachen gehorigen Steinmenge, welche in meiner 
Formel mit ,,t“ bezeiehnot ist.

Wird nun aber die Ausstrahlung geringer, ais 
eben ais hochstmoglich naehgewiesen, kann daher 
ein Teil der von den Steinen der Ausstrahlungs- 
flachen aufgenommenen Wiirmemengo zur Wind
erhitzung benutzt werden, so strahlt auch in der 
Heizperiode eino entsprechend geringere Wiimie- 
menge aus, und da die ganzo Włirmeaufnahme sich
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nur der verringerten Ausstrahlung und don Vcr- 
hiiltnissen dor Heizflaehen entsprechend ermaOigt, 
so bleibt am Ende der Heizperiode eine entsprechend 
groBere Warmemenge in den Steinen aufgespeichert; 
diese niuB eine entsprechende weitere Temperatur - 
steigerung in den Steinen uber das eben genannte 
MaB hinaus verursachen, so daB eine bestimmte 
GroBo dieser Temperatursteigerung auch einer 
ganz bestimmten Verringerung der Ausstrahlung 
entsprieht. Die Grenze in dieser Richtung wird 
erreicht, wenn man sich dio ganze Ausstrahlungs- 
fliiche mit einem idealen Wiirme-Isoliermittel um- 
hiillt denkt, so daB dio Ausstrahlung 0 werden 
muB, und dio ganze von den Steinen der Aus- 
strahlungsflachen in der Heizperiode aufgenommeno 
Warmemenge aufgespeichert und in der Wind- 
periode zur Winderhitzung benutzt wird. In  
diesem Fali sind in den Winderhitzer noch einzu- 
fiihrcn: fiir Winderhitzung . . . 4 633 100 WE,
fur Verlust durch die Essengase 1 348 180 „ 

zusammen 5 981 280 WE, 
davon entfallen auf dio Ausstrahlungsfliichen wie 
oben nachgewiesen 11,95 % =  714 770 WE. Durch 
diese wird die angenommene Steinmenge von 
28 080 kg um 101,8 0 erhitzt. Das stimmt wieder 
mit meiner Formel, wenn darin der berechnete, 
nicht nacli oben abgerundete Koeffizient k =  1,95 
cingesetzt wird.

Umgekehrt wiirde, falls die Ausstrahlung 
grofier wiirde, ais durch die von den Ausstrahlungs- 
fliichen aufgenommene Warmemenge gedeckt ist, 
die Warmeaufspeichorung in den Steinen der Aus- 
strahlungsflachen am Endo der Heizperiode mit 
der wachsenden Ausstrahlung stetig kleiner, die 
Temperatursteigerung der Steino entsprechend 
immer geringer worden, bis daB sclilieBlich —- wenn 
die Ausstrahlungsfliicho aus einem idealen Warme- 
leiter bestande, z. B. aus einem diinnen Blech- 
inantel ohne Steinausfiitterung, eventuell mit 
Wasserkiihlung —  dio Temperatursteigerung (der 
Steine) der Ausstrahlungsflachę =  0 wiirde. Dann 
ware der ganze auf die Ausstrahlungsfliichen fallende 
Teil der Wiirmeeinnahme schon in der Heizperiode 
ausgestrahlt, und die in der Windperiode ein- 
tretende Ausstrahlung muBte aus anderen Quellen, 
z. B. direkte Leitung aus den Steinen im Innern 
des Winderhitzers, bei dem hohen Temperatur- 
gefiille wohl moglich, gedeckt werden. Meine 
Formel liefert zwar auch fiir diesen Fali noch 
richtige Resultate, man braucht aber einen solchen 
Fali bei Winderhitzern nicht zu beriicksichtigen.

Alle eben fiir einen besonderen Fali ausein- 
andergesetzten Verhaltnisse beriicksichtigt dio von 
mir aufgestellte Formel und gibt deshalb auch 
gleiche Ergebnisse. Ob sie den Tatsachen genau 
entsprechende Resultate liefert, das hangt einzig 
davon ab, ob die angenommene Wiirmeverteilung, 
also der Koeffizient k, richtig gewahlt ist; ich 
habe schon S. 1277, Sp. 2, Abs. 2 darauf aufmerk- 
sana gemacht, daB dio hierzu erforderlichen genauen

Unterlagen nicht bekannt sind, und daB meine 
Formel deshalb nur Annaherungswerte liefern kann. 
Ebenso habe ich an derselben Stello ausdriicklich 
darauf hingewiesen, daB meine Formel wegen der 
fehlenden Unterlagen nur geeignet ist, ein „zu- 
treffendes Bild iiber die bei den gegebenen Ver- 
haltnissen m o g l i c h e  (besser vielleicht,h o c h s t - 
m o g 1 i c li o‘) Ausstrahhmg zu geben“. DaB dio 
berechnete hochstmogliclie und angenommene Aus
strahlung auch tatsiichlich vorhanden ist, habe ich 
nicht behauptet; es kam mir im wesentlichen nur 
darauf an, nachzuweisen, daB dio von Osann an- 
gegebene Ausstrahlung und der danach berechnete 
Gasverbrauch zu hoch ist.

Nacli diesen allgemeinen Auseinandersetzungen 
iiber die Entwicklung meiner Formel kann ich mieli 
wegen der einzelnen Einwiirfo Osanns gegen meino 
Rechnung kurz fassen.

Zu S. 2, Sp. 2, Abs. 3 bis 6 und S. 3, Sp. 2, 
Abs. 1 bis 3. Dio zur Winderhitzung in den Wind
erhitzer eingebrachte Warmemenge, w meiner 
Formel, ist wesentlich fiir die GroBo der Aus
strahlung, denn von dieser Warmemenge hangt bei 
sonst gleichen Yerhaltnissen ausschlieBlich ab, 
welche Wiirmemengen dio Ausstrahlungsfliichen in 
der Heizperiode aufnehmen und deshalb auch nur 
ausstrahlen konnen. Auch die GroBe der Gesamt- 
heizflache, a meiner Formel, neben der Gro Be der 
Ausstrahlungsflaehe b ist wichtig, da von dem Ver- 
haltnis b : a zum grol3en Teil die Wiirmeverteilung, 
also auch die Warmemenge abhiingig ist, welche 
dio Ausstrahlungsfliichen in der Heizperiode auf
nehmen. Ebenso sind s und t wichtig, da sich nur 
daraus berechnet, welcher Teil der aufgenommenen 
Warmemenge am SchluB der Heizperiode in den 
Steinen der Ausstrahlungsfliiehen aufgespeichert 
bleibt, welcher Teil deshalb bereits in der Heiz
periode ausgestrahlt ist, und welcher Teil erst in 
der Windperiode ausgestrahlt wird; s und t werden 
nurentbehrlich, wennmanausschlieBlich diehochst- 
mogliclie Ausstrahlung borechnen will, wie ich das 
S. 1279, Sp. 1 oben, nachgewiesen habe. Ob es 
dabei richtig ist, naeh dem Vorgang von Osann 
nur die halbe Dicke der Gittersteino ais arbeitende 
Steinmenge in Rechnung zu ziehen, oder die ganze 
Steinmasse dor AnBenwande, lasse ich dahinge- 
stellt, ich wiirde an sich letzteres vorziohen, doch 
wird bei richtiger Anwendung eine Aenderung der 
Ergebnisse dadurch nicht lierboigefuhrt.

Dio Temperaturerhohung der Steine der Aus
strahlungsflachen in der Heizperiode t  ist an sich 
niemals ein Zeichen der Beanspruchung eines W ind
erhitzers; wohl muB t bei sonst gleichen yerhalt
nissen groBcr werden, wenn die Beanspruchung, 
also die e i n g e b r a c h t e  Warmemenge groBer 
wird; es kami aber auch anderseits, bei anderen 
Yerhaltnissen, t  sehr klein sein bei groBer Bean
spruchung; wenn z. B. die Ausstrahlungsflaehe ein 
idealer Warmeleiter ist, wird t  =  0, auch wenn 
man unendliche Wiirmemengen in den Wind-
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erhitzer einbringt; und ebenso wird t auch bei 
geringer Beanspruchung des Winderhitzers ver- 
hiiltnismaBig sehr grofi, wenn dio Ausstrahlungs- 
flachen einen idealen Wiirmeisolator bilden, da 
dann dio ganze von diesen Fliiclien aufgenommeno 
Warmemenge am Endo der Heizperiode aufge- 
speichert bleibt.

Zu S. 3, Sp. 2, Abs. 4 und 5. DaB schwach 
beanspruchto Winderhitzer eine hohere Innen- 
temperatur haben sollen, ais stark beanspruchte, 
kann unmoglich richtig sein, eino geringere einge- 
fiihrte Warmemenge kann keine hohere Temperatur 
bringen, ais eine groBere Warmemenge. Osanns 
Angabe kann nur zutreffen, wenn ein Winderhitzer 
gegenUber dem Warm9verbrauch dureh den Wind 
zu stark goheizt ist, dann muB sich aber von selbst 
ein Ausgleich dadurch ergeben, daB der dureh- 
geblasene Wind warmer wird.

In Wirklichkeit liegt der Fali umgekehrt; soli 
derselbe Winderhitzer eine groBere Windmenge auf 
gleiche Temperatur oder die gleiche Windmenge 
auf eine hohere Temperatur erhitzen, also starker 
beansprucht werden, so miissen unbedingt die 
Steino heiBer sein, also eine hohere Innentempe- 
ratur vorhanden sein, ais bei kleineren Wind- 
mengen oder geringerer Windtemperatur.

Ebenso ist es unmoglich, daB dio Ausstrahlung 
=  0 wird, wenn es „gelingt, die Temperatur- 
emiedrigung der Steino (in der Windperiode) auf 
50 bis 100 0 zu bringen“.

Zu S. 3, Sp. 1, Abs. 6, und Sp. 2, Abs. 1. 
w ist dio in den Winderhitzer tatsachlich e i n  - 
g e b r a c h t e  Warmemenge, welcho unter gc- 
wohnlichen Verhaltnissen zur Winderhitzung be- 
nutzt werden soli; ob dieso Benutzung nach er- 
folgter entsprechender Heizung aber tatsachlich 
stattfindet, ist in der hier in Betracht kommendon 
Zeit, namentlich in der Heizperiode, fiir die GroBe 
der Ausstrahlung yollstiindig gleichgiiltig. Heize 
ich einen Winderhitzer statt zwei Stunden drei 
Stunden mit derselben stiindlichen Gasmenge, so 
bleibt in den ersten zwei Stunden die Ausstrahlung 
genau dieselbe wio friiher, in der dritten Stunde 
muB die Ausstrahlung fiir dio Zeiteinheit noch 
groBer worden, da inzwischen der Winderhitzer 
warmer geworden, und daher das Temperaturgefallo 
zwischen Ausstrahlungsflache und umgebenderLuft 
groBer geworden ist. Wohl wiirdo dio Osannsche 
Deutung der Formel sich rein rechnerisch ergeben, 
wenn man die Formel mit dem Wert w =  0 ein
fach auflost, man muB aber bei einer mathe- 
matischen Formel beriicksichtigen, auf weleher 
Grundlago und fiir welcho Verhiiltnisse sie auf- 
gestellt ist. Fiir meine Formel ist u n b e d i n g t o 
V o r a u s s e t z u n g ,  daB der Winderhitzer tat
sachlich mit einer meBbaren Warmemenge geheizt 
werden muB, und x  immer nur ein Teilbetrag der 
e i n g o f i i h r t e n  Warmemenge sein kann; wird 
w =  0, so gibt es aueh keine Ausstrahlung mehr 
auBer der dureh die friiher aufgespeicherte Warme-

X L Y II.,„

menge verursaehten, welche hier nicht in Betracht 
kommt.

Welches Resultat aus meiner praktisehen Er- 
fahrung ich unbewuBt in meino Formel eingesetzt 
haben soli, um ein Ergebnis zu erhalten, das 
sich angeblich dem Osannsclien niihert, tatsachlich 
aber um 20 % von ihm abweicht, mogo Osann 
nachweisen, ebenso, wie ich den Koeffizienten k 
und don Wert t aus der Zahlentafel so ausgewahlt 
habe, daB das Resultat mit dor Praxis ungefahr 
ubereinstimmt. DaB man mit beliebig anderen 
in meino Formel eingesetzten Werten ebenfalls 
Resultate erhalt, ist selbstyerstandlich, es kommt 
nur darauf an, ob dieso Werte und Resultate 
begriindet sind; ich glaube, im vorstehenden 
nochmals naehgewiesen zu haben, daB ich keine 
unbegriindcten Werte in meine Rechnung einge
setzt habe.

Zu S. 3, Sp. 2, Abs. 3. Der Koeffizient k 
meiner Formel ist, wio die Entwicklung auf S. 1277 
und 1278 klar ergibt, nichts anderes ais ein Aus- 
druck fiir die Warmeverteilung auf die einzelnen 
Heizfliiclien im Verhiiltnis zu ihrer GroBe.

Ais Beispiol diene folgendes: Nach Osann haben 
die 155 qm Heizflache von Verbrennungssehacht 
und Kuppel 15 % der ganzen eingebrachten Warme - 
menge aufgenommen. Da nach Abzug von 22,54 % 
Yerlust dureh Essengase nur 77,46 % der eingo- 
brachten Warmemenge von den Steinen aufge-

15nommen werden, so sind d a s ■ 100 =  19,37 %77,40
der aufgenommenen Warmemenge. Die GroBo

155dieser Heizflachen ist aber nur - . 100 =  3,04 %
o 100

der ganzen Heizfliicho; bei gleiclimaBiger Warmo- 
verteilung in der ganzen Heizflache durften die 
155 qm auch nur 3,04 % der gesamten aufge
nommenen Warme aufnehmen; da sio aber 19,37 % 
aufgenommen haben, so ist fiir diese Flachen der

Koeffizient k =  — C,37. DaB der Koeffizient k3,04
sich bei anderen Yerhaltnissen iindem muB, diirfte 
ohne weiteres klar sein. Benutze ich z. B. einen 
gegebenen Winderhitzer zur Erhitzung einer erheb- 
lich gróBeren Windmenge, und muB ich deshalb auch 
eine entsprechend groBere Gasmenge yerbrennen, 
oder gehe ich fiir die Erhitzung der gleichen Wind
menge zum Betrieb m it vier Winderhitzern iiber, 
so wird sicher eine wesentlicho Verschicbung in 
der Warmeaufnahmo der yerschiedenen Heiz
flachen eintreten; das ergibt sich schon daraus, 
daB nach Osann* der Wiirmeubergang vom Gas 
auf die Steine wesentlich von der Gasgeschwindig- 
keit abhiingig ist. Zur Erkenntnis der neuen Ver- 
haltnisso wiire mindestens eine Temperaturmessung 
in der Kuppel erforderlich, um zu sehen, wieviel 
Warme bis dahin abgegeben ist.

Zu S. 3, Sp. 2, Abs. 4. Ich habe niemals 
behauptet, daB Osann bei Aufstellung der Warme-

* „Stah l und E isen“ 1909, 14. Juli, S. 1061.
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bilanz der Winderhitzer — gemeint sind wohl dic 
in „Stahl und Eisen“ 1909, S. 1107 bis 1108 und 
S. 1692 stehenden —  dio Warmeyerluste der 
Winderhitzer durch Ausstrahlung nicht beriick- 
sichtigt hat, sondern daf.i die Nichtberucksiehti- 
gnng bei der Berechnung der Heizflache erfolgt 
sei (Stahl und Eisen“ 1909, S. 1148). Ich halte 
diese Behauptung, die sich auf die angezogenen 
Stellen des Osannschen Aufsatzes stiitzt, voll auf- 
rccht. Nicht zutreffend ist dio Angabe Osanns, 
dafi bei Berechnung der Heizflaehen dem Aus- 
strahlungsverlust dadurch Rechnung getragen sei, 
daB die mittlere Temperatur des Steinfachwerks 
(Gitterwerks) „i n e n t s p r o c h e  n d e r  W e i s e  
g e k ii r z t “ in Ansatz gebracht sei.

Osann hat („Stahl und Eisen“ 1909, S. 114:7, 
Sp. 2, vorletzter und letzter Absatz) die hochste 
mittlere Temperatur des Steinfachwerks, am Ende 
der Gasperiode, auf 655 0 berechnet; ferner hat 

Osann („Stahl und Eisen" 1909, S. 1148, Sp. 1

U e b e r  den  h eutigen  Stand der

In dem in Nr. 33 und 34: dieser Zeitschrift 
reroffentlichten Vortrage .des Herm  Oberinge- 
nieurs C. G r o s s e , gehalten auf dem V. Inter
nationalen KongreB fiir Bergbau, Hiittenwesen, 
angewandte Mechanik und praktische Geologie, 
findet sich auf Seite 1404 eine Zusammenstellung 
der in Deutschland und Luxemburg in Gebrauch 
befindlichen Gasreiniger nebst einem dazugehori- 
gen Schaubild, welche geeignet ist, die obwaltenden 
Yerhaltnisse in durchaus unrichtigem Lichte er- 
scheinen zu lassen.

Nach dieser Zusammenstellung bleiben im 
deutsch-luxemburgischen Bezirk etwa 2 800 000 
cbm Gichtgas in der Stunde ungereinigt, wahrend 
der iibrige Teil des bei den Hochofen fallenden Gases 
m ittels Apparaten von Zschocke, Theisen, Bian 
und Schwarz gereinigt werden soli. Die Firma 
G. Schiele & Co., G. m. b. H ., Frankfurt a M.- 
Bockenheim ist hierbei nicht erwahnt, obwohl 
diese die erste war, deren Apparate zur mechani- 
schen Gichtgasreinigung yerwendet wurden. Bis 
heute hat diese Firma fiir das in Rede stehende 
Gebiet iiber 200 dernrtige Apparate geliefert, die 
eino Gesamtstundenleistung yon 5 900 000 cbm 
haben. Wenn der Vortragende, der Oberingenieur 
der Firma Zschoeke ist, trotz alledem die Firma 
G. Seliiele & Co., G. m. b. H. nicht anfiihrt, so 
wirkt das um so auffallender, ais die Firma G. 
Schiele & Co. lange Jahre seiner Firma die Appa
rate lieferte, bis diese dazu iiberging, die Apparate 
nachzubatten (ygl. „Zeitschrift des Vere'nes deut
scher Ingenieure" 1900, 1. Sept., S. 1400. Ab
bildungen 16— 18).

F r a n k f u r t  a. 51. - B o o k e n h e i m , Sept. 1910.
fi. Schiele Co., O. m . b. l l .

* **
Die Verwendung der V e n t i l a t o r e n  zum 

Zwecke der Gichtgasreinigung habe ich in meinem

oben) den mittleren Temperaturabfall der Steine 
auf Grund eines Warmeverbrauchs nur zur Wind- 
erhitzung von 4 633 100 WE berechnet auf 46 ®. 
Die mittlere Steintemperatur in der Windperiode

betriigt daher — — 032 °, rund 630 °.

und diesen Wert hat Osann bei Berechnung der 
Heizflache, bezw. bei der darin enthaltenen Be
rechnung des Ivoeffizientenk1, dem einzigen Punkt, 
bei dem diese Steintemperatur in Betracht kommt, 
u n g o k i i r z t  in voller Hohe eingesetzt. 

G o d e s b e r g ,  im Oktober 1910.
Ch. Aldendorff.

* *
*

Indem ich auf meinen Aufsatz und die Aus- 
fiihrungen meiner Zuschrift yerweise, halte ich 
eine Entgegnung fiir zweeklos.

C l a u s t h a l ,  im Oktober 1910.
Professor B . Osann.

ichtgasre in igun g  in D eu tsch lan d .

Vortrage im allgemeinen und nur kurz erwahnt. Ich 
glaubte berechtigt zu sein, mich in diesem Punkto 
kurz fassen zu diirfon, da dio Verwendung von Ven- 
tilatoren zum Zwecke der Gichtgasreinigung bereits 
seit langerer Zeit bekannt ist und des ofteren dar- 
iiber Veroffentliehungen erschienen sind. Da meines 
Wissens dio Firma S c h i e l e  & Co. in Frankfurt 
a. M. fiir die Zwecke der Gichtgasreinigung 1 e d i g - 
l i c h  Ventilatoren herstellt, so ist der Name der 
Firma Schiele in meinem Yortrag iibergangen wor
den, ohne dafi irgend eine besondore Absicht dabei 
yorgelegen hat.

Yon den Feststellungen der Firma Schiele & Co. 
nahm ich mit groBem Interesse Kenntnis. Was 
dio nominelle Leistung der yon der Firma Schiele
& Co. gelieferten Ventilatoren anbetrifft, so kann 
dieselbe richtig sein, ohne dafi die Angaben, welche 
ich in meinem Vortrage iiber die nach den yer
schiedenen Systemen gereinigten Gasmengen an
gegeben habe, einer Korrektur bediirfen. Es ist 
selbstyerstandlich, dafi die nominelle Gesamt- 
leistung der iiberhaupt abgelieferten und im Bau 
befindlichen Apparat© der yerschiedenen Systemo 
groBer ist, ais dio von mir in dem erwiihnten Schau
bild angegebene Gesamtleistung der zurzeit effektiy 
gereinigten Gasmengen, da
1. ein groBer Teil der gelieferten Apparate Reserve- 

apparate sind, •
2. die in Betrieb befindlichen Anlagen nur zum 

Teil mit der yorgesehenen nominellen Leistung 
arbeiten (yielfach iiberhaupt nur zu einem ge- 
ringen Bruchteil belastet werden konnen),

3. sehr viele der gelieferten Apparate der einzelnen 
Systemo im Laufe der Jahre durch neue Appa
rate gleicher oder anderer Systeme ersetzt 
worden sind.

C. Grosse.
M e t z ,  im  O ktober 1910.
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Patentbericht.
D e u ts c h e  P atentanm eldungen .*

7. November 1910.

KI. 12 c, J  12 007. Schleudervorrichtung m it auBercm 
unii inncrom Mantcl zum Abscliciden fcstcr und fliissiger 
Korper aus Gasen. F ritz  Jaeger, Frankenthal, Pfalz.

KI. 18 b, I) 23 242. Mehrherdiger Flammofen, ins- 
besondere fiir die Stahlerzeugung. Richard Dietrich, 
Bochum, Joachim str. 3.

KI. 19 a, G 25 340. U nterlagsplatte fiir Eisenquor- 
■schwellen-Oberbau. Georgs-Marien-Bergwerks- undH utten- 
Vcrein, Akt.-Ges., Osnabriick.

KI. 24 e, T 12 952. Umsteuerungsvorriclitung fiir 
die Ventile und Geblase von Gaserzeugern, insbesondere 
Wassergaserzeugern. Cornelius Brittiffce Tully, Wood 
Green, County of London, Engl. Prioritiit der Anmel- 
dung in GroBbritannicn.

KI. 81 e, S t 14 099. Verladevorrichtung fiir Koks aus 
Koksofen u. dgl. E rnst Storl, Tarnowitz, O.-S.

10. November 1910.

KI. 1 a, Seli 35 597. Verfahren zum Ausscheiden 
des Brandschiefers aus der Kohle auf nassem Wege. 
Paul Schondeling, Langendreer b. Bochum.

KI. 10 a, G 30 532. Yorrichtung zum Oeffnen und 
SchlieBen der Tiiren bei Koks- und anderen Reihenofen 
m ittels fahrbarer, die Tiiren in schriig aufsteigender 
R ichtung abhebender Hebelvornchtung. Grono & Stocker, 
Oberhausen, Rhld.

KI. 10 a, 11 39 752. Absperr- oder Umstellorgan 
m it einem oder zwei Ausgiingen, zur zwangliiufigen Fiih- 
rung der Gase aus Destillationsofen fur trockene Destilla
tion der Steinkohle usw. Maschinen- und Armaturen- 
fabrik vorm. H. Breuer & Co., Hochst a. M.

KI. 10 a, Sch 32 712. Koksofen m it seitlich aus- 
wechsclbaren Gaszufiihrungsrohren, aus denen das Gas 
durch Diiscn auf jede Heizwand yerteilt wird. Dr. F. 
Schniowind, New York.

KI. 24e, O 7103. Gaserzeugcr m it drehbar wagerechter 
Vergasertrommel, insbesondere fiir Staubkohle. Oester- 
reichischer Verein fiir chemische und metallurgischo 
Produktion, Aussig a. E.

14. November 1910.

KI. 10 a, Sch 32 713. Yerfahren und Yorrichtung 
zur Entleerung von Yerkokungskammern m it senkbarem 
Boden. Dr. F . Schniewind, New York.

KI. 21 h, Sch 35 674. Drehbarer elektrischer Ofen. 
Gustav von Schatzl, Klagenfurt.

KI. 24 e, S 30 148. Schiirvorrichtung fiir Gaserzeuger 
m it auf der drehbaren Deckplatte schwingbar ange- 
ordneten, auf und nieder beweglichen Schiirhaken. Samuel 
Bertram  Sheldon, South Bethlehem, Penns., V. St. A.

KI. 24 f, B. 56 552. W anderrost m it querliegenden, 
drehbar in den Fiihrungsketten hangenden Roststiiben. 
J .  Belger, Z ittau.

KI. 31 a, C 16 826. Abhebbarer Tiegelofen m it im 
Ofenmauerwerk liegenden Abzugskanalen fiir die Ycr- 
brennungsgase und einem der Luftzufiihrung dienenden 
Unterbau. Paul Cousin, Loos-lez-Lille, Frankr.

KI. 31 b, G 31426. Formmaschine, m it einem ais 
Fullrahm en ausgebildeten Form kastentrager. Rudolf 
Geiger, C annstatt, Paulinenstr. 27.

KI. 49 d, P  22 201. Maschine zur Erzeugung von 
Feilen- und Raspcnhieb. Gottlieb Peiseler, Remscheid- 
Haddenbach.

D e u ts c h e  G eb rau ch sm u stere in tragu n gen .
7. Novembcr 1910.

KI. 24 f, Nr. 439 474. Rost fiir Gaserzeuger m it 
unterem WasserabschluB. Herm ann Goehtz, Hannover, 
Stolzestr. 21.

KI. 31 a, Nr. 439 227. Schmelztiegel m it innerem 
Hohlzylinder. Heinrich Liebmann, Chemnitz, K aiserstr. 25.

KI. 31 b, Nr. 439 230. Handformmascliino m it obercm 
Druck und Abhebplatte. Hasper EisengieBerei Akt.-Ges. 
vorm. Freytag & Co., Haspe.

KI. 31 c, Nr. 439 233. Kernnagel. Richard Stumpff, 
Oberschonau, Kr. Schmalkalden.

KI. 31 c, Nr. 439 382. Werkzeug zur Ilerstellung 
von symmetrischen M odellplatten in Gips und Metali 
ohne Zirkoliibertragung. Josef Edinger, Dusseldorf, 
E lisabethstr. 66.

KI. 31 c, Nr. 439 509. Kernstiitze fiir GieBercizwecke 
m it drei gegeneinander yersetzten Yerbindungsbolzen.
O. Th. Glockler, Spezialfabrik fiir GieBcreibcdarfs-Artikel, 
Kahl a. M.

KI. 31 c, Nr. 439 518. Form kastcnverbindungs- 
scliraube zum Zusammenhalten mehrerer Form kasten
rahmen ubereinander. Gustav Heilmann, Schoneberg, 
Eberstr. 10.

14. November 1910.
KI. 7 a, Nr. 439 994. Fahrbarer Hebetisch fiir Walz- 

werke. Markische M aschinenbauanstalt Ludwig Stuckcn- 
holz, A.G., W etter a. Ruhr.

KI. 7 a, Nr. 440 579. Walzwerk, dessen Oberwalze 
in einem zweiteiligen Iliingebugel leicht auswechselbar 
gelagert ist. R obert Fischer, Pforzheim i. B.

KI. 18 c, Nr. 440 409. Deckel fiir Tiefofen u. dgl. 
Markische M aschinenbauanstalt Ludwig Stuckenholz, A.G, 
W etter a. Ruhr.

KI. 19 a, Nr. 439 954. Durch Zunge und Schlitz ge- 
bildete Schienenverbindung m it beiderseitigen, durch 
aufgewalzte Flansche gebildeten Schienenstiitzen. Alois 
Bauer u. Anton Kriegleder, Miinchen, Horem anstr. 30.

KI. 31 b, Nr. 440 421. Formmaschine. Heinrich 
Herring & Sohn, Milspe i. W.

KI. 31 c, Nr. 439 992. Błock- und Blockformzange. 
Miirkische M aschinenbauanstalt Ludwig Stuckenholz, A. G ., 
W etter a. Ruhr.

D e u ts c h e  R eich sp aten te .
KI. 49 g, Nr. 222 941, vom 24. April 1907. F r a n z  

D a h l  i n  B r u c k h a u s e n  a. Rh. Verfahren zur 
Herstcllung von Doppcl- u n d  M ehrjachschwdlen aus einem  
Stuck  m it Idngsschicellenartigen Verbindungsstegen.

Die Erfindung betrifft die Herstellung von Schwellen 
durch ein kombiniertes Walz-, Stanz- und PreBverfahren. 
Durch Walzen wird zunachst ein i_i-formiges, breit-

r ..........

i l

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einspruchcrhebung im Patentam te zu B e r l i n  aus.

schwellenartiges Profil m it nach der M itte zu verdicktem 
Steg hergestellt. L etzterer wird sodann zur Herstellung 
der langsschwellenartigen Vcrbindungsstege und der 
Innenwande der Querschwellen ausgestanzt und gepreBt, 
so daB die Innenwiindc verktirzt und verdiekt sind. In 
folge der Yerkiirzung der Innenwande is t es moglich, 
den zum Unterstopfen notwendigen Abstand zwischen 
den beiden Querschwellcn um ein bedeutendes MaB zu 
yerklcinern. Dadurch wird die Breite der ganzen Schwelle 
kleiner, so daB ein Walzen moglich wird.
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Statistisches.
Ergebnisse der Diplomhauptpriifungen an den Technischen Hochschulen PreuBens 

wahrend des Studienjahres 1909/ 10 . *

Von den zur Diplorahauptpriifung zugelassenon K andidaten haben bestanden:
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An der Technischen Hochschule in Berlin h a t ein K andidat dio Priifung in den Fachrichtungen fiir Ma- 
schineningenieurwesen und ftir E lektrotechnik abgelegt.

Doktoringenieur-Promotionen an den Technischen Hoch
schulen PreuBens wahrend des Studienjahres 1909/ 10.*

Techn. Hochschule in I
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Bauingenieurwesen. . . . 2 i 1 4
Moschineningcnieurwesen . 
SchiiI- u. Schifismaschinen-

17 5 2 2 26

b a u ..................................... 4 _ _ 1 5
Chemie u. H tittenkunde ** 9 4 8 2 23

Insgesamt 36 11 11 10 68

flossenen Jah re  auf 54 777 t  gegen 43 372 t  im  Jah ro  
/.uvor; sie ist somit um uber 26,2 %  gestiegen. Im  Berichts - 
jahro wurden iiber 74,5 (i. V. 07,5) %  aus FluBeisenblech 
und fast 25,5 (32,5) %  aus SchweiBciseńblcch geschnitten.

An D r a h t s t i f t e n  wurden im Jah re  1909 in
13 (i. V. 13) S taaten  und 44 (41) W erken 022 568 t  gegen 
483 672 t  im Jah re  zuvor, d. h. also uber 28,7 %  mehr, 
hergestellt. In  beiden Jahren  wurden nur D rahtstifte 
aus FluBeisen erzeugt.

Herstellung von Sehmiedeblócken und Kniippeln
aus Holzkohleneisen in den Vereinigten Staaten.

Nach den Ermittlungen der „American Iron and 
Steel Association" gcstaltete sich die H erstellung der 
Yereinigten Staaten an  Schmiedeblocken, Kniippeln 
und Stiibcn aus Holzkohlenroheisen oder Holzkohlen
roheisen und Schrott in den letzten vier Jah ren  wie folgt:

Die Eisenindustrie der Vereinigten Staaten im Jahre 1909.
II.

In  Erganzung der von uns kiirzlich veróffentlichten 
Statistiken f  geben wir nachfolgend noch einigo weitere 
Mitteilungen iiber dio Eisenindustrie der Yereinigten 
S taaten  im abgelaufenen Jah re  wieder, dio wir dem 
„Bulletin of the American Iron  and Steel Association“ f t  
entnehmen.

Danach wurden im Jah re  1909 a n N a g e l b l e c l i e n  
64 766 t  hergestellt gegen 46 479 t  im vorhergegangenen 
Jahre, d. h. also iiber 39,3 %  mehr. Im  Berichtsjahre 
entfielen ungcfohr 48 587 (i. V. 30 749) t  der genannten 
Mengen auf FluBeisen und 16 179 (15 730) t  auf SchweiB- 
eisen. Mit der Herstellung befaBten sieh 12 (i. V. 13) 
W erke, wahrend 5 W erke auBer Tatigkeit w-aren.

Die Erzeugung yon g e s c h n i t t e n e n  N i i g e l n  
a u s  E i s e n  u n d  S t a h l ,  dio in 6 (7} S taaten  von 
13 (14) Werken hergestellt wurden, belief sich im ver-

* „Z entra lb la tt der Bauverwaltung“ 1910, 9. Nov., 
S. 592; ygl. „S tah l und E isen" 1909, 10. Noy., S. 1789.

** In  H annoyer einsehl. Elektrotechnik, in Aachen 
einschl. Bergbaukunde.

t  Vgl. „S tah l und Eisen“ 1910, 24. Aug,, S. 1469/73; 
12, Okt., S. 1767; 2. Nov., S. 1890. 

t t  1910, 1. Noy., S. 109.

Jahr

F iir  den t u r  den 
„  , e igenen Bedarf 
A erkauf der Wcrk(!

t t

Insgesam t

t
1906 18 118 78 401 96 519
1907 17 835 68 142 85 977
1908 8 233 48 636 56 869
1909 9 747 47 520 57 267

Fiir 1905 und ilie yorhergehenden Jahro  liegen keino 
statistischen Angaben vor. Im  Jah re  1909 ilienten bei 
1693 t  Holzkohle und Magerkohlc ais Brennst-off, wahrend 
im Jah re  zuvor nur Holzkohle yerwendet wurde. Im 
Jah re  1907 wurden ungefiihr 4585 t  m it Erdgas allein 
sowie m it Erdgas und Holzkohle ais Brennstoff hergestellt. 
An der Herstellung waren 1907 und 1908 Penns_ylvamcn, 
Maryland, K entucky und Ohio beteiligt; zu diesen Staaten 
t ra t  im Jahro 1909 noch M assachusetts hinzu. Auf Penn- 
sylyanien allein entfielen im Jah re  1909 iiber 78 %  der 
Gesamtherstellung gegen 82 %  im yorhergegangenen 
Jahre.

Eine dirckte Darstellung des Eisens aus den Erzen 
findet in den Yereinigten Staaten seit dem Jah re  1901 
nicht mehr sta tt.

* „The Bulletin" 1910, 1. N ov., S. 109.
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Aus Fachvereinen.

A m erican  Iron and S tee l  Institute.
In  Ergiinzung unserer Mitteilungen iiber dio Bedeu

tung der ersten Hauptversam m lung des American Iron 
and Steel Institute* fiir dio europiiischo Eisenindustrie 
geben wir nachstehend einen gedriingten Berieht iiber 
die Verhandlungen und Yeranstaltungen wahrend der 
sich iiber eine volle Wocho erstreckenden Festlichkeiten.

Die Eroffnungsitzung fand am Yorm ittag des 
14. Oktober im W aldorf-Astoria-IIotel zu New York in 
Gegenwart von iiber 200 Teilnehmern sta tt. Nach der 
Anspraehe des Vorsitzenden, E 1 b o r t  H. G a r y ,  die wir 
in ihren H auptpunkten bereits wiedergegeben haben, folgte 
der Vortrag von J a m e s  A. F a r r o l l ,  dem Priisidentcnder 
Ausfulirabteilung der United States Steel Corporation, Uber

Auslandische Bcziehungen.
Er fiihrte aus:

„D er alte W ahn, daB es Vorteil bringe, den W ctt- 
bewerber, was es auch kosten moge, n icht in das Gesehiift 
kommen zu lassen, m acht mehr und mehr der yerniinf- 
tigen Erkenntnis P la tz , daB ein gesunder Wettbewerb 
das Gesehiift belebt. Dio teclinischc Ausgestaltung der 
Eisen- und Stahlerzeugung h a t bedeutende Fortsebritto 
zu yerzeichnen, ebenso h a t die kaufmiinniseho Seito 
mancho Aenderungen erfahren, und obwohl wir noch 
weit davon entfernt sind, die Biicksichtslosigkeiten im 
geschiiftlichen W ettkam pf ausgemerzt zu haben, h a t 
doeli in der Eisenindustrie die Neigung aufrichtigen er- 
sprieBlichen Zusammengehcns der Werke unter sich 
sowie m it den Abnehmcrn groBe Fortschritte gemacht. 
Soli diese Stromung aber von Dauer sein, so muB sio allen 
Beteiligten gleichen Vorteil bieten. W ir sind siimtlich 
bestrebt gewesen, unsere Werke in Betrieb zu erhalten 
und zu erweitern, und nachdem wir iiber Erwarten giinstige 
Erfolge erzielt haben, miissen wir uns die Frage vor!egen, 
ob wir dem rationellen Absatz der Erzeugung und der 
Bedeutung friedlichen W ettbcwerbs geniigend Aufmerk- 
samkeit geschenkt haben. W ahrend anfangs allgemein 
die Móglichkeit eines Handinhandgehons der Eisen- 
industriellen bezwcifelt wurde, durfte es heute Wenigo 
geben, die die aus der Sichcrstollung der Werke gegen vcr- 
nichtenden W ettkam pf oder die aus einem Austausch der 
Ansichten entspringenden Vorteile leugnen, besonders wenn 
durch Yerhandlungen die Erzielung einer gesunden fried
lichen Geschiiftsgebarung fiir die Ausdehnung des Marktes 
und stetige Besserung der Erzeugungs- und Arbeitsbedin- 
gungen herbeizufiihren gesucht wird.

Die Riicksicht auf die Versehiedenheit der Erze, der 
Arbeitsbedingungen, der wirtsehaftlichen Prinzipien, der 
Handclsgebrauche und der Herstellungsschwierigkeiten, 
der Behandlung der Nebenerzeugnisse usw. ha t dio 
Erzeuger aller Liinder zu der Einsicht gebracht, daB 
Zusanimenarbeiten m it ihren Nachbarn und ausliindischen 
Industriellen Geschuftsverbindungen fórdert, unabhiingig 
davon, daB sie sich siimtlich um den W elthandel bewerben.

Dic Frage, ob ein Land Eisen und Stahl billiger 
herstellen kann ais ein anderes, wird durch dic allgemein 
anerkannte Tatsache beantwortet, daB die am besten 
ausgeriisteten Werke, wo sie auch gelegen sein mogen, 
wenig oder gar keinen Yorsprung gegeneinander haben. 
Sieher ist es, daB wir hier in Amerika betreffs der Yor- 
ziigo oder Nachteile unserer ausliindischen W ettbewerber 
vollig klar sehen und wir uns wohl bewuBt sind, daB 
wir, was Gasmaschinen, Nebenerzeugnisse der Koks
ofen, Erzbrikettierung u. a. betrifft, viel von ihnen zu 
lernen haben. Es sollten deswegen die Fiihrer der Industrie 
sowohl hier wie im Auslande sich eingehend m it den 
Fragen, welche dio kaufmiinniseho Seite betreffen, be-

* Siehe auch „Stahl u. Eisen" 1910, 9. N or., S. 1903.

fassen, da diese gegenwiirtig ebenso wichtig, wenn nicht 
noch wichtiger fiir die W oldfahrt der Industrie sind ais 
diejenigen der technischen Ausgestaltung.

Gute Verkaufs- und gesunde Gcscliiiftsprinzipien 
sind yon g l e i c h e r  W ichtigkeit fiir das Gedeihen der In 
dustrie, wie niedrige Selbstkosten und moderno Her- 
s t e l l u n g s Y e r f a h r e n .  Ueberlioferungen sterben schwer; jedoch 
haben sie nicht wegen ihres ehrwiirdigen Alters Anrceht, 
yon uns fortdauernd beriicksichtigt zu werden. Wenn 
m an sich rergegenwartigt, daB der K onkurrent wahr- 
scheinlich seinen Anteil am Gesehiift irgendwie erringen 
wird, so durfte der Grundsatz „leben und leben lassen" 
sicherlieh bessere Resultate erzeugen ais der Versucb, 
dera Gegner das Gesehiift unmoglich zu machen. Ge- 
sundc Politik wiirde cs sein, die Preise auf einer vern(lnf- 
tigen lloho zu h a l t e n  und in unseren Tagen der Griin- 
dungs- und VergróBerungswut ohne Riicksicht auf dic 
Marktlage das Augenmerk mehr darauf zu richten, daB 
dio Erzeugung den Anfordcrungen angepaBt wird. In  den 
letzten Jahren  ist die k&ufmannische Seite von unseren 
europiiischcn Geschaftsfreunden eingehend gewiirdigt 
worden, und demzufolge auch tro tz der Vcrsehiedenheit 
der Ansichten eine gewisse Stetigkcit der Preise und 
Ycrkaufsbedingungen erzielt worden, was uns ais Lchre 
dienen sollte, um iihnliches zu schaffen. Fiir vielo Jahro 
haben in Europa die Eisen- und Stahlindustrie und die 
ihr yerwandten Zweige durch yerniinftige Organisation 
beunruhigende Momente in bezug auf Preisbildung, 
Nachfrago und Angebot glucklich zu yermeiden gewuBt. 
Gercgelto Erzeugung und systematische Verteilung 
haben den Beteiligten einen angemessenen gewinn- 
bringenden Anteil am Gesehiift gesichert. Es ist oft 
behauptet worden, „Eisen is t entweder ein F iirst oder ein 
B e ttle r" ; bei auBerstem W ettbewerb ist das Ietztero 
unausbleiblich; doeh ha t die Erfahrung bewiesen, daB 
wir beim Zusanimenarbeiten weder in das eine noch in 
das andere Extrem  zu fallen brauehen, sondern sehr 
wohl normalc Zustiinde zum Wohlo des Erzeugers, des 
Handlers und des Abnchmers herbeifuhren konnen. 
Jahrclang wurdo die deutscho Eisen- und Stahlindustrie 
durch iibermiiBigo Konkurrenz niedergehalten; neuer- 
dings ist jedoch dank der W irksamkeit des Stahlwerks- 
Verbandes bedeutende Besserung eingetreten und er- 
móglicht worden, guto Inlandpreiso zu halten und 
gleichzeitig den auslandischen -Markt bedeutend zu e r
weitern.

In  dieser Hinsiclit t r i t t  der Unterschied zwisehen 
unseren und den europiiischen Geschaftsverfabren charak- 
teristisch hervor. In  Europa ist im Gegensatz zu uns 
das R echt der Produzentcn, sich zwecks Scliutz ihrer 
gegenseitigen Interessen zu yereinigen, n icht nur an- 
e rkannt worden, sondern es wird auch gefordert; so sind 
z. B. dio Bildung des Stahlwcrks-Verbandes und dessen 
erfolgreicho Ergebnisse zum groBen Teil den Bemiihungen 
der deutschen Banken zuzuschreiben, welcho einsahen, 
daB der bisherigo scharfe W ettkam pf zwisehen den Stahl- 
werken eingesebriinkt werden miisse. Eine der wichtigsten 
Fragen sowohl fiir das Ausland ais auch fiir uns ist in Zeiten 
niedergehender Marktvcrhaltnis.se die Anpassung der E r
zeugung an  die Nachfrago, dic naeh Ansicht der fiihrenden 
Firm cn nur durch Zusammengehen erreicht werden 
kann. Die E isenhiittenleute von GroBbritannien, Deutsch
land, Frankreich, Belgien, Oesterreich-Ungarn, RuB- 
land, Italien und Spanien sind heute der Ansicht, daB 
die Politik, den W ettbewerb n icht niederzudriicken, sondern 
ihn durch friedliches Neben- und M iteinanderarbeiten zum 
Nutzcn aller Beteiligten zu gestalten, einen der wichtigsten 
Grundsiitze fiir die Eisenindustrie Europas bildet; wir 
wollen dieses Prinzip, das auf Geschaftserfahrung und 
n icht auf Gefiihl sich griindet, ebenfalls zu dem unsrigen 
machen.“
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Weiterhin stand ein Vortrag von William B. D i c k - 
s o n ,  dem ersten Vizeprasidenten der United States 
Steel Corporation, iiber

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen

in bezug auf Unfallverhutung, Unterstiitzungs- und 
Pensionskassen sowie Einsehrankung der Sonntagarbeit 
auf der Tagesordnung.

Der Gedankengang des Redners war etwa folgender: 
„Bei der groBen Bedeutung, die dic Arbciterfrage fiir 
die Eisen- und Stahlindustrie ha t — m an yergegen- 
wartige sich nur einmal, welche, Summen von Arbeit und 
Arbeitlohn die Umwandlung der an sich geringwertigen 
Rohstoffe, Eisenerz, Kohle und Kalksteinen, in  den ver- 
schiedenen Prozesson von der Grube bis zum fertigen 
Stahlerzeugnis erfordert —■, wird niemand, der m it den 
Verhaltnissen y e rtrau t ist, das Bestreben untcrschiitzen, 
dio Arbeitsbedingungen so zu gostalten, daB die Arbeiter 
m it ihrem Los zufrieden sind. Fruher h a t m an das Haupt- 
gewicht auf die Pflege und Erhaltung der Bodenschiitze 
gelegt, welche dic Grundlage unserer Industrie bilden; 
neuerdings aber h a t man begonnen, mehr Naehdruek 
auf das menschlicho Elem ent zu legen, was schon vom 
rein wirtschaftlichen S tandpunkt unter Beiseitelassung 
jeglichcr selbstlosen Beweggriinde geschehen muB, wenn 
wir unsere Stellung auf dem W eltm arkt behaupten wollcn, 
denn keine Nation kann wirklich fortschreiten, wenn 
nicht die groBe Menge ihrer Arbeiter gliicklich und zu- 
frie<len ist. Aber neben der Beurteilung dieser Dinge 
Tora Standpunkt der reinen Lohnfrage ist auf seiten der 
Arbeitgeber auch dio Erkenntnis der sozialen Yerant- 
wortlichkeit gekommen.

In den Werken der United S tates Steel Corporation, 
die im Jah re  1909 an  Gehaltern und Lohnen insgesamt 
151 603 394 8 yerausgabte, wird ein Stab von nicht weniger 
ais 50 Leuten gehalten, deren alleinigo oder teilweise 
Aufgabe es ist, sich m it den Sieherheits- und gesund- 
heitlichen MaBregeln zugunsten der Arbeiter zu befassen. 
Man berechnet die aus dieser Organisation jahrlich er- 
wachsendcn Unkosten auf etwa 400 000 $; ihre Aufgabe 
geht von der Revision der Schraubcnm uttcrn bis zur 
Schaffung von Gleisunterfiilirungen.

Die gegenwiirtige, in den yerschiedenen Staaten der 
Union abweichende Gesetzgebung bringt es m it sich, 
daB heute nur ein geringer Teil der im Beruf yerungluckten 
Arbeiter Anspruch auf Unfallentschadigung hat, ein Zu- 
stand, der beklagenswert genug ist und durch die Tat- 
saehe, daB manche Arbeitgeber ihren Tcrungluckten 
Arbeitern oder deren Hinterbliebenen freiwillige Zu- 
wendungen machen, nur um so greller beleuchtet wird. 
GewiB bietet es groBe Schwierigkeiten, cin geeignetes 
Gesetz zu schaffen, aber die Gesetzgebung ist die letzte 
Instanz, yor der das geltcnde Recht in Einklang m it den 
sozialen Bediirfnissen gebracht werden muB. Yortragender 
s teh t personlich auf dem Standpunkt, daB das Opfcr 
eines Betriebsunfalles oder seine Hinterbliebenen die Ent- 
schiidigung n icht ais eine Gnadc, sondern ais cin Recht 
erhalten sollen. H eute fallen dic Folgen des Betriebs
unfalles auf den Betroffenen und seine Angehorigen, 
den wrohltiitigen Arbeitgeber, den mitleidigen Mitarbeiter, 
dio Behorde oder aber auf alle diese zusammen. Die 
Losung der Frage wird kommen durch die Zahlung einer 
Abgabe von seiten der Arbeitgeber, dic sich nach der Zahl 
der Beschiiftigten und der in dem betreffenden Indu- 
striezweig obwaltenden natiirlichen Gefahrenyerhiiltnisse 
richtet und deren Ertragnisse benutzt werden erstens, 
um das Institu t der Fabrik- und Bergwerkinspektorcn 
auszubauen und so Unfallen Yorzubeugen und gesund- 
heitschiidlicho Arbeitsweisen zu verhindern und zweitens, 
um einen Fonds anzusammeln, aus dem die Verletzten 
oder ihre Hinterbliebenen un terstiitz t werden.

Die United States Steel Corporation yerfiigt iiber 
einen Pensionsfonds von 8 Millionen S, der nach einem 
Abkommen m it Andrew' Carnegie m it der von ihm er- 
richtetcn Stiftung von 4 Millionen $ unter dem Namen

..United S tates Steel und Carnegie Pensions-Fonds“ 
verein ig tund yoraussiehtlich zum 1. Jan u ar 1911 in Wirk- 
samkeit treten wird. Die Einkiinfte dieses Fonds, der 
durch 12 K uratoren verw altet werden wird, sollen zum 
Nutzen der Arbeiter und Angcstellten aller in der Steel 
Corporation yereinigten Werke Verwendung finden.

Der Durchschnitts-Arbeiter in Amerika steh t im all
gemeinen jeder A rt der Fiirsorge nicht freundlich gegen- 
iiber; es ist aber ein groBer Unterschied zwischen Wohl- 
tatigkeitseinrichtungen, welche, vielleiclit von der Launc 
des Arbeitgebers abhiingig, die Freiheit de3 Arbeitcrs 
bcschriinken, und solchen allgemeinen Einrichtungen, 
wie sic hier dargelegt sind, dio einen grundlegenden E in
fluB auf dio Lebensverhaltnissc des gewohnlichen Arbeiters 
haben. Wenn in ihnen auch die Selbstlosigkeit der haupt- 
sachlichste Zug zu sein scheint, so haben diese Piane 
doch in W irklichkeit eine breite Grundlage in der wirt
schaftlichen Erkenntnis, daB der Arbeitgeber nicht darauf 
rechnen kann, erfolgreich zu sein, wenn nicht auch seine 
Arbeiter in gcdeihlichen Yerhiiltnissen leben und daher 
zufrieden sind.“

Zum SchluB behandclte Vortragender noch die von 
ihm schon bei fruh.erer Gelegcnheit angeschnitteno Frage 
der ununterbrochcnen siebentiigigen W ochenarbeit in 
der Eisen- und Stahlindustrie und gab eine Reihe zu- 
stimmender AeuBerungcn wieder, die seino Anregungen, 
hier Abhilfe zu schaffen, gefunden haben.

(SchluB folgt.)

S ch iffb au tech n isch e  G ese l lsch a ft .
U nter zahlreicher Beteiligung aus den Kreisen der 

Marinę- und Handelsschiffahrt, des Schiffbaues und der 
Technik hielt in don Tagen vom 17. bis 19. November 
die Gesellschaft ihre zwolfte Hauptyersam m lung in 
Charlottenburg ab, die in  Vertretung des Ehrenyor- 
sitzenden, des G r o B h c r z o g s  y o n  O l d e n b u r g ,  
Geheimrat Professor B u  s 1 e y  , Charlottenburg, er- 
offnete. Aus dem geschaftsfuhrenden Vorstand schcidet 
ais fachmannischer Beisitzer Geh. B aurat Z i m m c r - 
m  a n n aus; an seine Stello tr i t t  Geheimrat F  1 o h r , 
Stettin. Wie der in der Yersammlung yorgelegte G e - 
s c h i i f t s b e r i e h t  ausfiihrt, ist die immer noch 
unbestimmte, nur langsam sich bessernde wirtschaftliche 
Lage unserer Schiffbauindustrie auf dio Entwicklung 
der Schiffbautechnischen Gesellschaft im yergangenen 
Jah re  ohne storenden EinfluB geblieben. Die Leistungs- 
fiihigkeit der Gesellschaft h a t sich gegen fruher sogar 
wesentlich gestarkt, wic das kurzlich erschienene Jahr- 
buch fiir 1910 bezeugt. Dic deutsche Dampfkessclnorm- 
kommission hat in mehreren Sitzungcn getagt und Unter- 
ausschiisso gebildet, die einstimmig zu dem Ergebnis 
gelangt sind, daB schwere Bedenkon gegen die angeregto 
bchordlichc Vorschrift yorliegen, die Stehbolzen der Dampf
kessel m it einer Liingsbohrung zu yersehen; sie empfehlen 
deshalb, die Yorschrift abzulehnen. Der UnterausschuB 
ist der Jleinung, daB der Zweck der angeregten Yorschrift 
yollkommener durch eine grundliche, in angemessenen 
Zeitraumcn zu wiederholende Untersuchung der in B etracht 
kommenden Kassel erreicht wird, wobei den auf Passagier- 
dampfern aufgestellten Kesseln besondere Aufmerk- 
samkeit zu widmen ist. Durch dieses Vorgehen yyerden 
nicht nur neue, sondern aueh bereits im Betrieb befind- 
licho Kesscl betroffen.

In  der am 17. November abgehaltcnen Yersammlung 
sprach zunachst Geheimrat Prof. S t  u m p f , Charlotten
burg, iiber die w e i t e r e  E n t w i c k l u n g  a u f  
d e m  G e b i e t e  d e s  G l e i c h s t r o m - D a m p l -  
m a s c h i n e n b a u e s .  In  der Besprechung wurden 
von yerschiedenen Seiten Zweifel gegen die Yorteile 
der Gleichstrom maschine erhoben. Diesen Bedenkcn 
tra t der Yortragende in seinem SchluBwort entgegen. 
In  unserm Maschinenbau herrsche noch ein grofier Dog- 
matism us und eine ganz falsche Auffassung iiber die 
Erkliirung des schadlichen Raumes. Er habe sieh seinerzeit
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m it seinen Vorschliigen an drciBig Maschincnbaufabriken 
gewandt und ihnen dargelcgt, daB bei uns der Maschinen- 
bau nicht richtig erfolge. Seine Vorschliige seien aber 
abgelchnt worden, so daB er gezwungen worden sei, ins 
Ausland zu gehen. Je tz t seien bereits iiber eine Million 
Pferdekraftestarkcn in Glcichstromnmschinen tiitig. Hier- 
auf berichtete Fregattenkapitiin T h o r b o c k e ,  Berlin, 
iiber den A u f b a u  s c h w e r c r G e s c h u t z t i i r m e  
an B o r d  v o n  S c h i f f c n .  Der folgende Vortrag 
von Direktor S ii u b e r  1 i e h , Oeterholz-Scharmbeck, 
handelte iiber S c h i f f s - D i e s e l m o t o r o n ,  wiih- 
rend Zivilingenieur W e i 13, Charlottenburg, iiber die
V c r  w e n d u n g e l e k t r i s c h e r  F e r n t h e r m o -  
m e t e r  a  n B o r d  spraeh.

Die am 18. Novembcr abgehaltene Sitzung, dic 
wieder sehr zahlreich besueht wrar, wurde durch den 
Ehrcnvorsitzcnden, G r o B h c r z o g  F r i e d r i c h  
A u g u s t  v o n  O l d e n b u r g ,  eroffnet. W ahrend 
des ersten Yortrages erschicn der K  a i  s e r. Geh. Reg.- 
R a t Prof. Dr. C r  a  n z , Charlottenburg, der iiber B e -  
w e g u n g s e r s c h e i n u n g e n  b e i m  S c h u B  
spraeh, gab in seinem Vortrage einen Ueberblick iiber 
einige der wichtigstcn Zweige der Ballistik und deren 
gegenwiirtigen Stand, wobei er besonders diejenigen 
Fragen betonte, dic zurzeit noch ihrer Losung harren. 
Nachdem der Redner Bctraeh tungen ii ber dieVerbrcnnungs- 
wiirme des Pulvcrs und die Miindungsgeschwindigkcit

angestellt ha tte , behandelte er den Flug des Geschosses 
durch dic L uft und erortertc hierbei dic Frage des Luft- 
widerstandes. Zum SchluB fiilirte der Yortragende eine 
Reihe kinematographisehcr Aufnahriien des Geschosscs 
in der Flugbahn vor. An den Yortrag schloB sich eine 
kurzo Besprechung an, an der sich auch d e rK  a i s e r  betei- 
ligte. Hierauf hielt D irektor F r a h m ,  Hamburg, einen 
Yortrag iiber n e u a r t i g e  S c h l i n g e r t a n k s  zur 
Abdiimpfung von Schiffsrollbowegungen und ihre erfolg- 
rciche Anwendung in der Praxis. An den Vortrag schloB 
sich eine kurzo Besprechung an. Oberingenieur L u d 
w i g  L i c h t e n s t o i n e r ,  M annheim , spraeh sodami 
iiber H  e i B d  a m p f a  n 1 a  g o n  m i t  V e n t  i 1 m a s c h i - 
n o n  f i i r  S c h i f f s b c t r i e b  und fuhrte hierbei kine- 
m atographisch eine von Heinrich Lanz, Mannheim, er- 
bautc 6000 PS  - Schiffsmasehine vor, dio auf der dies- 
jahrigen BrUsscIer W eltausstellung Aufsehen erregte. 
Der Vortrag wurdo unterbrochcn, um Geheimrat M ie tli o 
Golegenheit zu geben, dem K a i  s e r  kinematographischo 
Bilder vorzufiihren, dio Professor Miethe gelegentlich 
cinor arktischen Vorexpedition aufgcnommen hat. Der 
K a i s o r  besichtigto sodann noch das von Direktor 
Frahm  ausgestellto Modeli seiner Erfindung. Ais letzter 
R edner spraeh G o b e r s ,  Berlin, iiber die
E n t w i c k l u n g  e i n e s  n e u e n  S e h l e p p d a m p f e r -  
t y p s  fiir Schiffahrtskaniile. Mit SchluB- und Dankos- 
worten fand dio Tagung ihr Endo.

1 338 000 .ft 
o T o n n e

Jl

ft 40,22 .ft

Umschau.
Elektrische Eisen- und Stahlerzeugung. Krane, Wagen usw. . 56 000 .ft

Prof. P. F a r u p *  h a t in der Polytechnischen Ge- Unvorhergesehenes . . ^96 -100 ,,  ̂ ^
sellschaft in K ristiania einen Vortrag gehalten, dessen be- -02 800 J i  202 800 J i
achtenswertester Teil sich m it der Frago beschaftigt, A rb e i ts k a p i ta l ......................................  444 440 ,,
ob der elektrischo Ofen in Norwegen imstande ist, unter W a lz w e rk ............................................... 200 000 „
Beriicksichtigung der dortigen Verhaltnisso aus Erz Summę . . .
Konstruktionsstahl herzustellen, der wirtscliaftlich wett- . r .
bewerbsfahig ist. Die Vergleichsrechnungen sind naeh- E r z e u g u n g s k o s t e n  f U r  d i
stehend wiedergegeben. Ftir dio elektrischo Roheisen
erzeugung ist eine Leistung von 3 t  Eisen f. d. PS -Jahr, M a t e r i a l i e n .
ein Koksverbrauch von 300 kg und ein Elektrodenver- 6 0 %  Eisenerz zu 11 J l . 18,64
schlciB von 8 kg zugrunde gelegt. Die nachstehende 0,36 P S -Jahr zu 33 J i  . . 11,88
Berechnung bezieht sich auf eino Erzeugung von 1400 t  300 kg Koks zu 23,25 J i  . 7,00
Roheisen und der entsprcchenden Menge Stahl. 8 kg Elektroden zu 275 . f t  2,20

I. A n l a g e l i o s t e n .  ' s  kg KiUk zu 6,55 J i . -_JV50^
R o l i e i s e n a n l a g e .  40,22 ,

3 elektrische Oefen m it S c h m e l z k o s t e n
Z u b eh o r...................... 96 440 J l .  ...

2 Transformatoron . . 77 780 „ Lohnef.28Mann 36 600 .ft
F u n d a m e n te .................  34 340 „ ^ ‘tung 1 ”
O fengebaudo.................  45 4 4 0 , ,  3 Mann zu 2340-ft 7 000 „
B ahngleiso ...................... 27 780 „  46 660 J l — 3,32
Zerkleinerungsanlage . 22 220 „  Ingenieur, laboratorium  . 1,08
G e r a t e ..........................  12 660 „  R e p a ra tu re n ........................... 2,16

316 660 M  316 660 .ft Yerwaltung . . .  . . . . 1,64
. Zinsen und Abschreibung . 4

E l e k t r i s c h e  S t a h l a n l a g e .  Unvorhergesehenes . . . .  1,08
1 Elektrostahlofen

(1200 P S ) .................  56 000 J l
Transform ator . . . .  22 200 „
O f e n h a u s ...................... 33 600 „ I I I .  E r z e u g u n g s k o s t e n  f u r  d i
Pfannen usw................... 22 200 „ S t a h l .
K ra n c ............................... 22 400 „  , •

o , r .n  M a t e r i a l i e n .Gleiso und Wagen . . 8 400 „
G e r a t e ..........................  10 200 , 1035 kg Roheisen zu 53,82 J l  55,65

175 000 . f t  175 000 . f t  ZU97K 9 on ”* 8 ko; E lektroden zu 275 J i 2,20 „
G o m e i n s a m  e A u s - 50 kg geloschter Kalk zu
l a g e n  f u r  b c i d o  10J *  ^ ................................  083 ^
A n 1 a g e n. 5Q k Ka]k zu 0 55 M  0 33

Laboratorium  u. Bureaus 22 400 J l  Le<rienin"cn 1 *4
^ u f 3 i c h t .................  28000 ” E lS tiise h c  Energio 0,1 PS- ’ ”

* „Tho Iron and Coal Trades Roview“ 1910, 2. Sept., J a h r .......................................3,30 ,,
S. 367. 64,65 .ft 64,65 J l

ft 13,60 J l  
53,82 J i  

e T o n n e

J l
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S o h m e l z  k o s t e n .  
Lohnc:
3 Vorarbeiter. 6 6G0 J l
18 Mann . . 24 000 „
3 Mann ftir Re- 

paraturen  . 6 000 ,,
Probcnehm er . 2 800 „

39 460 J l  =  2,80 J l 
Ingenieur, Laboratorium  usw. 1,16 „ 
R epara tu ru . U ntcrhaltung . 2,24 „
Pfannen usw............................2,24 „
Verwaltung und anderes. . 1,72 ,,
A b s c h re ib u n g ......................1,40 „
Zinsen, 5 %  von 500 000 M  1,72 „

M 13,28 .11 
'77,93 M

13,28 
Summę

Zum Yergleich wird folgende Selbstkostenbereehnung 
deutscher W crke herangczogcn (Thomaseisen). 

O b e r s o h l e s i e n

Eisenerz . . . .  31,32 M
K a l k .................. 1,88 ,.
K o k s ..................10,88 „
R epara tu r . . . 0,88 „
Z in sen .................. 3,00 „
L o h n e .................. 3,00 „
Ycrwaltung, Ab- 

gaben . . . .  1,00 „_____

W  e s t  f a 1 e n
Schwediache;!

Erz MInette
29,24 Jl 27,08 Jl

0,44 „ 0,50 „
13,— „ 14,40 „

8— 10 J l  Schmelz- 
kosten

rd. 51,68 J l  rd. 50,98 J l  
Da groBo Werke das Thomasroheisen zu 44 J l  lier- 

stellen sollen, so berechnet F a r u p  die Kosten von 
Thomasstahl wie folgt:

1125 kg T h o m ase isen ............................... 49,50 JC
R a f f in a tio n sk o s tc n ................................... 11,00 „

60,50 J l
W ie hieraus der SchluB gezogen werden kann, daB 

norwegischcr E lektrostahl vollkommen wettbewerbsfiihig 
sein soli, ist nicht recht klar.

W eiter sind noch die Anlagekosten vergliehen. Um
14 000 t  Elektroroheisen zu erzeugen, ist eine Anlago von 
416 000 J l , fiir die Tonnc Eisen jahrlich 20,72 J l notig, 
fur eine Erzeugung von 50 000 t  Roheisen eino Hochofen- 
anlago von 1012 000 J l ,  oder 31,88 J l  ftir dio Tonno 
Eisen; das dazugehorige Stahlwerk wiirde 144 000 J l 
oder 60,50 J l  fUr die Tonne kosten. Dio Anlagekosten 
ftir elektrischo Roheisenerzeugung wilrden also erheblieli 
kleiner sein. N eum ann.

Ferienkursus liir GleBereitechniker an der Clausthaler 
Bergakademie.

W ie im Yorjahre fand in der Zeit vom 19. September 
bis zum 8. Oktober unter Leitung von Professor O s a n n  
ein Ferienkursus fiir GieBereitechniker s ta tt. Derselbo 
gliederte sich wiederum in einen zehntagigen Labora- 
toriums- und einen zehntiigigen Vortragskursus und 
wurde auch im ubrigen nach dcnselben Grundsiitzen 
durehgefiihrt.

Die Beteiligung war eine rege. Die Listę wies, nach
dem zwei Teilnehmcr im letzten Augenblick krankheits- 
halber zuruckgetretcn waren, 35 Namen auf (2S im Yor
jahre). Der N ationalitiit nach waren 28 Reichsdeutsche,
2 Oesterreicher, 1 Ungar, 1 Bulgare, 1 Spanier, 1 liusse,
1 Schweizer. An beiden Yeranstaltungen nahmen 27 
H erren teil, am Laboratoriumskursus allein 6; am  Yor- 
tragskursus allein 2 Herren.

Die Mehrzahl der Teilnehmer war von ihren Werken 
abgeschickt; anderseits waren auch GieBereibcsitzer 
und GieBcreidirektoren yertreten. Der Yorbildung nach 
waren es fast durchweg Maschineningenieurc, dio sieh in 
ihrer TStigkeit dureh den Mangel an  huttenmiinnisehen 
Kenntnissen behindert fiihlten.

Die Beteiligung an dem U nterricht und der FleiB war 
auBerordentlich rege, so daB der K ursus in jeder Weise 
befriedigend fiir allo Teile yerlief.

Sehr erfreulich war das kameradschaftliche Zu- 
sammenhalten aller Teilnehmer, das nach Kriiftcn dureh 
Anregung zur ungezwungenen Aussprache gefordert 
wurde. Es wurde auf diese Weise eine gegenseitigo Be- 
lehrung gegeben, die auBerordentlich wertvoll war. Diesem 
Gesiehtspunkto gaben auch mehrero iiltere Teilnehmer 
Ausdruck und bekannten dic Ansicht, daB W ettbewcrber 
sieh gegenscitig dureh Aussprache fordem  konnen, ohne 
ihre Interessen zu yerlctzen.

Fiir das niichste Jah r ist der Ferienkursus so gu t wie 
gcsichert. In  den Kreisen des Yereins Deutscher Eisen
gieBereien rcchnet man sogar m it einer bleibenden E in
richtung. Mehrere Maschincnfabriken und Apparate- 
bauanstnltcn hatten  ihre Druokschriften, A pparate und 
Modelle gesandt, um ihre Erzeugnisso bekannt zu machen.

Zum 50jahrigen Bestehen der Koniglichen Berg
akademie Berlin.

Am 12. November fand die Feier des fiinfzigjahrigen 
Bestehens der Koniglichen Bergakademio Berlin im Bei- 
sein zahlreichcr heryorragender Gaste s ta tt. AuBer dem 
Minister fiir Handel und Gcwcrbe, Exzellenz S y  d o w , 
den Vcrtretern der Bergbehiirden, der Technischen Hoeh- 
schule Charlottcnburg, der Berliner Uniycrsitat, der 
Landwirtschaftlichen Ilochschule, der Tierarztlichen Hoch- 
schulc, der Handelshochschule, der Freibergcr und der 
Clausthaler Bergakademie, der Geologischen Landes- 
anstalt u. a. waren hervorragende Yertreter aus den 
Kreisen des Bergbaues und der Industrie erschienen.

Nach einem einleitenden Chorgesang hielt der Direktor 
der Bergakademie, Geh. Bergrat B o r n h a r d t ,  die 
Fc.stansprache uber „ d i e  g e s c h i c h t l i c l i e  E n t 
w i c k l u n g  u n d  Z i e l e  d e r  B c r g a k a d e m i  e“ . 
E r gab einen Ueberblick der geschichtlichen Entwicklung 
der Ilochschule von dem Zeitpunkte an, wo vor nunmehr 
140 Jahren F r i e d r i c h  d e r  G ro B e  zum ersten Małe eine 
berg- und huttenm annischo Untcrrichtsanstalt in Berlin 
ins Leben gerufen hat. Die heutige Bergakademio ais 
selbstiindige Hochschule da tie rt erst aus dem Jahro 1800, 
wo sie zunachst im ehemaligen Bórsengebiiude am  Lust- 
garten Nr. G ihr Heim aufschlagen mu 13 te. Der Redner 
bcnutzte die Gclegenheit, um sein und des Lehrerkollegiums 
lebhaftes Bedauern dariiber auszusprechen, daB entgegen 
aller berechtigtcn E rw artung die Verleihung des Pro- 
motionsrechtes an die Bergakademie in niichstcr Zukunft 
noch n icht zu erwarten sei, und kniipfte daran dic Bitto 
an die hohe Staatsregierung, dieses den der Bergakademio 
Yerwandtcn Hochschulen schon vor einem Jahrzehnt ver- 
lichene R echt nun auch bald zu gewahren. Der Redner 
schloB m it einem dreimaligen „Gliickauf" auf den Kaiser.

Handclsminister Eszellenz S y  d o w fuhrto hierauf 
aus, daB es ihm ein nillkomtnenes Vorrccht seines Amtes 
sei, die Reihe der Gliickwunscho eroffnen zu konnen, 
um der Bergakademio namens der Staatsregierung yollo 
Ancrkcnnung des von ihr in 50 jahriger Arbeit Erreichten 
auszusprechen. Die Bergakademio habe den Anwartern 
fiir die staatlicho Bergyerwaltung das Uniyersitats- 
studium  dureh Einfiihrung in die Fachkunde des Berg
baues wertyoll crgiinzt. Das Yerdienst um den groBen 
Autsehwung der preuBischen Berg- und H iittenindustrie 
sei zum groBen Teile der gliicklichen Yerbindung wissen- 
schaftlichcn Gcistes m it toehnischer Yertiefung zuzu- 
schreiben, die die Bergakademie von jeher ausgezeichnet 
habe. Hohe Anerkennung sei dem gesamten Lehrkorper 
der Akademie zu zollen. Auch das Ausland wende dio 
hier gcpflegte Methode an, indem es hier ausgebildcto 
Miinner an dic Spitze seiner bergbaulichen und indu- 
striellen Untcrnehmungen. berufe. Die Mannigfaltigkeit 
neuer Aufgaben habe notgedrungen zu einer Differenzic- 
rung der Arbeiten der Bergakademie gefiihrt, die ein- 
schneidend Ycriinderungen im Gefolgc gehabt hatten .
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Er denke an dic Loslosung der Geologischen Landes- 
anstiilt, an das Emporbliihen der Teehnisehen Hoch
sehule usw. Neidlos konne indes dio Bcrgakademio den 
W ettbewerb dieser jiingercn Bildungsanstalten m it an- 
sehen, d a  doch alle zur Heranerziehung einer auf breiter 
wisscnschaftlicher Grundlage crrungenen Fachbildung 
kiimpften.

Nachdem der Minister die vom Konig vcrliehenen 
Auszciehnungen bekanntgegeben hatte , folgten zahlreiche 
BegriiBungsansprachen der Yertrctcr der Hochschulen, 
der Geologischen Landcsanstalt und der Bergbau- und 
Tngenieurvereine. Mit Dankeswortcn des Geh. Bergrats 
Bornliardt schloB die eindrucksvolle Feier.

Unter den Sclienkungen, dio der Bergakademie 
aus AnlaB ihres Jubilaum s gemacht worden sind, 
steh t an erster Stelle eine von den Bergbauvereinen 
PreuBcns und Lothringens dargebrachte, zur Forde
rung der Bergbauwissenschaften bestim m te Stiftung 
von 100 000 .11.

An die Feier schloB sich ein Rundgang durch dic 
Sammlungen und Laboratorien und eine Ausstellung 
von Modellen und Lehrm itteln und von Zeichnungen 
der Studierenden. Sodann vereinigte dic Teilnehmer 
ein Festm ahl in den Raum cn des Motivhauses. Ein 
Festkommcrs der Studenten der Bergakademie am H .N o
yember bildete den BeschluB der Fcstlichkeiten.

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

Rohcisengeschaft wird uns unterm  19. d. 51. aus Middics
brough wie folgt beriehtet: Die Roheisenprcise besserten 
sich bis vor ges te rn ; ais dann aber bekannt wurde, daB 
die Sehiffswcrften geschlossen bleiben wurden, gaben die 
Preise nach und schlicBcn ungefahr wie in yoriger Woche. 
Je tz t kom m t noch hinzu, daB die Farlam cntswahlen 
beyorstehen, dio stets den Geschiiftsgang beeintriichtigen. 
Dann wird aber hoffentlich das neue Ja h r m it besseren 
Aussichten beginnen. Der M arkt bleibt fiir giinstige 
Nachrichten sehr empfanglich, die Preise fiir 1911 sind 
daher hoch. Fiir sofortige Lieferung kostet GieBereieisen 
G. M. B. Nr. 3 sh 49/G d, H iim atit in gleichen Mengen 
Nr. 1, 2 und 3 sh 03/0 d  fiir sofortige Lieferung, sh 50/0 d 
bezw. sh 04/— fiir das erste V ierteljahr, sh 51/— bezw. 
sh 04/0 d fiir das erste H albjahr 1911. Hiesige W arrants 
Nr. 3 notieren sh 49/5 d bis sh 49/5% d. Die Yersohiffungen 
betrugen 00 700 tons gegen 53 400 tons im Oktober. 
In den liiesigen W arrantslagcrn befinden sich jetzt 
408 785 tons, darunter 450 801 tons G. M. B. Nr. 3.

V e r e i n i g t e  S t a a t e n .  Nach dem „Iron Age“ * 
betrug die R o h e i s e n e r z e u g u n g  der Koks- und 
Anthrazithochofen der Yereinigten Staaten im O k t o b e r  
d. J .  2120 783 t  gegen 20S9 175 t  im rorhergcgangenen 
Monat. Die tagliche Erzeugung belief sich im Oktober 
auf 08412 t  gegen 09 039 t  im September. Auf die 
niihercn Einzelheiten werden wir noch zuriiekkommen.

Zollsehwierigkeiten bei der Schlackeneintuhr nach 
Deutschland. — Handel und Industrie  haben cs des ofteren 
in unangenehmster Weise empfunden, daBTarifiinderungen 
in unerw arteter Weise von den Beliorden zur Ausfiihrung 
gebracht werden ohne yorherige entsprechende Benach- 
richtigung der betciligten Kreise, wodurch densclben 
naturgemaB in sehr yielcn Fiillen schwcre Sehadigungen 
erwachsen. So ist es zu unserer Kenntnis gekommen, 
daB die deutsche Zollbehorde an  der W estgrenze besteliende 
Bestimruungen umgeworfen h a t bezw. dem Buchstaben 
des Gesetzcs eine seither nie gegebene und auch aus dem 
W órtlaut der Yerfiigungen nicht hcrauszulesende Aus- 
Iegung h a t zuteil werden lassen.

Unsere deutsche Eisenindustrie leidet in chroniseher 
Weise unter einem starken Mangel an Rohstoffen, die 
dureh Ilerbeisehaffung anderer billiger Materialien zu 
ersetzen, unsere H iittenlcute stiindig das Bestrcben 
gehabt haben. So h a t sich unsere Industrie auf die Yer- 
hiittung von Abfallcrzcugnisson der Eisenindustrie unserer 
Nachbarlandcr cingerichtet, die iiber einen groBen Reich- 
tum  an Mincralien verfugen. — Es kommt hier in erster 
Linie die S c h l a c k e  a u s  d e m  M e t a l l h i i t t e n -  
b e t r i e b  in Frage, die nach dom W ortlaut der Gesetz- 
gebung zollfrci in Deutschland eingefiihrt werden darf. 
Bei Tarifstelle 237 heiBt es ausdriicklich: „Abfiille 
vom M etallhiittcnbetrieb, Schlacken u. dcrgl. ohne jeg- 
liche Einschrankung". Dessenungeachtet haben neuer- 
dings unsere Zollbehorden verschiedentlich Schlacken, 
die auf dem Wasserwege odpr der Bahn nach Deutsch-
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land hereinkommen, angehalten, dieselben unter Zoll- 
yersehluB gelcgt und dadurch den betreffenden Stellen 
die groBtcn Unannehmlichkeiten und unnotige Kosten 
yerursacht. Wie die Betroffenen haben feststellen konnen, 
ist die Handlungsweisc der Zollbehorde veranlaBt durch 
einen Fali, in dem eine Firm a Hochofensauen unter der 
Erklarung „cisenhaltige Schlacken zum zollinlandisclien 
Hochofenbetrieb" nach Deutschland eingefiihrt hat. 
Nun ist aber dieses Materiał, welches auf den ersten Blick, 
in der Hauptsache wenigstens, ais Roheisen zu erkennen 
ist, durchaus nicht m it Schlacken zu verwechseln, so daB 
das Yorgehen der Zollbehorde beztiglich dieser letzteren 
W are um so unverstiindlichcr ist. — Der deutsche Handel 
und die einheimische Industrie leiden sowieso schwer genug 
unter den stiindig zunelimenden ZollmaBnahmen des Aus- 
Iandes und diirfcn deshalb von ihrer Regierung erwarten, 
daB letztere n icht ihrerseits dazu bcitrilgt, die ohnehin 
iiberaus schwierige Stellung durch derartige MaBnahmen 
zu erschweren.

Ein weiterer Punkt, auf den wir die allgemeine Auf- 
m erksam keit und besonders dio der oberen ausfuhrenden 
Regierungsorgane lenken mochten, ist die miBlieho 
Lage, in welche unsere Schiffer unverdienterweiso ge
bracht werden. Die armen Leute haben ohnehin ein nicht 
beneidenswertes Schicksal und werden durch dic MaB- 
nahmen der Zollbehorden zu direkten finanziellen Opfern 
gezwungen. Jahrzehntelang haben sie diese Schlacken 
nach Deutschland hercingebracht, nie die geringsten 
Beanstandungcn gehabt und nun sehen sio sich plotzlich 
an der Grenze angehalten, ihre Schiffe von oben nach 
unten  durchsucht, ein, zwei oder gar mehrerc Tage zur 
Untiitigkeit gezwungen; ihre gliicklichercn Genosscn, 
die nur ein unbedenklichcs Materiał, wie Steine, Kalk 
oder Erz geladen haben, iiberholen sie und bekommen 
einen Vorsprung von mehreren Tagen an  der Auslade- 
stelle. W ir brauehen nicht zu erwahnen, wie hoch sich 
die Unkosten fiir diese Leute bclaufen, cin jeder kann 
sich dies selbst berechnen, wenn er bedenkt, daB ein 
gesetzlicher Liegetag m it 37 J l  veranschlagt ist. Abhilfe 
tu t  daher dringend notl

Versand des Stahlwerks-Verbandes. — Der Yersand 
des Stahlwerks-Yerbandes an  P r o d u k t e n  A betrug 
im O k t o b e r  d. J . 459 449 t (Rohstahlgewicht); er 
war dam it 10 307 t hoher ais der Yersand im September 
(449 082 t) und 38 555 t  hoher ais der Yersand im Oktober
1909 (420 894 t). Im  einzelnen wurden versandt: an 
Halbzeug 131 712 t  gegen 134 340 t  im September d. J . 
und 133 775 t  im Oktober 1909; an  Formeisen 145 759 t  
gegen 154 008 t  im September d. J . und 129 007 t  im 
Oktober 1909; an Eisenbahnm aterial 181 978 t gegen 
100 134 t  im September d. J . und 158 112 t  im Oktober 
1909. Der diesjahrigo Oktoberversand war also in Eiscn- 
bahnm atcrial 21 844 t  hoher, dagegen in Halbzeug 2028 t 
und in Formeisen 8849 t  niedriger ais der Yersand im 
Yormonate. Yerglichen m it dem Oktober 1909 wurden 
im Bericlitsmonate an Formeisen 10 752 t  und an Eisen
bahnmaterial 23 800 t  mehr, dagegen an Halbzeug 
2003 t  weniger versandt.
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In  den letzten 13 Mona ton gestaltete sich der Ver- 
sand folgendermafien:

1909 llalb- Form- Ei.senbnhn-■ ■ CleBamt-
zeng eisen materiał produkte A

Oktober . . . 133 775 129 007 158*112 420* 894
Noyember . . 130 480 106 610 153 265 390 355
Dezembcr . . 152 673 100 852 156 315 409 840

1910
Ja n u a r. . . . 133 609 110 427 134 290 378 326
Februar . . . 136 996 144 167 115 683 396 846

168 614 248 603 181 165 598 383
April . . . . 125 637 172 353 117 459 415 449
Mai . . . . 107 197 145 504 134 893 3S7 594
Jun i . . . . 113 124 163 888 171 119 448 131
Ju li . . . . 102 067 148 378 143 354 393 799
August . . . 115 162 149 700 181 727 416 589
September . . 134 340 154 608 160 134 449 082
Oktober . . . 131 712 145 759 181 978 459 449

Verein deutscher EisengieCereien. — Die w ii r  1 1 e m  -
b e r g i s e h o  G r u p p e  des Vereins besehloB, m it 
Riicksicht auf die allgemcine Steigerung der Rohstoff- 
preise, ab 15. November 1910 den Preis um 1 M  fiir 
100 kg, Stuckpreise entsprechend, zu erhohen.

Saarkohlenpreise. — Dio Kónigliche Bergwerks- 
direktion Saarbrucken yeroffentlicht die neuen fiir das 
erste H albjahr 1911 geltenden Richtpreise fiir den 
Eisen’ ahnabsatz. Danach sind gegeniiber den Preisen 
des laufenden Halbjahres sehr wesentliche Ermafiigungen 
yorgenommen worden, dio bis zu 1 J l f. d. t  oder
10 J l  fiir don Doppelwaggon gehen.

Zur Lage der Kalkstickstoffindustrie. — Der Zeit- 
schrift „Die Chemische Industrie'** entnehm en wir die 
folgenden Mit(,-eilungen: Der Geschaftsbericht der ro- 
mischen S o e i e t a  g e n e r a l e  p e r  l a  C i a n a -  
m i  d e  , die ais Inhaberin der Paten te  von F r a n k  u. 
C a  r o  dic I n t e r n a t i o n a l e  Yerbreitung der Kalkstickstoff- 
industrio in die Wego geleitet hat, zeigt im ganzen ein 
Bild von der aUmiihlich zunehmenden Bedeutung dieses 
neuen Industriezweiges, trotzdem  die Krise auf dem 
Salpeterm arkte einer weiteren schnellen Ausbreitung des 
Kalkstickstoffes nicht gerade forderlieh gewesen ist. 
Mit der Propaganda des Kalkstiekstoffs unter der 
land wirtschaftlichen Bevolkerung haben sich in Deutsch
land und Frankreich besonders die Yerkaufsbureaus in 
Berlin und Paris, die m itcinander in Verbindung stehen, 
beschiiftigt, so dali im Jah re  1909 bereits iiber 14 000 t  
Kalkstickstoff, d. li. doppclt so viel ais im Vorjahre, 
abgesetzt werden konnten. An Stelle des pulverformigen, 
stark staubenden Dungemittels, das dic Landw irte ungern 
benutzen, h a t man neuerdings ein mehr korniges Er- 
zeugnis hergestellt, das mehr Entgcgenkommen seitens 
der landwirtschaftlichen Bevolkerung gefunden hat. 
Der niedrige Preis des Dungemittels h a t ferner noch 
dazu beigetragen, den Kalkstickstoff mehr und mehr 
einzufiihren, so daB fiir die Zukunft weiter m it einer 
Steigerung des Absatzes gereehnet werden kann. — Viel 
schneller ais in Europa scheint sich der K alkstick
stoff in Amerika einzufuhren, wo die A m e r i c a n  
C y a n a m i cl e C o m p a n  y  m it gutem Erfolgc arbeitet 
und die Vorurteile der Landw irtschaft gegen das neue 
Diirigemittel geringer sind. Auch in Japan, wo die Gesell
schaft N i p p o n  C h i s s o  H y r i o  K a b u s h i k i  
K a i s h a allein nach den Angaben der romischen Ge
sellschaft. die Fabrikation in Gang gebracht ha t, b a t der 
Kalkstickstoff eine gute Aufnahme gefunden. — In  Italien 
stellt die in der Propaganda sehr riihrigc Gesellschaft 
„A z o t  o“  den Kalkstickstoff nicht selbst her, sondern 
kauft ihn von der S o e i e t a  i t  a  1 i a n  a  p o i  c a r -  
b u r o  d i  c a l e i o ,  dic das Diingemittcl in Piano 
d ’Oria und seit kurzem in Terni herstellt. Die Gesell
schaft „Azoto" beschiiftigt sich vor allem m it dem Ver- 
kauf des Dungemittels und m it der Herstellung yon 
Ammoniumsulfat aus Kalkstickstoff. In  Oberitalien soli

* 1910, 15. N ov ., S. 721.

auBerdem noch die S o e i e t a  P i e m o n t e s o  p c l  
c a r  b u r o  d i  c a l e i o  den Betrieb zur Herstellung 
von Kalkstickstoff aufnehmen. — In  Ungarn arbeitet 
die M a g y a r  S i t r o g e n  I p a r ,  dio in ihrer Karbid- 
fabrik zu Sebcnico die W asserkriifto Dalmatiens aus- 
nutzt. Von der Einrichtung einer zweiten Fabrik  bei 
Fiume ha t man dagegen yorliiufig Abstand genommen, 
denn bisher entspricht der Absatz in Ungarn noch nicht 
der Leistungsfahigkeit der Fabrik  von Sebcnico, dio 
jahrlich 4000 t  Kalkstickstoff liefern kann. — Dio fran
zosischen und sehweizerischen Gesellsehaftcn S o c i ć t e  
f r a n ę a i s e  d e s  p r o d u i t s  a z o t e s  und S o -  
c i ś 16 s u i s s e d e s  p r o d u i t s  a z o t  ć s zu Brianęon 
und Martigny sind im Jaiire  1909 yereinigt worden, 
wobei die schweizcr Gesellschaft gegen Zahlung von 
765 000 fr. von der franzosischen erworben wurde. Man 
hofft, bei yerminderten Generalunkosten und erhohtem 
Betriebskapital in Zukunft crfolgreicher ais bisher a r
beiten zu konnen. — Die englisohe N o r  t  h W e s t e r n  
C y  a n a  m i d o C o. ha tte  bisher liingerc Zeit unter 
Bctriebsstorungen zu leiden. Seit Beginn dieses Jahres 
konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Der 
gewonnene Kalkstickstoff wird zum Teil nach Belgien 
an dio Firnm D u c h ó  e t  f i l s  in Vilvordo yerkauft, 
die daraus Ammoniumsulfat herstellt. — Die O s t  - 
d e u t s c h e n  K a l k s t i c k s t o f f  w e r k e  u n d  
C h o m i s c h e n  F  a  b r i k e n an der Braho gehoren 
zu den klcinercn Werken, dereń Erzeugung durch das 
Berliner H auptkontor fiir Kalkstickstoff yertrieben 
wird. Die B a y e r i s o h o n  S t i c k s t o f f  w e r k o  
an der Alz, dic iiber W asserkrafte von 11 000 PS yer- 
fiigen, stehen dicht vor der Betriobseroffnung, wahrend 
die S t  i c k s t  o f f w e r k o m. b. II. in Spandau ihren 
Betrieb kiirzlich bedeutend yergroBert haben und auficr 
Kalkstickstoff auch Cyanidc, Dicyandiamid, Harn- 
stoff usw. herstellen. — Die romisoho Gesellschaft, welche 
an die erwahnten Werke dio zur Fabrikation notwendigen 
Łizenzen yergeben h a t und aucli an  den einzclnen Untcr- 
nehmungen finanziell beteiligt ist, g laubt jedenfalls, 
„daB der kritischo Punk t fiir die jungo Industrie  des 
Kalkstiekstoffs schon je tz t iiberschritten sei und daB in 
Zukunft auch finanziell giinstige R esultato in dieser 
Industrie sich einstellen werden“.

Schiffbarmachung der unteren Ruhr. — Wie wir
der „Koln. Ztg.“ entnehmen, h a t die Stadtverordneton- 
yersammlung von Miilhcim a. d. Ruhr beschlossen, die 
Gewahrleistuńg fiir die R entabilitiit der Schiffbarmachung 
der unteren R uhr zu iibernehmen. Durch die Yerwirk- 
lichung dieses Planes wiirde die D e u t s c h - L u  x e m  - 
b u r g i s c h e  B e r g w e r k s -  u n d  H i i t t e n - A k t i e n -  
G e s e l l s c h a f t  zu  B o c h u m  im unm ittclbaren An- 
schluB an die Anlage ihrer Friedrich - Wilhelms- 
H iitte  einen Hafen und dauiit die Moglichkcit der An- 
und Abfuhr auf dem Wasserwego erhalten, was fur die 
gunatigere Gestaltung ihrer Selbstkosten von besonderer 
Bedeutung sein wiirde. Mit den kiirzlich erworbencn 
"Wcrken der Dortm under Union besitzt die Deutseh- 
Luxemburgische Gesellschaft bereits AnschluB an  den 
Wasserweg. Die Fricdrich-W ilhelms-Hiitte h a t sich 
bereit erkliirt, ihrerseits der S tad t gegeniiber eine Riick- 
gewiihr in der Hohe der H alfte der yon der S tad t zu 
yerbiirgenden Summo zu iibernehmen. Ais Schiffahrts- 
weg soli der jetzigo Lauf der R uhr beibelialten werden, 
nur an  den Stellen, an denen Sehleusen notwendig werden, 
sind kurze, zum Teil dio W indungen der R uhr abschnei- 
dende Seitenkaniilo geplant, an -welche die Sehleusen, 
dereń im ganzen drei yorgesehen sind, yerlegt werden. 
Unterhalb der Ackerfahre is t eine Verbindung zwischen 
dem neuen Schiffahrtsweg und dem nahe gelegenen 
Rhein-Hcrne-Kanal geplant, so daB auf diese Weise 
auch eiue direkte Verbindung yon Miilheim nach dcm 
R hein-Hcrne-Kanal gesehaffen wird. Abgesehen von 
Hafenanlagen fiir dio H auptyerfrachter sind Lade- und 
Losehpljitze in der Gegend obcrhalb der Bergisch-MSr- 
kischen Eisenbahnstrecke und ferner die Anlegu ng eines
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Industrichafens auf der linken Rulirseite in der Spel- 
dorfer Aue Yorgcsehen. Der Ausbau der FluBstreckc 
selbst ist bis zur rheinischen Eisenbahnbriickc in Alt- 
Miilheim geplant.

Eisenhiittenwerk Keula bei Muskau, Actien-Gesell- 
schaft, Keula (Schlesien). —  Nach dem Geschaftsberichte 
fiir 1909/10 konnten neue Auftrage in Rohren nur 
in geringem Mafie und zu Preisen getiitigt werden, 
die keinen Gewinn iibrig liessen. Insbesondere durch 
den W ettbewerb der Schraiederohrc wurden dio Preise 
der GuBrohre erheblich beeinflufit. In  den Rohren- 
gieBcreien und der HandelsgieBerei des Unternehmens 
wurden 7844 (i. V. 8508) t  GuBwarcn erzeugt, wahrend 
7907 (834G) t  abgesetzt wurden. Die Gewinn- und Verlust- 
reehnung zeigt cinerseits neben 22 189,40 J l  Yortrag, 120 M  
verfallener Dividende, 7213,50 J l Einnahmen aus Pachten 
und Mieten und 6010,44 J l  Zinseinnahmen 90 896,19 .11 
Erliis aus dem Giefiereibetriebe und 45 380,24 J l Erlos 
aus dem Maschinenbaubetricbc, anderseits 103 026,42 Jl 
allgemeinc Unkosten, Steuern, Versichcrungen, Repara- 
turen usw., 50 156,69 J l  Abschreibungen und 12 600 J l  
Tantiem en an Direktion und Aufsichtsrat, m ithin ergibt 
sich cin Verlust von 53 373,22 J l ,  die der Riicklage ent- 
nommen werden.

Gutehoffnungshutte, Aktienverein fiir Bergbau und 
Huttenbetrieb zu Oberhausen 2 (Rheinland). — Wie wir 
dem ausfiihrlichen und m it statistischen Angaben und 
K urvenblattern reich ausgcstatteten Gcschiiftsberichte 
entnehmen, weist das am 30. Ju n i d. J . abgelaufene 
38. Gcschiiftsjalir des Unternehmens ein befriedi- 
gendes Ergebnis auf. Dic Gesellschaft war nach dem 
Berichte dauernd bemiilit, durch Verbcsscrung der Ein
richtungen dio Leistungsfiihigkeit ihrer Betriebe zu er- 
liohen und die Selbstkosten herabzumindern. Die E r
zeugung der Werke bob sich gegeniiber dcm Yorjahre 
auf allen Abteilungen in erheblichem MaBe. Yergleicht 
m an die letzten beiden Betriebsjahrc m iteinander, so 
erg ib t sich, daB fiir 1909/10 an Kohlen 7,07 % , an Koks 
10,6 % , an  Eisenerzen 8,20 % , an Kalksteinen 5,83 %  
und an  Dolomit 6,01 %  mehr gewonnen, an Roheisen 
25,31 %  mehr erzeugt und an Walzwerkserzeugnissen
13,94 %  sowie an Erzcugnissen der Abteilung Sterkrade 
20,3 %  m ehr hergestellt wurden. In  der ersten Halfte 
des Berichtsjahres herrschten allgemein niedrige Preise. 
In  der zweiten Halfte t ra t  fiir die Erzeugnisse der Hutten- 
werke eine Besserung der Preise ein, wahrend dic E r
zeugnisse der Mascliinenbau- und Konstruktionswerk- 
stiitten  auch weiter unter der ungiinstigen Marktlage 
zu leiden hatten . Ausland wie Inland zeigten sich fiir Eisen 
und Eisenerzeugnisse aufnahmefiihiger ais im Yorjahre. 
Auch der allgemeinc Geldstand war fliissiger. Der Auf- 
tragsbestand der W erke stieg in allen Abteilungen wesent
lich gegeniiber dem Yorjahre. Auf die eingetretene wirt- 
sehaftliehe Besserung war das Yerhalten des Auslands- 
marktes von groBem EinfluB. Die stiirkerc Kohlen- 
forderung der Zechen war in erster Linie durch den er- 
hohten Koksverbrauch der erweiterten Hochofenwcrkc 
des Yereins bedingt. Der Absatz an Kohlen, Koks und 
B riketts an Fremde gestaltete sich nicht immer befriedi- 
gend. Auf samtlichen Zechen des Vereins muBten im Laufe 
des Jahres Ycrschiedene Małe Feierschiehten cingelegt 
werden. Der Berieht Y e r b r e i t e t  sich dann weiter iiber 
die Lage des Eisonmarktes im Geschiiftsjahre 1909/10, 
doeh mochten wir wegen des beschriinkten Raumcs von 
der Wiedergabe der betreffenden Ausfiihrungen abschen, 
zumal da dieser Gegenstand unsern Lesern hinlanglich 
bekannt sein diirfte. — Am 5. April fand die Feier des 
hundertjahrigen Bestehens der Gutchoffnungshiitte s ta tt ;  
wir verweisen dieserhalb auf die friiheren Mitteilungen 
in „Stahl und Eiscn“ .* — Ueber die einzelnen Betriebs- 
abteilungen entnehmen wir dem Berichte folgendes: Die 
S t e i n  k o h l e n f ó r d e r u n g  siimtlicher Schachto

des Steinkohlenbcrgwerks Oberhausen belief sich auf 
3 040 057 (i. V. 2 813 643) t, diejenige der Zeche Ludwig auf 
201 475 (196943)t, im ganzen also auf 3241 532 (3010580)t. 
Auf der Sehachtanlage Osterfeld wurden von den an 
Stelle der niedergelcgten 120 Koksofen zur Ausfuhrung 
kommenden 175 neuen Koksofen 80 Regenerativofen am
16. April d. J . dem Betrieb iibergeben. Der E i s e n -  
s t e i n b e r g b a u  lieferte aus den eigenen und den in 
Gemeinsehaft m it anderen Werken betriebehen Gruben 
441 712 (408 421) t  M inette und 17 890 (16 340) t  Iiasenerz. 
Dor Betrieb der K a  1 k s t  e i n - u n d  D o l o m i t -  
b r ii c h c ergab 96 770 (91 435) t Kalksteine und 19 750 
(18 630) t  Dolomit. Auf den E i s o n h i i t t e n  O b e r -  
h a u s e n l u .  I I  standen von den yorhandenen 11 Hoch
ofen durchschnittlich 8,87 Oefen im Feuer. Die Gesamt- 
roheisener/.eugung betrug 638 703 (509 690) t. Yerschmolzen 
wurden 1 428 521 t  Erze und Schlacken und 135 587 t 
Kalksteine. Yon den Yorhandenen Koksofen waren 
durchschnittlich 246 Oefen im Betriebe; sie yerkokten 
251 191 (400 538) t  gewaschcne Kohlen aus den eigenen 
Zechen des Yereins. Auf Eisenhiitte Oberhausen I wurde 
der Umbau der Oefen fortgesetzt, und zwar zunachst 
Ofen IX  in Angriff genommen. Auf der neuen Eisen
hiitte Oberhausen 11 wurde Ofen X am 4. Oktober und 
Ofen X I am  21. Novembcr 1909 in Betrieb genommen; 
die Anlage arbeitet zur vollsten Zufricdenheit.* Yom 
W a l z w e r k  O b e r h a u s e n  wurden bei einer Ge- 
samtzahl von 1408 (1403) Beamten und Arbeitern 205 180 
(173 021) t  fertiger Walzware erzeugt. AuBerdem wurden 
auf dem W a l z w e r k  N e u - O b e r h a u s e n  weitere 
246 174 (223 118) t fertige Walzware und 260 500 (211 537) t  
nach dem Walzwerke Oberhausen geliefertes Halbzeug 
hergestellt. Dio Gcsamt-Rohstahlerzeugung in Neu- 
Oberliausen, berechnet nach den Einsatzziffern des Stahl- 
werks-Yerbandes, betrug 432 544 (354 929) t  Thomas- 
und 153 342 (145 572) t  Martinstahl. Walz- und Stahlwerk 
Neu-Oberhausen beschiiftigten durchschnittlich 2420 (2360) 
Arbeiter und Beamte. Im Grobblechwalzwerk (PreBbau) 
des Walzwerks Oberhausen wurde eine dampfhydraulische 
Stanzpressc fiir 350 t  Druck aufgestcllt. Auf der Ab- 
teilung Walzwerk Neu-Oberhausen wurden im Thomas- 
stahlwerk zwei neue Birnen aufgestcllt und die Birnen 
3 und 4 um gebaut. Im Martinwcrk I wurde der Bau einer 
neuen Generatoranlago in Angriff genommen. Mit dem 
Ncubau des Martinwerks I I  — 3 Oefen fiir 60 t  Einsatz — 
wurde Ende Jun i d. J . begonnen. Die B auten sollen so 
gefordert werden, daB in den ersten Monaten des Jahrcs 
1912 das Werk betricbsfiihig dasteht. Im  Berichtsjahre 
wurde ein Elektroofen, System Girod, m it einem Fassungs- 
Ycrmogen von 3 t  in Betrieb genommen. Yon der Ab
teilung H a m m e r  N e u - E s s e n  wurden im 15e- 
richtsjahre 13 020 (10 085) t  feuerfeste Steine hergestellt; 
an gemahlenem Ton wurden 783 t  geliefert. An Zicgel- 
steinen wurden insgesamt 19 059 910 (16 804 777) Stiick 
angefertigt. Die A b t e i l u n g  S t e r k r a d e  ver- 
rechnete an fertiger Arbeit (Maschinen, Eisen- und Metall- 
guBwaren, Schmiedestiicken, StahlguB, Kesseln und 
Briickenbaumaterial) 80 610 (67 006) t ;  sie beschaftigte 
durchschnittlich 3349 (3239) Arbeiter und Beamte und 
auBerdem auf den auswiirtigcn Baustellen noch durch
schnittlich 700 (653) fremde Leute. Der Gesamt-Giiter- 
umschlag (Eingang und Ausgang) im R h e i n h a f e u  
W a l s u m  stieg von 1557 115 t  im Jah re  1908/09 auf
1 859 066 t  im Berichtsjahre, d. li. also um 19,39 % . — 
Die Einnahm en fiir yerkaufte Erzeugnisse betrugen 
89 316 834,30 (77 018 531,52) .11. Am 30. Ju n i 1910 
beschiiftigtc der Verein insgesamt 24 306 Arbeiter und 
Beamte gegen 22 304 am Schlusse des Yorigen Gesehiifts- 
jahres; auBerdem standen ausw arts noch 597 (800) fremde 
Arbeiter in seinen Diensten. An Lohnen und Gehaltern 
wurden 34 747 162,98 (33 155 992,28) Jl bezahlt. Fur 
Steuern wurden 2 117 868,13 J l  und fiir Wohlfahrtszwecke

* Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 6. April, S. 561/62; * VgL hierzu „Stahl und Eiscn“ 1910, 16. Marz,
13. April, S. 634/35. S. 436/43.
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zusammen 2 601 077,03 JH, insgesamt also 4 718 945,16 
(3 861 218,75) J l verausgabt, ein Betrag, der 16,73 %  <lcs 
Aktienkapitals ausmacht. — Die Anlagewerte nahmcn 
im Berichtsjahre um 4 030 076,15 J l  zu und standen nach 
Yornahmo von 5 130 076,15 J l  Abschreibungen am 
Schlusso desselben m it 67 500 001 J l  7,u Buche. — Dio 
Gewinn- und Yerlustrcchnung ergibt bei 16 261 828,02 J l  
BetriebsiiberschuB naeh Abzug von 3 247 259,13 J l  
allgemeinen Unkosten, 882 600 M  Anleihezinsen und der 
obengenannten Abschreibungen einen Reinerlóś von
7 001 892,74 J l ,  der sich dureh den Yortrag aus dem Yor
jahre (88 737,70 .11) auf 7 090 630,44 J l  erhoht. Der 
Aufsichtsrat schlagt vor, von diesem Betrage 5 400 000 Jl 
ais Dividende (20 %  wie i. V.) zu verteilen, und zwar 
fiir ein Ja h r auf 24 000 000 J l und fur / ,  Jah r auf 
6 000 000 J l ,  1 463 000 J l einer „Sonderriicklago durch 
Tilgung von Anleihen" und 50 000 J l  dem Pcnsionskasscn- 
hilfsfonds zu uberweisen und die vcrbleibenden 177 230,44./t 
auf neue Rechnung zu iibertragen.

Hagener GuBstahlwerke, Hagen. —  Das letzte Ge
schaftsjahr yerlief nach dem Berichte des Yorstandes 
etwas giinstiger. Aus der Bcsserung der allgemeinen 
Gcschaftslagc konnto die Gesellschaft nur wenig Nutzen 
ziehen. Fiir den von dem Unternehmen hergestellten 
StahlguB waren die Preise infolge dea starken W ett- 
bcwerbs schon 190S/09 sehr knapp bemessen, und es cr- 
folgtcn weitere Prcisherabsetzungen, ais der Stahlform- 
guBverband m it dem 1. Ju li 1909 die Preise freigab. 
Da in der ersten Hiilfte des Berichtsjahres die Beschiifti- 
gung noch zu wiinschen iibrig lieB, muBten yielo Auftriige 
zu yerlustbringenden Preisen hereingenommen werden. 
Die am 1. Ju li (1. J . erfolgto Auflosung des genannten 
Yerbandes ha t nach dem Berichte dazu bcigetragen, daB 
auch heute, trotz stiirkerer Nachfrage, von durchgreifendcn 
Preisaufbesserungen noch nicht die Rede sein kann; 
dasselbe g ilt auch fiir die iibrigen Fabrikate der Gescll- 
schaft. Dagegen gingen infolge der inzwischen geschaffenen 
Yerbesserungen sowie regelmiiBiger Beschiiftigung der 
Betriebe die Selbstkosten etwas heruńter, so daB seit 
April 1910 mit einem kleinen, steigenden Gewinn gearbeitet 
wurde. Anderseits schadigto der gegen Mitte Jun i im 
Bczirko einsetzende ausgcdehnte Arbeitcrausstand, der 
fiir das Bcrichtsunternehmcn eine fiinfwochigo fast 
vollige Betriebseinstellung zur Folgę hatte , die Gesell- 
sehaft in erheblichem MaBe und verursachte eine be- 
deutende Verringerung der Yersandziffcrn fiir Jun i und 
Juli. — Die Erzeugung betrug 5687 (i. V. 4356) t, der 
W ert der in Rechnung gestellten Waren 1 457 843,93 
(1298120,54) J l .  Der Betriebsgewinn betragt 107303,31.K ; 
hierzu kommen noch 175 J l  Einnahmen aus nicht ab- 
gehobener I)ividendc. Nach Verrechnung der allgemeinen 
Unkosten, Steuern, Yersicherungen usw. im Betrage von 
137 928,32 J l  und der Abschreibungen in Hohe von 
55 042 J l ergibt sich ein Verlust von 35 492,01 J l-  Hieryon 
ist zunachst der Gcwinnvortrag aus 1908/09 m it 8090,54 J l  
in Abzug zu bringen, wahrend die restliehen 27 401,47 J l  
aus der Rucklage gedeckt werden, die sich dam it auf 
70 927,72 J l  verringert.

Lothringer Eisenwerke in Ars an der Mosel. — Wie 
der Bericht des Yorstandes ausfiihrt, blieben die ungiinsti- 
gen Marktverhiiltnisse im abgelaufenen Geschiiftsjahre 
bis in den Spatherbst hinein yorherrschend. E rst um die 
Wende des Jahres t ra t  eine leichte Gesehiiftsbelebung 
ein, die aber durch den langandauernden Ausstand im 
Baugewerbo bald wieder unterbrochen wurde. Durch 
den ungeziigelten Wettbewerb wurden die Stabeisenpreise 
auf einen seiten dagewesenen Tiefstand gebracht, von 
dem sie sich naeh Zustandekommen einer losen Preis- 
vereinigung eine Kleinigkeit erholten. Bevor jedoeh 
nach dem Berichte die Aufbesserung allgemein durch- 
gefiihrt werden konnte, erhiihtc der Stahlwerks-Yerband 
die Halbzeugpreise. Fiir das Unternehmen waren dic 
Stabeisenpreise verlustbringend, da es auf den Ankauf 
der Rohstoffe und des Halbzeugs angewiesen ist und fiir 
Halbzeug anniihernd die gleichen Preise zahlen muBte,

dio es fiir das Fertigerzeugnis erhiclt. Die Gesellschaft 
konnto ihre WalzenstraBen nicht voll ausniitzen; selbst 
durch recht yorteilhafto Abschliisse in Roheisen, dureh 
auBerste Sparsamkcit und gróBto Anstrcngung, den Be- 
trieb rationell zu gestalten, lieB sich dem Berichte zufolge 
kein Ausgleich sehaffen. Das Rohrwcrk war das ganze 
Jah r hindurch ausreichend beschaftigt, doch muBten 
die im Marz 1909 bereits stark herabgesetzten Verkaufs- 
preise im Dezember, im Kampf gegen neuen W ettbewerb, 
weiter sehr erheblich ermiiBigt werden. Infolge der Un- 
sichorheit wegen Verlangerung des Rohrensyndikates 
hielton dic Kaufer m it ihren Bestellungen zuriick und 
kauften nur das Allernotigsto ein. Unter den W irkungen 
des nach Auflosung des Rohrensyndikatcs beginnenden 
wilden W ettkampfea m it niedrigsten Preisen haben alle 
Rohrenwerke recht empfindlich zu leiden. In  der Eisen- 
gieBerei und Kleineisenfabrik mangelte es dem Unter
nehmen zwar nicht an Auftragen, doch konnten die beiden 
Betriebe nicht voll ausgenutzt werden; insbesondere 
fehlte wahrend des Ausstandes im Baugewcrbe der Abruf 
in AbfluBróhren. Die Yerkaufspreise lieBen einen an- 
gemessenen Nutzen. — Im  Puddelwerke wurden 9663 
(i. V. 9208) t  Luppeneiscn hergestellt und 7796 (9187) t  
yerbraueht sowie 479 (72) t  yerkauft. Das SchwciB- und 
Walzwerk erzeugte an Handels- und Formeisen, Rohren- 
streifen und SchweiBeisen 15 902 (14 372) t ;  verkauft 
wurden 9294 (7041) t, wahrend in den iibrigen Abteilungen 
6502 (7166) t  Yerwendung fanden. Das Rohrwerk und 
die Verzinkerei stellten 4415 (3557) t  Rohren her und 
Yerkauften 4392 (4681) t ;  auBerdem wurden daselbst 
1912 (2195) t  verzinkt. In  der Kleineisenzeugfabrik 
wurden 1817 (1376) t  Kleineisenzeug hergestellt und 
1699 (1372) t  verkauft, wahrend die GieBerei 1750 (1573) t 
GuBsachen herstellte, darunter 1590 (1384) t  fiir denVer- 
kauf und 160 (189) t  fiir den eigenen Bedarf des Unter- 
nehmens. —  Bei einem Umsatze von 2 958 448,73 
(2 813 506,03) J l belief sich der Rohgewinn der Gesell
schaft unter EinschluB yon 22 708,04 J l Vortrag auf 
221 815,86 J l ,  der Rcinerlos nach Abzug von 139 875,58 Jl 
allgemeinen Unkosten und 60 000 J l  Abschreibungen 
auf 21 940,28 J l .  Die Ycrwaltung schlagt vor, hiervon 
4000 J l  dem Untcrstiitzungsbestando zuzufiihren, 5500 J l  
zu Belohnungen an  Beamtc zu yerwenden und 12 440,28 J l  
auf neuo Rechnung yorzutragen.

Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg, A. G., Augsburg.
— Wie wir dem Berichto des Vorstandes entnehm en, hielt 
sich der geschiiftliche Aufschwung wahrend des Berichts- 
jahres 1909/10 in Deutschland in yerhiiltnismaBig engen 
Grenzen; er wiire ohne Zweifel wirksamer in die Erschei- 
nung getreten, hiitten nicht Storungen und Hemmungen 
besonderer Art bestanden. „Die fortwiihrenden Beun- 
ruhigungen", so bem erkt der Bericht, „un ter wclchen 
die Industrie zu leiden hat, insbesondere die Anforderungen, 
welche die sozialen und steuerlichen MaBnahinen stellen 
und deren Ende nicht abzusehcn ist, lassen eine stetige 
Entwicklung nicht aufkommen. Treten hierzu noch 
besondere, durch die natiirliche Lago geschaffenc Yer
haltnisse, wie dies in Bayern der Fali ist, so darf es n icht 
wundernehm en, wenn kleine und m ittlere Betriebe 
diesen Lasten nicht mehr gewachsen sind und ihre Ge- 
schaftstatigkeit aufgeben, wio dies in letzter Zeit bei 
yerschiedenen Firm en der M etallindustrie in Niirnberg, 
Miinchen und Augsburg wahrgenommen werden konnte. 
Wie immer wieder betont werden muB, h a t die Schwer- 
industrie in Bayern neben den oben erwahnten druckenden 
Lasten nicht nur fiir den Bezug der Rohstoffe groBe 
Frachten zu tragen, sondern auch fiir den Versand der 
fertigen Erzeugnisse, da  Bayern hierfiir weitaus nicht 
aufnahmefiihig genug ist. So ist u. a. unsere Firm a mit 
dem groBten Teil der Erzeugnisse ihrer bayerischen Werke 
auf auBerbayerischen Absatz und zwar hauptsachlich 
auf die westlichen und nordlichen lndustriebezirke Deutsch
lands und auf das Ausland angewiesen. Gewisse Ab
teilungen, wie der GroBgasmasehinen- und K ranenbau, 
finden, von wenigen Fallen abgesehen, in Bayern oder
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Siiddeutschland uberhaupt lccinen Absatz. Dabei siiul 
(lie Ausgabcn fiir Frachten gerade hier doppelt fiihlbar, 
da es sich um hohe Gcwichtc und ycrhaltuismiiBig niedrige 
Verkaufspreiso fiir dio Gewichtseinheit handelt. Diese 
Yerhaltnisse driingtęn vón selbst dazu, eino teilweise 
Yerlegung nach dem Niederrhein ins Auge zu fassen. 
Wir haben zu diesem Zwecke im Laufe des Jahres Grund- 
stiicke m it einer Gesamtfliiche von etwa 30 ha bei Duis
burg angekauft. Es ist beabsichtigt, im kommenden 
Jahro  m it den baulichen Arbeiten zu beginnen.“ —  Dio 
Summo aller Verkaufe belief sich auf 51 981 992,38 .((. 
Bei einem Gewinnvortrago von 421 959,05 J l  und einem 
Rohgewinn von 4 278 085,20 J l beliiuft sieli der Rein- 
erlćjs nach Abzug von 1 470 487,74 J l  Abschreibungen 
auf 3 223 55(3,51 J l .  Der Aufsichtsrat sehliigt vor, von 
diesem Betrnge 300 000 J l ais besondere Ueborweisung 
dom Am ortisationskonto zuzufuhren, 100 000 J l  den 
Arbeiterwohlfahrtsbestiinden zu iiberweisen, 2 370 000 J l  
(19*4%  " i°  *• V') ftls Dividendo zu verteilen und 
447 550,51 J l  auf neue Rcchnung vorzutragen.

Phoenix, Aktien-Gesellschaft fUr Bergbau und Hiitten- 
betrieb in Hoerde. — Durch ein besonderes Abkommen 
m it dem S t  a  h 1 w e r  k s - V e r b a n d  sind der Gesell
schaft fiir dic von ihr erworbenen Diisseldorfer Róhrcn- 
und Eisen-Walzwerke (vorm.Poensgen) e r h o h to  B c t e i - 
l i g u n g s  z i f f e r n  m it Giiltigkeit ab  1. Noyember 
filr Yerschiedene Gruppen der Produkto A und B zu- 
e rkannt worden. Dic Beteiligungsziffern stellen sich 
nunm ehr wio folgt: Halbzeug 139396 (bisher 103011) t, 
Eisenbahn - Obcrbaum ateriał 214 896 t  (wie bisher), 
Formeiscn 111 162 (111 647) t, zusammen 465454
(430 454) t  Rohstahl in don Produkten A; Stabcisen 
255487 (230 287 t), W alzdraht 202 188 (180 847) t, Bleche 
203482 (208182) t ,  Rohren 55000 (0) t  und GuB- und 
Schmiedestiieke 79 861 t  (wio bisher). Dio Betoiligung 
inden  Produkten B stellt sich somit auf 850018 (099 177) t. 
und dio Gesamtbeteiligung in den Produkten A und B 
auf 1321472 (1 129 031) t.

Rhenania, Vereinigte Emaillierwerke, Aktien-Gesell
schaft, Dtisseldorf. Nachdem der Geschiiftsgang der 
Gesellschaft im ersten Jahre  ihres Bestehens unter einer 
recht ungiinstigen Marktlage zu leiden hatte , war es dem 
Untcrnehmen moglich, dem Arbeitsbedurfnis seiuer 
Werke im abgelaufenen Geschaftsjahre in hinreicheńdem 
MaBe zu entsprechen und den Umsatz bedeutend zu er- 
hohen. Die zu Beginn des Berichtsjahrcs noeh recht ge- 
driicktcn Verkaufspreise konnten in seinem weiteren 
Yerlaufe ebenfalls aufgcbessert werden, zunachst allcr- 
dings nur im Ausfuhrgeschaft und fiir den Absatz naeh 
Mittel- und Ostdeutsohland, wahrend eino nennenswerte 
Preiserhohung fiir das rheinisch-westfalischo und siid- 
deutsehe Geschaft noch nieht zu crzielen war. Dio 
Gewinn- und Yerlustrcchnung zeigt einerseits neben
10 986,66 J l  Vortrag 388 825,78 J l Rohgewinn, ander
seits 24 547,50 J t  Hypothckcnzinsen, 94 679,58 .({ Ab
schreibungen auf Anlagen und 1059,22 J l  desgleichen 
auf Patente, m ithin verbleibtein Reinerlósvon 284 920,14.H. 
Dic Vcrwaltung sehliigt vor, hieryon 10 000 J l  der Del- 
kredercrucklage, 4000 .fl der Talonsteuerriicklage zuzu- 
fiihren, 10 715,16 J l ais Tantiem en fiir don Aufsichtsrat 
zu vcrwendcn, 240 000 J l  ais Dividende (8 % ) auszu- 
sehutten und 20 210,98 J l  auf neue Reclinung vorzutragen.

Torgauer Stahlwerk, Aktiengesellschaft zu Torgau. —
Wio die „Koln. Ztg.“ m itteilt, wird die Inbetriebnahm e 
des neuen Unternehmens* Anfang Dezember erfolgen. 
Das orste Betriebsjahr wird lediglioh der Entwicklung 
dienen, anfangs wird ausschlieBlich die Herstellung von 
StahlformguB jeder A rt und GroBe betrieben werden. 
Dio Herstcllung erfolgt nach dem Siemens-Martin-Yer
fahren, jedoch wird an Stelle von gowohnliehera Generator
gas W a s s e r g a s  verwendet werden.

* Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 13. April, S. 647.

Vereinigte Walz- und Rohrenwerke, Aktiengesell- 
schaft. vorm. Friedr. Boeeker Ph’s Sohn & Co. und 
Friedr. Koenig, Hohenlimburg. — Nach dem Berichto 
des Vorstandes iiber das abgelaufene zweite Geschiifts- 
jah r der Gesellschaft betrug der Gosamtversand
3 947 685,58 (i. V. 3 337 982,65) J l . Zur AbstoBung der 
alten Hypotheken und zur Vermehrung der yerffigbaren 
Mittel wurden im April d. J . 850000 J l 4 1/ ,  prozentige 
Schuldverschroibungen aufgenommen. Das Boteiligungs- 
konto ist um 56 000 J l  zuriickgegangcn, da dio Anteilo 
bei der Firm a Elektrizitiits-Gesellscliaft C. Schniewindt 
Naehf., G. m. b. 11., Hagen i. W., an die Vorbesitzer 
zuriickgegeben sind. Unter EinschluB von 6 251,52 J l  
Vortrag stellt sich der Rohgewinn auf 1078 080,71 J l ,  
und nach Abzug von 775 082,43 J l allgemeinen Un
kosten und 90 295,59 J l  Abschreibungen auf Gebiiudo 
und Maschinen der Reinerlos auf 212 702,09 .(i. Von 
diesem Botrago sollen 29 227,17 J l Tantiemo an die Di- 
rektion und 9072,00 J l Tantiemo an den Aufsichtsrat 
yergiitct, 30 000 J l  dem Delkrederekonto zugefiihrt, 
136 000 J l  Dividende (8 % ) verteilt und 7713,46 J l  auf 
neuo Reclinung vorgetragcn werden.

Oesterreichische Berg- und Huttenwerks-Gesellsehaft 
in Wien. —  Dic am 12. d. M. abgehaltene auBerordent- 
liche Hauptyersammlung besehloB, das A k t i e n k a p i t a l  
um 8 000 000 K  neuer, den O b e r s c l i l e s i s c h e n  
K o k s w o r k o n  u n d C h e m i s c h e n F  a  b r i k o  n , 
A. G., Berlin, fiir die Kuxe der Gewerksehaft M a  r i e - 
A n n o  an Zahlungs S ta tt auszufolgender Aktien zu 
e r  h  o h  e n.*

Societć Anonyme des Acićries d’Angleur in Renory 
d’Angleur (Belgien). — Nach dem Beriehte, der in der 
Hauptversam mlung vom 14. Noveniber yorgelegt wurde, 
orzielto die Gesellschaft im abgelaufenen Geschiifts- 
jahre neben 305 475,86 fr. yerschiedenen Einnahmen 
und 403 834,00 fr. Gewinn dureh Yerkauf yon Aktien 
der Gesellschaft Societć Metallurgique Russo - Belge
3 057 470,22 fr. Fabrikationsuberschu B. Nach Abzug von 
298 597,85 fr. fiir ailgemeine Unkosten und 402 080,05 fr. 
fiir geldlicho Lastóń yerbleibt ein Reinerlos von 3 125 502,78 
fr. Hieryon sollen der Riicklage 22 525,13 fr. zugefuhrt,
2 675 000 fr. zu Abschreibungen venvendet, 400 000 fr. 
Diyidcnde (4 %  oder 20 fr. fiir die Aktie) ausgeschiittet 
und 27 977,65 fr. auf neue Reclinung yorgetragen werden. 
Das abgclaufeno Geschaftsjahr kann nach dem Beriehte, 
sowohl was die Erzeugung ais auch was die Preise betrifft, 
wenn nieht ais cin glanzendes, so doch wenigstens ais ein 
Durchschnittsjahr angesehen werden. Dio Erzgruben 
in Luxomburg und Andun-le-Tiehe, deren Betrieb normal 
yerlief, forderten 223 758 (i. V. 195 091) t. Auf der Ab
teilung Tilleur wurde m it der Errichtung einer elek
trischen Zentrale begonnen, auBerdem wurden dic Gas- 
reinigungsanlage vervollstiindigt und yerbessert, ein 
neuer Cowperapparat aufgestellt und yerschiedene Ab- 
iinderungen an  den W alzenstraBen yorgenommen. — 
Dic Abteilung Renory konnte nur m it Betriebseinschran- 
kungen arbeiten, da die Auftrage auf Spczialerzeugnisse 
wenig reichlich cingingen. Die Abteilung Tilleur stellte 
110 020 (101 638) t  Koks, 119 840 (87 102) t  Roheisen 
und 125 000 t  Thomasstahlblocke her. Da auBerdem 
noch 16 000 t  M artinstahlbloeke in Renory erzeugt wurden, 
so belief sich die Gesamt-Rohstahlmenge auf 141 209 
(105 267) t. An Halb- und Fertigfabrikaten aller Art 
wurden 132 008 (98 776) t  hergcstelit. Die Summę aller 
Verkiiufe betrug 20 722 207 (15 999 253,83) fr. Die Lage 
der Societć Metallurgiąuo Russo-Belge war weiter zu- 
friedenstellend. An Diyidendo sollen wie im Vorjahre 
20 Rubel fiir dic Aktie yerteilt werden.

Societć Anonyme des Aciśries de France, Paris.** — 
Die Gesellschaft erzielte im letzten Geschaftsjahre bei

* Vgl. „S tahl und Eisen" 1910, 5. Okt., S. 1739; 
26. Okt., S. 1859.

** „Echo des Mines e t de la M ćtallurgie 1910, 17- Nov., 
S. 1180.
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einem Umsatze von 24 600 000 (i. V. 23 219 000) fr. einen 
Rohgewinn von 4 183 033,96 fr. und naeh Yerrechnung 
der Zinsen der Schuldverschreibungen, der altgemeinon 
Unkosten, der Yergiitungon an  dio Mitglieder der Vcr- 
waltung sowio der Abschreibungen auf dio Anlagen, fiir 
AufschluBarbeiten usw. einen Reinerlos von 794 620,71 fr. 
H ieryon sind noch 39 731,03 fr. fiir dio Rucklage zu kurzeń, 
so daB 754 889,68 fr. iibrig bleiben, von denen 750 000 fr. 
(5 %  wio i. V.) ais I)ividende ausgeschiittet werden sollen, 
wahrend 4889,68 fr. zum Yortrag auf neuo Rechnung be
stim m t sind. Der Betrieb der Kohlenzechcn in Aubin 
Yerlief zufriedenstellend. Dio Verkaufspreiso waren 
jedoch sehr viel niedriger ais in den Torhergehenden 
beiden Jahren. Auf den Werken von Isbergues yerlief 
der Betrieb der Hochofen sowohl hinsichtlich der Be
schaffenheit der Erzeugnisse, ais auch hinsichtlich der 
Gestehungskosten, giinstig. Die Aufstellung des yierten 
Hochofens ebenso wie die Einrichtung seiner Apparate 
is t weit vorgeschritten. In  Paris ist die Fabrikatión 
in der Umbildung begriffen. Die Erzgruben von Halouze, 
dereń Entwicklung wegen Arbeitcrmangels nicht in dem 
gewunschten MaBo moglich ist, forderte ungofiilir 12 000 t 
monatlicli, so daB es der Gesellschaft moglich war, naeh 
der Versorgung Isbergues noch 2- bis 3000 t  auszufiihrcn. 
Die Socićte dc Yimy-Fresnoy wurde endgiiltig gegriindet; 
m it den Arbeiten soli unverziiglich begonnen werden. 
Die Entwicklung der Sociśtć d’0ssds-Banca m acht Fort- 
schritte.

Socićtś Anonyme des Acióries de Micheville in Miche- 
ville. —  Dio Gesellschaft erzielte im abgeschlossenen Be- 
triebsjahre einen Reinerlos yon 5 490 352 (i. V. 4 966 296)fr. 
Hieryon wurden 3 328 778 (i. V. 2 664 539) fr. abgesclirie- 
ben; 5494 fr. flieBcn der gesetzliehen Riicklage zu, womit 
dieselbe ihren hoehstcn zuliissigen Stand erreicht. An 
Diyidenden werden 1 600 000 fr. (10 %  oder 50 fr. fiir die 
Aktie wie i. V.) yerte iltund  556 080 fr. Tantiemen an den 
Aufsichtsrat vergiitet. — Das Aktienkapital betragt
16 000 000 fr., die Anleiheschuld ist auf S 170 000 fr. 
zuruckgegangen, dagegen sind die Gesamtriicklagen 
auf 22 653 709 fr. angewachsen; ferner sind vorhanden 
an Depositen auf festo Ziele 2 680 374 fr., an laufenden 
Yerpfliehtungen 4 025 837 fr. Die samtlichen Anlagen 
yerzeichnen einen W ert yon 30 202 464 (i. V. 32 517 478) fr., 
W ertpapiere und Aktien anderer Gesellschaften stehen 
m it 4 731 359 fr. und die Schuldner m it 18 162 838 fr. 
zu Buch. —  Dieses Ergebnis wird ais sehr befriedigend 
angesehen und iibertrifft noch das des bis jetzt wirt- 
schaftlich hóchststehendcn Jahres 1899/1900. Die Werke 
waren ohne Unterbrechung flo tt besetzt, infolge der 
yielfaeh ausgefiihrten Yerbesserungen der Betriebs- 
einrichtungen lieBen sich die Selbstkosten merkhch ver- 
ringern, wahrend der Umsatz sich steigerte. Yon den 
scehs Hochofen der Gesellschaft wurde einer nach seinem 
Um bau im September wieder angeblasen. Die Roheisen- 
erzeugung nahm  im Berichtsjahre um 14 %  zu und er- 
reichte nahezu 300 000 t. -— Dic Herstellung yon Roh- 
stahl und Fertigerzeugnissen konnte um 1 1 %  yerstarkt 
werden. Die Yerwaltung beabsiehtigt, ein neues Martin- 
stahlwerk zu errichten und die WalzenstraBen zu ver- 
mehren. An eignen Erzen der Zecho Łandres im Bezirk 
yon Briey w urden 751 175 t, gegen 470 957 t  im Jahre

yorher, gewonnen, eine entsprechende Zunahme hofft 
die Yerwaltung auch im laufenden Jahro zu erzielen. 
Ferner besitzt dio Gesellschaft die Erzkonzessionen im 
Bezirk von Longwy, Micheyille, Brćhain, Gćnayille und 
Bazonyille, insgesamt 2059 ha, w'ovon dio beiden erst- 
genannten zunachst weiter ausgebaut werden. Auch ist 
die Gesellschaft m it mehreren Millionen fr. an  der Aus- 
beuto von Kohlenzechen und Kohlenkonzessionen bc- 
teiligt, dereń AufschluB indes noch eine Reiho yon Jahren 
in Anspruch nehmen wird, ehe sich dieselben fu r die 
Gesellschaft fruchtbringend gestalten konnen.

Sociśtć Anonyme des Acićries de Sambre-et-Meuse in 
Jeum ont. — Wie der Bericht, den der Yerwaltungsrat der 
Gesellschaft in der Hauptversam m lung yom 2S. Oktober 
yorgelegt hat, iiber das n o u e H  u 11 o n  w e r k des 
Unternchm ens in C a l a i s  m itteilt, sind die Einrich- 
tungen der Hochofenanlage, die 36 000 t  jahrlich er- 
zeugen kann, yollendet, dio Montage der Gasmotoren 
und der elektrischen Anlagen beendigt. Die Transport- 
anlagen fiir Brennstoffe und Erz sind auf einen Stand 
gebracht, der einen wirtschaftlichen Betrieb gestattet. 
Ein zweiter Hochofen is t yorgesehen. Ferner is t noch eine 
Koksofenbatterio m it Gewinnung yon Nebenproduktcn, 
System Coppśe, aufgestellt. Das Hochofengas soli zum 
Antrieb der Motoren fiir K raft und Licht dienen. Bisher 
ist schon ein K ontrak t wegen Abgabe von Stroni ab- 
geschlossen. Da das von den Werken der Gesellschaft 
in Stenay benotigte Roheisen bisher von England be- 
zogen wird, glaubt die Verwaltung, daB sich das neue 
H iittenwerk in Calais rentieren wird. Dabei ist die Er- 
sparnis des Eingangszolles yon 15 fr. f. d. t  in Betracht 
zu ziehen. Die Hauptfrage war jedoch die groBo Sieher- 
heit in der Yersorgung des Unternchmens m it Roheisen, 
da die Gesellschaft in Zeiten guten Geschiiftsganges Schwie
rigkeiten hatte , das notwendige Roheisen zu beschaffen.

Union Miniźre et Mśtallurgiąue de Russie, Paris. — 
Wie der „Koln. Ztg.“  aus Wien gomeldet wird, erriehtet 
die Societe Generale in Paris unter Mitwirkung der Liinder- 
bank eine Aktiengesellschaft un ter der obigen Firm a 
m it dem Sitz in Paris und einem A ktienkapital von 
20 000 000 fr., von denen yorerst 17 500 000 fr. oingezahlt 
werden. Der Zweck der Gesellschaft ist die Pachtung der 
Betriebe der Sociśtć Russe do l ’Industrie Houillćre et 
Mśtallurgiąue dans le Donetz und der Societe Generale 
des H auts-Fourneaux, Forges e t Acićries en Russie, die beide 
bereits zu einer Huttenzeche ycrcinigt sind. Nach dem 
AbschluB der Pachtvertrago wird die Union Miniirc m it 
ahnliehen russischcn, unter der Kontrolle franzosischer 
Kapitalisten stehender Untcrnehmungen w egen der 
Pachtubcrnahm e verhandcln.

Eisenerzverschiffungen vom Oberen See. —  N ach 
M itteilungen des „Tron Age“ ** betrugen die Eisenerz- 
yerschiffungen yom Oberen See im O k t o b e r  d. J.
4 955 480 t  gegen 6 731 814 t  im gleichen M onat des 
Vorjahres. Bis zum 1. Noyember wurden im laufenden 
Jalire 40 617 961 t ,  bis zum gleichen Zeitpunkte des 
Yorjahres 36 845 579 t  yerladen.

* „Echo desMines e t delaM śtallurgie“  1910, 10. Nov., 
S. 1146.

** 1910, 10. Noy., S. 1081.

Yereins - Nachrichten.
V erein  d eu tsc h e r  E isen h u tten leu te .

Ehren -  Promotion.
Dcm Mitgliede unseres Vereins, Geh. B aurat H e i n 

r i c h  E h r h a r d t  in Dusseldorf, is t yon der T e c h 
n i s c h e n  H o c h s c h u l e  zu Hannoyer in Anerkennung 
„seiner heryorragenden Verdienste um die Verbesserung 
der Eisen- und Stahlbearbeitung und um die Forderung 
des Geschiitzwesens im  allgemeinen sowie um die Er- 
findung und Entm ckhing des Ehrhardtschen PreByer-

fahrens und den Bau von RohrrueklaufgeschQtzen im 
besondern“  die Wflrde eines D o k t o r - I n g e n i e u r s  
e h r e n h a l b e r  yerliehen worden.

Fur die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(D ie  E In » e n d er  i ln d  d u re h  *  b e ie lc h n e t .)

Bericht iiber die Tatiglceit des Kóniglichen M aU rialpru- 
fungsam tes*  der Technischen Hochschule zu  B erlin  im  
B etrieisjahr 1909. (Aus den „M itteilungen aus dem
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Aibert S ch ru ff  f .
Am 29. September starb  in Coln Ingenieur 

A l b e r t  S c h r u f f ,  der unserem Vereine seit dessen 
Neugriindung im  Jah re  1880 angeliorte. —  Schruff wurde 
am 9. August 1835 in Miillenborn, einein kleinen Dorfe 
der Eifel, geboren. D ort hatten  sich scino Yorfahren 
einst angesiedelt, um, neben der Land wirtschaft, in 
einem Holzkohlcnofcn aus den Erzen der heimischen 
Berge sehmiedbares Eisen zu erzęugen, das in inehreren 
Schwanzhammcrn, die am Bachlaufo des Tales angelcgt 
waren, weiter verarbeitet wurde.
Diese Betriebsstiittcn waren in der 
Jugendzcit des Verstorbenen noch im 
Gange, und er h a t dort die ersten 
Eindriicke empfangen, die ihn spater 
Eisenhiittenmann werden lieBcn. Vcr- 
s ta rk t wurden die Eindriicke, ais er 
nacliher auf das Gymnasium zu 
Essen a. d. R uhr kam. Nach dem 
Abiturientenexainen bezog er im 
Jah re  185G die Universitiit und 
studierte in Bonn und Berlin Berg- 
und H iittenkunde. Seine praktische 
Arbeitszeit h a tte  er in den staat- 
lichen Kohlcngruberi des Saarbeckens 
absolviert. Nach yollendetem S tu
dium tra t  er in den S taatsdienst 
ein und war ais Bergbaubeflissener 
in Saarbrucken und Aachen zwei 
Jahre  tiitig. Dann verlieB er 
den Staatsdienst und kehrto zu
nachst in sein E lternhaus zuriiek. An dem yorerwiihnten 
Holzkohlenofen sammelte Schruff seine ersten eisen- 
hiittenmiinnischen Bctriebserfahrungen. Dio engen 
Verhiiltnisse der hcimatlichen B ctriebsstatten verlieB 
er jedoch bald, und ais er im Jahre  1865 einen eigenen 
H ausstand griindete, stand er ais Hochofenbetriebs- 
ingenieur in den Diensten des Bergischen Gruben- und 
Hutten-Yereins zu Hochdahl. Das Hochdahler Eisen 
erfreute sich in damaliger Zeit bei den Ycrbrauehern 
einor sehr groBen Beliebtheit, und dio meisten rheiniseh- 
westfalisehen Puddelwerke waren stiindigo Abnehmer. 
Da aber dio Wunsche der Kaufer hinsichtlich der ver- 
langten Spezialsorten auBerordentlich niannigfaltig waren, 
muBte Schruff dic yerarbeitenden Werko regelmiiBig

besuchen, und aus dieser Zeit stam m t der umfangroiche 
Frcundes- und Bekanntenkreis des Yerstorbenen, zu
dcm er, auch nach seinem Abgang aus dem Eisenhuttcn- 
betriebe, noch stiindig in Beziehung stand. Ais in den 
ungiinstigen wirtschaftlichen Yerhiiltnissen zu Anfang 
der 70.er Jah re  alles auf eine wescntliche Yerbilligung 
der Selbstkostcn driingte, fand er dieso in der Ycrhiittung 
sehr groBer Mengen von Puddelschlacken, dio damals 
noch, mangels jeder Nachfrage, zu sehr niedrigen Preisen 

zu haben waren, cin Yorgehen, dem 
die anderen Werke bald folgten.

Anfangs der 80 er Jah re  iiber- 
nahm Schruff die Leitung der NeuBer 
Eisenhiitte in Heerdt bei NeuB. Die 
Hochofen dieses W erkes waren aber, 
infolge der ungiinstigen Frachten 
fiir Kohlen und Erze, auf die 
Dauer vor dem Stillstand nicht 
zu bewahren; ais daher dem Yer
storbenen im Jahro 1880 dic Stel- 
lung ais techniseher Leiter und
Direktionsmitglicd der Itarzer W erke 
zu Rubeland und Zorge angeboten 
wurde, verlieB er den Rhein, um 
nach Blankcnburg a. H arz iiber-
zusiedeln. Allein auch hier hatte  
ihn das Gcschick nicht auf Rosen 
gebettet. Der Hochofenbetrieb der 
Harzer Werke, der sich ausschlieB- 
lich auf das Vorkommcn der eige

nen armen Erze stiitzte, konnte bei den teuren Koks-
frachten den W ettbewerb m it den westfiilisehen Werken
nieht bestehen; ais daher die Blankcnburger Hochofen-
anlage stillgelegt werden muBte, lieB sich Schruff 1895 
in Coln nieder. Von hier aus bereiste er ais Ingcnieur- 
Vertrcter dio Werke des rheinisch-westfalisehen Industrie- 
bezirks und war dort sowohl wio auf den von ihm nur 
sehr seiten versiiumten Eisenhiittentagen in Dusseldorf 
eino bekannto und allgemein beliebto Erscheinung.

Die Nachricht von seinem Hinscheiden hat d a 
her bei seinen zahlreiclien Freunden sehmerzlichstes 
Bedauorn erweokt; sie werden dem Verstorbencn cin 
ehrenvolles Andenken bis iiber das Grab hinaus be
wahren.

Koniglichen MaterialprUfungsamt zu GroB-Lichter- 
felde W est“  1910.) Berlin 1910.

Jahresbericht des V ereins* fu r die bergbaulichen Interessen  
im  Oberbergamtsbezirk D ortm und ju r  1909. II. (Statisti- 
sclier) Teil. Esson (Ruhr) 1910.

Vgl. „S tahl und Eisen“ 1909, S. 1714.

=  D i s s e r t a t i o n o n .  =
K le n n e ,  T h e o d o r ,  2ipl.=Q u8-: Yerringerung der

Selbstkosten in  Adjustagen und  Lagern von Stabeisen- 
walzwerken. Dissertation. (Berlin, Konigl. Techn. 
Hochschule *.) 1910.

L o e b e l ,  A v r a m ,  : Ueber die E inw irkung von
Organomagnesiumverbindungen a u f o-Aldehydophenoxy- 
essigsaure und die Ueberfiihrung der entstchenden Produkte  
in  Derivate des Cuniarons. Dissertation. (Berlin, Konigl. 
Techn. Hochsehule*.) 1910.

O k a d a , H a r u k i c h i ,  : Studie uber den
Sam en der „Euphorbia elastica“. Dissertation. (Braun- 
schweig, Herzogl. Techn. Hochschule*.) 1910.

S e h a p e r ,  C a r l ,  S ip l-s^ttg .: Ueber das O xydations- 
potential der Ozalate des E isens und  des Ozalations. 
Dissertation. (Braunschweig, Herzogl. Techn. Hoch
schule*.) 1910.

S t o c k f i s c h ,  K a r l ,  E inw irkung von
Alkylm agnesium haloiden au f Anhydroecgonin und d-'b- 
Ecgoninester. Dissertation. (Berlin, Konigl. Techn. 
Hochschule*.) 1910.

W e n g n e r ,  M a x , Theoretische und ex-
perimentelle Untersuchungen an  der synchronen E in -  
phasen-M aschine. Dissertation. (Miinchen, Konigl. 
Techn. Hochschule*.) 1910.

Zahlung der Mitgliedsbeitrage.
W ir gestatten uns, unsere Herren Mitglieder darauf 

aufmerksam zu machen, daB nach einem Vorstandsbo- 
sehlusse dio Mitgliedsbeitrage v o r dem 1. Dezcmber d. J. 
zu zahien sind.

W ir bitten  im Interesse eines g latten Geschiiftsganges 
um recht baldige Einsendung der noch rtickstandigen Bei- 
triige.

Dio bis zum 1. Dezcmber d. J . n i c h t  eingegangenen 
Beitrago werden auf Kosten der betreffenden Mitglieder 
durch Nachnahmc erhoben. Die G eschdftsfukrung.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
A st, K arl, Duisburg-Hochfeld, Niederrheinisohe Hiitte. 
B achm ann-W ehrli.Jean , Ingenieur, Schaffhausen, Schweiz. 
Ehrhardt, ®r.=Qlig. h. c. Heinrich, Geh. Baurat, Dusseldorf. 
E hring, E d ., Obering. u. Prokurist d. Fa. Franz Meguin 

& Co., A. G., Dillingen a. d. Saar.
H uth, Arno, Ing., Teilh. d. Fa. H u th  & R.ottger, G. m. b. H., 

Dortm und, Ardeystr. 38.
K lein , Otto, Maschinenbau-A.-G., vorm. Gebr.
ł -K lein, Riga, RuBland, Postfach 300.
Koerfer, Johann, Ingenieur, Aachen-Rothe Erde.
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Thom sen, K urt, 2)ipI.=Qllfl., A.-G. Phonix, Abt. Horder Kuhbier, M a x , Ing., IIochofen-Botriebsleiter der Duis- 
Verein, llorde, Chausseostr. 59. burger Kupferhiitte, Duisburg, W crthausorstr. 159.

W allm ann, Jacob, Ingenieur, Troisdorf, Friedrich-Wilhclm- Meyer, Otto F., Diisseldorf, Camphauscnstr. 3.
strnBe 21. M ttller, © r.fSnft. Albert, Bctricbsingcnicur i. Martinstahlw.

N  o u o 51 i t  g 1 i o d o r. der Gutchoffnungshiitte, Oberhausen i. Rheinl., Miil-
Dricsen, Joli., Assistcnt des Eisenhiitten- heimorstr. 44.

mannischen Institu ts, Aachen, Lousbcrgst r. 19. Schrader, J  ul i as, Ingenieur, Diisscldorf-Obercassel, l.ueg-
H crrm ann, A rtur, Oberingenieur flor Langbein-Pfiinhauser pulty. 1.

Werke, A. G., T/cipzig-Sellerhausen. \ c r s t o r b o n .
Jungę, Otto, Ingenieur der Gewerkschaft Schalker Eisen- H offm ann, Gustav, Bergworksdirektor a. D., Bonn.

hiitte, Gclsenkirehen-Schalke, Gartenstr. 0. 12. 11. 1910.

Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute
am Sonntag, den 4. Dezember 1910, mittags 12Y2 Uhr, 

in der  S tadtischen  T o n h a l le  zu D u sse ld o r f .

T age so rdn un g:
1. Goschiiftlicho M ittellungen. Ernonm ing einos Ehronm itgliedes.
2. W ahl en zum Yorstam le.
3. 50  J a h re  d eu tsc h e r E isen industrie . Y ortrag  von E. S ch ro d te r aus Dusseldorf.
4. U eber die V erw endung  von N icK elstahl im  B riick en b au . Y o rtrag  Ton D iroktor ®i'.=^iifl. F. B ohny aus Storkrade.

Das gem ein sd ia ftlich e  M ittag sm ah l (5 M ark fiir das trookeno Gedeek) findot um 3‘/s U hr sta tt. Zur E rim iorung 
an die im Dezem ber 1860 orfolgto G riindung des Yorliiufers unseres Y ereins soli das Jlah l durch A uffiihrung 
eines Festspieles „Im  S ta h lw e rk "  cincn festlichen C harak ter erhalten.

Zur gefalligen Beachtung!
N aeh einem liesclilussc des Y orstandes ist dor Z u tritt zu donjonigen Riiumen der Stadtischen Tonhailo, 

die der Yeroin am  V ersam m lungstago b e leg t, nur gegen einen Ausweis g esta tte t, w elcher der E inladung 
beigolegon hat.

E infiihrungskarten  fur Giiste worden wogon des starken  AndrangeB zu den Y ersam m lungen nur in be- 
schriinkter Zahl und nur dann ausg o g eb en , wenn der E iim ifiihrendo vorlier bei dor Goschiiftsfiilirung untor 
gouauor A ngabe seiner Adrosse Bchriftlich- angem oldet worden is t ;  keinem  Mitgliedo kann m ehr ais eine Ein- 
fuhrungskarto  zugestanden, und kein G ast m ohr ais dreim al eingofiihrt werden.

Das Auslogon von Prospekten und das Aufstellon von R eklam egegenstanden in den Arer8am m lungs- 
raum on und Yorliallcn wird n icht orlaubt.

W Hhrend d e r  V ortr3ge  bleiben die T u ren  des V o rtra g ssa a le s  gesch lo ssen . Dio Y orsam m lungsteilnohm or worden 
gebeton, diese im InterOBBe der Y ortragondon und Z uhorer getroffeno MaBnahmo zu beachten und zu unter- 
stiitzon. D er Beginn der Y ortriige wird durch K lingelzeicheti bekanntgegebon.

W i r  l a d e n  u n s e r e  M i t g l i e d e r  o i n ,  g e l o g e n t l i c h  d o r  H a u p t v o r a a  m m 1 u ń g  d a s  i n  
d e r  B r e i t e n  S t r a B o  27 g e l e g o n e  n e u e  G e s c h a f i s h a u s ,  i n s b e s o n d e r e  a u c h  d i e  E i n r i c b -  
t u n g o n  d e r  B i b l i o t h e k ,  i n A u g e n s c l i o i n  z u  n e h m e n .  D i o  G e s c h i i f t s r a u m e  w o r d e n  z u  
d i e s e m  Z w o c k o  a m  S o n n t a g ,  d o n  4. D e z e m b e r ,  i n  d e r  Z o i t  v o n  9 >/* b i s  11 i/ i  U h r  v o r - 
m i t t a g s  g e o f f n e t  s e i n ;  f u r  e n t s p r e c h e n d e  F i l h r u n g  w i r d  g e B o r g t .

Am T age vor der H auptversam m lung, a m  S a m s t a g ,  d o n  3. D o z e m b e r  1910, a b e n d s  7 U h r ,

Toransta"ct dic Eisenhutte Dusseldorf,
Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhiittenleute,

im oberen  S aale  d e r  S tad tisch en  T onha lle  eine Z u sam m en k u n lt, zu w elcher der Y orstand alle M itglieder des H aup t- 
v e re in s  freundlichst einladet. m  ,

T ag e so r d n u n g :
1. U n te rsuchungen  iib e r A rb e itsv e rlu s te  in K am m w a lzg e riis ten . (Y orbericht uber dio letzten Yersuche der K raft-

bedarfskomnuBsion.) B e ric h te rs ta tte r: Dozent J .  P uppe aus Breslau.
2. Die E n tw ick lung  der G eblase bis z u r  M itte des 19. J a h rh u n d e r ts .  Y o rtrag  von S)tpI.=3«B- U- Lohse aus Aachen.

N aeh den Y ortrSgen g em u tlich es  Z usam m ensein  in den oboren Raumen der Tonhalle.

Eisenhutte Oberschlesien,
Z \ve igvere in  d e s  V e r e in s  d e u tsc h e r  EisenhU ttenleute .

D ie  nachste H AUPTVER SAM M LUNG  findet am Sonntag, den 27. N ovem ber 1910, nachm ittags 1 Uhr, 
im Theąter- und K onzerthause zu G l e i w i t z  statt.

Die T a g e s o r d n u n g  ist auf Seite 19S2 der vorigen N um m er ver5 ffentiicht.


