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Z ur Eróffnung der Technischen Hochschule in Breslau.
J \  m 29. d. M. ist die E inw eihung der neuen Tech- 

*■ nischen Hochschule zu Breslau, der jiingsten 
Schw ester im K rauze unserer technischen alrnae 
m atres, in A nwesenheit des Kaisers und u n te r Be
teiligung von Y ertrctem  der S taa ts-, Provinzial- und 
S tad tverw altung  sowie der schlesiśchen Industrie  
feierlich vollzogcn worden.

Schon seit m ehr ais vier Jah rzehnten  w ar in 
Schlesien der W unsch nach einer Technischen H och
schule lau t geworden, indem  bereits im Ja h re  1867 
der Schlesische G ewcrbetag bei der S taatsregierung 
wegen E rrich tung  einer Technischen Hochschule 
vorstellig geworden war. So groB jedoch das Be- 
diirfnis und so zwingend die N otw endigkeit w ar, so 
gelang es doch erst im Jah re  1902 den vereinigten 
Bemflhungen der Provinz Schlesien, daB die Griin- 
dung einer neuen Hochschule in A ussicht genommen 
wurde und zw ar m it der E inśęhrankung, daB zu
nachst n u r eine kleine m aschinentechnische und 
elektrotechnische und ferner eine chemische A b
teilung errich tet w urde; im iibrigen sollte die H och
schule in den allgemeinen W issenschaften auf die 
Universitiit zuriickgreifen. Im  Jah re  1905 begann 
auf G rund dieses unvollstandigen B auprogram m es 
der Bau des Chemischen In s titu ts , des E lektro- 
technischen In s titu ts  und des B auteils A des H aupt- 
gebaudes (vergl. Abb. 1). Glucklicherweise stand  
die oberschlesische Industrie  W acht, und  ihre Be
strebungen ha tten  den Erfolg, besonders durch die 

x l v h i .j#

ta tk ra ftige  M itw irkung des K om m erzienrats N i e d t , 
Gleiwitz, daB das B auprogram m  im Jah re  1906 

'e rw e ite rt wurde, und daB n ich t n u r die Liieken 
bei den bewilligten B auten (Verdoppelung des Ma- 
schinenlaboratorium s und YergroBerung des Bauteils 
A des H auptgebaudes um das Stiiek B) ausgeffdlt 
w urden, sondern daB auch ein besonderes In s titu t 
fiir H ttttenkunde neu geschaffen werden sollte.

Das neue H o c h s c h u 1 g e b ii u d e , dessen 
G esam tansicht das obige Titelbild darste llt, befindet 
sich in einem 3,4 ha  groBen Geliinde an der Oder im 
ostlichen Teile der S tad t in der Nahe derU niversitiits- 
kliniken. D asH auptgebaude ist noch nich tyo llstandig  
ausgebaut; der Bau des nach der Oder zu errichtcn- 
den Teils C (vgl. Abb. 1) m it den R eprasentations- 
raum en der Ilochschule bleibt noch dor Z ukunft 
rorbehalten . Das jetzigc H auptgebaude besteh t aus 
einem 110 m langen schmalen Fliigel und enthiilt 
auBer einem teilweise fu r Heizzwecke unterkellerten 
3,50 m hohen SockelgeschoB drei Obergeschosse von 
je 4,50 m Hohe. Im  SockelgeschoB sind vorvviegend 
Sam m lungsraum e vorhanden; die im ersten Ober- 
gcschoB gelegenen R aum lichkeiten dienen dagegen 
zum  Teil dem allgemeinen Y erkehr, der Reprasen- 
ta tion  und der Y erwaltung der Hochschule, zum  
Teil sind sie, wie auch die beiden anderen Geschosse, 
ais Mor- und Zeichensiile sowie ais Professoren-, 
D ozenten- und A ssistentenzim nier aufgeteilt. Im  
d ritten  ObergeschoB ist die vorlaufige Aula und im
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Abbildung 1. Lagcplan der Technischen Hochschule.

strom m ascluńe der Allgemeinen E lektrizitats-G esell- 
schaft fur m axim al 5 KW 15 bis 20 Yolt, einem 
E inphaaengencrator derselben F irm a fiir 21 KVA 
160 Yolt und  50 Perioden, einem E inanker-U m form er 
der B ergm ann-Ę lektrizitatsw erke 8 KVA D rehstrom  
130 Yolt und 50 Perioden, zwei D rehstrom generatoren 
der Sięm ens-Schuckert-W erke fflr 9 KVA 220 Yolt 
und 50 Perioden, zwei D rchstrom -Transform atoren 
der Felten & G uilleaum e-Lahm eyer-W erke fiir
10 KYA 220/500 Y olt und 50 Perioden, einem Gleich- 
strom -D rehstrom -G leiehstrom -U m form erderSicm ens- 
Schuckert-W erke m it einer maxim alen D rehstrom - 
leistung von 37 K W  bei 220 Volt und 50 Perioden, 
einem G leichstronigenerator der Felten & Guil
leaum e-L ahm eyer - W erke fiir 8 KW bei 220 Yolt 
und einem H ochspannungsgenerator der Siemens- 
Schuckert-W erke fiir 1000 Yolt und  1,5 KW.

W ahrend in der Maschinenhalle den S tudierenden 
Gelegenheit gegeben ist, die verschiedensten kon- 
struk tiyen  G esichtspunkte kennen zu lernen und

ebenfalls ais besonderes Gebiiude das M a s c h i n e  n- 
l a b o r a t o r i u m  aufgefflhrt, dessen groBe Kesscl- 
und  M aschinenanlage zugleich auch Lehr- und 
Forschungszwecken dient. Das Kesselhaus h a t eine 
L ange von 30 m  und eine Tiefe von 18,5 m ; die 
B etriebsanlage besteht aus drei Doppelcornwallkesseln 
fiir die H eizung von je 130 qm  Heizflache und fiir den 
M aschinenbetrieb aus einem kom binierten Cornwall- 
rauchrohrkessel m it 110 qm  Oberflache, sowie zwei 
Siederohrkesseln System  Steinrafiller von je  130 qm 
Heizflache. Die Heizungskessel arbeiten m it 6 a t, 
die K raftanlage m it l l 1/ ,  a t  Ueberdruck.

W eiterhin s teh t im Kesselhaus ein Gaserzcuger 
nebst Gasreinigungsanlage und auBerhalb des Ge- 
biiudes ein G asom eter yon 40 cbm Inhalt. D er 
Kesselschom stein h a t eine H ohe yon 40 m und triigt 
einen 75 cbm  fassenden W asserhochbehalter. Die 
M aschinenhalle (siehe Abb. 3) weist eine liegende drci- 
fache E xpan  s i ons-Hei B d am pfm aschine von 300 PS 
effektiver L eistung auf bei 130 U m drehungen in der

DachgeschoB die Biicherei und der Lesesaal unter- 
gebracht. Die von dem H auptgebaude bedeckte 
G rundflache be trag t rund 1802 qm, der um baute 
R aum  42 670 cbm und die fiir den B au ohne seine 
innere E inrich tung  aufgewendete K ostensum m c 
854 200 J L

Das E l e k t r o t e c h n i s c h e  I n s t i t u t ,  
dessen Maschinenhalle A bbildung 2 zeigt, ist ais 
eigenes Gebiiude parallel zum H auptgebaude erbaut 
und bildet einen langgestreckten B au, an  den sich 
ein quergerichteter K opfbau und scnkrecht zur 
Langsrichtuńg eine emgeschossige Maschinenhalle 
von 180 qm  Grundflachc anschlieBen. Die im  In 
s titu t ais Strom quellen zur Yerfiigung stehenden 
elektrischen Strom erzeuger bestehen aus einer Hoch-

M aachinenmessungen und Bremsversuche an M otoren 
yorzunehm en, werden die feinen elektrischen und 
m agnetischen Messungen in den im ersten Ober- 
gcschoB liegenden L aboratorien ausgefiihrt. Das 
erste ObcrgeschoB en thalt auBerdem die A ssistenten- 
zim m er und Zeichensale fiir dic konstruk tiven  
Uebungen. Der 170 Pliitze umfassende Ilo rsaa l 
befindet sich im zweiten ObcrgeschoB, desgleichen 
die Riiunic fiir den In s titu ts le ite r und die Dozenten. 
Dic B aukosten stellen sich auf 309 600 M , zu wel
cher Summ ę fiir die bauliche innere E inrich tung  
noch 89 100 J t  und fiir die maschinclle und  appa- 
ra tive E in rich tung  223 000 JC hinzukom men.

F iir die Versorgung der Hochschule m it Hciz- 
dam pf, elektrischem  L icht und elektrischer K raft ist
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M inutę, eino D am pfturbine (A. E . G.) von 200 KW 
Leistung bei 1800 Umdrchungen in der M inutę, einen 
einfachwirkenden Zwillingsgasmotor von 160 PS  
L eistung bei 185 U m drehungen sowie einen Diesel- 
m otor von 80 P S  norm aler Effektivleistung bei 
185 U m drehungen nebst einer Pum pe und einem 
Kompressor. Sam tliche K raftm aschinen treiben 
direk t gekuppelte Gleiehstrom crzeuger von 220 Volt 
Spannung. D er B au des M aschinenlaboratorium s 
h a t einen B etrag  von 334 000 M  erfordert, die

ganze westliche H alfte  des Bauwerks sowie einen sich 
daran  anschlicBenden Bau fiir den groBen Horsaal 
m it etw a 170 Pl&tzen, wohingegen die ostliche H alfte 
in den beiden unteren  Geschossen das organische 
In s titu t und im  d ritten  und  DachgeschoB das physi- 
kalisch-chemische In s titu t aufnim m t. Im  H aup tbau  
des Chemischen In s titu ts  sind dic groBen Labora- 
torien un tergębrach t, ferner drei kleinere Horsiile 
von je 75 Pliitzen m it den zugehorigen Y orbereitungs- 
und  Sam m lungsraum en, sowie die P rivatlaboratorien

Abbildung 2. Maschinenhalle des Elektrotechnischen Institu ts.

intiere bauliche E in rieh tung  auBerdem 47 900 M  
und die maschinelle und appara tive  E inrieh tung  
5G5 000 J l .

Zwisehen dem H auptgebaude und dem E lektro- 
teehnischen In s titu t steli t das erst vor kurzem  be- 
willigte A¥ e r  k  z e u g iii a  s c li i n  e n  - L  a  b o r a  - 
t o r i u m , das aus einer M aschinenhalle nebst Schleif- 
raum  und Schmiede sowie den iibliclien Lehrraum en 
sich zusam m ensetzt. Das G ebaude kostet 53 000 M ,  
die innere E inrieh tung  w ird spiiter veranschlagt. 
werden.

Das C h e m i a c h e  I n s t i t u t  besteht aus 
einem langgestreckten dreigeschossigen H aup tbau  
und zwei an diesen sich anschlieBenden gleich hohen 
Fliigeln, in weichen die groBen L aboratorien liegen. 
Das In s titu t d ien t den Zwecken dreier selbstandigen 
Laboratorien: 1 . des anorganischen, 2. des or- 
ganischen und 3. des physikalisch-cheinischen Labo- 
ratorium s. Das anorganische In s titu t umfaBt die

der Institu tsvorsteher. Das physikalisch-chem isehe 
In s titu t weist eine besonders reichliche elektrische 
A usstattung  auf; a u Ber der direkten L eitung der 
K raftzentrale stehen n ich t weniger ais vier von- 
einander vollig unabhiingige A kkum ulatorenbatterien 
zur Yerfiigung, um  so den besonderen Anfórderungen 
der Thermochemie, E lektrochem ie und Photoeliem ie 
in hohem  JlaBe Rechnung tragen  zu konnen. Die 
K osten fiir das Gebaude stellen sich auf 507 880 
fiir d ie 'bau liche  innere E inrieh tung  auf 470 500 M  
und fiir die appara tive  A ussta ttung  auf 185 870 ,11.

Niichst dem H auptgebaude ste llt das I n s t i t u t  
f ii r  II  ii 11 e n k  u  n  d e (vergl. Abb. 4) das um fang- 
reichste Bauw erk auf dem H ochschulgelande dar. Das 
Gebaude setzt sich aus einem Langsbau und zwei vor- 
gelegten K oplbauten  zusam m en und  en th a lt auBer 
einem 3 m hohen KellergeschoB ein 4 m liohes Sockel- 
geschoB und drei H auptstockw erke von je 4,50 m  
H ohe, sowie das DachgeschoB. Das In s titu t fur



2026 Stahl und Eiaen. Z u r E róffnung der Technischen Hochschule in  Breslau. 30. Jahrg. Nr. 48.

H iittenkunde besteht aus zwei H auptabteilungen, 
dem e i s e n  h u t t e  n m a n n i s c h e n und dem 
m e t a l i  h i i t t e n  m ii n n  i s c h  e n  In s titu t. Im  
ersteren sind die nachśteliendcn L aboratorien und 
U ntersuchungsraum e un tergebrach t: fiir Klein-
gefugeuntersuchung, fiir M atcrialpriifung, fiir W alz- 
w erkskunde, fiir metallurgische und elektrom etall- 
urgische Schmelzversuche, fiir E isenprobierkunst, 
fu r K okereikunde und G astechnik, fiir elektrische 
und  magnetische U ntersuchung von Eisenlegierungen 
und  fiir konstruk tive H iittenkunde, ferner der Lehr- 
stuh l fiir H uttenm asohinenkunde und  das Labora
torium  fiir feuerfeste M aterialien. Letzteres w ird das 
erste derartige In s titu t an prcuBischen Hochschulen

K arlsruhe erfolgt (im vorigen J a h r  is t ebenfalls von 
der W iener Technischen Hochschule eine Yersuchs- 
und  L chransta lt fiir Gaszwecke gegriindet worden), 
so w ird durch die Y erbindung der stadtischen Gas- 
versuchsaristalt m it dem K okereilaboratorium  des 
eisenhiittenm anniśclien In s titu ts  und dessen Kokerei- 
v ersuchsansta lt eine hervorragende A usbilduhgs- 
stiitte  fiir Ingenieure des K okerei- und  Gasfachs sich 
ergeben, die um  so ńotw endiger ist, ais D eutschland 
in E uropa der groBte Kokserzeuger is t —  von iiber 
21 Millionen t  Koks — wovon auf PreuBen allein 
97 %  entfallen, w ahrend die A usbildung der Kokerei- 
ingenieure, wie gesagt, bisher n u r auf auBcrprcuBi- 
schen Hochschulen moglich war.

Abbildung 3. Halle des Mascliincnlaboratoriums.

sein und  noch dadurch an A nziehungskraft gewinnen, 
daB das S tudium  der Fabrikation  feuerfester Steine 
und der K eram ik durch besondere Yorlesungen von 
W erksdirektoren aus der Praxis vertieft wird.

M it dem K o k e r e i l a b o r a t o r i u m *  ist 
noch eine besondere K oksofen-U ntersuchungsanstalt 
yerbunden, die einzige derartige Anlage an deutsehen 
H ochschulen; sie w ird eine besondere Studien- 
gelegenheit fiir solche Studierendó bieten, dic eine 
Ausbildung ais Kokerei ingenieure erstreben, und 
zw ar um  so m ehr, ais n ich t nu r Yorlesungen iiber 
G astechnik gehalten werden, sondern auch die S tad t 
B reslau ihre G asversuchsanstalt in der groBen Diirr- 
goyer G asanstalt der Hochschule fiir wissenschaft- 
liche Zwecke zur Yerfiigung stellt. D a die A usbildung 
der*G asingenieure in D eutschland bisher nur in

* Vgl. „Stahl und Eisen*' 1910, 23. Febr., S. 34S.

Die geplante W a l z w e r k s  - V e r s u c h s -  
a n s t  a  11 w ird nach dem  einstimm igen U rteil einer 
groBen Ileihe von W alzwerksfachleuten von weit- 
tragender B edeutung fiir die deutsche W alzwerksindu- 
s tr ie se in ; sic soli gleichzeitig auch ais S tudienobjckt 
fiir die W alzwerks- und E lektroingenieurc dienen.

Das m etallhuttenm annische In s titu t zerfallt in 
die Abteilungen fiir H iittenkunde, E lektrom etallurgie 
(ausschlieBlich der des Eisens), P robierkunde und 
L otrohrprob ierkunst; in  einem besonderen Schuppen 
befindet sich ferner die A ufbereitungsanstalt, welche 
ebenfalls ais Neucrung an  deutsehen Hochschulen 
gelten kann.

D a wegen der erst nachtraglich erfolgtcn Be
willigung und der verspateten  E rnennung der beiden 
L eiter der huttenm anuischen A bteilungen der 
innere A usbau sich verz5gert h a t , w ird das In 
s titu t fiir H iittenkunde erst im nachsten J a h r  fertig-



Abbildung 4. In s titu t Ittr H ttttenkunde.

K okereilehranstalt und  die W alzwerksversuchsanlage 
hinzutreten.

Die K osten der gesam ten B auanlage m it den 
inneren E inrichtungen stellen sich im  jetzigen A usbau 
auf etw a 5 800 000 JC.

W enngleich die Technisclie Hochschule in Breslau 
leider noch n ich t ausgebaut ist, so berechtigen doch 
die bisherigen E inrichtungen zu den schonsten Hoff- 
nungen fiir eine gedeihliche Entw icklung und fruch t- 
bare W irkung der yerschiedenen, harm onisch ver- 
einigten In s titu te  zum  Segen des yaterlandischen

* Im  laufenden W intorsemester finden nur die 
konstruktiven Uebungen und Yorlesungen s ta tt, im 
nachsten Sommersemester wird dagegen auch der Labo- 
ratorium sbetrieb aufgenommen.

am  19. O ktober d .J . die erste Iinm atriku lation  von
29 Studierenden und 16 H orern yom ahm :

„ . . .  B ald  werden Sie die K rafte  kennen lem en, 
welche unsere Technik auf den hohen S tand  gefuhrt 
haben; n ich t handwerksmaGige Em pirie und  R outine 
is t es gewesen, sondern ernste, tiefgriindige wissen- 
schaftliche Forschungsarbeit, und  es is t die vor- 
nehm ste Aufgabe unserer Technischen H ochschulen, 
die jungen Ingenieure zu Forschern zu erziehen, die 
sich m it E rn s t und G ewissenhaftigkeit in das 
Wesen und  die U rsachen technischen Geschehens 
vertiefen .“

In  diesem Sinne rufen aueh w ir der neuen Tech
nischen Hochschule ein kriiftiges G liiekauf in aeter-
11 um  entgegen! D ie Redaktion.

30. N oyem ber 1910. Z u r  E ruffnung der Technischen Hochschule in  Breslau. S tahl und E isen . 2027

gestellt.* W ir behalten uns daher vor, spater auf die 
E inrichtung und  A ussta ttung  des In s titu ts  noch be- 
sonders zuruckzukom m en. Die B aukosten des 
huttenm annischen In s titu ts  betragen 717 500 ,j£ ; 
die bauliche innere E inrich tung  ist auf 494 700 J l  
yeranschlagt und  die appara tive  E inrich tung  auf 
428 000 j i ,  so daB die G esam tkosten sich auf 
1G40000 ,11 belaufen, wozu noch die K osten fiir die

Gewerbfleifies, zum  Segen der deutschen, ins- 
besonderc der oberschlesischen Industrie , der die 
technisclie W issenschaft hier neue H ilfskrafte bilden, 
neue Aufgaben erschliefien und die vorhandenen 
K rafte  im w irtschaftlichen W ettbew erb stiitzen und 
fordern soli. W ir schlieBen uns hierbei den W orten 
des ersten  R ektors der neuen Hochschule, Prof. 
Dr. S c h e n c k , in seiner A nsprache an , m it der er
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Die Neuanlagen der Deutschen Masehinenfabrik A. G., 
W erk  Bechem &  Keetman in Duisburg.

(Hierzu Tafcl X X X II und X X X III.)

Die D e u t s c h e  M a s e h i n e n f a b r i k  A. G. 
ist hcrvorgegangen aus der Yereinigung der 

drei F irm en: D uisburger M aschinenbau A. G., vorm. 
Bechem & K eetm an in Duisburg, B enrather Maschinen- 
fabrik A. G. in B enrath und Ludwig Stuckenholz 
A. G. in W etter a. d. R uhr. Dieser Zusammenlegung 
verdankt die Deutsche Masehinenfabrik A. G. ein 
auBerordentlich umfangreiehes Arbeitsprogram m , das 
in groBen Ziigen die Lieferung vorsieht von Berg- 
werkseinriclitungen, Yerlade- und Transportanlagen, 
H afenanlagen und H afenkranen, ITochofenanlagen, 
Stahlw erkseinrichtungen fiir M artin- und  Thomas- 
stahlw erke, Spezialkranen fiir Stahlwerke, Walz- 
werksanlagen, W erfteinrichtungcn, E isenkonstruktio- 
nen, K etten , Ankern, Schmiedestucken usw. Die 
Zahl der Beamten und A rbeiter belauft sich auf 
rd. 5000. Der Umschlag an W aren beziffert sieli 
auf etw a 30 bis 40 Millionen Mark.

Auf die der Gesellsehaft gehorigen W erksanlagen 
in B c n  r a t  h und  W e t t e r  soli hier n icht niiher 
eingegangen w erden; vielm ehrinogen die nachstehen- 
den Ausfiihruugen einer niiheren Besclireibung der 
im Jah re  1908und 1909 e n ts ta n d e n e n N e u a n la g e n  
d e s  D u i s b u r g e r  We r k e s dienen.

Die chemalige D uisburger M aschincnbau-Aktien- 
Gesellsehaft, vórm als Bechem & K eetm an, besaB in 
D uisburg zwei W erke, von denen das H auptw erk 
in D uisburg-Neudorf und das zweitc in Hochfeld 
lag. In  D uisburg-Neudorf wurde der B au von "Walz
werken und  die K ettenherstcllungbetrieben , w ahrend 
in den Hoclifelder W erkstiitten hauptsachlich Hebe- 
zeuge und Gesteinsbohrm aschiiien hergestellt wurden.

Die A bteilung D uisburg ha tte  sieli erst 1904 
un te r groBen Opfcrn einen BahnanschluB verschafft, 
dessen B enutzung aber seitens der E isenbahnver- 
w altung von yom kerein gewisse Einschriinkungen 
crfuhr, weil alle G uter iiber die Selinellzuglinien ge- 
fiihrt werden muBten. SchlieBlich wurde nur noch 
nach vorheriger E rlaubnis die Verladung ganz 
schwercr Gegenstande gesta tte t. Ein derartiger 
Zustand w ar natfirlich unhaltbar, und m an muBte 
an  die Yerlegung des W erkes denken, zum al die 
alten Werkst&tten, welche schon bei Griindung der 
F irm a im  Jah re  1862 erriehtet wurden, vera lte t und 
baufallig waren. Alit der Yerlegung der Abteilung 
D uisburg w ar auch eine YergroBerung der Abteilung 
Hochfeld, in der die H erstellung von K rananlagen 
betrieben wird, verbunden, weil auch diese den An
forderungen, welche die gewaltigen Abmessungen des 
Hebezeugbaues an die W erkstiitten stellten, nicht 
m ehr geniigte. Zudem sollten die W erke yereinigt 
werden, um  die Leitung zu erleichtern.

Es bot sieli Gelegenheit, das in unm ittelbarer 
Niihe der Abteilung Hochfeld liegende Hoclifelder 
W alzwerk zu erwerben. D er Preis fiir dieses war, da 
die Gebiiude n icht zu yerwenden waren, das ganze 
W erk also lediglich ais B auplatz in B etrach t kam , 
verhiiltnisniiiBig hoch. Man hiitte ja  ohne Zweifel 
auBerhalb der S tad t ein wesentlich billigeres Grund- 
stiick erwerben konnen; tro tzdem  entschloB m an sieli 
aber zum A nkauf des Hoclifelder W alzwprkes, weil 
dam it nachstehende Yorteile yerbunden w aren:

E rhaltung der Abteilung Hochfeld im vollen Umfang; 
billigo Betriobskraft durch das stadtisehe E lektrizitats- 
werk, das in unm ittelbarer Niihe des Werkes liegt; 
einfache Kanalisation des Grundstuckes, da diasea 
von drei StraBon begrenzt wird; bequemer Bahn- 
anschluB de3 Fabrikgrundst(lcko3; gute Verkehrs- 
gelegenheit durch die StraBenbahn m it der S tad t; vor 
allem aber ein gu t geschultes, vor/>ugliche3 Arbeiter- 
personal in reichlieher Auswahl, da bekanntlich allo 
Arbeiter liebor dio Beąuenilichkeit der GroBstadt ge- 
nieBen, ais auBerhalb der S tad t sich Arbeit suchen.

Gerade der letztere Umstand w ar maBgebend, 
das Hochfelder W alzwerk tro tz  der vcrhiiltnismiiBig 
hohen Grundstiickskosten zu erwerben. N ach Ueber- 
nahm e dieses W alzwerks yerfiigte die Deutsche 
M asehinenfabrik iiber rd. 60 000 cpn neue Grund- 
stiicke, und m an konnte an die Ausfiihrung der Neu
anlagen gehen.

Bei dem E ntw urf dieser Neuanlagen wurden 
folgende Aufgaben gestellt:

1. Verwendung der vorhandencn und fast neuen Ge- 
biiude der bisherigen Abteilung Hochfeld ohne groBe 
Umiindcrungskosten.

2. Leichter Verkehr zwisohon dcm alten und dom neu 
zu errichtenden Werk.

3. Mogliohstc Verwendung der Eisenkonstruktion der 
alten Jlontagehalle der Abteilung Duisburg, hierbei 
Yermeidung von Betriobsstorungcn und Yerhfitung 
von Produktionsausfall.

4. ROcksicht auf spiitero Erweiterungen.
5. Beąuemer Verkehr zwisehen Yerwaltungsgebiiude und 

Betriebsbureau einerseits und Betriebsbureau und 
W erkstatt anderseits.

C. Alle Lagerpliitzo und Neubauten sollten m it dem 
AnschluBgleise in Verbindung stehen und móglichst 
viele Krano gleiehzeitig die Yerladcgleise bedienen 
konnen.

7. Das Magazin sollte nach Moglichkeit in der Mitte 
des Werkes liegen und von allen Abteilungen leicht 
zu erreichen sein.

8. Leichter und beąuemer Transport aller Gegenstande 
von W erksta tt zu W erkstatt oder von W erkstatt 
zum Magazin und um gekehrt in der Weise, daB alle 
Erzeugnisse bei ihrem Wcrdegang von der Anlieferung 
der Rohm atcrialien bis zur Fertigstellung und y e r
sand móglichst nur in einer R ichtung die einzelnen 
Abteilungen durehlaufen.
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Dic Lage des V erwaltungsgebaudes, der neuen 
W erkstśitten, der Lagerplatze und des alten  Werkes 
(A bt. Hochfeld) ist aus Tafel X X X II  ersichtlich.

M it Rficksicht auf die A rt der Erzeugnisse wurde 
von vornherein eine Trennung der einzelnen W erk
s ta tten  vorgenommen. E s verblieben in der frilheren 
Abteilung Hochfeld dic Schreinerei m it Modellager, 
die wegen der Feuersgcfahr am  iiuBersten Ende des 
G rundstiickes un tergebracht sind. Ferner wurden 
auf dem alten Grundstiick noch das Kesselhaus m it 
Kohlenbunker, die Hammerschm iede, Kettenschm iede

Gegenstiinde zu erhalten. F iir die H erstellung der 
E isenkonstruktionen wurde ebenfalls eine besondere 
Halle gewShlt, da m an den Schm utz und R auch, 
sowie starkę Geriiusche von den anderen W erkstiitten 
fern halten  wollte.

Nachdem  m an iiber die Abmessungen der Ge
baudc klar geworden war, w urde das A n s c h 1 u Li - 
g l e i s  derart verlegt, daB die Langsachsen aller 
W erkstatten  und Lagerplatze rechtwinklig zu dem- 
selben zu liegen kamen. Die sich ergebenden Geliinde- 
winkel wurden fiir den Bau von Arbeiter-W asch-

Abbildung 1. Kleindreherei und Fraserei.

m it P riifraum , der Forderkorbbau und die Bergbau- 
A bteilung sowie alle Maschinen fiir die Massen- 
fabrikation belassen. Letztere wurden in einem be
sonderen Saal un tergebracht und liierfiir ein vor- 
handener E tagenbau yerwendet. Auf dem  neuen 
Grundstiick wurde ebenfalls eine Trennung vorge- 
nomm en, indem fiir die Aufstellung der kleineren 
W erkzeugmaschinen, der W erkzeugmacherei und des 
Magazins ein niedriger Bau m it leiclitcn K ranen her
gestellt wurde, einm al, um eine bessere Uebersiclit 
-zu erreichen, anderseits, um  die Maschinen zweck- 
entsprccliend gruppieren und aufstellen zu konnen. 
F iir die Bearbeitung der schweren Gegcnstande wurde 
eine besondere Halle m it schweren K ranen gewśihlt 
und hieran anschlieBend eine groBe Montagehalle, 
Mm einen becjuemen T ransport fiir die schweren

riiumen, Speisesiilen, Wagenremisen usw. bestim m t. 
Siimtliche W erkstatten  und Lagerplatze sind so an 
einem Ende durch das AnschluBgleis m iteinander ver- 
bunden. AuBerdem sind in der .Mitte sowie am  anderen 
Ende noch Quergleise angeordnet, so daB iiberall reich- 
lichc Yerkehrsgelegenheiten bestelien.

Beim E ntw urf der einzelnen Gebiiude wurde in 
erster Linie darauf Riicksicht genommen, daB m an 
iiberall reichlich Tageslicht bekam. Um dies zu er
reichen, muBten die zwischen dcm Yerwaltungs- 
gebiiude und den W erkstatten  und die zwischen 
diesen selbst liegenden Lagerplatze eine gewisse 
Breite haben, da O berlichter, m it denen m an recht 
schlechte Erfahrungen gem acht ha tte , naeh Mog
lichkeit vermieden werden sollten. Wiihrend im all
gemeinen m it einer Tagesbeleuchtung von 30 bis
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3 5 %  der Grundfliiche gereclmet wird, w urden fur 
die neuen W erkstiitten z. B. 60 bis 8 0 %  verlangt, 
um  selbst in den entlegensten Rftumen und W inkeln 
iibcrall genugend Tageslicht zu haben.

iNTit der E rrich tung  der N eubauten wurde 1908 
begonnen. Es wurdo zunachst an der W erthauser- 
straBe (vgl. Tafel X X X II) ein geriiumiges V e r w a  1 - 
t u n g s g e b i i u d e  von rd. 5000 qm Flachen- 
inhalt in Angriff genommen. Dasselbe bestelit aus

D a in diesem Gebaude viele W erkzeugmaschinen auf- 
zustellen waren, die nocli durch Riemen angetrieben 
werden, w ar eine Transmission notwendig. Um dieso 
unterzubringen und dabei alle Maschinen schnell 
und  bequem  bedienen zu konnen, erhielt dic Halle 
noch eine m ittlere Saulenreihc m it K ranbahn, an 
der gleichzeitig die Transmission verlegt wurde. 
Die A nordnung dieser K ranbahn g es ta tte t es, zwei 
K rane nebeneinander laufen zu lassen. Es ist som it

Abbildung 2. Ansicht aus der Kleindreherei und Friiserci.

KellergeschoB, ErdgeschoB und vier Obergeschossen. 
Im  Keller befinden sich die Archive und das Lolin- 
bureau, im ErdgeschoB die R aum e fiir die Direktion 
und die kaufm annischen B ureaus; in den dariiber lie- 
genden Geschossen sind sieben groBe Zeichensale 
untergebracht. Alle Geschosse sind durch mehrere 
Aufziige m iteinander verbunden, so daB A kten und 
Zeichnungen ste ts schnell zur H and sind.

In  unm ittelbarcr Nahe des Verwaltungsgebaudes 
befindet sich das B e t r i e b s b u r e a u  m it der 
Y orkalkulation bezw, dem  A kkordbureau, der Nach- 
kalkulation und der Zeichnungsausgabe.

An das B etriebsbureau schlieBt sich die in 
den Abbildungcn 1 und 2 dargestellte K l e i n 
d r e h e r e i  m it M a  g a  z i n an. Dieser Bau 
wurde 1908 in Angriff genomm en; er h a t eine Lange 
von 150 m und eine Breite von 25 m und is t aus 
Eisenfachwerk m it D rahtglasw anden hergestellt.

ein bequemer T ransport zwischen der K leindreherei 
und dem Magazin sowie den AnschluBgleisen erreicht 
worden. Dic AnschluBglcise gehen durch dieses 
Gebiiude n ich t hindurch; die Krane miissen vielm ehr 
durch den Giebel fahren, 11111 auf das AnschluBgleis 
gelangen zu konnen. Die Giebel sind m it fahrbaren 
Toren versehen, welche beim  H erausfahren des 
Kranes von diesem herausgeschoben werden und 
beim H ineinfahren selbsttiitig  mitgenom m en und 
im Giebel ausgelóst werden, so daB diese gu t ver- 
schlossen bleiben. In der Kleindreherei laufen zwei
10 t-  und zwei 5 t-K rane m it Spannweiten von 
11 ,7111 und m it K ranbahnhohen von 7 m. Dic F ah r- 
geschwindigkeit der K rane betriigt 150 111, die H ub- 
geschwindigkeit 10 111, die K atzenfahrgeschwindig- 
ke it rd. 35 m /m in.

Das ilagazin  ist durch Tore und groBe Rolladen 
von der eigentiichen W erksta tt getrennt, so daB in
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den Patisen und w ahrend der N acht die K rane n icht 
in das Magazin gelangen konnen.

In der Kleindreherei sind alle kleinen Werkzeug- 
maschinen, wie D rehbanke, Schleifmaschinen, Riider- 
frasmaschinen, Bohrm aschinen und kleine Hobel- 
banke, untergebracht, fem er eine umfangreiche Werk- 
zeugmacherei m it den zugehorigen H artevorrichtungen 
und SchleiTerei, sowie die ITaupt-Werkzeugausgabe. 
AuBerdem sind in dieser W erkstiitte noch eine An
zahl Schlosser besehiiftigt, dic sich besonders m it der 
Anfertigung einzelner Maschinenelemente befassen, 
die-nach Fertigstellung in das angrenzende Magazin 
angeliefert werden. Der Q uerschnitt der Klein- 
dreherei ist aus Tafel X X X III  bei B ersichtlich. Da in

Gruppen von 8 bis 10 Stiick gleichartiger Maschinen 
eingeteilt und aufgestellt. Die A nordnung der Ma- 
schinen erfolgte dabei in der Weise, daB zum  A n
trieb jeder Gruppe gleiche Motoren yerw endet wur
den, um moglichst wenig Reservem otoren zu be- 
notigeri. Zur E rhaltung  einer moglichst guten Ueber- 
sicht iiber alle Maschinen wurde die M ittel-Saulen- 
entfernung auf 10 m festgelegt und an  jeder Siiule 
ein E lektrom otor angebracht. Ferner wurde bei der 
Aufstellung der Maschinen darauf Riicksicht genom
men, daB sie ilirer Verwendung entsprechend nacli- 
einander so aufgestellt w urden, daB moglichst wenig 
Transporte der A rbeitsstucke notw endig werden. 
So sind z. B. die Spezialdrehbiinke fiir die Zahnrader-

Abbildung 3. Blick in das Mittelschiff der Jlontagehnlle.

diesem Raum e viele kleine W erkzeugmaschinen auf
gestellt wurden und auBerdem die W erkzeugmacherei 
untergebracht ist, so wurde auch beim E ntw urf dieser 
Halle auf g u te  Beleuchtung besonderer W ert gelegt. 
Um dies zu erreichen, muBte m an allerdings zur An
wendung von Oberlichtern greifen, obgleich diese 
im allgemeinen wegen der schlechten E rfahrungen, 
die m an in  der Abteilung D uisburg dam it gem acht 
ha tte , bei allen N eubauten nach Moglichkeit ver- 
mieden werden sollten. D urch Zuhilfenahme der 
O berlichter wurde eine Bclichtung von 8 0 %  der 
Grundflache erzielt. Um das volle Tageslicht nicht 
durch Riemen oder Yorgelege zu versperren, fanden 
die Maschinen in der Weise Aufstellung, daB alle 
Maschinen, welche Ricm enantricb besitzen, in der M itte 
angeordnet, w ahrend an  den Seiten n u r Maschinen 
m it E inzelantrieb untergebracht wurden. Die durch 
Transmissionen angetriebenen Maschinen wurden in

x l v i i i .,„

herstellung zusammen gnippiert, und in unm ittel- 
barer Nahe hieran schlieBen sich die Z ahnrader- 
frasm aschinen an. D ieZahnriiderfrasm aschinen fanden 
wiederum in unm itte lbarer Nahe der Werkzeug- 
schleiferei ihre Aufstellung, weil dazu eine groBe An
zahl Werkzeuge benotigt werden, die ofter geschlifren 
werden mussen. Yon der Friiserei w andern die R ader 
zu den StoBbanken und  dann in das angrenzende Ma
gazin zur weiteren Aufbewahrung.

D a fiir das Frasen, Bohren und Drehen bei hoher 
Schnittgeschwindigkeit sehr viel Kiihlwasser ge- 
b raucht wird, wurde fiir den ganzen Raum  eine ge- 
meinsame K uhlleitung angelegt. Das Kiihlwasser 
wird von einer Zentrifugalpum pe durch eine Rohr- 
leitung, welche in Kaniilen gelagert ist, den einzelnen 
Maschinen zugefiihrt. Die D ruckrohrleitung kann an 
jeder beliebigen Stelle angezapft werden, je  nachdem  
es die Maschinen erfordern. Das verbrauchte K uhl-

113
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wasser liiuft durch den vorerwiihnten K anał der 
Zentrifugalpum pe wieder zu, so daB nur ganz geringo 
Mengen Kiililwasser verloron gehen.

Bei der groBen Anzalil von kleinen Maschinen, 
die in diesem B au Aufstellung fanden, war m an sieli 
von vóm herein k lar dariiber, daB besondere Funda- 
m ente verm iedenw erdenm uBten. D erFnB bodenw urde 
zunachst m it der StraBenwalze gewalzt, dann wurde 
eino Betonschicht von 20 cm Starkę aufgetragen. 
S ta t t  der iibliclien feinen Zem entschicht wiihlte m an 
eine 4 cm starkę S tam pfasplialtp latte, da Zement

Fenster Riicksicht nehmen. Diesen Forderungen paBte 
sich d ieE isenkonstruk tion  der alten Montagehalle der 
A bteilung D uisburg ganz gu t an. Aus dem alten Teile 
der D uisburger H alle wurden die beiden Seitenhallen 
Żusammengesetzt. N ur derM itte lbau  w urde ganz neu 
hergestellt. Um m it vielen K ranen gleichzeitig auf dic 
Yerladegleise gelangen zu konnen, w urden in der 
M ittclhalle die K ranbahnen iibereinander angeord
net, was schon m it Riicksicht auf die Montage hoher 
Gegenstiinde notwendig war. Bei der jetzigcn An
ordnung der Montagehalle kann m an m it fiinf Kranen

Abbildung 4. Blick in ein Seitenschiff der Montagehalle.

sich bei Yerwendung von Oel und sonstigen Schmier- 
m itteln  ais unzweckmaBig erwiesen hatte . Soweit 
sich bis je tz t beurteilen liiBt, bew ahrt sich dieser 
FuBbodenbelag ausgezeichnet.

N achdem alle kleineren Maschinen aufgestcllt 
worden waren, ging m an 1909 an die E rrichtung einer 
neuen W erkstatte , der M o n t a g e h a l l e ,  in 
welcher gleichzeitig auch alle schwereren W erkzeug- 
niaschinen untergebracht werden sollten. Diese 
Montagehalle (vgl. Abb. 3 und  4) h a t eine Lange von 
144m bei61m B reiteund  besteht aus einem M ittel-und 
zwei Seitenschiffen. Bei der W ahl des Q uerschnittes, 
der aus Tafel X X X III  bei A ersichtlich ist, muBte nach 
Móglichkeit die Yerwendung der alten Montagehalle 
d e r A bteilung D uisburg vorgeselien werden. H ier
durch w ar dic Form  des Q uerschnittes gewissermaBen 
festgelegt. D a m an auBerdem m indestens 6 0 %  Be- 
liohtung verlangte, muBte m an auf moglichst hohe

das Verladegleis bestreichen. Dio Spannweiten 
der K rane betragen fiir die Seitenhallen 16,5 m, 
in der M ittelhalle fiir die schweren K rane 23 m 
und fiir die an der Decke laufenden 11,9 m. Die 
A nordnung der K rane ist aus Tafel X X X III  (bei A) 
ersichtlich. In  den Seitenhallen laufen die K rane
8,5 m iiber F ltir, in der Mittelhalle ist die Fahrbahn- 
liohe fiir die unteren  schweren K rane 11,5 m  und 
fiir die oberen un ter der Decke laufenden Krane 
18 m. D a bei den groBen Abmcssungen der Walz- 
werksteile die schweren K rane bei der Montage oft 
stundenlang festliegen und m an auf bcqueme Ver- 
bindung m it dem AnschluBgleise n icht verzichten 
wollte, wurde in der M itte der D achbinder eine 
zweite K ranbahn aufgehśngt, um  som it gleichzeitig 
m it zwei Dcckenkranen auf die Yerladegleise gelangen 
zu konnen. Die A nordnung der iibereinander laufen
den Krane und die Trennung des oberen F eldesin  zwei
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K ranbahnen bieten n icht zu unter- 
schatzendc Yortcile. 90 %  aller zu 
bewegenden Lasten haben Stuck- 
gewichte u n te r 1 0 1. Man kann nun 
jedes beliebige S tuck stets minde
stens m it zwei K ranen gleichzeitig 
bedienen; hierbei erweisen nam ent
lich die kleinen schnellaufenden 
K rane groBe Dienste, da m an in 
jeder H insichtunabhiingig ist. Selbst 
wenn beim Ausspannen groBerer 
Stiickc die schweren K rane stunden- 
lang festliegen, konnen dic kleinen 
obcnlaufenden K rane m ittels Tra- 
verse 20 t  heben und jederzeit den 
Verkehr aufrecht erhalten. In  der 
M ittelhalle wurden cin 50 t-K ran  
und ein 30 t-K ran  sowie zwei oben 
laufendc 10 t-K rane vorgesehen.

In  einer Seitenhalle wurden alle 
schwereren W erkzeugmaschinen auf- 
gestellt und zu ihrer Bedienung 
K rane von 50 und 4 0 1 und fiir den 
T ransport kleinerer Gegenstiinde ein 
ta u fk ra n  von 15 t  angeordnet. Die 
zweite Seitenhalle dient zur Mon- 
tage leichtcrer M aschinenteile; m an 
begniigt sich hier m it einem 30- und 
zwei 15 t-K rancn.

Die schweren K rane haben eine 
Fahrgeschwindigkeit von 120 m, eine 
Hubgcschwindigkeit von 5 bis 7 m 
und eine K atzfahrgeschwindigkeit 
von 35 m/min. Die leichten K rane 
verfflgęn iiber eine Fahrgeschwin
digkeit von 150 bis 180 m, 15 m 
Hubgeschwindigkcit und 35 m K atz- 
fahrgeschwindigkeit.

Bei dem E ntw urf der Montage- 
halle w ar zu erwagen, daB eine 
Hohe von 18 m fiir die gróBeren 
Maschinenteile nicht genugen wiirde, 
und m an lcgte deshalb am  Ende 
der M ittclhalle eine M o n t a g e -  
g r u b e  an, welche eine lichte W eite 
von 16,5 x  16,5 m  ha t. Die Tiefe 
der Grube betrag t 8 m. Sie ist so
wohl oben ais auch in einer Tiefe von 
5 m  m it sechs schweren verschieb- 
baren Tragern abgedeckt, welche 
eine B elastung von je 6 0 1 zulassen, 

so daB selbst die schwęrsten Ma- 
schincnteile auf diesem Tragerrost 
zusam m engebaut werden konnen. 
M it Hilfe der an der Decke laufen
den K rane konnen Gegenstando von 
2 0 1 Eigengewicht in einer Hohe yon 
25 m  noch bequern m ontiert werden. 
Sowohl in den Seitenhallen ais auch 
in derM ittelhalle befinden sich groBe
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guBeiserne A ufspannplatten, welclie zur Bearbei- 
tung  groBer M aschinenteile benutzt werden.

Uni eine moglichst gute Uebersicht iiber die ganze 
H alle zu bekommen, wahlte m an fiir die M ittel- 
siiulen eine Saulenentfcrm m g von 18 m. Die E n t
fernung der Seitensiiulen betrag t indessen n u r 6 m. 
Bei Berechnung der Saulen wurden die ungiinstigsten 
Belastungen gew ahlt, und zwar rechnete m an fiir eine 
M ittelsaule die Belastung von zwei 50 t-K ranen , zwei 
30 t-K ranen und zwei 10 t-K ranen. Alle Maschinen, 
die in dieser H alle aufgestellt sind, haben Einzel- 
antrieb , Transmissionen wurden uberhauptverm ieden.

von 30 cni ein gewohnlicher Holzbohlenbelag von 
40 mm Dicke aufgebracht. Die Betonschicht is t alle 
halbe M eter m it Lochem  yersehen, um etw a dureh- 
dringendes W asser abflieBen lassen zu konnen.

Au der Stelle d e r E i s e n k o n s t r u k  t i  on s h a l l e  
ist bisher n u r das Lager fiir Stabeisen errichtet 
worden, weil die hierfiir bestim m te H alle noch den 
Zwecken der Briisseler Ausstellung dient. Im  Jah re  
1911 wird die Briisseler Halle in Hochfeld zur Auf- 
stellung kommen. Der Q uerschnitt derselben ist aus 
Tafel X X X III  (bei C) ersichtlich. D a die ganze Halle 
sich den iibrigen Ausstellungsgebauden der deutsehen

Abbildung 6. Stabeisenlagerplatz.

In  der Montagehalle befindet sich ferner noch eine 
Verwiegestelle fiir den ganzen Bau, eine W erkzeug- 
und Schablonenausgabe, eine A nstreichbude und ein 
Kompressorenraum . Ueber diesen Raurnen befindet 
sich dic feinmechanische W erkstatte , wo Schalttafeln 
und sonstige kleine A pparate hergestellt werden. Die 
obere Biihne kann m an bequem m it dem an der 
Decke laufenden 10 t-K ran  bedienen, so daB z. B. 
Filhrerkorbe fiir L aufkrane uswT. hier fertig her- 
gerichtet und danach zu den einzelnen K ranen 
transportiert werden konnen.

Dic FuBboden der Halle wurden nach der Pla- 
nierung m it der D am pfstra Benwalze befestigt und 
dann eine 30 cm dicke Betonschicht aufgetragen. 
Auch hier wurde fiir diejenigen Raum e, in denen m it 
Fliissigkeit gearbeitet wird. s ta tt  der Zementfein- 
schicht ein A sphaltbelag gewahlt. In  den M ontage- 
raum en selbst wurde dagegen auf der Betonunterlage

Abteilung in Briissel anzupassen hatte , so muBte 
seitens des W erkes bei der Form gebung des Quer- 
schnittes den Wiinschen der Ausstcllungsleitung Recli- 
nung getragen werden, und die eigenen Wiinsche 
muBten dahinter zuriicktreten. Sie besitzt, wie Abbil
dung 5 zeigt, eine Lange von 120 m  bei einer Breite 
von 50 m und besteht aus einem Mittelschiff und zwei 
Seitenschiffen. Die Seitenhallen besitzen zwei 10 t- 
K rane von 10,86 rn Spannweite, welche 9 m  iiber 
F lu r laufen. Die m ittlere K ranbahn is t fiir einen
30 t-Laufkran und einen D relilaulkran von 12,5 t  
bei 0 m Ausladung berechnet. Die Spannw eite dieser 
K rane betriigt 23 m. Die K rane laufen 9,7 m  iiber 
Flur. Um eine moglichst bcąucm e Uebersicht iiber 
die ganze W erksta tt zu erhalten , und um das 
Arbeitsfeld des D rehlaufkrans n icht zu sehr zu be- 
liindern, wurde eine Saulenentfernung von 24 m  ge
wahlt. Die Anordnung der K rane in der Eisen-
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konstruktionslialle ist so getroffen, daB gleichzeitig 
vier K rane die Gleise bestreichen konnen.

Mit Riicksicht auf die sperrigen Abmessungen der 
E isenkonstruktionsteile wurde fiir die Verladung dieser 
langen Teile ein D rehlaufkran gew ahlt, m ittels dessen 
es moglich ist, sowohl in der M ittelhalle ais auch in 
den Seitenhallen lange Gegenstande leicht zu schwen- 
ken und m it zwei ITaken gleichzeitig auf das Verlade- 
gleis zu kommen, weil der Aitsleger un ter die anderen 
Krane liindurchschwenkt. Wennglęich Drehlaufkrane 
wegen des hohen Eigengewichtes und wegen der 
Schwankung des Auslegers gewisse Nachteile m it 
sieli bringen, so sind sic fiir die Verladung von Eisen- 
konstruktionsteilen doch sehr zweckmśiBig. Die Ge- 
sehwindigkeiten dieser K rane sind die gleichen wie 
bei den K ranen der friiher beschriebenen Halle. Die 
Krane der E isenkonstruktionshalle konnen drei Gleise 
bestreichen, da der am Gleise liegendc Giebel offen

Zusamm enbau in die groBe Halle gelangen. Die 
K ranbahnen dieses Lagers sind derart angeordnet, 
daB die sam tlichen K rane auf den Lagerplatz hinaus- 
faliren konnen und hier die M aterialien aufnehmen 
und in der Halle verteilen.

Zwischen den einzelnen W erkstatten  befinden 
sich die L a g e r p l a t z e ;  auch diese sind m it 
schnellaufenden K ranen ausgestatte t, dam it alle ein- 
laufenden Gegenstiinde schnell verteilt werden konnen. 
Abb. 6 ste llt den Stabeisenlagerplatz dar. Der 
Lagerplatz zwischen der Kleindreherei und der 
Eisenkonstruktionslialle erhielt eine Breite von 
25 m. Zur Bedienung dieses Platzes wird ein 
15 t-K ran  benutzt, der bei 160 m Fahrgesehwindig- 
keit und 10 m Hubgeschwindigkeit beide Gleise 
gleichzeitig bestreicht und die einlaufenden Stab- 
eisen auf dem P latze verteilt. D er L agerplatz zwischen 
der M ontagehalle und der Kleindreherei wurde

Abbildung 7. Yerbindungsbrucke m it 5 t-L aufk ran .

ist. Die SchlieBung der Giebel erfolgt in genau der
selben Weise wic bei der Kleindreherei bezw. dem 
Magazin, so daB m an sowohl innerhalb wie auBerhalb 
der Halle ohne Schwierigkeiten die Teile verladcn 
kann. Am anderen Ende dieser Halle sind die Eisen- 
magazine untergebracht, in denen zurzeit leichtere 
E isenkonstruktionen hergestellt werden.

Bei dem E ntw urf dieser Gebiiude w ar m an au 
die Abmessungen a lte r E isenkonstruktionen der 
Abteilung Duisburg gebunden, da diese liierfiir 
naeh Moglichkeit Yerwendet werden sollten. In  der 
Halle laufen drei 5 t-K rane  m it Spannw eiten von 
14,5 m und 8 m. Die K rane arbeiten m it 150 m 
Fahrgeschwindigkeit und 10 ni Hubgeschwindigkeit 
und sind spiiter fiir die Bedienung der Scheren 
und Sagen bestim m t. In  diesem B au sollen naeh 
Fertigstellung der groBen Halle die Stabeisen gelagert 
w erden und dann geschnitten und vorgerichtet zum

wegen der yerschiedenen Lasten, die hier in Frage 
koiumen, abgetrennt und auf diesem P la tz  noch 
eine K ranbahn aufgestellt, so daB auf einer Seite 
ein K ran von 25 t  fiir den T ransport schwerer Gegen
stande zur Yerfugung steh t, w ahrend auf der anderen 
Seite ein kleiner 5 t-K ran  fiir den T ransport leichter 
Gegenstande benu tz t wird. Dic Spannweite des 
letzteren Kranes betrag t 11 ni. Im  AnschluB an 
diesen Lagerplatz wurde fiir die Yereinigung m it 
dem alten  Werk eine in Abb. 7 wiedergegebene Yer- 
bindungsbrucke hergestellt.

Die K ranbahn wurde derart angeordnet, daB 
der 5 t - K r a n  iiber die Staatsbahngleise hinweg- 
faliren und so alle Gegenstande, welche vom alten 
W erk der Abteilung Hochfeld kommen, ohne Schwie
rigkeiten auf dem Lagerplatz verteilen kann. D a es 
sich in der H auptsache nur um  Schiniedestucke 
handelt, welche aus der Hainmersclmiiede kommen,
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und in  dieser Schmicde nu r Gegenstiinde bis zu 5 t  
Gewicht verarbeite t werden, so geniigt dieser K ran 
vollkommen. D urch diese Yerbindungsbriicke ist 
ein beąuem er und schneller V erkehr zwisehen dem 
neuen und alten W erk gewahrleistet. Die Ausfiihrung 
der Yerbindungsbriicke stieB allerdings auf manclierlei 
Schwierigkeiten, weil die Eisenbahnbehiirde es nicht 
zulassen wollte, daB der K ran m it schwebender 
L ast iiber die Briicke hinwegfiihrt. Man verlangte

yielmehr, daB der K ran die L asten  absetzen solle, 
daB diese iiber die Briicke hinweggefahren werden und 
am  anderen Ende durch einen Aufzug oder eine an
dere V orrichtung wieder abgelassen werden. Dieser 
Forderung wurde von dem W erke widersprochen, 
weil dann zwei A rbeiter fiir den T ransport m ehr notig 
gewesen waren ais je tz t. Um aber den Forderungen der 
E isenbahnbehordegerecht zu werden, ist auf die Briicke 
ein T ransportw agen gesetzt worden. (SchluB folgt.)

V o r  50 J a h r e n .
Erinneru ngen  aus d er B e g ru n d u n g sz e it  d es  T e e h n is e h e n  V er e in s  fur E isen h t it ten w esen ,  

d e s  Y orlau fers  d e s  Y e r e in s  d eu tsc h e r  E isen hu tten leute .*

II. Bessemerverfahren.

Von Kom m erzicnrat H. B n u n s  in Eisenach.

Die interessanten und fiir die Geschichte unserer 
vaterliindischen E isenindustrie iiuBerst w ert- 

vollcn M itteilungen iiber die Einfiihrung des basischcn 
W indfrischverfahrens in D eutschland, die un ter der 
Ueberschrift „30 Jah re  Thom asverfahren in Deutsch- 
land“ in dieser Zeitschrift** ver6ffentlicht wurden, 
haben die Erinnerung an  eine gleich wichtige Epoche 
in der Eisen- und  S tahlindustrie, die nunm ehr 
50 Jahre  h in ter uns liegt, bei den wenigen Yeteranen 
der E isenindustrie wachgerufen, die jcne Zeit m it 
durchlebt haben und n icht liingst ais Alteisen in die 
Schrottkiste gepackt sind.

Es w ar am  I. Marz 1860, ais H e n r y  B e s s e m e r  
sein P a te n t Nr. 578 auf das retortcnahnliche, birnen- 
formige GefiiB nahm , welches noch heute in seinen 
Grundform en in allen Landern der E rde fiir die Aus
fiihrung des sauren wie des basischen W indfrisch- 
verfahrens in Gebrauch ist. Jahrelanger miihevoller 
und  kostspieliger Yersuche bedurfte es, ehe es dem 
intelligenten, m it scltener Ziihigkeit und Ausdauer 
begabten Erfinder gelang, fiir die Ausfiihrung seiner 
schon im  Jah re  1856 paten tierten  Idee, durch Ver- 
brennung der K orper, die zur Erzeugung von S tahl 
aus dem Roheisen en tfern t werden muBten, dic fiir 
die E rhaltung  dieses Stahles in fliissigem Zustande 
erforderliche hohe T em peratur zu erzeugen, diesen 
interessanten, je tz t von aller W eit erprobten A pparat 
zu konstruieren und dadurch seine wichtige Er- 
findung, die ihm m it R echt die Bezeichnung eines 
„W ohltilters der M enschheit“ eingebracht ha t, zu 
einem fiir ihn wie fiir die ganze ziyilisierte W eit 
gflnstigen AbschluB zu bringen.

Das Y ertrauen zu den Erfindungen Bessemers, 
der im Laufe der Zeit eine Unzahl von P aten ten  
genommen h a tte , die sieli groBtenteils ąls wertlos

* Die Redaktion ha tte  sich an die alteren Ycreins- 
mitghcder m it der B itte gewendet, ih r das eine oder andere 
aus dem Scliatze ihrer Erinnerungen zur VerfOgung zu 
stellen. Ais zweiten derartigen Autsatz bringen wir dio 
vorliegendcn Mitteilungen und geben dem W unsche Aus
druck, daB noch viclo llm liche folgen mogen. (Vgl. „S tahl 
und Eisen" 1910, 23. N or., S. 19S3.) Dic Red.

** „S tahl und Eisen“ 1909, 22. Sept,, S. 1465 ff.

erwiesen, wenn schon zugegeben werden muB, daB 
dieselben den W eg zu seinen schlieBlichen Erfolgen 
gebildet haben, w ar n icht sehr groB, und die luitten- 
m annische Weit stand  auch dieser neuesten Erfin- 
dung zunachst skeptisch gegeniiber, obwohl bedeu- 
tende E isenhuttenleute, wie vor allen P e t e r  T u n n e r ,  
die Idee Bessemers liingst giinstig beurteilt, und C. 
S c li i n z  schon im  Jah re  1856 rechnungsmaBig nach- 
gewiesen hatte , daB durch die V erbrennung der aus 
dem Roheisen zu entfernenden K orper eine Tem
pera tu r erzielt werden kann, die zur Flussigerhaltung 
des entkohlten Eisens yollstiiiidig ausreicht,

Bessemer ha tte  inzwischen zusam men m it 
seinem Freunde L o n g s d o n  ein kleines Werk 
errichtet, wo er sich bcm iihte, die ersten Kinder- 
krankheiten seines nunm ehr in dem neuen A pparat 
ausgefiihrten Yerfahrens zu beseitigen. J o h n  
B r o w n und  C. C a  m  m e 1 in Sheffield waren 
ihm m it K onvcrtern von 1 bis l 1/ ,  Tonnen Inhalt 
nachgefolgt, und so w ar es moglich, daB auf der 
Londoner W eltausstellung im  Jah re  1862 eine Samm- 
lung von Erzeugnissen aus Bessemers talii vor- 
gefiihrt werden konnte, welche die Aufm erksam keit 
der E isenhutten leu te  der ganzen E rde auf sich 
zog und die Besucher der Ausstellung yeranlaBte, 
sich auf den W erken in Sheffield iiber den in ter
essanten ProzeB genauer zu unterrichtcn und 
das Geschene in alle W eit hinauszutragen. Die 
Ueberlegcnheit der Bessemerbirne iiber alle anderen, 
fiir das W indfrischverfahren yerw endeten A pparate, 
insbesondere auch iiber den schwedischen feststehen- 
den Ofen, stellte sich tro tz  m ancher MiBerfolge, 
die sowohl durch unzureiehende E inrichtungen ais 
auch dureh die Yerwendung nicht geeigneten Roh- 
eisens herbeigefiihrt waren, im mer deutlicher heraus 
und wurde in im m er weiteren Kreisen erkannt. 
D urch zahlreiche Yersuche, die m it den yerschieden- 
sten Roheisensorten auf englischen und schwedischen 
W erken schon vor dieser Zeit angestellt worden waren, 
w ar auBerdem auch festgestellt, daB es n ich t moglich 
w ar, den im Roheisen entlialtenen Schwefel und 
Phosphor bei dem Bessemerverfaliren zu entfernen, 
wodurch die A usnutzung der neuen Erfińdung 
auf einen w eit engeren Kreis beschrankt wurde, ais 
man urspriinglich gcdacht hatte.
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Mit um  so groBerem Interesse lich tete  sich dio 
Aufmerksamkeit der Eisen- und  Stahlindustriellen 
aller Liinder auf diejenigen W erke, dic iiber phosphor- 
freie oder doch phosphorarm e Erze verfiigten. Auch 
von den deutschen E isenhiittcnleuten wurden die 
erzieltcn Erfolge m it groBem Interesse beachtet 
und dereń W ichtigkeit gebtihrend gcwiirdigt. Hoch- 
ofenwerke, welche g laubten, ein fiir den neuen ProzeB 
geeignetes Roheisen hcrstcllen zu konnen, schickten 
Proben davon nach E ngland, um  durcli Verarbeiten 
desselben feststellcn zu lassen, ob cs w i rk lich fiir die 
„Bessemcrei" geeignet sei; cin lebhafter Verkehr 
entwickclte sich zwischen den deutschen und eng- 
lischen Fachleuten, und cs muB dankbar anerkannt 
werden, daB der deutsche E isenhttttenm ann damals 
in London wic auch in Sheffield in licbenswiirdigster 
Weise iiber alles Notige un te rrich te t wurde. — Alit 
groBem Interesse ha tte  auch der Besitzer der GuB- 
stahlfabrik in Essen, A l f r e d  K r u p p ,  die E ntw ick
lung des neiien Stahlbereitungsvcrfahrens verfolgt, 
und, m it dem ihm  eigenen weiten Blick die W ichtig
keit desselben erkennend, w ar er schon frtthzeitig 
mit Bessemcr in V erhandlung getreten  und konnte 
im Jah re  1860 m it dem Bau einer Bcssemeranlage 
in Essen beginnen und ais E rster in Deutschland 
dieselbe im Jah re  1862 in Betrieb setzen.

Im  folgenden Jah re  beschaftigten sich der Hoerder 
Bergw erks-und H iittenverein und die Gutehoffnungs- 
h iitte  in Oberhausen m it der P rojcktierung bezw. 
dem Bau von K oiw erteranlagen; 1864 folgten
diesem Vorgehen der Bochumer Yerein, die Konigs- 
h iitte  in Oberschlesien, Poensgen in Dusseldorf und 
ein W erk bei Gcmilnd i. d. Eifel.

Auf den W erken in England, besonders bei 
John  Brown und Cammel in Sheffield, h a tte  m an bald 
fcstgestellt, daB dic V erarbeitung groBerer .Mengen 
Roheisen im K onverter erhebliche Yorteile bietet, 
und schon im Jah re  1864 galt ein E insatz von 2 bis 
2y 2 Tonnen Roheisen ais das M indestgewicht, wahrend 
ein E insatz von fiinf Tonnen ais noch vorteilhafter 
empfohlen wurde.

Die fiir solch schwere Chargen erforderlichen 
niaschincllen E inrichtungen boten dem Maschinen- 
ingenieur ein ebenso dankbares Arbeitsfeld, wie es 
fiir den H iitteningenieur die A usbildung der rein 
metallurgischen A rbeiten bei dem neuen Yerfahren 
war. In  erster Linie galt es, die maschinellcn E in
richtungen fiir den K onverterbetrieb so zu gestalten. 
daB der ProzeB m it der liotigen Sichcrheit durch- 
gefiilirt werden konnte.

Die G e b l a s c m a s c h i n e n  muBten dcm 
fortschreitenden schweren Chargeneinsatz ange- 
paBt und fiir D riicke konstru iert werden, die man 
bisher nicht verw endet ha tte . F u r  die Bewegung 
der K onvertcr ha tte  Bcssemer von vornherein die 
einfache E inrichtung m it hydraulischem  Zylinder 
und Zalm stange empfohlen; daneben blieben aber 
die Zwillings-Dainpfniaschinen, neben dem K onverter 
liegend, noch jahrelang fiir diese Bewegung im 
Gebrauch.

Die Yorrichtungen fiir die Ueberfiihrung des im 
K o im r te r  erzeugten Stahles in die GieBpfanne und  
fiir das GieBen der Blócke boten noch lange Zeit 
hindurch ein iiberaus buntes Bild. An der einen 
Stelle liing die Pfanne in einem Gestell m it v ier 
R adem , welche sich auf Schienen bewegten, die eine 
tiefer liegende GieBgrube iiberspannten. Um die 
Pfanne zu erreichen, muBte der S tahl vom  Kon- 
verter aus seinen Weg dureh eino lan g e . m it 
feuerfesterMasse sorgsam ausgckleideteRinne nehmen. 
An anderer Stelle verwendete m an die von Bessemcr 
ebenfalls fiir diesen Zweck empfohlene hydraulische 
K raft, indem  m an die Pfanne von dcm vor dem 
K onverterpaar angelegten Z entralkran  tragen und 
im Kreise iiber die ebenfalls kreisformig angelegte 
GieBgrube sich bcwegen lieB. Das Ausheben der 
crstarrten  Blócke aus der GieBgrube gescliah bei E in
richtungen dieser A rt ausschlieBlich durcli H ebe- 
kranc, die m it der H and betrieben wurden; crs tsp iite r 
ha tm ari auch hierfurdie hydraulische K raft verwendet.

Neben diesen E inrichtungen wurden aber schon 
dam als sinnreich konstru ierte  D am pflaufkrane ver- 
wendet, die auf Schienengleisen sich bewegten, die 
Pfanne in einem Gehiinge tragend vor den K onverter 
fuhren und, nachdem  sie den S tahl aufgenom m en 
hatten , nach der niiher oder ferner liegenden GieB
grube brachten. Derselbe A pparat wurde dann  zum  
Ausheben der Blócke, wie uberhaupt zur Bedienung 
der GieBgrube verwendet.

Dic K o n v e r t e r  waren teils aus starkem  
Eisenblech zusam m engenietet, teils aus GuBeisen 
hergestellt und in letzterem  Falle aus drei Teilen 
zusam mehgesetzt. Die schmiedeisernen K onvcrter 
w urden von einem starken R ing m it angeschmiedetem 
Tragzapfen getragen, von denen der eine fiir die 
D urehfiihrung des W indes zu dcm un ter dem Kon- 
verterbodcn befindliehen W indkasten hohl war, 
wahrend an dem  anderen die V orrichtung fiir die 
Bewegung des K onvcrters angeschlossen war. Die 
guBcisernen K onverter bestanden aus H aube, M ittel- 
stiick und U nterstiick, an welch letzterem  die Yor
richtungen zum  Ansetzen der B odenplattc und  des 
W indkastens angebracht w aren, w ahrend das M ittel- 
stiick m it den beiden Tragzapfen und  sonstigem 
Zubehor aus einem Stuck gegossen war.

F iir die Auskleidung der guB- oder schmiedeisernen 
K onverterwande m it feuerfestem F u ttc r  sowie auch 
fiir die Boden der K onverter bezog m an in 
Deutschland nur kurze Zeit lang ein in E ngland fiir 
diesen Zweck bew ahrtcs Materiał, den Ganister. 
Es ist dies ein in der Nahe von Sheffield vorkommen- 
des kieseliges Gcstein, das,m itT ongem engt, entw eder 
in diinnen Lagen zwischen holzem en Schablonen 
und Konverterwand eingcstam pft oder ais geformte 
und auch wohl gebrannte Steine zur Ausfiitterung 
der Konverterw;inde verw endet wurde. N atiirlich 
stellte es sich bald heraus , daB ein fiir diesen 
Zweck geeignetes M ateriał auch an giinstiger 
gelegenen O rten zu haben war. Zunachst w ar der 
in der Nahe von I lu y  in Belgien in groBer Miichtig-
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keit abgelagerte Puddingstein, cin K onglom erat von 
feuerstcinartigcn Kieseln, sehr bcliebt und wurde in 
groBen Mengen bezogen. D ann fanden sich auch 
au f dcutschem  Boden groBe Mengen Q uarzit, H orn- 
stein und andere kieselige Gcsteine, welche sich ais 
durchaus gecignct fiir die A usfiitterung der Kon- 
vcrtcrwiindc erwiesen, so daB es iibcrall bald gelungen 
war, die W andungen der K onverter m it zuverlassig 
feuerfestem F u ttc r  auszustątten.

N icht unerw ahnt soli bleiben, daB schon zu jener 
Zeit von hervorragenden Fachlcutcn die yerw en
dung einer b a  s i s c h e n  A u s f u t t e r u n g  fiir 
die K onverter nach dem Yorbild des D ankschen 
rotierenden Puddelofens angeregt und an einigen 
O rten versucht wurde. Die Versuche blieben aber 
erfolglos. An die M oglichkcit der E ntphosphorung 
des Eisens im basischen K onverter h a t m an dabei 
noch nicht gedacht.

E rheblich groBere Schwierigkeiten ais bei den 
"Wandungen waren bei den Boden der K onverter 
zu iiberwinden. Diese bildeten keinen kom pakten 
Kiirper wie dic W andausfutterungcn, sondern sie 
cnthielten entw eder ais sogenannte Nadclbodcn 
eine groBe Anzahl kleiner Oeffnungen, durch die 
der s ta rk  geprcBte Wind das E isenbad iiber dem 
Boden erreichte, oder eine geringere Anzahl erheblich 
gróBcrer Oeffnungen zur Aufnahme der Diisen. In  
dem einen wie in dcm anderen Falle w ar die Inan- 
spruchnahm e dieses Teiles der K onverterausfutterung 
naturgemiiB eine erheblich groBere ais bei den Kon- 
verterwśinden, so daB der Gedanke nahe lag, 
diesen rasch verschlciBenden Teil des K onverters 
n icht m it den W andungen zusammen auszustam pfen, 
sondern ihn ais selbstandigen Kiirper zu behandcln 
und aus besserem, noch w iderstandsfahigercm  Ma- 
terial herzustellęn, und lange, ehe der sogenannte 
Losboden des Amerikaners H  o 11 e y  bekannt wurde, 
h a t m an in D eutschland solche Losboden eingefiihrt 
und jahrelang m it gutem  Erfolg in regelmaBigem 
Betriebe venvendet. Wie aber aus guten Griinden 
so manches bei der Stahlerzeugung ais Geheimnis 
behandelt wurde, so is t auch diese Einrichtung, ob- 
wohl vor E infiihrung der Holleyschen Boden liingst 
c rprobt, n ich t bekannt geworden.

NaturgemaB konnte ein so kom pliziertcr Orga- 
nismus, wie ihn eine Besscineranlage jeder A rt 
darstcllt, n icht sofort in allen Teilen tadellos funk- 
tionieren. Die jetzige jiingere G eneration unserer 
Stahlwerks-lngenieure, der die E rfahrungen, welche 
in dieser Periode m it Aufwendung groBer Kosten 
und vielcr anstrengender A rbeit ais wertvolles Ge- 
m eingut iiberliefert sind, w ird sich kaum  vorstellen 
konnen, wie tro tz  sorgsam ster Pflege der masclii- 
ncllen E inrichtungen diese versagten, wie die Geblase- 
maschinen vor Becndigung der notwendigen Blasc- 
zeit wegen irgend eines Defektes stillgesetzt werden 
muBten, und der B etriebsleiter ratlos vor der Frage 
stand , was cr m it der halbfertigen Charge —  nicht 
S tahl und nicht Roheisen — beginnen sollte; wie ein 
Fehler des Bewegungsmeehanismus das rechtzeitige

K ippen des K onverters unmoglich m achte, wie das 
eine Mai der Boden des K onyerters, dem m an glaubte 
noch eine Charge anvertrauen  zn konnen, dieses 
Vertrauen nicht rechtfertigte und ein Teil der Charge, 
halb fertig geblasen, sich u n te r den Konverter ergoB, 
ohne daB es moglich war, diesen zu kippen, und 
wie cin anderes Mai eine oder mehrere Diisen so 
sta rk  ausbrannten, daB die Gebliisemaschinen selbst 
m it auBerster Anstrerigung den W ind nicht schaffen 
konnten, der notig war, um  das Durclulringen des 
fliissigen Eisens durch die nach un ten  sich stark 
erweiternden Dusenlocher zu verliindern, und wic 
endlich die dureh alle diese und viele andere Ge- 
fahren glucklich in die P fanne gebrachte Charge 
in eine Notform gckippt werden muBte, weil die 
F iihrung des Stopfens, der die Oeffnung im  Boden 
der Pfanne verschlieBt, versagte. —  Alle diese 
Schwierigkeiten wurden schlicBlich uberwunden, und 
die Energie der Ingenieure und die Opfcrwilligkeit 
der U nternehm er m achten in verhaltnisinaBig kurzer 
Zeit die D urchfiihrung eines gu t geordneten Betriebes 
moglich.

Das E i n s c h m e l z e n  d e s  R o  li e i s e n s .  
fiir den WindfrischprozeB geschah zunachst iibcrall, 
nach dem Vorbilde der englischen Bessemerwcrke, 
in Flammofen. Man bediente sich dazu der ein- 
faclien Herdflammofen, wie sie in GieBereien fiir das 
Einschm elzen groBerer Mengen Roheisen zum Ab- 
guB schwerer GuBstiicke yerw endet wurden. Sehr 
bald fing m an aber an, die Flam m ofen durch K upol
ofen zu crsetzen, weil diese ein rascheres Arbeiten 
gestatte ten  und vor allem das Einschmelzen billiger 
bewirkten ais die Flammofen. N ur an wenigen Orten 
glaubte m an in der Beibehaltung der Flammofen 
einen Yorteil zu erkennen, verbesserte dieselben 
durch sparsaine Feuerungen und bediente sich schlieB- 
lich auch der Siemensschen Regeneratiy-Gasofen, 
nachdem dereń Vorziige auch fiir diesen Zweck 
erkannt waren. Besonders da, wo auf die H erstellung 
einer guten Q ualitiit fiir die verschiedensten Ycr- 
wendungszwecke W ert gelegt wurde, trenn tc  m an 
sich ungern von der Methode des Herdschmelzens.

D urch sorgsame Beobachtung ha tte  m an bald 
erkannt, fiir welche Zwecke die Yerwendung z. B. 
eines Eisens m it hohem Siliziumgehalt, oder fiir 
welche ein stark  manganhaltiges Eisen besonders ge- 
eignet war, und m an legte W ert darauf, daB die durch 
die Analyse bekannt gegebene Zusamm ensetzung 
des zu verarbeitenden Roheisens durch die Umschmel- 
zung tunlichst wenig geiindcrt wurde, was im  H erd- 
ofen sicherer zu erreichen w ar ais im Kupolofen. 
Dic fiir die H erstellung bestim m ter Stahlsorten 
geeignete Zusammensetzung des Roheisens war 
auBerdem seiten oder nie in einer Roheisensorte 
yertre ten ; das fiihrte dazu, Mischungen yon verschic- 
denen Roheisensorten, fiir welche die Analyse wieder 
den A nhalt gab, zu verarbeiten, und diese Mischung 
konnte weit zuverliissiger im Herdofen ais im K upol
ofen bereitet werden. Endlich w ar schon damals 
die Moglichkeit bekannt, den liistigen Schwefel
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im Roheisen tlurcli Mangan zu beseitigen, und das, 
was m an je tz t im  Mischer oder Entschw efler ausfuhrt, 
wurde schon dam als bew irkt, indem  m an raangan- 
haltiges Roheisen durch liingeres Stehenlassen nach 
dem Einschm elzen im Sumpf des Herdofens auf 
das schwefelhaltige einwirken lieB.

Noch che der Bessem erkonverter fiir die Aus-. 
fiihrung des Windfrischprozesses allgemein einge- 
fuhrt wurde, waren bei Yersuchen in  feststehenden 
Oefen und  anderen A pparaten Beobachtungen und 
Erfahrungen gem acht worden, die nun bei der Aus- 
fuhrung des Prozesses im K onverter zu R ate gezogen 
wurden. T  u n n e r ,  W e d d i n g und G r  u n e r 
hatten  sich schon fruhzcitig m it der Aufstellung 
einer Theorie fiir die Yorgiinge beim BessemerprozeB 
besehiiftigt und haben dam it der praktisehen Aus- 
fiihrung desselben unzweifelhaft Dienste geleistet. 
Es fehlte aber zur Zeit der E infuhrung des Pro- 
zesses noch so nianches H ilfsm ittel, das heute ais 
selbstverstandliches Zubehor einer Bessemerluitte 
angesehen wird, und das erfahrene, m it blauer Brille 
vor der E inw irkung der sonnenheUęn Konverter- 
flamme gcschiitzte Auge des Chargenbliisers, muBte 
erst noch herangebildet werden. Obwohl also auch 
hier manche Schwierigkeiten zu ilberwinden waren, 
lern te  m an doch bald, wie m an die W indzufiihrung 
zu regulieren h a tte , um  w ahrend der Kochperiode 
starken Auswurf zu yermeiden, ob, wieweit und zu 
welcher Zeit es zweckmiiBig war, dem Eisenbade 
im K onverter Schrott und Abfiille aller A rt zuzu- 
fiihren, wann die K onverterflam m e die Notwcndig- 
keti der Becndigung des Verfahrens erkennen lieB usw.

Die Riickkohlung der Chargen durch Nach- 
setzen von Spiegeleisen, das entw eder in besonderen 
kleinen Oefen umgeschmolzen, oder nach dem Ab- 
stich der Charge aus dem groBen Flammofen, und 
nachdem  die im  Sum pf yerbliebene Schlacke rasch 
entfern t war, in diesen eingesetzt und  wahrend 
der Blasezeit umgeschmolzen wurde, war schon friiher 
durch M u s h c t  ais das einzig B rauchbare fiir diesen 
Zweck nachgewiesen, nachdem eine lange Reihe von 
Yersuchen ergeben h a tte , daB die Yerwendung 
von Holzkohle, Koks und anderer kohlenstoffhaltiger 
K orper in fein gepulvertem  Zustande zuniichst fiir 
diesen Zweck unbrauchbar war.

Dem Chargenbliiser blieb es aber iiberlassen, 
bei dem oft noch sehr unregelmiiBigen Gang der 
Chargen die Menge des nachzusetzendcn Spiegel- 
eisens je  nach dem Y erlauf der Charge zu bestimmen, 
und muBten auch dabei erst kostspielige Erfahrungen 
gem acht werden, bis es gelungen war, dafiir feste 
Regcln zu finden.

Dio groBen Yorteile, die das Bessemerverfahren 
vor dem PuddelprozeB voraus h a tte , waren bald 
nach Einfiihrung des W indfrischens auf den deutschen 
und auslandischen W erken erkannt, und das im 
K onverter hergestellte homogene M ateriał zeigte 
bei der Yerwendung besonders fiir Gegenstiinde 
des E isenbalm bedarfs gegeniiber dem gepuddelten 
und geschweiBten Materiał so groBe Yorziige, daB

X L Y Iir .30

die ganzlichę Yerdriingung des Puddelofens dureh 
den K onverter ha tte  ais bald bevorstehend ange
sehen werden diirfen, wenn nicht der leidige Phos- 
phorgehalt der meisten Eisenerze einer allzu raschen 

■Entwicklung des W indfrischverfahrens hindem d 
entgegengestanden hiitte. Besonders w ar es Deutsch
land, welches bei seinem sonstigen Reiehtum  an 
Eisenerzen diesen Mangel schmerzlich cmpfand.

Auf allen AYerken, denen Erze m it ausreichend 
niedrigeni Phosphorgehalt zur Yerfiigung standen, 
wurden rasch K onverteranlagen gebaut zur Um- 
wandlung des aus diesen Erzen erblasenen Roheisens 
in den wertvollen Stahl. Aber auch W erke, die 
n icht in dieser bevorzugten Lage waren, errichteten 
Bessem crhiitten im H inblick darauf, daB sie geeig- 
netes Roheisen in ausreichender Menge, besonders 
von England, von wo das Eisen damals nach D eutsch
land noch zollfrei eingcfiihrt wurde, beziehen konnten, 
und weil dic H erstellung des allgemein rasch bevor- 
zugten homogenen Materials fiir sie eine Notwendig- 
keit geworden war. Daneben entwickeltc sich iiberall, 
wo Eisen und S tahl geschmolzen wurde, eine rege 
Tatigkeit auf dem Gebiete der Abscheidung des 
Phpsphors aus dem Roheisen; so bei den Hoehofen 
durch verm eintlich gceigncte G attierung der Erze 
und durch Zuschlage aller A rt, bei dem  Kupol- oder 
Flam m ófenbetrieb durch Zuschlage basischer Korper 
beim Einschmelzen, bei dem  K onverterbctrieb 
dureh ebensolche Zuschlage und verschiedene A rt 
der Chargenfiihrung. Trotz alledem blieb es erst 
einer spiiteren Zeit vorbehalten, dieses besonders 
fiir Deutschland so iiberaus wichtige Problem  zu 
losen und dadurch unser Y aterland niichst Am erika 
dic wichtigste Stelle in der Reihe der S tahl er- 
zcugenden Liinder erreichen zu lassen. Wie schon 
bem erk t, w aren in Deutschland nur wenige W erke 
in der Lage, ein brauchbares Bessemereisen aus 
eigenen Erzen zu erblasen; zu diesen gehorte vor 
allem die G eorgsm arienhiitte bei O snabruck, auf 
welcher unter der Leitung ihres damaligen technischen 
Direktors, des jetzigen S r .- ^ n g .  h. e. F  r i t  z W. L ii r - 
m a  n  n , aus dem  phosphorarm en Brauneisenstein 
des Huggels ein fiir den ProzeB brauchbares Eisen 
hergestellt wurde, welcher Erfolg zur Anlage des 
Stahlwerks Osnabruck fuhrte, wo bald der groBte 
Teil der P roduktion der Georgsm arienhiitte ver- 
arbeite t wurde. —  Ferner sind un ter den W erken, 
welche in Deutschland aus eigenen Erzen das Bessemer- 
cisen erblasen konnten, zu nennen: die Konigin 
M arienhiitte bei Kainsdorf i. S. und die Maximilians- 
hu tte  bei Rosenberg in Bayern sowie das derselben 
Gesellschaft gehorige W erk bei Unterwellenborn.

F iir die Mehrzahl der iibrigen W erke, besonders 
fiir die groBen H uttenw erke in Rheinland und W est
falen sowie inO bzrschlesien, reichten die aus eigenen 
Gruben geforderten phosphorfreicn Erze bei weitem 
nicht aus, um ihren Bedarf n u r annahernd zu decken; 
es muBten daher andere Wege gesucht werden, um 
den in jener Zeit so schweren K onkurrenzkam pf 
besonders gegen E ngland m it Erfolg durchzufiihren.
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In  Algier, auf der Insel E lba, in Schweden und 
besonders an der Nordkiiste von Spanien waren 
bedeutende Eisenerzlager erschlossen, die sich ais 
geeignet fiir die H erstellung von Bcssemereisen 
erwiesen, und sofort w urden Y cranstaltungen ge- 
troffen, um  diese auch fiir die deutsche Industrie 
nu tzbar zu m achen; ja , es w ahrte n icht lange, bis 
auf allen groBen W erken m it Stahlwerksbctrieb 
ilberseeische E rze in groCen Mengen verarbeitet 
wurden. Im  iibrigen reichte aucli in Frankreich 
und Belgien und besonders in England der Bestand 
an brauchbaren heimischen Erzen fiir den Bedarf 
bald n icht melir aus, so daB auch diese Lauder 
das ihnen Fehlende gruBtcntcils von den oben ge
nannten Stellen beziehen muBten, wodurch sich 
natiirlich die Bedingungen fiir den Bezug dieser 
Erze nach Deutschland wiederum ungiinstiger ge- 
s ta lte t haben.

Wfthrend dieser schweren Zeit, in der sich auf 
tcchnisehem sowie auf w irtschaftlichem  Gebiete tief 
cinschiicidende UmwiUzungen und Verschiebungen 
in der E isenindustrie aller Liinder vollzogen, herrscłite 
in D eutschland auch auf dem Gebiet der Zoll- 
gesetzgebung die gruBte Unsicherheit. D er seit dem  
Jah re  1844 bestehende Eisenzoll wurde in den Jah ren  
1S65, 1868, 1870 herabgesetzt und  schlieBlich der 
Zoll auf Roheisen 1873 ganz aufgehoben. Die Grcnzen 
D eutschlands waren darauf schutzlos dcm A nsturm  
des m achtigcn W cttbcwerbs der Nachbarlśinder, be
sonders Englands, iiberlassen, dessen alte, m it 
reichcn M itteln ausgestattete und durch die nalie 
beieinander und uuw eit der K uste gelegenen reichen 
Ablagerungen yon Kohle und Eisen bcgiinstigte 
E isenindustrie sich zu der m achtigstcn der E rde 
entwickelt hatte.

W enn die E rfahrung inzwischen auch gelelirt 
h a tte , daB der Bessemerstahl das gepuddeltc M ateriał 
einesteils deshalb n ich t vollstandig verdr;ingen konnte, 
weil es n ich t gelingen wollte, denselben schweifi- 
bar herzustellen, und  diese Eigenschaft fiir viele 
Yerwendungszwecke n icht en tbehrt werden konnte, 
anderńteils auch die H erstellung von weichem, filr 
Kessel bleche geeignetem Alaterial noch Schwierig
keiten m achte, so waren seine sonstigen Vorzilge 
doeh bald ubcrall so unbestritten , daB der Bessemer- 
konverter auf einem gróBeren Eisenwerk n icht 
m ehr fehlen durfte. D er Siegeslauf desselben in 
D eutschland wurde auch durch den im Jah re  1870 aus- 
brechenden Krieg gegen Frankreich kaum  gehemmt, 
und nach Beendigung dieses glorreichen Feldzuges 
tr a t bekanntlich eine H ochkoujunktur ein, die 
alles bisher Dagewesene dieser A rt w eit ubertraf; 
in rascher Folgę en tstand  eine Anzahl neuer W erke, 
und die YergroBerung der schon bestehenden wurde 
in einem MaGe vollzogen, das —  wie die E rfahrung 
bald lehrte — iiber das tatsachlich  vorliegcnde 
Bediirfnis w eit hinausging. Schon nach kurzer 
Zeit fdlgte diesem rapiden Aufschwnng ein von 
den Yereinigten S taaten  von N ordam erika ausgehen- 
der, noch weit schrofferer Riiekgang.

Die W iener W eltausstellung von 1873 war noch 
un ter dem EinfluB der hochgehenden Iion junk tu r 
der letzten Jah re  investiert, und cs w urde, ganz 
bezeichnend, der im  H erbst des Jah rcs eintretende 
pliitzliche Riickschlag allgemein der „W iener K rach“ 
genannt. Auf die Verhaltnisse der deutschen Eisen- 
werke w irkte dieser plotzlich eintretende Umschlag, 
dem eine lange D auer des Daniederliegens von In 
dustrie und H andel iiberhaupt folgte, tief einsehnei- 
dend. Die jungę deutsche E isenindustrie h a tte  noch 
zu wenige gute Jah re  liinter sich, ais daB es moglich 
gewesen wiire, Rescrven von einiger Bedeutung 
fiir notig  werdende Neuanlagen anzusam mcln, und 
das fiir die erheblichen VergroBemngen und Um- 
iinderungen der letzten Jah re  erforderliche Geld 
muBte fast ausschlieBlich durch Erhohung des A ktien
kapitais, Ausgabe von Obligationen und tcuren 
Anleihen beschafft werden, dereń angemessene 
Yerzinsung durch die cingetretenen Verhiiltnisse 
oft unmoglich gem acht wurde. Diese Zustiinde, 
von denen iibrigens n ich t allein die Eisenindustrie 
getroffen wurde, brachten den berufencn Ver- 
tretern  von Industrie und  H andel in D eutschland 
schwere Zeiten.

Ohne die U m stande zu kennen oder gebiilirend 
zu beriicksichtigen, u n te r denen die dam als fiir alics 
vcrantw ortlich gemachte Uebcrproduktion entstan- 
den war, hielt sich jeder berechtigt, den Sehopfern 
derselben Mangel an Yorsicht bei ihren Dispositionen 
und fehlende Sachkenntnis bei ihrer Fabrikation  vor- 
zuwerfen. Jeder, der d iedam alige Zeit m it durchlcbt 
ha t, wird nicht vergessen haben, wie Professor R e u -  
1 e a  u x ais deutscher Reichskommissar auf der 
W eltausstellung in Philadclphia im Jah re  1876 dic 
deutschen Erzeugnisse allgemein ais „billig und 
schlecht" bezeichnet ha t, und auch den deutschen 
E isenhilttcnleuten blieb der Yorwurf eines angesehe- 
nen Lehrers der E isenhiittenkunde nicht erspart, 
daB sie m it den Leistungen ihrer Bessemerstahl- 
werke gegen andere Lauder, speziell gegen Amerika, 
zuriickgeblieben seien, wiihrend cs doeh un ter den 
obw altenden Umstiinden vor allem die traurige 
Aufgabe der Stahlwerksleiter w ar, ihre Betriebe 
stark  einzuschriinkcn und dabei die Selbstkosten 
auf einem tunlichst niedrigen Niveau zu halten. 
Solche und vicle andere Anfeindungen hielt die Ver- 
tre te r der deutsenSi E isenindustrie n icht ab , einzeln 
und vor allem durch ihre in der Notlage rasch 
entstandenen kriiftigen Vereinigungen dio Besserung 
ilirer Lage anzustreben.

Die Beseitigung des Frcihandelssystem s w ar 
eine Forderung, dereń Bewilligung liingst von allen 
Fachkundigen ais unerlaBlich hingestellt w ar; aber 
erst ais unser unvergeBliclier groBer Reichskanzler, 
F iirst B i s m a r c k ,  dio Notlage erkennend, sich m it 
dem Studium  der zur Beseitigung derselben notigen 
MaBnahmen befaBt h a tte , wurde endlich nach 
schweren Kampfen im Jah re  1879 ein miiBiger 
Zoll auf das aus dem  Auslande nach D eutschland 
eingefiihrte Eisen festgesetzt. E tw a gleichzeitig
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m it dieser fiir die deutsche E isenindustrie wichtigen 
MaBnahme wurde, wie schon erw ahnt, durch die E r
findung des Engliinders S. G. T h  o m a s  fiir Deutsch
land die Moglichkeit geschaffen, seine pliosphor- 
haltigen Eisenerze fur die Stahlfabrikation zu ver- 
wenden, und wir haben es dem Zusamnienwirken 
dieser beiden Errungenschaften zu danken, wenn 
heute, wie dic S tatistik  nachweist, alle W ettbewcrbs- 
liinder m it Ausnahme der Vereinigten S taaten von 
N ordam erika in der Stahlfabrikation von Deutsch
land iiberholt sind. Diese S ta tis tik  weist aber auBer
dem nach, daB der iiberwiegend groBte Teil der 
gesamten Stahlerzeugung der E rde in den letzten 
50 Jahren  im Bessem erkonvcrter hergestellt ist.

Gleichzeitig haben wir gesehen, m it welcher 
erstaunlichen Schnelligkeit in diesen letzten 50 Jahren

der Ausbau von Eisenbahnnetzen in allen Landern 
der E rde durchgefuhrt ist, und es steh t unzweifelhaft 
fest, daB es der ganzen Eisenindustrie der E rde mit 
den ihr vor E infuhrung des K onverterbetriebes 
żur Yerfiigung śtęhenden M itteln nicht moglich 
gewesen ware, das fiir den Bau der gewaltigen Eisen- 
bahnlinien crforderliche M ateriał auch nur an- 
nahernd zu schaffen. Diese Eisenbahnen haben 
aber dem  H andel und dem Yerkehr im m er 
weitere Gebiete crschlossen, und der Zivilisation 
ist der E ingang in bisher w eit abseits gelegcne Ge
biete ermóglicht. —  Der E infuhrung des Bessemer- 
konverters ist daher eine erhebliche w irtschaftliche 
und kulturelle Bedeutung nicht abzusprechen, und 
dieser kurze Ruckblick h a t wohl schon deshalb 
seine Bercchtigung.

Die zulassigen Spannungen im Eisen im Hoch- und Bruckenbau.
eber dieses Tliema h a t am  23. Jun i 1910 vor den 3- 

Schweizerischcn M itgliedem des In ternat ionalen 
Kongresses der M aterialprufungen der Technik H err 
Professor S c h ii 1 c in Ziiricli einen Y ortrag gehalten, 
aus dem  Bedenken gegen dic je tz t in Deutschland 
a 11 g e m  e i n  durchgefuhrte hohere zulassige Be
anspruchung des Eisens herausklingen, und in weichem 
die mancherlei U m stande hervorgehoben werden, die 
eineU ebereinstim inung der wirklichen Beanspnichung 
mit der crrechneten vcrhiitcn und som it eine E r
hohung der je tz t fiir die Schweiz geltenden Bean- 
spruchungsziffern unzulftssig erscheinen lassen. Scluile 
fuhrte  nach dem Yorliegendcn Bericht* ungefalir 
folgendes aus:

Im  Eisenhochbau sind in den letzten Jahren 
wegen des W ettbew erbes des Eisenbetonbaues ćifters 
Yersuehe gem acht worden, welche die in der eid- 
genossischen Y erordnung vom 19. A ugust 1892 fest- 
gesetzten zulassigen Beanspruchungen ubersehreiten.
D a je tz t eine Revision dieser Y erordnung im Gange 
ist, erscheint der Zeitpunkt gegeben, sich iiber die 
tatsachlichen Spannungen R echenschaft abzulegen, 
um zu priifen, ob es ratsam  ist, in Zukunft iiber den 
jetzigen rechnungsiniiBigen Ilochstw ert hinauszu- 
gehen. Die tatsachlichen Spannungen weichen nam - 
lich von den crrechneten erheblich ab aus folgenden 
G riinden:
1. Dic effektiven'iuiBercn K rafte  stimmen nicht m it den 

der Rechnung zugrundc gclegten iiberein. Letztere 
sind meist ungiinstiger, ein Umstand, der allerdings 
der Sieherheit des Bauwerkes zugute kommt.

2. Dic primiiren Spannungen werden durch die im Materiał 
bei seiner Verarbeitung entstehenden Spannungen ge- 
stórt. Durch die Bearbcitung findet m anchmal eine 
Beanspruchung bis zur Elastizitatsgrenze s ta tt, was 
dio H artm annschen Linien, welche an  Profileisen 
durch Abspringen des W alzsinters zum Yorschein 
kommen, erkennen lassen.

* Vgl. „Sitzungsberichte der Schweizerisehen M it- 
gliedcr des Internationalen Yerbandes fiir die Matcrial- 
priifungen der Tcchnik“ 1910, Nr. 4 (Verlag der eidg. 
Materialpriifungsanstalt in Ziirieh).

Die primiiren Spannungen werden dureh unbeabsich- 
tigto sekundiiro Spannungen infolge exzentrischer 
Anschliisse und steif ausgebildeter K notcnpunkte 
wesentlich veraridert-

4. Die primiiren und bis je tz t erwahnten sekundaren 
Spannungen crfahren eine weitere Steigerung durch 
die Sehwiichung jedes Stabes durch Nietlochcr, dem 
durch Berucksichtigung des Nettocpierschnittes nicht 
geniigend Rechnung getragen wird, da nach U nter
suchungen von G. Kirseh und A. Leon am  Rando 
der Locher Spannungen auftreten, die das Drcifache 
der m ittleren Spannung bei ungelochtem Materiał 
erreichen.

5. Die Yerhaltnisse der Spannungen in Nietcn sind noch 
nicht genugend gekliirt. In  jeder gut sitzenden Nieto 
treten Liingsspannungen beim Erkaltcn auf, welche dic 
Elastizitatsgrenze ubersehreiten. Ferner ist dio Ueber- 
tragung der Stabkriifto durch die einzelnen Nicte 
eines Anschlusses noch ungckliirt.

6. Dic effektiven Spannungen werden noch durch un- 
gleichmaliigo Tempcraturanderungen in einem Buu- 
werk beeinfluBt, die in der iiblichen Berechnung un- 
beriicksichtigt bleiben. Dio Grcnzcn dieser Spannungs- 
iinderungen lassen sich fiir gegebene Tcm peratur- 
unterschiede rcchncrisch verfolgen.

7. Fiir die Sieherheit des Bauwerkes sind die aus dyna- 
mischen Wirkungen der auBercn K rafte resultierenden 
Zusatzspannungen besonders gefahrlich.

Alle Griinde zusam men bedingen nacli Schiiles 
Ansicht, daB auch bei rationell bercchneten und gu t 
ausgefiihrten E iscnkonstruktionen ohne Ueberschrei- 
tung der angenommenen Belastung Spannungen yor
kommen, die sich vordcrhand einwandfrei n icht be
stim men lassen und jedenfalls an vielen Stellen die 
E lastizitatsgrenze ubersehreiten. Nach Angaben iiber 
die Schwankungen in Zugfestigkeit und Streckgrcnze 
wird auch erw ahnt, daB die W iederholung derselben 
Belastung zwischen einem Minimum und Maximum, 
welch letzteres tiefer ais die einmalige langsame 
Bruchbelastung ist, den Bruch herbeifiihrt.

Schiile bespricht dann die Yeroffentlichung 
von G e h 1 e r  ,* in welcher der Yersuch gem acht 
wird, zur Losung der Frage der N ebenspannungen 
auf rein m athem atischem  Wege beizutragen, und zeigt

* „Nebenspannungen eiserner Fachwerkbrucken", 
W. E rnst & Sohn, Berlin 1910.



2042 S tahl und EiBen. Die. znlassigeti Spannungen im  E isen im  Hoch- m d  Briickenbau. 80. Jahrg. Nr. -18.

an einem Beispiel, wie beschninkten W ert fiir die 
P ras is  dieses Y erfahren besitzt. Den W ert von Yer- 
suchen auf diesem Gebiete sollen drei typische Yer
suche der eidgenossischen M aterialpriifungsanstalt 
zeigen, die im einzelnen besprochen werden. Bei dem 
ersten wurde ein Flacheisen 85 x  10 m m  m it einem 
Loch in der M itte und 3 cm vom R ande durch eine 
Liingskraft beansprucht, dabei wurde das A uftreten 
der H artm annschen Linien auf der einen, zu diesem 
Zweck polierten S tabseite beobachtet. Die ersten 
Anzeichen dieser Linien wurden bei einer Spannung 
von 1,19 t/qcm  am  linken Lochrande bem erkt und 
wurden allmahlich m it zunehmender Spannung auf 
der ganzen S tabbreite sichtbar. Bei einer Bean
spruchung von 3,7 t/qcm  tr a t  der Bruch ein. Ein 
zweiter gleichartiger Yersuch wurde m it W inkeleisen 
GO x  CO x  8 mm angestellt. Hierbei wurde schon bei
1,06 t/qcm  das A uftreten der H artm annschen Linien 
beobachtet, die bei 1,34 t/qcm  sich iiber die ganze 
B reite der belastąten Seite ausgcdchnt h a tten  und bei 
2,72 t/qcm  auch auf der ganzen Breite in den un- 
versehwachten Teilen des Winkeleisens zu beobachten 
waren. Der Bruch tr a t  bei 3,46 t/qcm  ein. Der 
d ritte  Yersuch sollte zur E rm ittlung  der effektiven 
Spannungs- und  Sicherheitsverhaltnisse einer auf Zug 
beanspruchten Strebe dienen. E ine 80 cm lange Zug- 
strebc aus zwei Winkeleisen CO x  C 0 x  8 mm m it zwei 
Lochem  in der M itte zur Befestigung eines F u tter- 
stuckes wurde m it drei Bolzen an  die AnschluBbleche 
angeschlossen. Zwischen N ict- und Schwerachse der 
Winkel ergab sich eine E xzentrizitiit von 15 mm. 
Die beobachteten Erscheinungen entsprachen den 
bei den beiden anderen Yersuchen gemachten. Die 
Beanspruchung beim B ruch betrug 69 %  der Zug- 
festigkeit des W inkeleisenmateriala und 7 6 %  der 
Scherfestigkeit des Bolzenmaterials. Die Beobachtung 
der D eform ationsarbeit wird nacli des Y ortragenden 
A nsicht am  ehesten eine Kliirung der Frage der 
K raftiibertragung in Kietanselilussen herbeifiiliren. 
F u r die w eitere Ausdehnung des Priifungswesens er- 
w arte t Schiilc allgemeine Zustimm ung. E r g laubt 
aber, daB den Brflckenbauingenieuren Yersuche zur 
AufklSrung von Konstruktionsanschlussen grund- 
satzlich wohl anerkennenswert, in der Praxis aber 
recht storend sind. „Es ist ja  so schon und bequem “ , 
sagt er wortlich, „bestim m te unverftnderliche Formebi 
im mer wieder anzuwenden, ja  m it denselben sogar 
K unststiicke auszufiihren. Yorscliriften liefern Be- 
lastungsannahm en und W erte fiir die zulassigen 
Spannungen, Lehrbueher die entsprechende auf das 
Hooksche Gesetz basierte Theorie; die iiblichen Be- 
lastungsproben ergeben selbstverslandlich immer den 
m it der Rechnung iibereinstimm enden elastischen 
Teil der Deform ationen, lierriihrend von der N utz- 
last; so liiBt sich un ter wolkenfreiem Himm el ein 
ruhiges, iiberlegenes, gelehrtes Ingenieurleben ge- 
nieBen. P raktische Yersuche schmiilern die Giiltigkeit 
der geliebten Theorien, zeigen wunde P u n k te  der
selben an und sind der Anfang einer n icht zur Ruhe

kommenden neuen Studienzeit. Zu lange sind Yer
suche verschm aht worden, zu lange is t der eiserne 
Briickenbau in seiner wisSenschaftlichen Entw icklung 
eine rein spekulative m athem atische Disziplin ge- 
blieben; n ich t ungestraft kann dieser Zustand 
dauern. Die erste D cmiitigung besteht darin, daB 
das Yorgchen beim E isenbetonbau, durch Yer
suche die Aufgaben der Berechnung und der 
P raxis nacheinander zu losen, eben ais Yorbild zu 
nehmen is t; die zweite D emiitigung wird in der 
E rkenntn is liegen, daB die Spannungen , welche 
wirklich in eisemen K onstruktionen auftreten , 
vorderhand ebenso verschleiert s in d , wie die 
Spannungen in dem Eisenbeton.“

Zum SchluB betont Schiile nochmals die W ichtig- 
keit von Yersuchen und will vor AbschluB solcher 
und B earbeitung ihrer Ergebnisse dic bisherigen 
zulassigen Spannungen elier etwas abgeschwacht 
denn erhoht sehen. Im  E ingang des Yortragcs 
war gesagt worden, daB sich die in bisheriger Weise 
diniensionierten und ausgcfiihrten E isenkonstruktio
nen in lS jiihriger Praxis bew ahrt haben und darum  
eine Abschwiichung der je tz t geltenden Bean- 
spruchungen nicht angezeigt sei.

Die Ausfiihrungen Schiilcs sind n ich t unwider- 
sprochen geblieben, und es ist erfreulich, daB einer 
unserer hervorragendsten Fachleute auf dem Gc
biete des Eisenbriickcn- und Hoclibaues, Wirki. 
Geli. O bcrbaurat ® v.=^ug. D r. Z i m n i  e r  m a n n  
zuerst das W ort genomnien und sich in Nr. 87 des 
„Z entralb lattes der B auverw altung“ dazu geiiuBert 
hat. In dcm betreffenden Aufsatz wird zunachst 
darauf hingewiesen, daB das Meiste, was Schiilc 
iiber die Einfliisse sagt, die gecignet sind, die recli- 
nungsmaBigen Spannungen zu erhohen, allgemein 
bekannt ist, daB aber der W ert dieser Einfliisse 
n ich t uberschatzt werden darf und  die ganze Frage 
der zulassigen Spannungen nur im Zusamm enhang 
m it den iibrigen Annahm en bei der R echnung be- 
trach te t werden darf. Bei der Aufzahlung ungOnstiger 
Einfliisse entgelit Schiilc auch, daB diese sich z. T. 
in ihrer W irkung gcgenseitig aufheben, wie dies 
bei der E szen triz itiit und der Steifigkeit der An
schlusse beispielsweise der Fali ist. E ine Spannung 
aber an und  fiir sich b ietet uberhaupt gar keinen 
MaBstab fiir die Beurteilung der Sichcrheit eines 
Bauwerkes, hierzu ist in erster Linie die richtige 
Beniessung aller B elastungsannahm en maBgebend. 
Je  yollkommener m an in der Lage ist, die ungiinstig- 
sten Belastungsverhaltnisse zu beriieksichtigen, desto 
hoher darf m an die Beanspruchung wiihlen, desto 
kleiner darf der Sicherheitsgrad sein. Zimmer- 
m ann erkennt den W ert von Yersuchen natur- 
gemiiB an, weist aber darauf hin, daB diese Yersuche, 
und wenn sie noch so griindlich ausgefiihrt werden, 
die GroBe des notwendigen Sicherheitsgrades nicht 
festsetzen konnen, sondern daB dies nu r durch die 
E rfahrung geschehen kann, und daB cs vornehm ste
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Aufgabe jedes wissenschaftlich arbeitenden In- 
genieurs ist, keinen Baustoff nutzlos zu yerwenden, 
donn lia ltbar bauen ohne R ucksicht auf die Kosten, 
kann ein jeder. Zim m ennann w endet sich dann gegen 
die von Schiile erhobenen Yorwiirfe, daB die Briicken- 
bauer an einer starren  Theorie liaften und prak- 
tisclie Yersuche yerschm aht ha tten , und weist diese 
Yorwiirfe fiir die deutsclien Briickenbauer ganz 
entsehieden zuriiek, indem er auf eine Reihe von 
Yersuchen und wissenschaftliche Arbeiten yerweist, 
die teils vor langen Jahren , teils in neuerer Zeit aus- 
gefiihrt sind, und wobei auch der groBartigen E n t
wicklung, dic der deutsche B ruckenbau in konstruk- 
tiver Beziehung in dem letzten Jah rzehn t genommen 
h a t, E rw ahnung geschieht, um schlieBlich zu be- 
tonen, daB dic hoheren Beanspruchungsziffern fiir 
den Bereich der E isenbahnyerw altung liingst erprobt 
sind und je tz t n u r insofern etwas Neues bedeuten, ais 
diese Ziffern nun  auch fiir den Bereich der allgc- 
meinen H ochbauverw altung G eltung erlangt haben.

Im  wesentlichen haben die Ausfiihrungen Schiiles 
dam it eine Entgegnung gefunden, wie sie aus den 
Krcisen der E isenbauer zu erwarten war. Die Wicli- 
tigkeit und dic groBe Bedeutung dieser Frage gibt 
Yeranlassung, unsererseits noch etwas niiher auf den 
Yortrag einzugehen und einiges, was Zimmerniann 
gesag t.h a t, zn unterstreichen.

Die yon Scliiile angefiihrten Griinde fiir das 
Yorhandensein hoherer wirklicher Spannungcn, ais 
wir sie errechnen, sind n ich t n u r bei Ęisenbau- 
werken, sondern in demselben oder hoherem .MaBe 
bei jeder A rt von K onstruktion, die wir berechnen, 
yorhanden, sei sie nun aus Stein, Holz oder Eisen- 
beton gebildet, bei der einen mehr, bei der anderen 
minder. Ih r EinfluB wird aber da am wenigsten 
schwerwiegend sein, wo man es m it einem in seinen 
M aterialeigenschaftcn am grundlichsten erforschten 
und ani wenigsten wechselnden Stoff, wic beim 
Eisen, zu tu n  h a t und auch da, wo sich die statisch 
klarsten Yerhaltnisse in bezug auf Gliedemng, 
K raftiibertragung und Zuweisung der Spannungen 
an bestim m te Konstruktionsglieder, Uebereinstim- 
niung der tatsachlichen Auflagerbedingungen mit 
denen der R echnung usw. erzielen lassen, wie bei 
E isenkonstruktionen; denn bei diesen lassen sich 
Gelenke, bewcgliche Auflager, die Bedingungen der 
K on tinu ita t usw. aueli wirkllcli herstellen, w ah
rend sie bei anderen Baustoffen nur in der Rech
nung zugrunde gelegt, bei der Ausfiihrung aber 
n icht beriicksichtigt werden, wodurch die wirkliche 
Spannungsverteilung weit m ehr yon der rechnungs- 
niiiBigen abweichen muB.

Die von Schiile gewonnenen Ergebnisse ver- 
dienen gewiB volle Beachtung. Es ist aber u. E. 
zu warnen vor einer U eberschatzung ilires Wertes 
fiir die Beurteilung der Frage der zulSssigen Spannung 
und ihre unm ittelbare U ebertragung auf die Yer
haltnisse der Praxis. So scheint es uns n icht zweifel- 
haft, daB die an den kurzeń 60 cm langen' Staben 
an den Lochem  gefundenen Beobachtungen sich

bei langeren Staben, bei denen ein besserer Aus- 
gleich der Spannungen iiber den ganzen Q uerschnitt 
bis zum  Loch sta ttfinde t, etwas anders gestaltet. 
In  der Praxis wird man es aber nieist m it langeren 
S taben zu tun  haben.

Der Yorschlag Schiiles, dic H artm annschen Linieli 
ais A usgangspunkt fiir die Sicherheitsbestimmung 
eines Bauwerkes zu wiihlen, ist nicht annehinbar, da 
die H artm annschen Linien auch bei S trukturver- 
anderungen des Eisens auftreten. die die Sicherheit 
des Stabes n ich t beeintrachtigen, so beispielsweise 
beim Richten und Biegcn. Dabei findet eine ortliche 
B eanspruchung bis zur Streckgrenze s ta tt ,  die aber 
auf die Bctriebssicherheit der Bauwerke, wie die E r
fahrung lehrt, keinen ungiinstigen EinfluB ausiibt, 
denn Tausende von eisernen Briicken, die fiir kleine 
Belastungcn berechnet wurden, und deren Einzel- 
tcile auch gerichtet und gebogen wurden, werden heute 
ohne Gefahr m it den schwereren Betriebsm itteln 
befahren. Zum Beweise des ortlichen Streckens be
darf es iibrigens gar n icht derIlartn iannschcn  Linien; 
der Beweis liegt schon im Erfolg des R ichtens, denn 
wenn die Spannungen beim Richten die Streck
grenze nicht iiberschreiten, wiirde das Stiiek in die 
alte  Form  wieder zuruekkehren, sobald die Beseiti- 
gung der richtenden Kriifte sta ttfindet.

Bei der Spahnungsyerteilung in einem Quer- 
schnitt muB ein U m stand, den Professor Schiile wohl 
kurz gestreift ha t, in seiner Bedeutung stiirker hervor- 
gehoben werden, das ist die Eigenschaft des Eisens, 
durch seine Dehnungsfahigkeit allfiillige hohe Span- 
nungen auszugleichen. F indet in einem Punk te  eine 
U eberbeanspruchung s ta tt ,  so tr it t  fiir diesen Quer- 
schnittsteil eine D ehnung ein, die sofort eine E n t- 
lastung dieses Punktes und eine starkero H eran- 
ziehung des iibrigen Querschnittsteiles zur Folgę hat, 
wodurch wieder ein Ausgleich geschaffen und eine 
praktisch gleichmaBige Spannungsyerteilung sich 
einstellen wird.

N ur exper mentellen W ert haben auch die U nter- 
suchungen, bei denen sich herausgestellt h a t, daB bei 
W iederholung der Belastung zwisehen einem Minimum 
und einem Maxinntm, das un ter der cimnaligen lang- 
samen B ruchbelastung liegt, un ter U m standen der 
Bruch herbeigefiihrt wird, dem  also eine langsame 
Yeranderung in den Festigkeitseigenschaften voran- 
gelien muB. W iedcrholte Festigkeitsyersuehe m it 
dem M ateriał aus alten Briicken haben noch stets 
bewiesen, daB das M ateriał tro tz  lange andauernder, 
durch die groBeren B etriebslasten hervorgerufener 
H ochstbeanspruchung in seinen Festigkeitseigcn- 
schaften unverandert war. Ais ein Beispiel von 
yielen derartigen U ntersuchungen seien hier an- 
gefiihrt die m it dem M ateriał einer eisernen Briicke, 
die im Jahre  1856 an der Strecke Kamenz-Konigs- 
zelt in Schlesien erriclitct wurde, angestellten U nter
suchungen. Dabei h a t sich gezeigt, daB die am 
stiirksten beanspruchten Teile n ich t nachweisbar in 
ihrer Festigkeit gelitten  h a tten , daB also ein SOjahriger 
Betrieb ihre H altbarkeit n ich t beein trachtig t hat.
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Was will angesichts dieser Tatsaclien cin Labora- 
torium sversucli sagen, der m it Yerluiltnissen arbeitet, 
die in der P rax is n icht Yorkomm en! Kein, bislang 
sind fiir E instiirze oder unzurcichendc Sicherheit 
schlechte kon |fruk tive  Ausbildung, und da fast im mer 
der Druckglicder, und nich t M aterialfehler oder 
N ebenspannungen die Ursache gewesen.

W enn Zim merm ann schon auf einige Yer- 
suche hinwies, welche dic A nsicht Schules, daB 
in dieser R ichtung nichts getan sei, widerlegen, so 
m oehten w ir unsererseits diese A usflfirungen er- 
ganzen dureh eine Erinnerung an  dio von dem  oster- 
reichischen Eisenbrucken-M aterialausschuB im Jahre  
1899 m it vollstandigen K onstruktionon angestellten 
Versuche. F u r diese wurden 10 m lange und 1,2 m 
hohe Fachw erktrager verwendet. W urden diese Ver- 
suchc seinerzeit auch ausgefiihrt, um  iiber dic Yer- 
w endung des Thomascisens im Briickenbau Auf- 
schluB zu geben, so bieten sie doch auch ein wert- 
volles M ateriał fiir die B eurteilung der Frage, ob den 
Nietanschltissen bei Eisenbauwerken ein die Festig- 
kcit und Sicherheit wesentlich herabm indem der E in 
fluB zuzuschreiben ist. Dabei muB hervorgehoben 
werden, daB die konstruk tive Ausbildung der Yer- 
suclistriiger nach heu t gen Anschauungen n icht gut 
war. So waren die S treben unm ittelbar am  Steh- 
blecli der G urtungen ohne besondere K not en bleche 
angeschlossen, und fiir ihren AnschluB ergaben sich 
crhcbliche E xzentrizitaten . Auch die Schwerlinie des 
B auwerkes fiel infolge der Ausbildung der Anschliisse 
n icht annahernd m it dem statisch bestim m ten H aup t- 
netz zusam m en, bekanntlich ebenfalls eine Quelle 
erhcblicher Nebenspannungen. W enn nun trotzdem  
bei diesen Yersuchen festgestellt wurde, daB die Kon- 
struktionen bis zu 100 %  dessen hieltcn, was sie

entsprechend den Fcstigkeitseigenschaften des Ma- 
terials halten muBten, so scheint uns, daB der E in 
fluB der von Scliiile angefuhrten Nebenspannungen 
in den fertigen K onstruktionon doch nich t zu der 
B edeutung gelangen kann , die m an auf G rund tlieo- 
rctischer Erwiigungen vielleicht erw arten diirfte.

Bei der ganzen Behandlung der Frage der zu- 
lassigen Beanspruchung darf u. E . n icht cinseitig 
vorgcgangen und  aus dem Ergebnis gewisser Einzel- 
yersuche SchluBfolgerungen gezogen werden, dureh 
die die praktisehen Riicksichten beiseite gedriingt 
werden. Dic Frage ist keine rein technisch-wissen- 
schaftliche oder baupolizeiliche, sondern vor allem 
eine w irtschaftliche. Das darf n icht aus dem Augo 
verloren werden, und  fiir die Beurteilung ist daher 
die Erfahrung, wie Zim merm ann sehr richtig sagt, 
wichtiger ais alle Yersuche oder theoretischen Ueber- 
legungen. Die E rfahrung aber h a t in Deutschland 
bewiesen, daB hohe Beanspruchungen nichts Bedenk- 
liches haben, sobald nur auch die Annahmen fiir die 
auBeren K rafte  in entsprechenden Zusamm enhang 
dam it gebracht werden.

Die Zulassung der bei der E iscnbahnverw altung 
seit 1897 iiblichen Beanspruclmngswerte fiir B auten 
der allgemeinen H ochbauverw altung und P rivat- 
bau ten  bedeutet also n ichts Ungewohnliches, Neues, 
das zu Bedenken AnlaB gibt, sondern lediglich die 
N utzbarm achung eines w irtschaftlichen Yorteils fiir 
die Allgemeinheit und som it eine MaBnahme, dic im 
Interesse der nationalen V olkswirtschaft von allen 
Beteiligtcn dankbar begriiBt worden ist.

W ir wollen wiinschen, daB auch andere S taaten  
dieses Yorteils n ich t dureh einseitige theoretischc 
B ehandlung der Angelcgenheit vcrlustig gehen.

Die Redaktion.

Alte Frischfeuer.*
Yon ®ipI.=QttCj. U. Ł o h s e  in Aachen.

(Hierzu eine Buntdrucktafel.)

1—̂ e i  den gewaltigen Erzeugungsziffern der neuzeit- 
* lichen D arstellungsverfahren des schm iedbaren 

Eisens erscheint es kaum  glaublich, daB noch vor 
50 Jah ren  das m eiste Schmiedeisen in D eutschland 
dureh Frischen von Roheisen im  offenen H erde ge
wonnen wurde.

Besonders drei Griinde haben allmiihlich zum  
Yerscliwinden der alten  Frischverfahren aus der 
Reihc der H iittenprozesse beigetragen: ihre geringe 
Leistungsfahigkeit, ih r groBer B edarf an Holz- 
kohlen sowie die Abhiingigkeit der G lite des E r- 
zeugnisses von  der personlichen E rfahrung  und  Ge- 
schicklichkeit der Frischer. N ur in den waldreichen 
Gebieten des Urals und  Schwedens haben sie sich in 
E uropa noch bis in unsere Zeit erhalten , und  es wird

* Die m itgeteilten geschichtliehen Daten und Zahlcn- 
angabon sind der 1856 erschienenen „Geschichte des 
ersten Jahrhunderts der Kgl. E isenhuttenw erke zu Mala- 
pane“ von W a c h l e r  entnommen.

nich t m ehr lange dauern, bis sie vollstandig der Ge
schichte angehoren. E s diirfte daher dic M itteilung 
der in Abb. 1 bis 4 wiedergegebenen alten  Zeich- 
nungen aus dem Anfang des 19. Jah rhunderts 
ttber damals m ustergultige Frischfeueranlagen viel- 
leicht ein gewisses Interesse beanspruchen. In  dan- 
kensw erter Weise w urden dieselben dem  Verfasser 
vom  K g 1. H  ii 11  e n  a m  t M a 1 a  p a  n e zur Ver- 
offentlichung iiberlassen, so daB diese alten  Doku- 
m ente h iittenm annischcr K unst auch w eiteren Kreisen 
zuganglich geniacht werden konnen.

Das deutsche Frischverfahren bestand darin , 
daB das Roheisen vor dem  W indę iiber einem IIolz- 
kohlenfeuer niedergeschmolzen w urde; die sich dabei 
bildende eisenoxydulreiche Schlacke oxydierte einen 
Teil des im Roheisen cn thaltenen Kolilenstoffs. Auf 
dem Boden des aus GuBeisenplatten, sog. Zacken, 
gebildeten Ilerdes saim nelte sich die gefrischte Eisen- 
masse, wurde dann aufgebrochen und je nach Be-
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darf und  R cinheit noch ein- oder zweimal nieder- 
geschmolzen. Dic so gewonnene Luppe wurde in 
Schirbel zcrschlagen und un ter einem W asser- 
liamm er zu Stabeisen ausgereckt.

D as M alapane-H iittenw erk, das fiir die E n t- 
wicklung der deutschen Eisenindustrie eine hervor- 
ragende Rollc gespielt ha t, wurde auf Yeranlassung 
Friedrichs des GroBen 
von dem  damaligen 
Oberforstm cistcrRlie- 
danz in dem Jah re
1753 gegriindct. Schon
1754 wurde der erste 
Hochofen und ein 
Frischfeuer in Betrieb 
genommen. Durch 
den Bau dieses H u t- 
tenwerkes wollte Frie
drich dic Bodcn- 
schatze und ausge- 
dehnten W aldungen 
zum W ohle der neu- 
erworbenen schlesi- 
schcn ProvinztciIe 
ausbeuten.

Das W erk sollte 
urspriinglich der E r
zeugung von GuB
waren dienen; ais 
aber dic erzeugtc Roh- 
eisenmenge den Be- 
darf iiberstieg und es 
sich zcigte, daB die 
schlesischen Erze in 
richtiger G attierung 
ein auch zur Stab- 
cisenfabrikation ge- 
eignetes Roheisen lie
ferten, w andte man 
auch dem F  risch- 
feuerbetrieb erhohte 
A ufm erksam keit zu, 
um  so m ehr ais die 
W aldcr hinreichend 
Holzkohle in der Nahe 
des W erkes liefern 
konnten. So wurde 
1781 das zweite 
Frischfeuer in Mala- 
panc gebaut, und im Jah re  1854 waren aclit F risch
feuer in lebhaftem  Betrieb. Schwierig w ar es, die un- 
bedingt notige, sachverstandigc und  gcschulte Mann- 
schaft zu bekom m en; m an berief daher 1788 zwei Fri- 
scher aus dem  H arz, welche die sogenannte W arm - 
frischm ethode einfuhrten, die eine groBere Ausbeute 
des M aterials ais bisher ermoglichte. Yon diesem 
Jah re  d a tie rt der Aufschwung der M alapancr S tab- 
eisenerzeugung, wozu n ich t unwesentlich die Priim ien 
beitrugen, durch die m an die Schaffensfreudigkeit 
der A rbeiter zu fordem  suchte.

In  den Jah ren  1817 bis 1828 wurden sam tliche 
Frischfeuer sowie die inneren E inrichtungen der 
F rischhutten  den gem achtcn Erfahrungen en t
sprechend um gebaut, w odurch sich die Leistungs
fahigkeit noch m ehr steigerte.

Die aus dem Jah re  1810 stam m ende Zcichnung, 
Abb. 1 (siehe um stchende B untdrucktafel), g ib t einen

Ueberblick iiber die 
Frischfeueranlagen, 

wie sie um  die Wende 
des 18. Jah rhunderts 
iiblich waren. W ir se- 
hen rechtsim Bilde den 
iiberwolbten Frisch- 
lierd m it der niedrigen 
Esse, links das zu- 
gehorige Geblase. Ur- 
sprilnglich wurde der 
W ind durch lederne 
Spitzbiilge, wie m an  
sie noch heute biswei- 
len in alten Schmie- 
den findet, erzeugt. 
Um einen ununter- 
b rochenen W indstrom  
zu erzielen, IieB m an 
ste ts  zwei Biilge in 
eine Form  blasen. 
W ahrend der eine 
L uft ansaugte, preBtc 
der andere L uft in die 
Form. Zum Betriebe 
der Balge wurden aus- 
schlieBlich W asser- 
riidcr benutzt. Spa
te r  ersetzte m an die 
schnell verschleiBen- 

den Lederbalge 
durch Holzwiinde. Die 
auB ereForm  und der 
Betrieb blieben die
selben. E rs t gegen 
Ende des 18. J a h r 
hunderts kam en die 

W indkastengeblase 
aus Holz in D eutsch
land auf, welche so
wohl hinsichtlich der 
gleichmaBigen Liefe- 

rung ais auch hinsichtlich der W indmenge einen we- 
sentlichen F o rtsch ritt bedeu te ten ; sie sind ais die Yor- 
laufer der neuzeitlichen Zylindergebliise anzusehen.

Das dargestellte Geblase w ird von der Welle eines 
riickenschlachtigen W asserrades in der Weise ange- 
trieben, daB auf derselben sitzende D aum en Scg- 
m entstucke anheben, um  die sich G elenkketten 
legen. Die freien K ettenenden sind am  unteren  Ende 
der senkrechtcn holzernen K olbenstangen befestigt, 
so daB sie beim Aufwartsgehen der Segm entstiicke 
diese S tangen hochheben. D er viereckige Holz-

Abbildung 2.
Zcichnung von der zu Prasozicky erbauten doppeltcn Frisch - Esse 

nebst Funkcnfang.
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kolben driickt dann den W ind aus dem W indkasten 
durch die D ruckventilklappe in die W indleitung. Um 
die Aufwartsbewegung der Kolben zu erleichtern, 
sind Doppelhebel iiber dcm Gebliise angcordnet, 
deren eines Endc durch eiserne Zugstangen m it dem 
Ilubscgm ent yerbunden ist, w ahrend auf dem  anderen 
freien Ende ein H olzkasten sitz t, der, m itE isenstucken 
oderSteinen angefiillt, alsGegengewicht dient. H aben 
die Kolben ihre obere Totlage erreicht, so sinken sie

sehr starkę Funkenbildung m it sich, die fiir die um- 
liegenden Gebiiude n ich t ungefahrlich war. In  den 
Essenschichten sind daher schrage Flachen einge- 
m auert, welche die Funken auffangen und ein Nicder- 
sinlcen der Flugasche auf den vertieften Essenboden 
bewirken.
| : Bis zum Jah re  1835 w ar die Betriebsweise in dem 
langen Z eitraum  von iiber 80 Jah ren  bei den Mala- 
paner Frischfeucrn im wesentlichen diesclbe ge-

Abbildung 3. Zeichnung einer Yorrichtung zur Erhitzung der Gebliiscluft bei Frisehfeuern.

durch das Eigengcwicht der Kolbenstange nach unten. 
Die untere Hubbegrenzung erfolgt dadurch, daB die 
m it Leder beschlagenc untere Kolbenstangenflache 
auf einen wagereehten Balken aufstoBt. Es sind zwei 
W indkasten nebeneinander m it gegenliiufigen Kolben 
angeordnet, die in eine gemeinsame W indleitung 
blascn, wodurch der Form  ein ununterbrochener 
W indstrom  zugefiihrt wird. Die W indleitung selbst 
besteh t aus H olzrohren, die durch Lederschlauche 
m iteinander yerbunden sind.

Vielfach legtc m an zwei Frischfeuer dicht neben
einander und lieB die Abgase in eine gemeinsame Esse 
ziehen, wie es in der ebenfalls aus dcm Jah re  1810 
stam m enden Zeichnung (Abb. 2) dargestellt ist. Die 
notwendige Anwendung der Holzkohle brachte eine

blieben. Im  gęnannten Jahre  tr a t aber durch die 
E infuhrung und M itanwendung des erhitztcn  W indes 
eine bedeutende Verbesserung ein. W ahrend 24 
W ochen wurdc zuerst an  einem Feuer cin Dauer- 
versuch m it w arm em  W indę gem acht, der die auf ihn 
gesetzten E rw artungen derart ubertraf, daB m an bis 
zum Jah re  1840 sam tliche zu den M alapaner W er
ken gehorenden Frischfeuer m it W inderwiirmungs- 
appara ten  vcrsah. D abei waren die alten Leder- 
verbindungen der Form  m it der W indleitung n ich t 
m ehr benutzbar, so daB m an sie durch die vom 
M aschinenmeister M u n s c h e id  angegebenen Kugel- 
gelenkanschliisse ersetzte, wie aus der in Abb. 3 
wiedergegebenen Zeichnung aus der M itte des 
19. Jah rhunderts zu erkennen ist. Die W inderhitzer

i
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bestanden aus einem System  senkrechter und wage- 
rechter GuBrohren, welche d irek t iiber dem  H erde 
und in dem unteren  Essenteile angebracht w aren und 
von der H erdflam m e um spiilt wurden. Die Pfeile 
in der Zeichnung lassen den Weg des W indes leicht 
verfolgen. Von der eisernen Gebliiseleitung aus durch- 
striim t der W ind den E rh itzer und gelangt auf 
100 bis 200° C vorgew arm t durcli einen Dreiweghahn 
in die Winddflse. W ollte m an m it kaltem  W indę 
blasen, was bisweilen, wenn das Eisen zu gar schmolz, 
notwendig w ar, so stellte  m an den Dreiweghalin um, 
so daB der W ind u n te r A usschaltung des W ind- 
erhitzers unm itte lbar von dem W indzufiihrungs- 
rolir in die Form  gelangte. Der rechtsseitig uber dem

Aus dem  Bestreben, die llitz e  der Frischfeuer 
m oglichst auszunutzen, is t die K onstruktion des in 
Abb. 4 nach einer Zeichnung, welche ebenfalls aus 
der J l it te  des 19. Jah rhunderts stam m en durfte, dar- 
gestellten Feuers der H  a 1 b c r  g e r I I  ii 11  e ent- 
standen. Das Frischen geschah m it yorgowiirmtem 
W indę. D er W inderhitzungsapparat besteh t aus 
einem durch Scheidewiinde in mehrere Zellen ge- 
teilten  guBeisernen K asten, der d irekt iiber dem Frisch- 
herd liegt. Die Flam m en schlagen dann iiber einen 
langgestreckten H crd, an  dessen anderem  Ende sieli 
die Esse anschliefit. Die B au art ste llt dem nach eine 
Y ereinigung von Friscliiierd m it Flam mofen dar. Der 
Flam m ofen diente zum  W iirmen der sog. Schirbel.

Abbildung 4. 
Erisehfeuer der Halbcreer HOtte.

Ilerde  angebrachte Boden diente zum  Yorwarmen 
der zu verfrischenden Roheiscngiinze. Folgende 
Zahlen lassen die Ersparnisse, die durch Anwendung 
erhitzten  AVindes gem acht wurden, erkennen:

1(£ cbm

Bei kaltem W ind erforderten 50 Stabeisen 0,55 Holzkoble 
„  heiBem „ „ 50 ,, 0,51 „

Also bei heiBem W ind 0,55 bis 0,51 =  0,04 cbm  weniger.

F iir jedes Feuer betrug das wóchentliche Ausbringen 
bei heiBem W ind etw a 2215 kg Stabeisen, bei kaltem  
W ind etw a 1991 kg Stabeisen, also bei heiBem W ind 
m ehr 2215 — 1991 =  224 kg, das m achte fiir die yor
handenen ach t Feuer, die zusam men jahrlich etw a 
374 Betriebswochen hatten , eine Jahresm ehrpro- 
duktion von etw a 84,5 t  aus, ein fiir damalige Yer- 
hiiltnisse immerliin bedeutender Gewinn.

Dieseiben w urden im  schweiBwarmen Zu- 
stande zu Stabeisen ausgereckt, wobei gleich
zeitig die Schlacke ausgequetselit wurde. 
Auch zum  Yorwarmen des zu frischenden 
Roheisens w urden diese Flam m ofen haufig 
benutzt. Die bauliche Anordnung des H al
li erger Frischfeuers ist ohne weiteres aus der 
Zeichnung yerstandlich.

So stand  um  1850 der FrisehprozeB auf 
seiner H ohe; tro tz  aller Yerbesserungen und 

Yersuche, die W arm eausnutzung und Produktions- 
ziffer zu erliohen, verlor er allm ahlich an  B e
deutung. Zuniichst erwuchs ihm  in dcm 1784 
von Cort in England erfundenen PuddelprozeB, 
der sich m ehr und  m ehr auf dem Festlande ver- 
b reitete, ein scharfer Gegner; seit 1856 trugen 
die Eriindungen Bessemers, Thomas’ und M artins 
m it ihren groBen Lcistungen in Y erbindung m it 
dem  sich im mer m ehr bem erkbar m achenden 
Mangel an  Holzkohle dazu bei, dem alten  Frisch- 
feuerbetrieb den G araus zu m achen , so daB 
1871 in  D eutschland nur noch eine F risclihutte 
m it zwei Feuern  zu H am m erau * in Bayern be
trieben wurde.

* B e e k :  „G eseh. d. E isen s- Bd. V. S. 580.

x  L v i i r . ,0 115
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Patentbericht.
D e u ts c h e  P a te n ta n m e ld u n g en .*

17. November 1910.
KI. 10 n, M 37 823. Liegender Koksofen m it ge- 

trennten Heizziigen und innerhalb der HeizwiŁnde an 
gebrachten Brennern. Adolf Marker, Caternberg.

KI. 18 a, J  10 780. Drehrohrofen zum Herstellen 
von Blocken unter Einwirkung heiBcr reduzierender 
Gase auf m it einem Bindem ittel zu Blocken geformte Erze. 
Jones Step-Proccss Company, Duluth, V. St. A.

KI. 18 e, S 23 250. Yerfahren zur Herstellung irgend 
welcher Gegenstande (hauptsachlioh Schiffs-Panzerplatten) 
aus Stahl oder aus Stahllegierungen. Societó Anonima 
Italiana Gio. Ansaldo Armstrong «fc Co., Genua.

KI. 31 c, C 17 433. Verfahren zum GieBen von zur 
W eiterverarbeitung durch Preasen, Walzen, Ziehen usw. 
geeigneten Hohlkorpcrn aus FluBeisen und Stalli. Alphonse 
Baudouin Chantraine, Marcinelle, Belg.

21. November 1910.
KI. 10 a, B 53 573. Schragkammerofen m it senk

rechten, paarweise zusammenarbcitenden Heizziigen. 
Bunzlauer W erke Lengersdorff & Comp., Bunzlau i. Schl.

KI. 10 a, W 31 21G. Kammerofen m it Beheizung
dureh zwischen den Kam m ern gruppenweise angeord- 
nete LiingskaniUe. Ofenbau-Gesellschaft m. b. H., Miinchen.

KI. 19 a, O 5887. SchienenstoBverbindung, bei
welcher eine Lasehe m it Ansiitzen durch die Schienen- 
stege greift. Christian Olbertz, Essen-Bredeney, Essener- 
straBe 20.

KI. 31 a, B 54 930. K ipp - Sehmelzofen fiir Oel-
oder Gasfeuerung. Wilhelm liuess, Hannover, Stader 
Chaussee 41.

KI. 49 f, C 17 959. Brennstoff ais Heiząuclle zum 
autogenen SchwciBen, Schneiden oder Lii ten von Metallen. 
Chemische Fabrik Griesheim-Eiektron, F rankfurt a. M.

D e u ts c h e  G e b rau ch sm u stere in tragu n gen .
21. November 1910.

KI. 31 a, Nr. 440 900. Metallsclimelztiegel. E rnst 
HeuB, Soden a. Taunus.

KI. 31 c, Nr. 441 343. Mehrteilige, m it Einfiihrungs-
vorrichtung fiir die GuBmasse verschcne GuBform. Willy 
Fiirst, Berlin, Kurfiirstenstr. 80.

KI. 49 b, Nr. 441 417. Blechschere. Albert Strippcl, 
Kemscheid, Neuscheiderstr. 67.

KI. 49 f, Nr. 441 004. Yertikale Fassoneisenbiege- 
maschine m it Richtrollen. Fa. Paul Sictz, Berlin.

KI. 49 f, Nr. 441 005. Biegeinaschine. Fa. C. Loh
m ann, Bielefeld.

D e u ts c h e  R eich sp aten te .
KI. 1 8 b, Nr. 222 831, to m  11. Februar 1906. L a  

S o c i e t ś  E l e c t r o - M ć t a l l u r g i ą u e  F ' r a n -  
ę a i s e  i n  F r o g e s ,  I s e r e .  Yerfahren und  O fan 
zum  .1/ischen to n  S lahl oder F lufieisen, welches to n  einem  
oder mehreren Bessemer-, M artin- oder anderen Oefen 
herrukrt.

Gegenstand des amerikanischen Patentes Nr. 807 027; 
vgl. „Stahl und Eisen“ 1908 S. 409.

KI. 18 a, Nr. 222 841, vom 2. Mai 1909, Zusatz zu 
Nr. 167 256; vgl. „Stahl und Eisen" 1906 S. 816. J . P o h l i g  
A k t . - G e s .  i n  C o l n - Z o l l s t o c k .  Vorrichtung 
zum  Oeffnen und  Schlicflen to n  Gichtverschliissen bei Schrag- 
anfzugen nach Patent 167 255.

Gegenstand des britischen Patentes Nr. 19 294 vom 
Jahre  1909; vgL „Stahl und E isen" 1910 S. 1088.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jederm ann zur Einsicht 
und Einspruchcrhebung im Paten tam tc zu B e r l i n  aus.

KI. 24 c, Nr. 222 713, vom 15. Dezember 1908. Dr. 
H e r m a n n M e h n c r  i n V o 1 1 e n. Rekuperator 

Ais M ateriał fiir die Trcnnwiinde des Rekuperators 
wird (juarzglas vorgeschlagen. Gegeniiber den iiblichen 
Reku peratorrohren aus feuerfestem Ton soli man m it 
Vin der Dicke auskommen. Die Rohre sollen bei 1300 0 C 
noch vollkommen haltbar und vollig gasdicht sein.

Kl. 18 a. Nr. 222 882, vom 11. Oktober 1908, Zu
satz zu Nr. 219 509; vgl. „S tahl und Eisen" 1910 S. 1384. 
D e u t s c h e  H u t t e n b a u - G e s e l l s c h a f t  m.  b. H.
i n D u s s e l d o r f .  Bcschickungsvorrichtung fiir  Schaclit- 
ćfen und Gaserzcuger m it heb- und senkbarcm Verschlufi- 
kegel, der seine Sitzfldchen an dem F iillrum pf und an

einem Bodentcller in  
dessen M itte  findet.

Der nach dera 
H aup tpaten t fest ein- 
gebaute m ittlere Bo- 
denteller a ist nach 
dem Zusatzpatent be- 
wcglich auf einer im 
FUlltrichter b befestig- 
ten  Tragstange c auf- 
gehiingt und zwar so, 
daB dio hochgehende 
Glocke d sich zu
nachst gegen den Tel- 
ler a anlcgt und ihn 

m itnim m t und dann erst unten an <lcr kegoligen AbschluB- 
fliiche e des SchOtttrichters abdichtet. Der Bodentcller a 
ist nach unten m it einer Stange f yersehen, dic in eine kegel- 
formige Verdickung g ausmtindet. Die Stange f ist so Jang 
bemessen, daB sie beim Oeffnen der Glocke d ycrteilend 
auf die niedergehende Beschickung zu wirken vermag.

Kl. 18 a. Nr. 222 955,
vom 4. Oktober 1906, 
Zusatz zu Nr. 218 712; 
vgl. „Stalli und Eisen" 
1910 S 1306. J. P o h 
l i g ,  A k t .  - G e s . i n 
C o 1 n - Z o 1 i s t  o c k. 
Yorriehtung zutn Be- 
schicken to n  Hoehofen m it 
einfachem Gichlterschlufl.

Die den Ofen wah
rend der Bcgichtung ab- 
schlicBcnde Haube a  des 
H auptpatentes, welche 
gasdicht auf dem Kiibel- 
gehange b gleitet, liiuft 
nach unten in einen zy- 
lindrischen Teil e aus, 

der das BeschickungsgefiiB d ganz oder doch so weit umgibt, 
daB beim Senken des letzteren auf die Gieht e die Haube 
m it dcm Ofenrande einen diehten AbschluB bilden kann.

Sc/m/ffA-3 ScfinrfM

die Kopfenden der Schienen.

Kl. 19 a, Nr. 223164, 
Tom  14. Februar 1906. 
C a r l  B l e i e h c r  i n  
E  r  1 a n g e n. Schic- 
nenstofiterbindung fiir  
Rillenschienen.

Die Kopflasche a, 
welche den Kopf der 
Schienenenden auf 
eino gewisse Lange 
ersetzt, greift m it ihren 
von Kopf und Rillc 
befreiten Enden unter 

Sie wird durch eine m it
ihr verschraubte Gegcnlasche b gestiitzt.
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Statistisches.
AuBenhandel des Deutschen Relches in den Monaten Januar bis Oktober 1910.

E in fu h r A u s fu h r

Eisencrzc; eisen- oder manganhaltige Gasreinigungsmasse; Konverterschlacken; aus- t t

gebrannter eisenhaltiger Schwefelkies (2 3 7 e )* ................................................................. 8 215 259 2 476 597
447 779 3 679

Stcinkohlen, Anthrazit, unbearbeitete Kiinnelkohle (238 a ) ........................................... 9 307 424 19 363 915
Braunkohlen (238 b) .................................................................................................................... 6 139 200 50 112
Steinkohlenkoks (238 d ) ................................................................................................................ 530 835 3 333 700
Braunkohlcnkoks (238 e) ............................................................................................................ 1 024 1 819
Steinkohlenbriketts (238 f ) ............................................................................................................ 111 510 1 233 856
Braunkohlcnbriketts (238 g ) ....................................................................................................... 80 822 359 360

110 607 039 55S
Bruchcisen, Alteisen (Sćhrott); Eisenfeilspiine usw. (842, 843 a, 843 b ) ......................
Rohren und Rohrcnformstiicke aus nicht schmicdbarem GuB, Hiihne, Yentile usw.

201 105 125 012

(778 a u. b, 779 a u. b, 783 e ) .......................................................................................... 883 38 194
921 11 529

Maschinenteilc, rob und bcarbeitet**, aus nicht schmiedb. GuB (782 a, 783 a—d) 4 952 2 516
Sonstige EiscnguBwarcn, roli und bcarbeitet (781 a u. b, 782 b, 783 f u. g) . . .  
Rohluppen; Rohschienen; Rohblocke; Brammen; yorgewalzte Blocke; Platinen;

8 339 04 392

Kniippel; Tiegelstahl in Blockcn (784) ......................................................................... 7 580 392 028
Schmiedbarcs Eisen in Stjiben: Trager { 1-. 1 1- und 1 1 -Eisen) (785 a) . . . . 305 333 653
— : Eck- und Winkcleisen, Knicstiicko (785 b) ................................................................ 1 800 48 979
— : Andercs geformtes (fassoniertes) Stabeisen (785 c ) .................................................... 3 50G 80 701
— : Band-, Reifeisen (785 d ) ....................................................................................................... 3 S00 94 487
— : Andercs nicht geformtes Stabeisen; Eisen in Staben zum Umschmelzen (785 e) 17 389 322 160
Grobblecho: roli, entzundert, gerichtet, dressiert, gefirniBt (780 a ) .............................. 2 039 209 977
Feinbleche: wie vor (780 b u. c ) .............................................................................................. 0 500 70 949
Verzinntc Blecho (WeiBblech) (788 a ) ...................................................................................... 39 975 308
Verzinkte Blecho (788 b) ........................................................................................................... 32 18 497
Bleche: abgeschliffen, lackiert, poliert, gebriiunt usw. (787, 788 o ) .............................. 401 4 110
W ellblech; Delin- (Streck-), Riffel-, Waffel-, Warzeń-, andere Bleche (789 a u. b, 790) 79 17 497
D raht, gewalzt oder gezogen (791 a—c, 792 a—e ) ............................................................ 12 349 332 334
Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Rohrcnformstiicke (793 a u. b ) ................. 150 3 530
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b) ................................... 8 999 121 300
Eisenbahnscliicnen (790 a u. b ) ................................................................................................... 055 403 010
Eisenbahnschwellen, Eisenbahnlasehen und Unterlagsplatten (790 c u. d) . . . . 14'S 139 993
Eiscnbahnachsen. -radeisen, -riider, -radsiitze (797) ........................................................ 1 028 57 825
Schmiedbarer GuB; Schmicdestuckc f  (798 a—d, 799 a—f ) ........................................... 8 392 49 995
Gcschosse, Kanonenrohre, Sagezahnkratzen usw. (799 g ) ................................................ 2 752 38 403
Briicken- und Eisenkonstruktioncn (800 a u. b ) .................................................................
Anker, Ambosse, Schraubstocke, Brecheisen, Hammer, Kloben und Rollen zu Flaschen-

52 59 204

ziigcn; Winden (S0G a—e, 8 0 7 ) .......................................................................................... 070 6 717
Landwirtschaftlichc Geriite (808 a u. b, 809, 810, 81<ia u. b) ................................... 1 937 42 555
Werkzeuge (811 a u. b, 812 a u. b, S13a—e, 814 a u. b, 815 a —d, 830 a) . . . . 1 310 17 895
Eisenbahnlaschenschrauben, -keilc, Schwellenschrauben usw. (820 a ) .......................... 02 11 022
Sonstigcs Eisenbahnmaterial (821 a u. b, 824 a ) ................................................................. 158 9 75S
Schrauben, Niete, Hufeisen usw. (820 b u. c, 825 e ) ........................................................ 1010 1S 129
Achsen (ohne Eiscnbahnachsen) und Achsenteile (822, 823 a u. b) .......................... 51 2 386
Wagenfedern (ohne Eisenbahnwagenfedern) (824 b) ........................................................ 181 1 219
Drahtseile (825 a) ......................................................................................................................... 252 3 813
Andere Drahtwaren (825 b—d) ............................................................................................... 501 36 096
D rahtstifte (auch Huf- und sonstige Nagel) (825 f, 820 a u. b, 8 2 7 ) .......................... 2 295 58 354
Haus- und Kticliengerate (828 b u. c) .................................................................................. 456 24 308
K etten (829 a u. b, 830) ............................................................................................................ 2 388 3 141
Feine Mcsser, feine Scheren usw. (830 li u. c ) ..................................................................... 72 3 022
Nah-, Strick-, Stiek- usw. Nadcln (841 a—c ) ..................................................................... 137 3 573
Allo iibrigen Eisenwaren (816 o u. d—819, 828 a, 832—835, 830 d u. c—840) . . 1 790 45 552
Eisen und Eisenlegierungen, unyollstiindig angemeldet (unter 843 b ) .......................... — 1 188
Kessel- und Kesselschmiedearbeiten (801 a—d, 802—8 0 5 ) ................................................ 938 24 795

Eisen und Eisenwaren in den Monaten Jan u ar bis Oktober 1910 460 342 4 001 560
Maschinen „ „ „ „  „ „ „ 60 114 320 540 i

Insgesamt 520 456 4 322 106 i
Januar bis Oktober 1909: Eisen und Eisenwaren 377 000 3 219 169

M asch in en ...................... 59 004 269 829

Insgesam t 430 004 | 3 488 998

*  D ie  in  K la m m e rn  s te h e n d e n  Z iffe rn  b e d c u te n  d ie  K a m m e rn  d es  s ta t is t i - c h e n  W a re n re rz e ic h n ia se * . * *  D ie A u s f u h r  a n  bo- 
a rb e i te te n  g u B e ise rn e n  M a sc h in e n te i le n  is t  u n te r  d e n  b e tr .  M a sc h in e n  m it a u fę e f i ih r t .  f  D ie  A u s f u h r  a n  S c h m ie d e ^ tu c k e n  fiir  M a- 
o c h in e n  is t  u n te r  d e n  b e tr .  M a sc h in e n  m it  a u fg e fu h r t.
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GroGbritanniens Bergwerksindusfrie im Jahre 1909.*

Dem jiingst ersohićncnen Berichte des „Hom e Office"** 
entnehmen wir dio nachstchenden Angaben iiber das 
Hrgobnis der britischcn Borgwerksindustri© im abgc- 
laufenen Jahro. Es wurden

mi

g e fo r d e r t
b e z w .

h e rg c a tu ll t
1

im Werte 
von
£

K o h le n ................................... 207 994 701 106 274 900
E n g lan d ............................... 180 412 018 70 850 198
W nlos................................... 41 087 202 22 118 882
S c h o t t l a n d ...................... 40 404 059 13 252 542
I r la n d ................................... 90 822 47 278

Koks f ................................... 19 109 023 11 896 913
E n g lan d ............................... 10 812 828 10 403 017
W alo s ................................... 855 591 004 100
S c h o t t l a n d ...................... 1 343 080 730 047
I r la n d ................................... 147 032 140 090
Insel M a n .......................... 9 887 5 793

1 535 831 978 498
E n g lan d ............................... 180 741 110 731

1 290 559 811 382
S c h o t t l a n d ...................... 43 302 29 772

21 229 20 613
E isenerz ................................... 15 219 659 3 089 777

E n g la n d .............................. 14 403 4S5 3 381 741
W a lc s ................................... 38 052 13 201
S c h o t t l a n d ...................... 70S 432 282 270
I r la n d ................................... 09 090 12 499

Sehw efelkies.......................... 8 504 3 819
M anganem ............................... 2 812 2 243

381 t f  2S 340

Fiir die K  o k  s h  e r  s t  o 11 u ni g waren 35 000 S00 
(i. A'. 34 OSO 719 §) t, fiir die B r i k o t t l i e r s t o l l u  n  g 
1 432 712 t  erforderlich.

A u s g e f i i h r t  wurden 
Mengen:

von den oben genannten 
lin Werte Ton

an Kohlon . 
Koks . . 
B riketts. 

„ Eisenerz

04 OSO 028 
1 ISO 212 
1 479 135

r> 185

_£
35 319 070 

830 570 
974 33S 

12 3S0

Dio W i o d e r a u s f  u h r von fremilem Eisenerz belief 
sich auf 3095 (i. V. 3387) t i. Werto von 7721 (11 011) £. 
— Gegeniiber dem Jahro 1908 ist bei der Ausfuhr eino 
Zunahmo von 538 098 t  bei Kohlen, von 15 050 t  boi 
Briketts und von 709 t  bei Eisenerz, dagegen eine Ab
nahme von 31 913 t  boi Koks zu yorzcichnen.

Naeh den Landem , die fiir GroBbritanniens AuBcn- 
handel besonders in Betraeht kommen, betrug dio Ausfuhr:

an K o h l e n
naeh 

Danemark §1 
Spanien §§§
Aegypten.
Niederlando 
Nor wegen

naeh 
Frankreich . 
Deutschland 
Italien . . . 
Schweden , 
RuBland . .

10 574 538 
9 820 744 
9 220 974 
4 029 277 
3 3S 4184

an K o k s
IIRCh

Danemark §§ 
Schweden . 
Nor wegen . 
Spanien§§§ .

n a c li
Italien . . . .  
Deutschland . 
Oesterr.-Ungarn

t
200 120 
109 829 
124 707 
122 039 

an B r i k e t t s  
Frankreich . . 233 102 Algier . . .
Italien . . . .  212 398 Spanicn§§§ .

Bei der E i n f u h r interessiert besonders dio Zahl 
fiir E  i s o n  o r z. Dieselbe betrug 0 429 881 (0 154 430) t 
im W erto von 4 980 300 (4 910 077) £ . An der Eisen- 
crzeinfnhr betciligt waren u. a.

t t

08 081 
00 750 
40 278

150 494 
149 907

Spanien m it 4 SOI 529
Algier „  489 338
Schweden 294 841
Grieohenland „ 205 345

Norwegen m it 188 792
Frankreich „ 121000
Tunis „  109 240
Neufundland „ 03 072

Rcchnet man zu der Eiscncrzgcwinnung yon 15 219 059 t  
dio Eisenerzoinfuhr von 0 429 881 t  sowio dic unter Be- 
riicksichtigung des Abbrandes m it 75 %  ihrer Gesamt- 
menge, d. h. m it 002 794 t  in Anrcchnung gebraclitcn 
Sehwcfelkiese hinzu und zieht von der Summo die Aus
fuhr cinheimischer Eisenerze m it 5185 t  und die Wiedor- 
ausfuhr fromdor Eiscnorzo m it 3095 t  ab, so bleiben 
22 244 054 t  E i s e n e r z e  f ii r d i o  H o e h o f e n  
yerfiigbar. W eiter ist noch zu orwahnon, daB an M a n g a  n - 
e r z e n  222 441 t  im W erto von 036 024 £  eingefiihrt 
wurden, darunter

t RUS
Brasilien 70 997 

0 754

aus
RuBland 139 944
Britisch-Ostindicn 111185 Spanien

Wieyiel K o k s o f e n  dio Vcrcinigton Konigreicho 
im letzten Jahre aufzuweisen hatten und wie sio sich auf 
dio bekannten System o yerteilten, liiBt dio folgende 
Zusanimenstellung erkennon:

S ystem  d e r  O efen
In

E n g la n d

in

W ales

In
S c h o tt-

la o d

Zu-

sn n im e n

Hicnenkorbofen . . . 10 340 173 874 17 393
Simon-Carvćs-Ocfen 1 143 — — 1 143
Semet-Solvay-Oefen. . 024 01 157 842
Coppće-Oefen . . . . 1004 031 24 1 959
B aucr-O efcn ................. 12 — 40 52
Koppers-Oefen . . . . 408 — 40S
Otto Hilgenstock-Oefen 810 82 50 948
Sonstige Oefen . . . . 1 202 1 6 6 09 1 437

Insgesam t 21 555 1413 1214

| C
l

i 00
1 M

■J 910 729 
2 052 020 
2 647 S69 
2 357 577 
1 926 033

* Ygl. „S tah l und Eisen“ 1909, 24. Nov., S. 1S00. 
** „Mines and (Juarries: General Report and Sta- 

tistics 1909“ , P a rt I I I .
t  Die berichtigten Zahlen fiir 190S betragen naeh 

der S tatistik  18 772 990 t im W erto von 12 437 229 £ . — 
Yon den im Jah re  1909 gewoimcnen 19 109 023 t  waren 
7 4SS 528 t  Gaskoks, yon diesen entfielen auf England 
6 40S S93 t. auf Walcs 130 213 t, auf Schottland 785 903 t, 
auf Irland 147 632 t  und auf die Insel Man 9S87 t. 

f t  W ert von 338 t- 
§ Berichtigte Zahl.

§§ EinschlicBlich der Faroer-Inseln.
S § § „  „ Kanarischen Insoln.

Yon den 248 Koksanstalten, auf die sich dio S tatistik  
erstreekt, waren 71 m it Yorrichtung zur Gewinnung der 
Nebenerzeugnissc yersehen.

Die finanziellen Ergebnisse der deutschen Maschinenbau- 
Aktiengesellschaften im Jahre 1909.

Im  Auftrago dos Yereins deutscher Maschinenbau- 
Anstalton h a t E. W e r n e r ,  Berlin, seit
mehreren Jahren  die Ergebnisse der deutschen Maschincn- 
bau-Akticngescllschaftcn eingehend untersucht. Das 
Ergcbnis dieser Arbeit fiir das Kalcnderjahr 1909 liegt 
jetz t vor; in ihm sind alle diejenigen Bilanzen yon Masclii- 
nenbau-Aktiengcsellschaften beriicksichtigt, die im Ka- 
lenderjahr 1909 zum AbschluB gelangt sind. Yon den 
im Handbuch der deutschen Aktiengescllschaften auf- 
gefiihrten 291 Maschinenbau-Aktiengescllschaften m it 
einem nominellen Aktien kapitał von insgesamt rd. 031 
Mili. .K konnten bei der Untersuchung nur 259 Gesell- 
scliaftcn m it 585,6 Mili. J l  nominellem Aktienkapital 
statistisch yerwendet werden, da alle Aktiengescllschaften 
unbcrucksichtigt bleiben muBten, die sich in L iąuidation 
befanden, in Konkurs geraten waren oder yon denen 
kein Geschaftsbericht zu erlangen war, sowie solche Ge- 
sellschaften, die, im Jahre  1909 gegriindet, eine Bilanz
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erstmallg im Jnhre 1910 ziehen. Wio wir nun dom oben 
erwahnten Aufsatzo entnehmen, betrug das tatsiichlich 
von den Aktioniiren in das Unternehmen oingebrftchto 
Aktienfiapital 741,7 Mili. M , cs war also im Gesamt- 
durehschnitt 1,27 (i. A'. 1,20) mai hoher ais das zugehorigo 
nomincllo Aktienkapital. Der Mehrbetrag des Aktion- 
kurśwertes gegontlber dom nominellen Aktienkapital stieg 
im Jahro 1909 auf 53 %  gegontlber 51 ,8 %  im Vorjahro, 
dagegen iiol die Kursdividendo auf 5,9 % , gegeniiber
0,2 %  im Vorjahre. Die Bijrso h a t m ithin die Vcr- 
haltnisse zu gtlnstig beurteilt. Setzt man die Dividendo 
in Verhiiltnis zum nominellen A ktienkapital der divi- 
dendezalilenden Ge.sollschafton, so ergibt sich ein Rdck- 
gang vou 7,8 auf 7,5 %. W ahrend nun fiir diejenigen 
Aktiengesellsehaften, dio Dividenden gez ■! hit haben, der 
mittlero Diyidendcnsatz (9,8 % ) gegeniiber dcm Vorjahro 
sich nicht gciindort ha t, haben sich diejenigen Aktien- 
gcsellschafton, dio keino Dividonden gozahlt haben, und 
besonders noch diejenigen, dio m it Verlust gearbeitet 
haben, erheblich yermehrt. Von dcm gesamten nomi
nellen Aktienkapital bezogen tkberhaupt nur 77 %  Divi- 
denden. W ir geben aus der Veroffentlichung die um- 
stehende Zahlentafel 1* wieder, die das eigcntlicho SchluB- 
und Hauptergebnis der Untersuchung darstcllt.

Dio Wernersche Arbeit bcstiltigt die von den Kreiscn 
der Maschinenindustrie immer yortreteno Anschauung, 
daB tro tz  ausreichcnden und sogar guten Bcschaftigungs- 
grades der Maschincnfabriken dio wirtschaftliche Lago der 
Maschinenindustrie seit liingercr Zeit schlecht ist und 
im Jahre  1909 im Ycrgleicli zu den yorhergehenden 
Jahren  sogar einen sehr tiefen S tand erreicht hat. In 
einer der kiirzlich crschienenen Untersuehungen des 
Kaiserlichen Statistischen Amtcs Iiber die „Gcschiifts- 
ergebnisse der deutschen Aktiengesellsehaften ftir 1908/09“ 
wird fUr die „Industrie der Maschinen, Instrum ento und 
Apparato" eino Rcntabilitatsziffer von 8,32 (9,7) und 
fiir dio 1’ntergruppe des „Maschinen- und Apparatc- 
baues“ eine solcho von 8,22 (i. V. 10,7) erreohnet. Dieso 
Ziftern zeigen zwar ebenfalls einen Rilckgang, stellen 
jedoch dio W irtschaftlichkeit der Maschincnindu trio zu 
gilnstig dar. Der Grund fUr dieses Krgebnis dilrfte 
darin  zu suchcn sein, daB — im Gegensatz zu Werner.— 
in die genannto Gruppc auch dio Aktiengesellsehaften, 
die sich m it Elektrizitiitserzeugung befassen, und in dio 
Untergruppe wahrscheinlich auch solche Gcsellschaften, 
die Handel m it Maschinen treiben, cinbezogen sind.

* In  der Zahlentafel bedeuten:
D =  Dividendensummo.
N — Nominelles Aktienkapital.
T  -- Tatsiichlicli yon den Aktioniiren eingebrachtes 

Kapitał.
Dk =  Diyidende, dic dem zugehorigen Aktienkapital 

der borsengiingigen Aktiengesellschaft entspricht. 
K  ~  Kurskapital.
J  Jahresreinertriignis.
U — Unternehmungskapital.
Z == Zinson.
W Werbendes Kapitał.
E =  Jahresreinertriignis +  Zinsen.

Die Eisenindustrie SUdruBlands Im ersten Halbjahre 1910.

Wie wir den „Nachrichtcn fur Handel und Industrio* 
entnehmen, gestalten sich Erzeugung und Absatz der 
sildrussischen Eisenindustrie in der ersten HSlfto d. J. 
im Vcrglcich m it den ersten scchs Monaton des Vorjahrcs 
wio folgt:

Erzcugunf? Absatz

1. Ilalbjahr 
1?»10 1 1900 

t : t

1. Ilalbjahr 
1910 I 1909 

t 1 1
1. GuBeisen . . . .  

11. Eison und Stahl: 
1. zur H alfte bc-

1030435 984610 357533 294487

arbeitet . . . 
darunter: 

Bessomer-

931851 797569 38329 15330

kntippcl . . . 
Thomasknilppel

199798 207830 5396 175
G88B9 62161 491 69

M artinknilppel. 
2. zu 2/ 3 bcarbei- 

teto Kntlppcl, 
geschmicdot u.

GG31184 527578 32442 15086

gcprcBt . . . 366749 315657 55110 59991
3. ganz bearboitet 
darunter:

Triiger und

809619 705195 782859 667780

Schw’cllcn . . 
Eisonbahn-

99016 73381 t ;0393 75716

schiencn . . . 190191 185190 197940 190635

Roheisenerzeugung in den Vereinigten Staaten.**

Ueber dio Leistungen der Koks- und Anthrazithoch- 
ofen der Yercinigten Staaten im O k t o b e r  1910, dereń
11 auptziffern wir schon kurz m itgeteilt haben, f  gibt 
folgende Zusammcnstellung AufschluB:

O k t. 1910 S ep t. 1910 
t t

G esam terzeugung................. 2 120 783 2 089 175ft
ArbeitsUiglicho Erzeugung . 68 412 69 639ft
Anteil der Stahlwerksgcsell-
sc lia f ten ................................... 1 442 338 1 432 785

D arunter Eerromangan
und Spiegeleisen . . . 8 637 15 393

am 1. Nov. ant 1. O k t.
1910 1910

Zahl der Hochofen . . . . 415 415
Davon im Feuer . . . . 231 239ft

Leistungsfahigkeit der Hoch t t
ofen in  einem Tage . . . 66 879 08 592ff

* 1910, 21. Nov„ S. 5.
** „The Iron Ago “ 1910, 10. Nov„ S. 1058/9. 

t  „S tahl und Eisen" 1910, 23. Nov., S. 2015. 
t t  Endgultige Ziffer.

Aus Fachvereinen.
A m erican  Iron and S tee l  Institute.

(SchluB  v o n  S e ite  2012.)

Nach einer kurzeń Frilhstiickspause sprach Charles 
K i r c h h o f f  iiber das Thoma

Der Internationale KongreB Dilsseldorf 1910. 
Vortragender beschriinkte sich auf eine Beurteilung des 
auf dem KongreB Gebotcnen von der rcin technischen 
Seite aus. E r wies eingangs darauf hin, wie grundror- 
schieden die Bedingungen waren, auf denen dio Eisen- 
industrien der Vereinigten Staaten und Deutschlands

sich entwickclt haben. H ier yerhaltnismiiBig billigo 
Arbeitskriifte, dagegen Rohstoffe nur in solchen Mengen 
und von einer Beschaffenheit, daB die vcrbrauchendo 
Industrie gezwungen war, auBerst liaushiiltcrisch und 
sparsam dam it umzugehen, dort UebcrfluB an reichen 
und leicht zugiinglichen Rohstoffen, dagegen Mangel 
an Arbcitskriiften, wodurch ein wcitgehcnder Ersatz 
von menschlicher Arbeit durch Maschinen geboten war. 
Allraahlich aber fan<l eino Annaherung der Arbeitver- 
haltnisse s ta tt ;  dic Erzeugungsziffern in Deutschland 
stiegen, aber dam it auch dio durch dio Gosetzgebung
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bedingten soziulen Lasten. Es erfolgte in weitgehendem 
MaBedie Einfiihning amcrikanischcr Waschincrien. Ander
seits m achto m an sich in Amerika dio europiiischen Fort- 
sehritto, soweit sio Ersparnisse bedcuteten, jninutzc, so 
daB das Ausschon der einschlagigcn Werko in beiden 
I.,iindcrn, abgesehon von ortlichen Eigcntiimliclikcitcn, 
heute dasselbo ist.

Wag nun dio Errungcnsehafton deB Kongresscs an- 
gcht, so h a t dorselbo keine umwiilzendcn Arbeiten zu 
vcrzcichncn, dagegen gib t er cin klarcs Bild von dem 
woit fortgcschrittenen Stande der deutschen Eiscnhuttcn- 
tcchnik. Redner besprach kurz dio einzelnen Yortriige, 
auf dic liiilier einzugohen sich hier criibrigt.

In  einoni vicrten Vortragc verbrcitoto sieh der Yizo- 
priisident der Jones & Laughlin Steel Co., W i l l  i.s 
L. K i n g ,  uber das Thema

Vertragsverbindl;chko;ten in der Eisenindustrie.

„Auch dem nur ganz gelcgentlichcn Beobachter11, 
fiihrto der Rednor aus, „kann niclit ontgehen, daB in den 
letzten zclin Jahren  unsero gcschiiftlichen Sittcn besser 
goworden sind; aber nur diejenigen, welclie damals und 
je tz t im praktisehen Geschaftslcben stehen, konnen 
vollig dio Hebung der Geschuftsmoral beurteilcn. Am 
augenfiilligsten tr i t t  der Untcrschied wohl in die Erschci- 
nung in dem Yerhaltnis zu den Arbeitern. H eute werdon 
keine Ausgaben gcscheut, um dic besten und dio groBto 
Sicherheit gcwiihrendcn Maschinen und Arbcitsmetboden 
einzufiihren; dic Arboitszciten werden vorkurzt, wo immer 
cs nur moglich ist, und don Wohnungs- und Ausbildungs- 
yerhaltnissen der Arboitcrbeyolkerung wird stiindigo 
Aufmerksamkeit gcwidmot. Dic Gewiihrimg von Alters- 
und Invalidenversorgung ist fast zur Regel geworden, 
und fiir Schulen und Kirchen, Krankenhiiuscr und andere 
W ohlfahrtsoinrichtungen worden bodoutendo Summon 
aufgo wendet.

Der gleiche Gcist offenbart sich in dem Yerhaltnis 
der Eiscnindustriellen zu einander. Das alto System der 
unangebrachtcn, Ycmunftwidrigen Ncbenbuhlerschaft im 
gcschaftlichen Leben und der Eifersueht gegenUber den 
Erfolgen anderer h a t mehr und mehr gegenscitiger Hoch- 
achtung und Nachsicht Platz gomacht, so daB selbst 
Erfalirungon iiber neuo Methoden und Einrichtungen 
gegenseitig freimutig ausgctauscht und dadurch Gemcin- 
gut werden zum Nutzen der gesamten Industrie. Man 
ist heute zu der Uebcrzcugung gekommen, daB cs dem ein- 
zelrien Fabrikanten auf dio Dauer nur wohlergehen kann, 
wenn der ganzo Industriozwoig bliiht.

Den Kiiufcrn und Verbrauchcrn von Eisen und Stahl 
gegeniiber wird von den Herstellern eine freismnigo und 
weitsiclitigo Politik bcfolgt, denn sio sind der Ansicht, 
daB angemesseno Preiso und Y e r n u n f t i g o  Stctigkeit auf 
die Dauer allen Bcteiligten dicnlicher sind ais heftigo 
Schwankungen.

Dio Verhaltnisso miiBten hicrnach also schon ais 
ideale erseheinen; doch wurdo es zuglcich iibereilt und 
unwahrhaftig sein, zu sagen, daB schon Yollkomincnheit 
erreicht oder bessero Verhaltnisso nicht mehr zu erzielen 
waren. Der Zweck des Vortrages ist gerade, auf dic neuor- 
dings lcider liie und da in dio Erscheinung getretene 
Laxheit oder Gleichgiiltigkeit gegeniiber den moralisohen 
Verpflichtungen aus geschlossenen Vcrtriigcn hinzu- 
wcisen. Um dem Befrcmden der angeschcncn auslan- 
dischen Giisto und Fachgenossen zu begegnen, sei vor\veg 
versichert, daB die amerikanisehen Eisen- und Stahl- 
Industriellen getreulieh ihre eingegangenen Ycrtriigo er- 
fiillen, daB sich aber bei den Abnehmorn ihrer Erzeug
nisse neuerdings Y c r s c h i e d c n t l i c h  dio Neigung entwickelt, 
einen AbscliluBvertrag ais cinc A rt Option anzusehen, 
von der man Gebrauch macht, wenn der Markt stcigt, 
dio m an aber losen oder einscliranken móchtc, wenn 
sic sieh spiiter ais n icht vorteilhaft erweist. Die Schuld 
an diesen Yerhaltnissen trifft glcicherweise die Abnehmer 
wie dio Werke, dio solche Zustiinde einreiBcn lassen. 
Sobald sich jodoch dio Ycrcinigung auf den S tandpunkt

stellt. daB cin gcsehlosscner Yertrag uubedingt gelialtcn 
werden muB, so wird sie sichcr die Unterstiitzung aller 
Erzeugor wio aueh der reellcn Ycrbraucher finden und dio 
rein spokulativcn Kiiufo bcseitigcn konnen.

Von den Abnehmern wird zur Begrundung ihres 
Yorgehcns, R echt und Herkommen hintanzusetzen, ins 
Fcld gefiihrt, daB erstens die groBen Hiittenwerke ihre 
eigenen Gruben besitzen, dadurch im Rohstoff Yon der 
Marktlage unabhiingig sind und dalier auBer der Moglich- 
keit einer Lohnerhohung bei Erhohung des Preises oder 
Annullierung des Vertrages keinen Yerlust erleidcn, daB 
ferner nach Tiitigung des Abschlusses dio Nachfrage 
gesunken sein konno und ihro W iedorabnehmor dio W aren 
n icht abrufen, in welcliem Falle der Hersteller den Yer- 
lust jcdenfalls besser tragen konne, und daB drittens, da 
dor Eisonmarkt in den letzten Jaliren nicht den groBen 
Preisschwankungcn fruherer Zeiten ausgesetzt war, dio 
Gelegenheit, billig cinzukaufen und teuer abzustoBen, 
so gering goworden sei, daB gegcnwiirtig ein Yertrag, 
sowohl was Preis ais auch was Umfang angehe, anpassungs- 
fiiliig gehaiten werden miisse, sobald dies im Interesse 
des Kiiufers liege.

Die U nhaltbarkeit dieser Griinde criibrigt ihre Er- 
orterung, Es sei indessen kurz ausgefiihrt, warum seitens 
der Erzeugor diese Zustiinde geduldet wurden:

1. In  Zeiten groBer Nachfrage kann der Yerlust an 
Tonnenzahl leicht crsctzt werden, und boi schlechtcm 
Geschiiftsgang rcchtfertigt vicllcieht dio Schwierigkeit, 
Arbeit hereinzuholen, zcitweilig eino Hintansetzung der 
Yertragsverpflichtungon.

2. Der Aorger sowio der Aufwand an Zeit und Gcld, 
die ein Rcclitsstrcit im Gcfolgc hat.

3. Dio Befiirchtung, daB cin ProzoB weitere Geschiifte 
m it dcm betreffenden Kiiufer untorbindet.

Dieso Griindo sind jedoch ebenso wenig stiehhultig, 
wio dio der anderen Seite, und sollten daher einoni Go- 
schiiftsprinzip, das fiir das Wohlergehen einer so groBen 
Industrie Lebensbedingung ist, nieht liinger im Wego 
stehen. In unseren Zeiton der groBen Absehliisse sind 
K ontrakte  fiir den gróBeren Teil unserer Industrie un- 
bedingt erforderlich. Irgendwelcho Ycrletzung solcher 
Yerpflichtungen muB daher notwendigorweiso groBe Ver- 
luste und Unsichcrheit Yerursachon.

Es criibrigt sich, darauf hinzuweisen, daB solchen 
Zustiinden nur dureh vereintcs Vorgehcn abzuhelfen ist. 
Die Industrie kann sich daher nur gliicklich schiitzen, 
eine E inrichtung wio das American Iron and Steel In- 
stituto zu besitzen, dem Angelcgenhciten dieser Art 
ruhig zur Besprechung unterbreitet werden konnen."

Samtlicho Yortriige lostcn einen lcbhaften Mcdnungg- 
austausch aus, an dcm sich Yertreter von diesseits und 
jenseits des Ozcans bcteiligten. Am Abend desselben 
Tages fand ein B ankett s ta tt, in desson Yerlauf u. a. 
G a r y ,  C h a r l e s  M. S c h w a b ,  S i r  J o h n  
R a n d l o s  (W orkington, England), B a r o n  v o n  
B o d e  n h a u s e n (Essen), E. S c h a l t o n b r a n d  
(Diisseldorf) Ansprachen hiclton. Der 15. Oktober war 
fiir Ausfliigo in dio niihcre Umgcbung von New York bc- 
stim m t. Am folgenden Tago begannen dio wisscnscliaft- 
lichen Exkursionen, welcho die Teilnehmer in Sonder- 
ziigen nach Buffalo, Gary, Chicago, P ittsburg  und 
W ashington brachten. Ueberall wurden industriellc 
Werke bcsichtigt, von denen nachstehend angofuhrt 
seien die Lackawanna Steel \Vorks und die Niagarafalle 
bei Buffalo, dic Anlagen der Indiana Steel Company zu 
Gary, dio South Chicago Works der Illinois Steel Company 
bei Chicago, die Jones & Laughlin Steel Co. und die Eliza- 
Hochófon, die Homcstead Steel Works, die Mes ta Machinę 
Co., die Carnegio Teehnical School, dic Westinghouse 
Electric & Mfg. Co. zu bezw. bei Pittsburg. GroBere 
Empfiinge fanden in Chicago und Pittsburg sta tt. Um 
fruhmorgens reclitzeitig wieder an  anderen Platzen zu 
sein, muBten mehrfach die Niichtc im Schlafwagen zu- 
gobracht werden. Den SchluB bildotc cin Empfang dureh
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den Prasidenten T a f t  im WeiBen Hause und ein Bcsuch 
des Bureau of Standards zu Washington.

V er e in  d e u tsc h e r  W e r k z e u g m a sc h in e n -  

fabriken in D u sse ld o rf .

Am 10. November fand im Continentalhotel zu 
Berlin unter dem Yorsitzo des Geh. Kommerzienrates 

E r  n s t  S c h i e 13 aus Dusseldorf eine V o r - 
s t a n d s s i t z u n g  des Yereins sta tt. Nach einem

Meinungsaustausch iiber dio Geschiiftslage* befaBlc 
sich der Vorstand m it den zurzeit scliwebendcn Handels- 
vertragsverhandlungen, hinsichtlich welcher dio notigen 
Schritte zur tunlichsten W ahrung der Ausfuhrinteressen 
des Werkzeugmaschincnbaucs, die durch die auslandiseho 
Zollpolitik immer mehr bedroht werden, getan worden 
sind, und behandelte verschicdcno sonstige wirtschaft- 
licho, sowie technische Fragen des Gesehaftszweiges, die 
fiir dessen Entwicklung von Bclnng sind.

* Vgl. S. 2058 dieses Heftes.

Umschau.
Pendelhartemesser.

In der „Zeitsehrift des Vereines D eutscher Ingenieure“ * 
bcsclireibt 3)r.=3;NQ. J. K i r n c r  einen neuen A pparat 
zum Mośsen der H artę, ,,P  e n d o 1 h ii r  t  e m o s s e r “ 
genannt, der auf dem Grundsatz der Messung der Riick- 
prallhoho eines Fallkorpers beruht. Wio aus naehstehen- 
der Abb. 1 zu ersehen, steh t der A pparat auf einem wago- 
reelit einzustellenden Tischelieii. E in Auslegor A, der m it 
einer Sehraubo B an der Saulo C festgcklemmt ist und 
beliebig in seiner Ilolie vcrschoben und um dio Saulo ge- 
schwonkt werden kann, triig t den zwisehen Spitzen leicht 
bewcglich gelagerten Ham mer F , der m it einer geharleten

A b b U d u o g  1. P e n d e lb S rtc m e s s e r .

kcgelfórmigen, vorn auf ein ganz genaues MaB abge- 
stum pftcn Spitzo G versehen ist. Im  Gegcnsatz zu den 
bekannten dynamischen H arteprufapparaten fallt hier 
der Ham mer nicht frei, sondern ist pendelnd aufgehiingt; 
die Schlagriehtung erfolgt deshalb in wagercehter Rieh- 
tung, wodurch die Priifung beliebig langer Stangen und 
Kohre auf ihren ganzen Qucrschnitt in beąuemer Weise 
ermoglicht- ist. Gleichzeitig gesta tte t diese Anordnung, 
die Ruckprallhoho des Hammers mtihelos und sehr genau 
abzulesen. Die groBere Schwero des Hammers m acht ein 
genaues Bearbeiten der zu priifeuden Fliiche entbehrlicli.

Der Pendelhartemesser, der von der Norm a Compagnie 
G. m. b. H., C annstatt-S tu ttgart, ausgefiihrt wird, ist 
demnaeh bcrvorragend geeignet, die B earbeitbarkeit von 
Stangen, Rohren usw., besonders wenn sie aus legiertem

* 1910, 22. Okt., S. 1S34.

Stahl bestohen und auf autom atischen Drehbiinkcn ver- 
arbcitc t werden, zu prilfen. Der A pparat ist somit fiir 
jede Gliiherci ein sehr gutes H ilfsm ittel, um dio Gtttc der 
Gliihung zu kontrollieren.

Ueber die Manganerze Indiens.
Einem vor einiger Zeit in vier Biinden crschienenen, 

m it zahlreichen Photograpliien, K arten  und Skizzcn aus- 
gestatteten , umfangreichen Werko von L. L e i g h F  e r  - 
m o r*, welches in erschopfender Weise die indischen Man- 
ganerzlagerstiitten in wissenschaftlicher und wirtschaft- 
licher H insicht behandelt, entnehm en wir dio nacli- 
stehenden A ngaben:

Obschon das Vorhandensein yon Manganerzen seit 
langem in yerschiedenen w eitauseinanderliegendenŁandes- 
teilen Indiens bekannt war, wurdo erst im Jahro  1891 
ernstlich ycrsucht, sie nutzbar zu machen, und zwar durch 
dio Vizianagram Mining Co., L td., die dio Manganlager 
von Vizagapatam (Madras) in Angriff nalim und 1892 
dio ersten Mengen Jlanganerz ausftihrte. Seitdeni haben 
dio Untersucliungen in den yerschiedenen Tcilen Indiens 
zu der Entdeckung yieler anderer Vorkommcn gefuhrt, 
die dann zusammen m it den bereits von fruher her be
kannten in Abbau genommen wurden. Indiens Gowinnung 
an Jlanganerz lm t in der Folgo fast bestandig yon Jah r 
zu Ja h r  zugenommen. Gegeniiber dieser sohnellen E n t
wicklung war die geologisclie Untersuchung der Lager- 
std tten  zuruckgeblieben, und erst im Jahro  1903 wurde 
F e r m o  r  von dem Direktor des Geologischen Amtes fiir 
Ińdien m it dieser Aufgabe betraut. Dio Arbeiten zogen 
sich hin dureh die Jah re  1903 bis 1908, und ais ihr Ergebnis 
ist das yorliegende "Werk zu betrachten. (In der Zwischen- 
zeit h a t der Vcrfasser im Marz 1906 einen Vortrag gehalten, 
betitelt „Manganese in India", der im H erbst desselben 
Jahres im Druck erschien und auf den Bezug genommen 
wird.)

Aus der Veroffentlichung, die in vier Teile, den mine- 
ralogischon, den geologischen, den wirtsehaftlichen und 
den beschreibenden Teil zerfiillt, geht licryor, daB von 
den 156 bisher bekannten manganhaltigen Mineralien 
man in Indien 44 gefunden h a t; daneben liat m an ver- 
schiedcno neue beobachtet, die wio folgt — zum Teil 
yom Verfasser — benannt worden sind. Von Osyden: 
Vredenburgit, S itaparit; von M anganaten: Hollandit, 
Beldongrit; yon Pyroxencn: B lanfordit; von Amphi- 
boleń: W inschit, Judd it. Dazu andere, d ie in  die Klasso 
der Granatengelioren, sowie bisher n icht bekannte Jlangan- 
phosphate und -arsenate. Diese neuen Mineralien und 
ihre Fundpunktc werden eingehend besehrieben. Dio in 
Vorderindien auftretenden Gesteinsartcn geboren im 
wesentlichen der órcMischen Form ation an, und in ihr 
befinden sich auch die samtlichen Mangan yorkommen m it 
zwei unbedeutenden Ausnahmen. Diese Manganerzlager- 
sta tten  zerfallen nun in drei H auptgruppen, erstens in 
solche, dio m it Gesteinsartcn der Kodurit-Reihe im 
Vizagapataindistrikt yergesellschaftet sind, zweitens in 
solche, die m it den Gesteinen der Gondit - Reihe yergescll-

* „Memoirs of the Geological Survey of Ind ia". Vo- 
lume X X X V II: The Manganese-Ore Dcposits of India. By 
L. L e i g h F  e r  m o r  , Assistant Superintendcnt, Geologi
cal Survey of India. P a rt I—IV. Calcutta 1909.
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schaftet sind (Central India), und drittens in solche, die 
ais eino A rt L aterit ani Ausgchcndcn der Gesteino dor 
Dharwar-Form ation auftreten (Mysore, Sandur). Hierzu ist 
zu bemcrken, daB man un ter K odurit dic Gcsteinsarten 
der Gegend von Yizagapatam yerstelit, die aus Orthoklas, 
Mangangranaten (Spcssartin) und A patit bcstehon. Dio 
Gondit-Reihe stellt Scdimentargesteinc aus dcm ICudo der 
archiiischcn Periodo dar, dio spiiter in die kristallinische 
Form iibergingen und sich durch das A uftreten von 
Rhodonit und Spessartin auszeichnen. Der L aterit bestelit 
im wcsentlichcn aus einer Mischuiig yon Kisen-(Mangan-) 
oJcydhydrat und Tonerdo m it einem oft betraohtlichcn 
Gehalt an  Titanśauro. Kr bildet vielfaeh die Kuppe einer 
Erhohung, ohne m it dem darunterliegenden Gcstcin in 
engerer Beziehung zu stehen, und ist charakteristisch fiir 
tropische Gcgenden. Die Manganlager der Kodurit-Reihe 
sind entstanden durch Einwirkung m anganhaltiger Wasser 
auf das Koduritgestcin, diejenigen der Gondit-Reihe 
scheinen dagegen wesentlich sedim entar zu sein. Ueber 
dio E ntstehung der Laterit-Jlanganerzo gehen dic An- 
sichten der Geologen noch auseinander. Wahrscheinlieh 
sind es eedimentiire Ablagerungcn, die sich in kleineren Scen 
u n ter Mitwirkung von pflanzlichem Leben gebildet haben.

Ueber dio Aussichten des Manganerz-Bergbaues in 
Indion iiuBert Ferm or sich folgendermaBcn: Angcsichts 
der unzurcichenden AufschluBarbeitcn, die bis heute 
ausgeftihrt wurden, ist es schwer, genauere Sehatzungen 
tiber die Mengen der vorhandencn Manganerzo anzu- 
stellen. Indessen kann m an sagen, daB dio leicht gewinn- 
baren, liochgradigcn Erzo — in der Hauptsacho 1’yrolusit 
und Psilomclan — auf der Mehrzahl dor indischen Gruben 
bei heutiger Forderung in 30 bis 50 Jahren abgebaut sein 
worden, daB aber dann noch ungeheure Mengen gering- 
haltiger Erze von 30 bis 40 %  Mangan und entsprcchend 
bohem Kieselsaurcgehalt in den Rhodonit- und Spessartin- 
Gcstcinen anstehen, auf deren Verliiittung man dann wird 
zurtlckgreifen mtisson. Im  Jaliro 1907 wurden aus indischen 
Hafen 048 000 t  ausgefiihrt. Dic Ilauptgewinnungsstiitten 
liegen in den Proyinzcn Bombay, Central India, Central 
Proyinccs, Madras (Vizagapatam, Sandur) und Mysore. 
Arbeitskrafto sind im allgemeinen gentigend crhaltlich, 
was nicht ausschlieBt, daB hier und da Schw iorigkeitcn 
bestehen (Kastenwosen). Die Lohne sind nach europiiischen 
Begriffen sehr niedrig, fiir ungelernte Arbeiter von 3 bis 5 
annas ( =  25 bis 42 f.d. Schicht. Fraucn yęrdionen
2 bis 3 annas ( =  17 bis 25 Ą). Gclernte Arbeiter werden 
natiirlich hoher bezahlt. Dio Anzahl der in den Mangan- 
betrieben beschaftigten Leute betrug im Jahre  1907 18 750. 
Dic Gruben worden samtlich im Tagobau betrieben, und 
dio Gewinnungskostcn hiingen wesentlich nur von dem 
Umfang der Abraum arbeiten und von der lliir te  des Erzes 
ab. Im  D urchschnitt kann man sie zu 2 bis 4 Rupien (
2,75 bis 5,50 jH ) f. d. Tonne annehmen. Dio Gruben sind 
meistens durch Drahtseil- oder Schmalspurbahnen m it der 
nachstcn Eisenbahnstation yerbunden. Die Entfernung 
bis zu den nachstcn Yersehiffungshafen betriigt zwisehen 
250 bis 500 englische Meilen,* nur bei den Gruben von 
Vizagapatam ist sie geringer, namlich 50 Meilen. Ais Aus- 
fuhrhafcn kommen hauptsachlich in B etracht Bombay, 
Marmagoa, Vizagapatam und Calcutta. Ferm or teilt iiber 
alle diese wirtschaftlichen Fragen eine groBe Fiille yon 
Einzelheiten mit. Auch stellt er sodann Verglciche an 
tiber die W cttbewerbsfiihigkeit zwisehen den Hauptge- 
winnungslandern von Manganerzen, namlich RuBland, 
Brasilien und Indicn.

Die chemischo Zusammensetzung der indischen 
Manganerzo ist folgende:

Gcwinnung;a8tlUten Ma Fe P 8! Oj
% % Ô— •' %

Central India . . 47—57 8—3 0,0'’—0,27 4— U
Central Provinces 49—55 11—3 0,01—0,28 2— 10
Yizapatam . . . 41 49 12—2 0,25—0,45 3—5
Sandur .................. 39—50 19—5 0,02— 0,03 0,4— 1
M y s o ro .................. 34—55 17— 4 0,01—0,14 0,2—5

* 1 ongi. Meilc =  1,609 km.

AuBerdem cnthalten sie geringe Mengen von Tonerde, 
B aryt, Kalk, Magncsia, K ali und Natron. 59 Proben 
ergaben im D urchschnitt 0,023 %  Arsen, einigo H undertstel 
%  Schwefel, 0,022 %  K obalt und Nickel, 0,034 %  Kupfer, 
0,10%  Zinkoxyd, 0,058%  T itansaureund 2 % geb. Wasser.

Ferm or untersucht dann dio beste -Methode des 
Abbaues. Obschon dic Yerhaltnisse in lndien sclicinbar 
einfach liegen, ist doch eine Rei ho von Punkt en zu bc- 
aclitcn, um den yortcilhaftcsten Betrieb zu erzielen. 
Wie schon erwahnt, werden gegenwiirtig alle indischen 
Mangangruben im Tagebau betrieben, doch is t kein Zweifel 
daran, daB bctrachtlichc Mengen Erz in einigen Gegenden 
Indicns so tiof unter der Oberflaclic liegen, daB sio nur 
durch Tiefbau gewomien werden konnen. Teils liegen dio 
nieist linsonartigen Vorkommcn ais R tickgrat auf Hohen- 
ztigen, teils in der Eberio, tiber dio sie sich kaum orhebon. 
Beim Abbau dieser letzten Vorkommen stellt sich bei 6 bis 
13 m Tiefe bereits W asser ein, das die Aufstellung von Pum- 
pen erfordcrlich m acht, wio z. B. auf den Gruben von Yiza
gapatam . Die Arbeit in der Grube geschioht meist yon Hand, 
dic Bohrstange wird yon zwei Mann gehandhabt. Die 
beim Sprcngen fallenden groBeren Erzklum pen werden mit 
schweren H am m era zerkleinert. Das Erz w ird  nunm ehr 
yon den Frauen und K indern wenn notig von frcmdcm 
Gcstein geschiedcn und in flachen Korben auf dem Kopfe 
zum nachstcn Lagerplatz gebracht, wo man es in rcclit- 
eckigen Haufen ftlr die Vcrmcssung aufstapclt. Gleich- 
zcitig besorgt ein Chemikor hierbei die. Probenahme. Nach 
dieser Vermessung werden dic in Akkord arbeitenden 
Arbeiter oder Unternehmer bezahlt. D a dio Erze im Gehalt 
yariieren, so nim m t man hernach den Yersand yon ver- 
schicdonen llaufen  yor, um einen Norm algehalt an Mangan 
zu erreiclien. Das indische Manganerz fiillt nicht immer 
sttickig, nanientlich haben die Gruben, auf denen das Erz 
ais B raunit olinc Psilomelan yorkonimt, yiel Vcrlust durch 
pulyeriges Erz, welches nicht yersendbar ist und auf die 
Halde wandert. Dies kom mt besonders yor auf einigen 
Gruben der Central Proyinees. Derselbo Ucbelstand m acht 
sich stellenweise im Vizagapatam- und Mysore-Bczirk fiihl- 
bar, wo indessen pulvcriger Pyrolusit die Veranlassung 
zum Zerfallcn der Erze gibt. Da auch das mindcrhaltige 
Stiickerz auf die Halde geht, ohne daB dic Grubenbesitzcr 
nach Ansiclit des Verfasscrs sich geniigend bemiihen, das- 
selbo durch bessere Scheidung zu yerwerten, so findet 
zurzcit zum Nachteil des Landes noch yielfacli eine wenig 
wirtschaftliche Ausnutzung der Yorkommcn s ta tt . Briket- 
tierungsanlagcn und Wiischen bestehen bis heute noch 
n icht in Indicn.

Alsdann gib t Ferm or eine Uebersicht iiber die 
yerschiedenen Ycrwcndungszwccke der Manganerzo in den 
Eisen- und anderen Industrien. Im  yierten Teile bespricht 
er eitigehend den Zustand der einzelnen Grubenbetricbe, 
die er im Laufe der letzten Jahre  besucht h a t; ais besonders 
charakteristisch und sclicnswcrt hebt er fiir den etwaigen 
Besuchcr dio Gruben yon K andri Balaghat und Sandur 
hcrvor. F . Siiltcmeyer.

Berechnung und Warmeausstrahlung steinerner Wind
erhitzer.*

In  der Zuschrift yon C b. A l d e n d o r f f  ist bedauer- 
licherweiso eine Rciho sinnstorender Verweiso stehen ge- 
blieben. Es mul! heiBen:
Seito 2004, rechto Spalte, 23. Zcile: „(S. 2002, rechte 

Spalte, Abs. 2)“  -sta tt „(S. 1, Sp. 2, Abs. 4)“ .
Seite 2004, rechte Spalte, 45. Zeile: ,,S. 2002, rechto 

Spalte, letzter Abs. und S. 2003, linkę Spalte, Abs. 1“ 
s ta tt „S. 2, Sp. 1, Abs. 4 und 5“ .

Seito 2005, linkę Spalte, letzter Absatz: „S. 2003, linko 
Spalte, Abs. 2 bis yorletzter Absatz*1 s ta tt  ,,S. 2, 
Sp. 1, Abs. 6 bis S. 2, Sp. 2, Abs. 2“ .

Seite 2000, rechto Spalte, Absatz 2: „S. 2003, linkę Spalte, 
letzter Absatz bis rechto Spalte, Absatz 3 und S. 2004, 
linkę Spalte, Abs. 5 bis Abs. 7“ s ta tt  ,,S. 2, Sp. 2, 
Abs. 3 bis (i und S. 3, Sp. 2, Abs. 1 bis 3‘.‘

* „S tahl und Eisen" 1910, 23. Noyember, S. 2001.
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Seite 2007, linko Spalte, 1.Absatz: „S. 2004, rechte Spalto, 
Abs. 1“ s ta tt  „S. 3, Sp. 2, Abs. 4 und 5.“
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D ic Rcdaktion.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — Dio Lago des r h e i n i s o h -

w o s t  f ii 1 i s o h o n Roheisenm arktcs ist nooh unver- 
iindert. Dor Eingang an neuen Auftragen ist geringer, 
dor Versand bleibt aber gut. Dio Preiso haben eben- 
falls koino Aenderung erfahren.

E n g l a n d .  Ueber das englische Roheisengeschiift 
w ird uns unterm  26. d. M. aus Middlesbrough wio folgt 
berichtet: Die Roheisen preise fahren fort, sich trotz der 
Zunahme der W arrantslager langsam zu bessern. Die 
Besserung wiirde lebhafter sein, wenn nicht der Schiffbau 
m it den daran beteiligten Industrien stockte, doch cr- 
w artet man ein giinstigcs Ergcbnis der jetz t schwobenden 
Verhandlungen. Dio Kiiufer fiir nachstes Jah r gewohnen 
sich mehr und mehr an die Aufschliige fiir lange Liefer- 
zeiten. Auf Abschliisse iiber Juni sind die Abgeber sehr 
zuriickhaltend. Dio Verschiffungen sind ziemlich lebhaft 
und wOrdcn groBer sein, wenn Dampfer leichter erhaltlich 
waren. Dio Preiso fiir Roheisen 6 . M. B. ab W erk sind: 
fiir GieCereieisen Nr. 3 sh 49/9 d f. d. ton fiir Lieferung 
im Dezember, sh 50/6 d fiir Lieferung im ersten, sh 51/— 
fiir Lieferung im zweiten Vicrteljahre, fiir H am atit in 
gleichen Mengen Nr. 1, 2 ,3  sh 63/6 <1 fiir sofortigo Lieferung, 
sh 64/— fiir Lieferung im Januar-M arz und sh 65/— fiir 
Lieferung im April-Juni, netto Kasse. Hicsige W arrants 
N r.3notierensh49/G >4dbis49/7l4d. Inden W arrantslagem  
befinden sich 505 310 tons, darunter 456 509 tons Nr. 3.

Vom belgischen Eisenmarkte. — Aus Briissel wird 
uns unterm  25. d. M. geschrieben: Die langsamo Auf- 
wiirtsbowegung auf dem belgischen Eisenm arkte machte 
in den letzten 14 Tagen neuo Fortschritte. Die heutigen 
Ausfuhrnotierungen fiir Stabeisen sind um iiber 3 sh 
hoher, ais zu Endo des Monats September. Der Auftrags- 
bestand der Werke, auch der kleineren, vor einigen Wochen 
noch vielfach dio Tagcspreise unterbietenden Unter- 
nehmungen, licO sich wahrend der letzten Wochen so weit 
ergiinzen, daB dio Beschaftigung je tz t iiberall in be- 
friedigender Weise bis in den Monat Jan u ar und dariiber 
hinaus gesiehert ist. Der belgiseho Stahlwerksverband 
beschloB, nachdem das belgiseho Kokssyndikat in der 
letzten Woche die Kokspreise bis zum 30. Juni 1911 in 
der bisherigen Hoho festgesetzt hat, den Verkauf in Halb
zeug zu den bisherigen Preisen bis zum 31. Marz 1911. 
Die Roheisenpreise weisen noch dio bisherige Hohe auf.
—  Auf dem Markto der Fertigerzeugnisse wurden in dieser 
Wocho die Inlandspreiso fiir Stabeisen, welche die Ab- 
wiirtsbewegung der Ausfuhrnotierungen nieht m itgemaeht 
hatten , von den Herstellern um 2%  fr. auf durchschnitt
lich 135 fr. f. d. t  Grundpreis ftir SehweiBstabeisen Nr. I I  
erhoht; dio Ausfuhrpreise zogen um 6 d  auf £  4.17.0 bis 
£  4.18.0 an, wahrend sio fiir FluBstabeisen yorleiufig noch 
unyeriindcrt blieben.

Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft zu Dusseldorf.
—  In  der am 24. d. M. abgehaltenen H a u p t y e r -  
s a m m l u n g  wurdo der Yerkauf in F o r m  e i s e n  fiir 
das erste Yierteljahr 1911 zu den seitherigen Preisen undBe- 
dingungen freigegeben und beschtossen, diehisherigeAus- 
f u h r y e r g i i t u n g  auch weiterhin zu kewilligen. Ueber 
die G o s o h i i f t s l a g o  wurde folgendes berichtet:

In  H a l b z e u g  hielt der gute Abruf der Inlatids- 
verbraueher weiter an. Auch vom Auslande ist der Spezifi- 
kationseingang befriedigend. In  GroBbritannicn ist in
folge politischer Momente und Arbeiterschwierigkeiten 
dio Kauftiitigkeit gegenwiirtig etwas ruhiger; dagegen 
zeigt der belgische Markt, der in den letzten "Wochen 
schwacher lag, wieder eine leiehte Besserung. — Das In- 
landsgesehaft in schwerem O b e r b a  u m a t e r i a ł  
weist, soweit die H auptabnehm er in Frage kommen,

koino Aenderung auf, da, wie bereits friiher erwahnt, 
fast samtliche Staatsbahnbestelhingon geringer sind ais 
in dem schon recht ungiinstigen Vorjahre. Dagegen 
ist die kommunale und priyato Bautiitigkeit erfreuiicher- 
weise in steter Zunahme begriffen. Der Auslandsm arkt 
in Vignolschienen h a t scino seither giinstigc Lago bei- 
behalten, und weitere belangreiehe Abschliisse konnten 
gotiitigt werden. — In  Rillenschienen ist das Inlands- 
geschaft wie alljiihrlich um diese Jahreszeit stiller; der 
Auslandsmarkt ist seit dom letzten Berichto etw as lebhafter 
geworden. — In  Grubenschiencn herrscht im Inlande 
gleiclifalls mehr Ruhc, wahrend die Nachfrage vom Aus
lande auch houte noch recht befriedigend ist, wobei nur 
in den Preisen der M arkt durch den fromden W ettbewerb 
sta rk  um stritten  wird. — In  F o r m e i s e n  h a t die 
Nachfrago entsprechend der yorgeriickten Jahreszeit 
etwas nachgelassen, der Spezifikationscingang war jedoch 
seither zufricdenstellend. — Der Auslandsm arkt gestalteto 
sich in letztor Zeit zufricdenstellend und brachte umfang- 
reieho Abschliisse heroin; besonders in GroBbritannien 
ist dio Stimmung im Formeisengeschiift ziemlich fest. 
Auch der Eingang von Spezifikationen aus dcm Aus- 
lando war in den letzten Wochen recht rege.

Wir schlioBen nachstehend einige Angaben iiber 
das V e r h ii 11 n i s z w i s c h e n  l n l a n d  s -  u n d  
A u s l a n d s v e r s a n d  des Stahhverks-Verbandes an. 
Danach betrug in der Zeit vom 1. April bis 30. September 
d. J .  der Versand an Halbzeug 697 527 t, yon dieser Menge 
gingon 67,133 %  in das ln land und 32,86 %  in das Aus
land. In  Formeisen betrug der Gesamtyersand in dem-
selben Zeitabschnitte 934 430 t, hieryon entfielen 73,05 %
auf das ln land und 26,94 %  auf das Ausland. Der Gesam t
yersand an Eisenbahn-Obcrbaumaterial betrug gloich- 
zeitig 908 686 t, hieryon gingen 54,33 %  an das ln land 
und 45,66 %  an das Ausland.

Rheinisch -Westfalisches Kohlen-Syndikat zu Essen 
a. d. Ruhr. — In  dor am 23. d. M. abgehaltenen B e i .  
r a t s s i t z u n g  erfolgte dio Festsetzung der R  i o h  t  - 
p r e i s e  fiir das AbschluBjahr 1911/12. In  der nach
folgenden Zusammenstellung sind die bisherigen Preise 
und die am 1. April 1911 in K raft tretenden
neuen ais Grundlago fiir dic Verrechnung der Ver-
kaufspreiso dienenden Richtpreise gegenubergestellt. 
Danach sind folgende Veranderungen eingetreten: l .F c tt-  
kohlen: Dio Preiso fiir melierto Kohlen, bestmelierte 
Kohlen, Fórder-Schmiedekohlen, melierto Schmiedekohlen 
und Stiickkohlen I wurden um je 25 Ą f. d. t  ormaBigt. 
Der RichtpreLs fiir gowaschene NuBkohlen I und II 
wurde auf 13,25 .11 vereinheitlicht. Ein besonderer Preis 
fiir gewascheno melierto Kohlen wird nicht mehr notiert, 
da der Preis sich aus der Zusammensetzung ergibt. 2. Gas. 
und Gasflammkohlen: Dio Preise fiir Flammfórderkohlen, 
Gasflammforderkohlen, Generatorkohlen, Stiickkohlen I,
I I  und I I I  wurden um jo 25 Si und diejenigen fiir Gas- 
forderkohlen und gewaschene NuBkohlen V um je 50 Ą 
ermiiBigt. Der Richtpreis fur gowaschene NuBkohlen
I  und II w-urde auf 13,25 M  yereinheitlicht. 3. EBkohlen: 
Der Preis fiir bestmelierte Kohlen m it etwa 50 %  Stiick- 
gehalt wurde um  25 Si ormaBigt. 4. Magerkohlen: a) ost- 
liches Revier: Die Preise fur bestmelierte Kohlen und 
Stiickkohlen wurden um je 25 -Ą ermiiBigt. b) west- 
liches Revier: Der Preis fiir gowaschene NuBkohlen IV 
wurde um 1 ,H ermiiBigt. Die Preise fiir gewascheno 
Anthrazit-NuBkohlen I I I  sowohl fiir Hausbrand ais auch 
fiir Generatorfeuerung wurden auf 17,50 .ft yereinheit
licht. Die Notierungen fiir bestmelierte Kohlen m it etwa 
60 %  und m it etwa 75 %  Stiiokgehalt sollen in Zukunft
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A lte r
P re is

N e u e r
P re is

A lte r N eu er
P re is P re la

9,00 9,00
8,00 8,00
6,25 6,25
8,5C 8,50

9,25 9,25
10,00 10,00
10,CO 10,50
12,10 11,85
13,00 13,00
14,75 14,75
16,50 16,50
14,75 14,75
16,50 16,50
13,00 13,00
12,00 12,00
7,50 7,50

8,75 8,75
10,00 10,00
10,50 10,50
11,60 11,35
14,25 14,00
14,50 14,50
15,50 15,50
17,00 17,00
15,50 15,50
17,00 17,00
13,CO 13.00
12,00 12,00
6,25 6,25

8,50 8,50
9,75 9,75

i 10,25 10,25

A lte r
P re is

N eu er
P re is

1. F  e 11 k o h 1 c n.

Fordcrgruskohlen ...........
Fórderkohlen (25 %  St.). 
Mel. Kohlen (40 %  S t .) . 
Bestmel. Kolii. (50 %  St.) 
Forder-Schmiedekohlen . 
Melierte Schmicdekohlen 
Stiiekkohlen I ..................

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

Gewaschcne mel. Kohlen 
Gew. NuBkohlen I .........

I I . . . .
I I I  . . .
IV . . .
 V ....

Gewasch. NuBgruskohlen
Kokskohlen ......................
Gewascliene Feinkohlen .

2. G a s  - u n d  G a s -  
f l a m m  k o h l e  n.

Fordcrgruskohlen ...........
Flammforderkohlen . . . .  
Gasflammforderkohlen . .
G en era to rkoh lcn .............
Gasfórder- /  Sommer . .

kohlen |  W in te r .. . .  
Stiiekkohlen I ..................

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

Gew. NuBkohlen 1 .........
I I  . . .  .
III . . .
IV . . .
 V ....

Ungewasch. NuBkohlen [

9,25
10.50
11.50 
12,10 
11,CO 
12 00 
13,CO
12.75
12.25
12.75 
13,20
13.50
12.75
11.75
10.75 
10,00
11.25 
8,50

9,25
10.50
11.25
12.25 
12,00
13.00
13.50
13.00
12.50
13.50 
13,20
12.75
11.75
11.00
12.50

9,25
10,50
11.25 
11,85
11.25
11.75
13.25
12.75
12.25

, i 3 ;25\
/
12.75
11.75
10.75 
10,00 
11,25
8,50

9,25
10.25 
11,00 
12,00
11.50
12.50
13.25
12.75
12.25

|  13,25

12.75
11.75
10.50
12.50

NuBgruskohl. iib. 30 mm 
„ bis 30 „ 

Ungewasch. Feinkohlen . 
Gewaschcne „

3. E  B k o h 1 o n. 
Fordcrgruskohlen 10 j 5 
Forderkohlen m it 25 l " 

>, 35
Bestm. Kohlen ,, 50
Stiiekkohlen ......................
Gewaschcne \ Sommer 
NuBkohlen I | W inter . 
Gewasehene \  Sommer 
NuBkohlen I I  / W inter . 
Gew. NuBkohlen I I I  . . .

IV . . .
F e in k o h len ........................

i i i  
>J 8*

4. M a g o r k o h l e n .
a) O e s tllc h cs  R ev ie r. 

Fordcrgruskohlen 101 5 
Forderkohlen m it 25 { "5 

„ 35 | S 
Bestm. Kohlen „  50 I &
Stiiekkohlen ......................
K nabbelkohlen.................
Gewasehene ( Sommer 
NuBkohlen I ( W inter . 
Gewasehene /  Sommer 
NuBkohlen II  \  W inter . 
Gew. NuCkohlen I I I  . . .

IV . . .
F e in k o h len ........................

b )  W e s tl ic h c s  R c v łc r . 

F orderruskolilen  10 
Forderkohlen m it 25 , 

nr. I

Melierte Kolii, m it 45 
Bestm. Kohlen ,, 00 ,

,, ,, 75 I *
S tiiekkohlen......................
Gew. Anthra- (  Sommer 
zitnuBkohle I \  W inter . 
Gew. A nthra- j  Sommer 
zitnuGkohl. I I  \ W inter . 

Gcw.Anthr. I I I  f. Hausbr. 
Gew. AnthrazitnuBk. I I I  
fiir Goneratorfeuerung . 

Gew. Anthr. I I I  f. Kesself. 
Gew. NuBk. IV (8/15 mm) 
Ungewasch. Feinkohlen . 
Gewasehene Feinkohlen 
(bis 7 %  Asehe).............

5. K o k s .

Hochofenkoks I. Sorto 
II . „ 

III. „
GieBereikoks ....................
Brechkoks I  i nd 40/00,

40/70 m m ......................
„ I I  iiber 30 mm

II I  20 „
IV  unt. 20 „ 

Halb gesiebter und halb
gebrochener Koks . . . .

Knabbelkoks......................
Kleinkoks, gesiebt .........
Perlkoks, g e sieb t.............
Koksgrus ..........................

ii. B r i k e t t s .
I. S o r te ..........................

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

11.25
12.25
13.25
14.50
17.00
19.50
21.00
23.50 
18,00

17.50 
12,75
11.50 
5,00

6,50

10.50
15.50
14.50
19.00

19.50
19.00
14.00 
8,50

10.00
15.00
13.00 
8,00 
2,00

12,75 
12,00 
10, 0

11,25

14.50
17.00
19.50
21.00
23.50

j 17,60

12,75
10.50 
5,00

0,50

10.50
15.50
14.50
19.00

19.50
19.00
14.00 
8,50

10.00
15.00
13.00 
8,00 
2,00

12,75
11,85
10,00

wegfallen. 5. Der Preis ftir Briketts II. Sorto wurde um
15 St crmiiBigt. 0. Koks: Die Preise fiir Breeh- und Sieb- 
koks sollen nicht mehr wie bisher halbjahrlich, sondern 
den Wunschcn der Yerbrauclier entsprechend wieder 
jilhrlich festgesetzt werden. Der Preis fiir Brechkoks 
iiber 50 mm wurde auf 19 J l  festgesetzt und fiir Brech
koks 40/60 mm und 40/70 mm unveriindert auf 19,50 J l  
belassen. Die Preise fiir Hochofenkoks und Kokskohlen, 
die unverandert bleiben, werden auch in Zukunft halb
jahrlich festgesetzt. — In  der sich daran anschlieflenden 
Z e c  h e n  b e s i t z o r  y e r s a m m l u n g  wurde mitge- 
teilt, daB dio Gewerksehaft Johannessegen den Antrag 
gestellt hat, in das Syndikat ais Mitglied aufgenommen 
zu werden. Da der Antrag nicht mehr auf die Tagesord- 
nung gesetzt werden konnto, kann erst dic niichste Zechcn- 
besitzcrycrsammlung iiber dio Aufnahmo entscheiden.
— Dic Versand- und Absatzergebnisse im Oktober d. J ., 
yerglichen m it dem Yorm onat und dem Oktober 1909, 
gestalteten sich nach dem Berichte des Vorstandes wie 
in nebenstehender Zusammenstcllung angegeben ist. 
Wie der Yorstand zu diesen Ziffern ausfiihrte, hat 
sich dio allgemeino Marktlage im Oktober d. J . wenig 
yerandert. Der beim reehnungsmaBigen Absatz zu ver- 
zeiehnendeRiickgang von arbeitstaglich 12,481 oder 0,56%  
ist, da der Kohlenabsatz auf der yormonatigen Hohe 
blieb und der B rikettabsatz noch eine geringe Steigerung 
aufweist, lediglich darauf zuruckzufiihren, daB der Koks- 
absatz unter dem Einflusse der stiirkeren Bcziige im Sep
tem ber, zu denen die am 1. Oktober in K raft getretene 
Erhohung der Kokspreise yielfach Vcranlassung gegeben 
hatte, eine merkliche Abschwachung erfahren hat. Der 
Koksabsatz fiir Rechnung des Syndikates zeigt gegen

O k to b e r S ep t. Okt.
1910 1910 1909

a) K  o h  i e n .
G e s a r a t f o r d e r u n g ..............................
G e s a i n t a b s a l z ....................................
t te te i iig u n g  . . . . . . . .
I tech n u n £ sm 3 Q i(;c r  A b sa tz  . . 
D asse ib e  ln  % d e r  B e te llię u n ff  .

A rb e lts ta g l .  F o rd c ru n p  . . . .  
„ G e n a m ta b sa tz  . . . 
m rec h n u n ffs in . A b sa tz

1 “ 7182 
1 |  7149 
f -  6777 
)  a 5803 

85,t»  
26

\ „  276235 
J. o 274953 
J ~  233187

7073
7154
C775
5835

86,13
20

272027
275139
224435

6954
6860
6753
5545

82,11
26

267479
263839
213260

b) K o k s .
G e s a m tT e r s a a d .....................................
A rb e its t£ g llc h e r  Y e rs a n d  . . .

\  "* 1428241 
/  2  46072

1458052
48602

1267503
40887

c) B r i k e t t s .
G e s a m tT e r s a n d .....................................
A rb e its ta ^ iic h e r  Y e rs a n d  . . .

. . . .  ......-  ...................

\  293673 
/  a 11295

290107
11158

262296
10088

den Vormonat einen Riickgang von arbeitstaglich 2517 t 
oder 7,92 % , stellt sich aber doch noch um arbeitstaglich 
4046 t  oder 16,04 %  hoher ais im gleichen Monate des Vor- 
jahres. Der auf die Beteiligungsanteile der Mitglieder 
in Anrechnung kommendo K oksabsatz be trag t im Bc- 
richtsm onatc 74,95 (im September 81,21) % , wovon 1,18 
(1,29) %  auf Koksgrus cntfallen. Der B rikettabsatz 
beziffert sich auf 76,53 %  der Beteiligungsanteile gegen
76,75 %  im September. Die Abwicklung des Yersand- 
geschafts wurdo durch ungeniigende Wagengestcllung 
beeintrachtigt. Ueber die Gestaltung des Umschlag- 
yerkehrs in den Rhein-Ruhrhiifen geben die nachfolgenden 
Zahlen AufschluB. Es betrug:
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a) die Baba - b) die SchlfFs- 
zufuhr nach abfuhr v.den 

den Du isbu rg- genannten u.
Ituhrorter den Zechen- 

HJifen hafen
t t

1910 O k t o b e r ......................  928 934 1 202 458
„ Ja n u a r-O k to b e r . . . 10 097 285 12 851960

1909 O k t o b e r .....................  1010 351 1 229 056
„  J a n u a r-O k to b e r . . . 10 022 204 12 438 733
Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken in 

Dusseldorf.* —  W io in  d er am  19. N ovem ber abgehaltenen
V o r  s  t  a  n  d  s  a i t  z u n  g  festgeste llt w urde, is t  d ie  
L a g o  d e s  G o s c h  ii f t  s z w o i g o s zurzcit ziem lich 
befriedigend, d a  infolge s ta rk e r  N achfrago au s dem  1 n- 
un d  A uslandc dia B e triebe  m eist g u t beschiiftig t sind. 
A uch haben  d ie V orriite an  m ark tgang igen  W crkzeug- 
m aschinen sich geliclitct, wobei haup tsaeh lich  der ver- 
m eh rte  In lan d sb cd arf ais A bnehm er au fge tre ten  ist, 
w iihrend d as A usland  in  m ancher H in sic h t neuerdings 
w eniger K au flu st betiitig t. D ic Z unahm e d er N achfrage 
bereeh tig t zu d er E rw artu n g , dali es gelingen w ird, dio 
gesteigerten  Selbstkosten  in  besseren E ink lang  m it den 
Y erkaufspreisen zu bringen, d ic bisher n u r vereinzelt 
angem essen e rh o h t w erden konnten . V on nachteiligem  
EinfluB auf den  G esehaftsgang, nam entlich  in m ittle ren  
M aschinen, b le ib t d er am erikan ische W ettbew erb , der
u. a. infolge des D aniedcrliegens des am erikanischen 
A utom obilbauea u n d  des niedrigen deu tschen  E ingangs. 
zolles fiir W erkzeugm aschinen den  M a rk t in  D eu tsch 
lan d  bcein triich tig t u n d  auch  im u m str itten en  Auslands- 
gebiete dic leistungsfiihige deu tsche  In d u s tr ie  sehr s ta rk  
b ckam pft. A uch E ngland  t r i t t  im  A usland  se it einiger 
Zeit a is scharfer W ettbow erber auf, so daB d er deu tsche 
W erkzeugm aschinenbau, um  der g enann ten  auslandischen 
In d u str ie  crfolgreich begegnen zu konnen, die o ft cm pfoh- 
lene Spezialisierung w eiter ausgcsta lten  muB.

Berg- und Melallbank, Aktiengesellschaft zu Frank
furt a. M. — Metallurgische Gesellschaft, A. G. zu Frank
furt a. M. —  In  den am  22. d. SI. abgehaltenen  H au p t- 
Y ersam m lungen der beiden G esellschaften wurdo der
V o v s c h ni e 1 z u  n g  s v  e r  t  r  a g , ♦* wonach d as Yer- 
m ogen des le tz tg en an n tcn  U nternehm ens auf dio Berg- 
u n d  M ctallbank  gegen Gewiihrung von  A ktien  u n te r  Aus- 
schluB d er L iq u idation  iibergeht, genehm igt. D ie F irm a  
w urde in M c t a l l b a n k  u n d  M e t a l l u r g i s c h e
A .-G . um geandert.

Eiscn-Industrie zu Menden und Schwerte, Aktien-Ge- 
sellschaft in Schwerte. —  N ach  dem  B erieh te  des Yor- 
stan d es b rach te  d as abgelaufene G eschaftsjahr der Gesell
sc h a ft d e r allgem einen M arktlagc cntsprechcnd bessere 
B etriebsergebnisse ais das vorige G eschaftsjahr, schlieBt 
ab e r  nach  A ufzehrung der R iicklage m it einem Fehlbetrage 
von 135 084,30 J l.  D er Y erlust is t nach dcm  B eriehte 
zu einem  groBen Teilo d arau f zuriickzufuhren , daB das 
B erich tsun te rnelim en  sich entschlicBen muBte, den  Buch- 
w ert der A ktien  der Jo h a n n esh iitte  auf p ar i herabzusetzen. 
D ie H iitte  h a t  ebenfalls d as vcrflossene G eschaftsjahr m it 
einem  V erlustsaldo abgeschlossen. I n  der B ilanz der 
Jo h a n n esh iitte  stehen  ais A k tivum  die fiir die AufschluB- 
arb e iten  d er E isensteingrubo Jakobsk rono  aufgew endeten  
B etriigc; ob dic Grubo diese Aufw endungon rochtfertigcn  
wird, liiBt sich noch n ich t m it S icherheit sagen; hinzu 
kom m t die ungiinstige Lage der Siegerliinder reinen Hoch- 
ofenw erke. D as B erich tsun te rnehm en liiilt es dah er fiir 
notw endig , bei d e r  D urchfiih rung  der Zusam m enlegung 
ihres A k tien k ap ita ls  auf den  B uchw ert d er A k tien  der 
Jo h a n n e sh u tte  noch eine w eitere A bsehreibung yorzu- 
nehm en. —  D ie B eschaftigung der B etriebsanlagen des 
R e rich tsun tc rnehm ens m uBte auf m ittle re r H ohe gehalten  
w erden, d a  dic zum  T eil sehr yera lte ten  B etriebseinrich- 
tungen  einen okonom ischen B etrieb  n ich t zulieBen, viel- 
m ehr einer griindlichen E rneuerung  bediirfen. U m  das

U nternehm en w ieder auf eine d er N euze it en tsprcchcnde 
Leistung  zu bringen, w urde eine N euordnung  d er gesam ten 
Yerhiiltnisse vorgeschlagcn und  die A n trag ed er Y erw altung* 
in d er H aup tv ersam m lu n g  vom  27. J u n i d. J .  genehm igt. 
D urch  Zusam m enlegung u n d  Zuzahlung w urden 396S A ktien 
in V orzugsaktien  um gew andelt. Im V e rh a ltn is  v o n 2 ; lohno 
Zuzahlung w urden in  S tam m ak tien  zusam m engelegt 1732 
A ktien. M ith in  verb le ib t cin  A k tien k ap ita l von nom.
2 976 000 Jl Yorzugs- u n d  866 000 .11 S tu n m a k tie n , 
insgesam t also 3 842 000 J l. F erner wurdo eino Er- 
hohung des V orzugsak tienkap itals um  nom . 1 024 000 Jl 
vorgenom m en. Dio nouen A ktien  h a t  ein K o nso rtium  
zu pari ubernom m en m it der V erpflich tung , dieselben im 
Y erhiiltnis von 4 :  1 A ktie zum  K urso  von 105 %  m it 
D iyidcndenberechtigung u n d  4 %  S tiickzinsen ab  1. Ju li
1910 allen A ktioniiren gleichmiiBig anzubio ten .—  D as W erk 
erzeugte im  B erich tsjahre  51 017 (i. V. 41 024) t  L uppen  
und  S tahlb locke u n d  68 787 (66 190) t  S tab -, Fasson- und  
Bandeisen, W alzdrah t, bcarbeite to  S tangoneisen, D riih te  
und D rah tstifte . Y crarbeite t w urden  72 680 (72 034) t  
K ohlen u n d  K oks, 58 335 (46 709) t  R oheisen und  Alt- 
m ate ria l u n d  47 816 (44 980) t  R oliblocke, K n iippel und 
L uppen . D er W ort der berechneten  E rzeugnisse b e tru g  
6 277 462,80 (5 259 288,49) .11. B eschiiftigt w urden d u rc h 
sch n ittlich  1007 (1072) A rbeiter. Dio Jo h a n n esh iitte , die 
108 (123) A rbeiter beschiiftigte, erzeug te zusam m en 
32 947 (29 567) t  R oheisen. —  Dic Gewinn- u n d  V crlust- 
rcchnung  ze ig t einerseits 309 413,01 .li B etriebsgcw inn, 
13 780,23 .11 Z inseinnahm en u n d  160 .11 E innahm en  aus 
yerfallener D iyidende, anderse its 225 756,85 .11 A bschrei
bungen , 121 074,52 Jl allgcm eine U nkosten , 58 612,50 Jl 
Tcilschuldverschrcibungszinscn u n d  339 030 Jl E ffekten, 
A bschreibungen u n d  K u rsv erlu st. Z ur D cckung des ent- 
stehenden  V erlustcs von 421 120,63 J l wird d ie R iicklage 
m it 286 036,33 .11 herangezogen, so daB noch ein Y erlust- 
sa ldo  von 135 084,30 Jl verbleibt.

Haftpflichtverband der deutschen Eisen- und Stahl
industrie, V. a. G. — D er Y crband h a tto  im  111. V iertcl- 
jah re  eine Z unahm e yon 114 M itgliedern m it einer ver- 
sichcrten  L ohnsum m e von  5 776 000 .11 zu yerzeichnen.

Hiistener Gewerkschaft, Aktiengesellschaft zu Hiisten 
in Westfalen. —  W ie der B erich t des Y orstandes aus- 
fiih rt, dau erten  die Neu- und  U m bau tcn  zur U m w andlung  
des U nternehm ens aus einem  reinenW alzw erke zu einem 
gem ischten W reke w ahrend des abgelaufenen G eschifts- 
jahre? an. D er B etrieb  m uBte sich dah er in besonders er- 
schw erter und  beeintriichtigender W eise yoilziehen, w o
durch  sich auch  nach dem  B e rb h te  d e r  ungiinstige Ab- 
sehluB e rk la rt. Auch k onn te  yon einer yollen A usnutzung 
der N euanlagen noch keine Redo sein, obw ohl d er Um- 
sa tz  von 5 639 998,54 .H im V orjahro  auf 8 210 107,29 Jl 
im  B erich tsjah re  stieg. Zudem  w ar die G esellschaft gc- 
zw ungen, d a  infolge des un fertig  n Z ustandes d er zur 
W eite ry e ra rb e itu n j b estim m ten  A nlagen d ie R oheisen- 
bestande des U nternehm ens erheblich anw uchsen, sowohl 
R oheisen m it groBem V erlust zu yerkau fen  ais aueh R o h 
eisen auf L ager gehen zu lassen und  d ad u rch  erhebliche 
M ittel zu  b inden. D ie zu A nfang des J a h re s  1910 ein- 
setzende Besserung d er P rc isverhaltn isse  k onn te  der G e
sellschaft n u r in ganz bescheidenem M aBe zugu te  kom m en, 
da  d ie V erbraucher sich in d er H au p tsach e  fiir das laufende 
J a h r  voll eingedcekt h a tten . D as E rgebnis w urde w eiter 
noch d u rch  dic infolge d er B au- u n d  B etriebsverhiiltn isse 
ungew ohnlich hohe A rbeiterzah l sowie d u rch  dio schlechte 
G estaltung  d er L ohnyerhiiltnisse ungiinstig  bceinfluBt. 
AuBerdem yerzeichnet d er B erich t eine wenige T age um - 
fassenda A rbeitseinstellung eines T eiles d er L eute. —  
Die E ntw ick lung  d er g ep ach te ten  E rzgruben  b rach te  n ich t 
das erw arte to  E rgebnis; die G cw erkschaft sali sich  ge- 
nó tig t, b ere its  einen d ieser B etriebo auf/.ugeben. D ie E rz- 
fo rderung b e tru g  11 577 t . In  d er K okerei m uBto d ic  Kolcs- 
herstellung infolge kleiner R e p ara tu ren  an  den  K oksofen 
Yoriibcrgehend c ingesehrankt w erden ; h ierdu reh  w urde

* Ygl. S. 2054 dieses Heftes.
** Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 19. Okt., S. ISIS. * Ygl. „Stahl und Eisen" 1910, 6. Juli, S. 1183.
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auch  dor E rtra g  an  don N obcnerzeugńisson verringert. 
H erg este llt w urden 73 315 t  K oksj 252 t  T eer und  1142 t  
A m m oniak , w ahrend  2492 t  T eer u n d  1211 t  A m m oniak 
y e rsa n d t w urden. Auf d e r  H ochofenanlage w aren die 
beiden H ochofen ununtcrbrochcn  und  ohne S to rung  im  
B etriebe. E rzeu g t w urden 72 884 t Roheisen, von denen
37 247 t  im eigenen B etriebe v era rb e ite t w urden, w ahrend
31 068 t  zum  Y ersand  gclangtcn  und 4560 t  in  den B estand  
gingen. D er A bsatz an  S ch lackcnsand b e tru g  18 671 t. 
D ie G asreinigungsanlage wurdo w esentlich verbcssert und  
d ie P um penan lage y e rstiirk t. U eber tlic Mischer- und  
S tahlw crksanlagen te ilt  d e r B erich t m it, da 13 der B etrieb  
im a lten  S tahlw erke zu B eginn des G esckiiftsjahres ein- 
g es te llt w urde, bo da(3 scitdcm  die H erstellung  n u r in dem  
neuen W erke erfolgt. D abei ergab sich die N otw endigkeit 
eines U m lw ues der drei Oefen; beim  U m bau w urde gleich- 
zeitig  auf die S teigerung d er L eistungsfah igkeit d e r Oefen 
B e d ach t genom m en. A uch an  d er M ischeranlagc waren 
U inanderungen  erforderlich. F e rn e r w urden noch dio 
G eneratorenanlage vergroB crt, d ie S tahlw crkshalle  er- 
w eite rt u n d  d er B au  des v ie rten  M artinofens begonnen. 
H ergeste llt w urden im S tah lw erke 48 256 t .  Im  Block- 
walzwerke vollzog sich d er B etrieb  der neuen BlockstraBe 
u n te r  sehr schwierigen V erhaltnissen. M annigfachc Sto- 
rungen  m achten  eine w'esentlicho V erstiirkung des An- 
triebes der S traBe notw endig. Dio H erste llung  von aus- 
gew alztem  H albzeug belief sich auf 40 383 t. F u r  dio ge- 
s te igerte  E rzeugung an  S tah lb lócken  m uB te d ie  StoB- 
ofenanlage yergroB ert werden. Z ur A usnu tzung  der H itze  
der StoBofen w urden D am pfkessel bcschafft. A uch die 
V erladeeinrichtungen w urden w esentlich ausgesta ltc t. 
D er B e trieb  d er Feinblechw alzw erke in  H iisten  und  Bruch- 
hausen  w ar, nam entlich  in d er ersten  H iilfte  des Berichts- 
jahres, ebenfalls erheblichcn S tórungen  unterw orfen. Im  
F eb ru a r w urde eine neue W alzenstraB c in B e trieb  gesetzt ; 
d ie L eistungsfah igkeit stieg  d a m it um  etw a 700 t  m onat- 
lich. In  den  H usten er B lechw alzw erken w urden dio Gliih- 
ćifen, die Beizerei u n d  d ie K ranan lagen  u ingeandert, das 
D ressierw alzw crk m it elektrischcm  A ntrieb  yersehen und 
d ie D ressierstraBe yergroB ert. Im  W alzw erko B ruchhausen  
w urdo eir.e Reiho von Y crlcsserungen  durohgefuhrt. —  
D ie am  2. S ep tem ber v. J .  abgehaltene  H au p trc rsam m - 
lung beschloB eine N euordnung  der geldlichen Y erhalt
nisse nach  den  A ntriigen d er Y erw altung.*  Aus der 
N euordnung flossen der G esellschaft an  baren M itteln
4  500 000 J l  zu, woyon 3 500 000 Jl zu r Ablósung 
d er B ankschuld  verw endet w urden. Z ur D eckung der 
K osten  fiir N euanlagen standen  som it noch 1 000 000 M 
zur Y erfiigung; da  diese 2 600 000 M  e rfo rderten  u n d  die 
Bestiindo sich um  436 000 J l erhoh ten , yerblieb  ein un- 
gedeck ter R e s t von 2 300 000 M. D er Y erkaufspreis fiir 
d ie chcm ischo A bteilung b e tra g t 1 200 000 J i. D a die 
chcm iseho A bteilung fiir d ie Anleihe verp fan d e t w ar, w ird 
der E rlos nach E ingang  der le tz ten  R a te , d ie im  nachsten  
F ru h ja h r  fallig w ird, zu einer auB erordentliehen T ilgung 
der A nleihe ver\vendet werden. Z ur D eckung des Geld- 
bedarfs is t bei den  nahestohenden B anken  cin groBerer 
K re d it  in A nspruch genom m en w orden, der am  SchluB 
des G cschiiftsjahres 2 130 000 Ji botrug. D as G rund- 
k a p ita l d e r G esellschaft b es teh t nunm ehr aus 7 188 000 M 
V orzugsaktien u n d  281 000 .11 zusam m engelegten S tam m 
ak tien . Infolge d er geleistcten  Zuzahlungcn u n d  der Zu- 
sam m enlegung yon  A k tien  ergab sich fiir d a s  U n ter
nehm en ein  Buchgew inn von 3 031 000 J i . Z ur T ilgung der 
y o rjah rigen  U nterb ilanz  sind sodann d ie gesetzlieho Riick- 
lago m it 600 000 Jl u n d  die besondere R iieklago m it 
100 000 Jl heranzuziehen ; hierzu  t r i t t  der Buchgew inn 
au s  dcm  V crkauf der chem ischen A bteilung  an  d ie Holz- 
yerkohlungs-Industrie-A ktiengesellsehaft in  K on stan z  m it 
229 404,82 J l . D em gegeniiber b c lau ft sich d er V erlust- 
Y ortrag aus d er B ilanz yom  30. Ju n i au s  d en  beiden Yor- 
jah ren  auf 2 144 864,46 ,f{, wozu noch fiir auB erordentliche 
A bschreibungen 1 186 364,50 J l  h inzukom m en. Z ieht 
m an  dieso insgesam t 3 331 228,96 Jl von den  y o rstehend

borcehneten zu r V drfugung stehenden  3 960 408,82 Ji ji b, 
so Y erbleibt fu r das B erieh tsjahr ein R est von  (>29 175,86 Jl. 
Im  B crich tsjuh re  e rfo rderten  dio allgem einen U nkosten 
292 440,05 J l,  Zinsen usw. 197 791.22 J l,  S chuldyer- 
gehreibungszinsen 120 000 J l,  fiir V erbesserungcn der 
B c triebsoinrichtungen w aren 115 549,85 J l  aufzuw cnden, 
fiir schw ebendo V erpflichtungcn, Agio usw. sind 58 960 Ji 
zuriiekzustcllcn, dio o rdentlichen A bschreibungen be- 
laufen  sieh auf 879 355,45 J l,  w ahrend sich der Be-
triebsY crlust auf 325 544,49 Jl s te llt. Y on d iesen in s
gesam t 1 989 641,97 Jl gehen 109 885,63 J l  P a c h t-  u n d  
M fęteinnahm en ab. Von d en  sich d an n  ergebenden
1 879 750,34 Jl sind dio oben bercchneton 629 175,80 Jl 
abzuziehen, so daB noch cin ungedeck ter R e s t yon
1 250 580,48 Jl yerb le ib t, den  d ie  Y erw altung  auf
neuo R echnung  v o rzu tragen  yorsehlagt. —  Die 
zum  13. D ezcm ber einberufeno H aup ty ersam m lu n g  
soli den V ortrag  m it d o r F irm a  G a  b r i  o l  & B  e r g o  n - 
t h a l  in S ocst betreffend  den E rw crb  dieses U ntcr- 
nchinens * genehm igen u n d  BcschluB fassen Uber dio 
E  r  h o h u n g d  e s A k  t  i e n k  a  p  i t  a  I s um  900 000 ./C 
d u reh  A usgabe von 900 S tu ck  V orzugsak tien  m it Ge- 
w innberech tigung  seit dcm  1. Ju li  1910 u n te r  AusschluB 
des B ezugrechts der A ktioniiro  und  B cgebung d er neuen 
A k tien  an  H m . K arl B crg cn th a l in Socst.

Trierer Walzwerk, Aktiengesellschaft, Trier. — W ie dem  
B erich to  des Y orstandes zu en tnehm en ist, orzielto die 
Gesellschaft im  abgelaufcnen G eschiiftsjahro oinen Um- 
sa tz  von 1 551 421,30 (i. V. 943 560,32) J l.  D ie Gewinn- 
u n d  V erlustrechnung  erg ib t einen Rohgcw inn von  
477 945,08 J l.  Y on don nach A bzug yon  271 918,63 Jl 
fiir aligem eine U nkosten , P rovisionen, Z insen usw. und 
89500,65.(4 fiir A bschreibungen yerbloibenden 116525,80 J t  
sollen 6000 Jl der Riieklago zugefiihrt, 18 728,14 Jl Tan- 
tiem en an  A ufsich tsra t und  Y orstand  y e rg u te t, 6500 Jl 
zu B elolm ungen und  fiir W ohlfahrtszw ecko yerw endet, 
60 000 .11 ais D iyidcnde (8 % )  ausgesch iittc t und  
25 297,06 Jl einer besonderen Riieklago iiberw iesen w erden. 
D er U m schlag c rh o h te  sich nach dem  B erichto d u reh  dio 
allgem ein befriedigende B eschiiftigung auf dem  M etali- 
m ark te , dureh  neu  aufgcnom m eno F ab rik a tio n sa rtik e l 
sowie dureh  w eitere B etriebsvcrbesscrungcn. Dio in  der 
U m satzziffer ausgodriickte guto  Beschiiftigung m achte  
sich vornehm lich in der zw eiten H alfte  des B orich tsjahres 
bcm erkbar; dio V erkaufspreiso liielten  sich m it einigen 
A usnahm en ungefahr auf d e r H ohe des Y orjalires; gegen 
E nde der B erichtszeit konn ten  fiir einzelne A rtike l die 
Preiso im  miiBigen U m fango e rh o h t w erden. D ie Roh- 
stoffpreise begannen in d er zw eiten H a lf te  des G eschiifts- 
jah res anzuziehen; inzwischen w urden a llen thalben  
P re iserhohungen durchgefiihrt. D ie K ohlenpreiso blieben 
unyeriindert.

Russische Eisenindustrie, Actien-Gesellschaft in Glei- 
witz. —  D as abgclaufeno G eschaftsjahr w ar nach  dem  
B erichto des V orstandes fiir dio W erke d er G esellschaft 
ein J a h r  fo rtschre itender E n tw ick lung . Dio beiden W erko 
des U nternehm ens w aren in allen A btcilungen reiehlich 
m it A rbeit yersehen, u n d  sowohl E rzeugungs- ais auch  
V ersandziffern  konnten  bedeu tend  geste igert w erden. D ie 
U eberfiihrung der E katerinoslaw er F ab rik  nach  N isch- 
nednjeprow sk w urde in d e n  M onaten S ep tem ber bis Dezem- 
ber 1909 bew erkstclligt. Schon innerhalb  kurzer Z eit naeh
1 nbetriebnahm e der N euanlagen zu A nfang des laufenden  
Ja h re s  konnto oino groBere D urchschn ittserzcugung  und  
d am it eino allgemeino Verbilligung d er G estehungskosten  
erzielt werden. D as Saratow er W erk a rb e ite te  u n te r  yo llcr 
A usnutzung der B e triebsyorrichtungcn. D er R echnungs- 
w ert der im  B erich tsjahre zum  V ersand geb rach ten  F e r tig -  
erzeugnisse b e tru g  6 190 558,08 (i. V. 4 750 348,57) J l. 
Dic Verkaufserlose erfuhrcn  fa s t  ohne A usnahm e eine 
wesentlichc V crsehlechterung . E rs t in le tz te r  Z eit i s t  eine 
steigende R ich tung  der P re isno tierungen  w ahrzunehm en. 
D ie Gewinn- u n d  V erlustrechnung zeig t e in erse its  neben  
28 616,95 M  Y ortrag  u n d  58 204,42 M Z insgew inn

* Ygl. „Stahl und Eisen" 1909, 25. Aug., S. 1335/0. * Ygl. „S tah l und Eisen" 1910, 14. Sept., S. 1616.



2060 Stalli und Eisen. Ycreins-Nach richlen. 30. Jahrg. N r. 48.

582 008,12 M  E rtra g  des G esam tuuternehm ens, anderse its 
55 564,40 .11 U nkosten  u n d  B cam ten-T antiem c, 3599,80 ,H 
russische E inkom m ensteuer, 8229,25 M  V erluste  b e .  
K unden  und  242 583,59 Jl A bschreibungen. Von dem 
Reingew inne im  B etrage von 359 452,39 Jl werden
10 541,78 .11 der R iicklage zugefiihrt, 30 240 Jl fiir russische 
G ew innsteuer zuriickgestellt, 9324,29 Jl T an tiem en  an  den 
A ufsich tsra t v e rg u te t, 270 000 Jl D m d en d e  (0 %  gegen
4 %  i. V.) ausg csch iitte t u n d  34 340,32 Jl  au f neue R ech
nung yorgetragen. —  D er A ufsich tsra t h a t  beschlosscn, 
eine A nlage zu r H erstellung nah tlosor R ohre  zu bauen. 
Dio dazu u n d  zur S ta rk u n g  des B e triebskap ita ls erforder- 
liehen J l i t te l  von 6 000 000 .11 sollen zur H alfte  durch  
E rhohung  des A ktienkap ita is, zur H alfte  durch  A usgabe 
von Sehuldyerschreibungen au fgcb rach t werden.

Soeićte Anonyme des Laminoirs. Hauts-Fourneaux, 
Forges, Fonderics et Osines de la Providence, Marchienne- 
au-Pont (Belgien). —  D as am  30. J u n i d. J .  beendete 
G esclitiftsjahr zeig t einen R ohgew inn yon 0 136 703 (i. V.
4 311 095) fr. N ach A bzug von  3 403 430 (i. V. 2 324 428) fr. 
fiir A bschreibungen u n d  T ilgungen und  400 000 (i. V. 
310 000) fr. fiir T an tiem en  yerb le ib t ein  R einerlos von
2 333 333 (i. V. 1 066 666) fr., d e r  folgende V erw endung 
findet: F iir  d ie ordentlicho R iicklage 233 333 fr., fiir die 
Sonderriicklagc 900 000 fr., an  D iyidendcn 1 200 000 fr. 
(1 0 %  gegen 8 %  i. V. von  dem  friiheren A k tienkap ita l 
yon 12000000 fr). —  Mit dem  neuen G eschaftsjahro w urde 
das A k tienkap ita l auf 18 000 000 fr. e rhóht. D er Gc- 
sa m tu m sa tz  d er G esellschaft nah m  im  B erich tsjahre um
8 095 000 fr. zu u n d  errc ich tc  46183  000 fr., aus- 
sehlieBlich der L ieferungen des einen W erkes a n  das 
andere  im  B etrage  yon  m ehreren Millionen fr. —  D as 
sehr befriedigendo Ertrśignis re ich t sehr nahe  a n  das 
bis je tz t  beste  G cschaftsjahr 1899/1900 heran . Die 
fo rtgese tz tcn  Y erbcssorungen u n d  E rw eiterungen der 
B ctriebseinrichtungen, die zu einem  Teil im  B erich ts
jah re  beendet w erden konnten , tru g e n  w esentlich zur 
V erringerung der G estehungskosten bei, wiihrend gleich- 
zeitig die E rzeugung y e rs ta rk t w urde. A uch die noch 
in der E rrich tu n g  befindlichen N euanlagen auf fran- 
zosischem Boden, dereń Fertigstellung  u n d  Inbetrieb- 
nahn ie fiir 1911/12 in A ussicht genom m en ist, w erden die 
L eistungsfahigkeit des U nternehm ens einen groBen S ch ritt 
yorw iirts bringen. H ierzu is t in erster L inie d as in R ehon 
im  A ufbau begriffene T hom as-S tah lw erk  in V erbindung 
m it m ehreren neuen W alzenstraBen zu rechnen. —  Zur 
Roheisenherstellung w aren  sieben H ochofen w ahrend 
des B etriebsjahres s te ts  voll besetzt, davon  v ier in 
M archienne, zwei in  R ehon u n d  einer in H a u tm o n t; ins
gesam t w urden 302 225 (253 056) t  R oheisen erblasen. 
A uch die S tah lherstellung  d er drei W erke stieg yon in s

gesam t 257 030 t  im  Y orjahre au f 308 392 t  im  B e rich ts
jahre. D ie G ew innung eigener E rze der Zeche A m erm ont 
is t  ebenfalls s tand ig  gew achsen, w enn auch  infolge A rbeiter- 
m angcls n ich t in dem  erw arte ten  Mafie.

American Steel Foundries, Chicago. —  N ach  dem  
Jahresberich to*  erzielte die G esellschaft in dem  am  31. Ju li 
d. J .  abgelaufenen  G eschaftsjahre bei einem  U m satze yon 
17 173 740.9S # nach Abzug der B etriebs- und  V erw altungs- 
kosten  usw . 1 839 984,48 i' BetriebsiiberschuB u n d  R ein- 
e innahm en der T ochtergesellschaften sowie 50 087,60 $ E in 
nahm en aus Zinsen, D iskon t usw. V on diesen  insgesam t 
1 S96 07 2 ,0 8 #  sind  510 158,35# furZ insen, Schuldentilgung 
usw. und  355 093,05 # fiir A bschreibungen au f G ebaude, 
A nlagen, M aschinen usw. abzuziehen, m ith in  e rg ib t sich fiir 
dio G esellschaft eine R eincinnahm e yon 1 030 220,68#. D er 
B erieh t g ib t  noch einen R iickblick  iiber die le tz ten  fiinf 
G eschaftsjah re  des U nternehm ens. W ahrend  dic Ver- 
schiffungen der G esellschaft vor dem  1. A ugust 1905 
nicm als rd . 120 000 t  jiihrlich  iiberstiegen, b e trugen  sie 
fiir d io am  30. S eptem ber d. J .  beendeten  zw olf M onate 
iiber 205 000 t . D ie K ap ita lan lag en  ste llten  sich in  den 
fiinf Ja h re n  auf 1 710135  #, die A bschreibungen auf 
1 432 307 $. D er U m satz belief sich a u f  zusam m en 
68 030 955 § u n d  d io R e ine innahm cn auf 4 497 131 $, 
auBerdem  w urden  noch dem  S chuldentilgungsfonds 
727 S99 §  zugefiihrt.

Aus Japans Eisenindustrie. —  W ie w ir d e r „ D e u t
schen B ergw erks-Z eitung" ** en tnehm en, h a t  der D irek to r 
der japan isehen  fiskalischen S tahlw erke, G eneral B aron 
M akam uro, m it den  chinesischen H a n y a u g  I r o n  
a n d  S t e e l  W o r k s  einen zw anzigjahrigen K o n 
t r a k t  zur L ieferung yon jiihrlich 100 000 t  E isenerz und 
100 000 t  Roheisen abgeschlossen. Ja p a n , das w enig 
reich a n  natiirlichen  S chatzen  is t, is t  n ich t im s ta n d e , 
den  B edarf im  eigenen L ando zu decken.

Aufnahme von Salzsauro in den Spezialtarif IH .f
Die stiindige T arifkom m ission d er d eu tschen  E isenbahnen  
beschloB in ih rer S itzung  vom  15. u n d  16. S eptem ber, 
d ie A ufnahm e von bei d er H erste llung  von y erz in n ten  
Blechen (W eiBblechen), d ekap ierten  B lechen (d. h. solchen 
von yollstandig  reiner O berflache), yerz in k ten  D riih ten  
und  D rah tw aren  zum  Beizcu g eb rau ch te r Salzsiiure u n te r  
folgender neuer T arifste lle  zu em pfehlen: Salzsiiure,
eisonhaltige, beim  Beizen yon E isenw aren abgefallen .

* A uszugsweise w iedergegeben in „T h e  I ro n  A ge“ 
1910, 17. N o v „  S. 1111.

** 1910, 23. Nov. (N r. 274). 
f  S itzungs[berichte] N r. 102, S. 227/30.

Yereins - Nachrichten.
V er e in  d eu tsc h e r  E isen h u tte n le u te .
D er V orsitzende des V erw altungsrates der Burbacher- 

h u tte , H err H u b e r t  M ii 11 e r  - T  e s c h in Messancy, 
begeht a m  30. N ovem ber das Jub iliium  seiner 50jiihrigen 
T iitigkeit bei d er G esellschaft, wozu w ir ihm  unsere 
herzlichsten Gliickwunschc aussprechen.

FUr die Vereinsbibliothek sind elngegangen:
(Die E in*ender sind  durch * bezelcbnct.)

0 Zum Ausbau der Y erein sb ib lio th ek §  £3 
noch folgende Geschenke:
97. E insender: D e u t s c h e  M a s e h i n e n f a b r i k ,  A .G ., 

D uisburg.
Dingltr’s Polyteehnisches Journal. B and 51, 53— 163, 

165— 302. S tu t tg a r t  1834— 1890.
Publication industrielle des machines etc. P a r  A r m e n -  

g  a  u d  A i n  ć. Tom e 1— 12, 14— 18. P aris  1841— 1869.
„ V gI j>Stfthl und E;sen‘< 1908, 13. Mai, S. 712; 1910,

19. Okt., S. 1822.

sowie eine R e ihe  sonstiger iilterer Z eitschriften-B ande 
und  W erke yornehm lich au s  dem  G ebiete des E isen liu tten - 
wesens u n d  des M asehinenbaues.

Dieses u n s iiuBerst w illkom m ene G esehenk der 
D e u t s c h e n  M a s e h i n e n f a b r i k ,  A. G., zeigt 
e rneu t, wio w ertyoll derartigo  Z uw endungen fiir unsere 
B iblio thek sein konnen; denn  m it den  B iindcn yon D ing ler’s 
Poly techn ischem  Jo u rn a l w ird d er gróBte Teil einer 
Z eitsch riften re ihe  yo llstand ig , die zu ergiinzen d ie Biblio- 
theks-V erw altung  schon se it liingerer Z e it bem iih t w ar. 
Im m e r w ieder m ochten  w ir d ah e r d ie  M itg lieder und  
F reu n d e  unseres V erem es b itte n , unserer B ib lio th ek  zu 
gedenken, w enn irgendw o Z eitschriften  u n d  Biieher 
Terfiigbar w erden, die sich fiir unsere S am m lung  eignen. 
U nserer B iieherei a is e i s e n h u t t e n m a n n i s e h e r  
Fac h b ib lio thek  auf ih rem  Sondergcbiete die erste 
S telle in  D eu tsch land  zu yerschaffcn, is t das Ziel, das 
w ir a llm ahlich  zu erre ichen  hoffen.

D u s s e l d o r f ,  im  N ovem ber 1910.
D i e  G e s e h a f t s f t i h r u n g .
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W i l h e l m  F u n c k e  f .

Am  21. O ktober d. J .  yerschied in H agen  i. W . naeh 
kurzer schw erer K ran k h c it im  besten  M anncsalter unser 
M itglied K om inerz ien ra t W i l h e l m  F u n c k c .  D ic west- 
falische K leincisen industrie  v crlie rt in ihm  einen M ann, 
der uneigenniitzig  u n d  unabliissig m it groBem V crstandn is 
ihre In teressen  fo rderte , dio ganze deu tsche  In d u str ie  cin 
M itglied, das b es treb t w ar, die G egensatze der einzelnen 
G ruppen u n te rc in an d er sowie zw ischen A rbeitgebcrn  
und  A rbeitnehm ern  zu v crm itte ln , u n d  das V aterland  
einen  w arm herzigen P a tr io ten , der ihm  gerne d ien te  
m it allem , was cr geben konnte.

W ilhelm  Funcko  w ar am  8. Miirz 1850 ais Sohn des 
b ek an n ten  Industric llen  W ilhelm  F u ncke in H agen ge- 
boren. N aeh  dem  Besuchc d er R ealschule I . O rdnung 
seiner V a tc rs ta d t, dic er O stem  1874 nacli B estelien 
d er A b itu rien tenp riifung  verlieB, w urde er au£ W unsch 
seines V aters, der die kaufm iinnische A usbildung in 
erste r L inie a is notw endigc G rundlage fiir die T iitigkeit 
eines Ind u stric llen  erach te tc , L ehrling  in  einer Kaffee- 
groB handlung in F ra n k fu r t a. Main. H e rb st 1875 t r a t  er ais 
E in jahrig -F reiw illiger bei der rc itenden  A bteilung des Feld- 
artille rie-R cg im en ts N r. 4 in N au m b u rg  cin, bei welcher 
W affe cr sp iite r ais Reserveoffizier 
s ta n d , bis er ais H a u p tm a n n  der Land- 
w ehr abging. N aeh der M ilitiirzeit 
erw citc rte  cr seinen G esichtskrcis 
d u rch  A u fen th a lt im  A uslandc, in 
dem  cr k iirzere Z eit in Span ien  und  
P a ris  u n d  ein  ganzes J a h r  in E n g 
lan d , haup tsach lich  bei der bekan n ten  
S tah lfirm a Jo n a s  & Colver in  Sheffield, 
ye rb rach te .

In  die H e im a t zuruckgekehrt, 
iibcrlieB ihm  sein Y ater, der von 
seinen vielfachcn anderen  U ntcrneh- 
m ungen sehr in A nspruch genom m en 
war, ba ld  ein selbstiindiges A rbeits- 
geb ie t; naeh auBen hin w urde dies 
dad u rch  kenntlich , daB er bere its 1S81 
T eilhaber d e r  F irm a  F u n ck e  & H ueek 
w urde. Im  J a h re  1890 zog sich sein 
V ate r fa s t ganz von  d er In d u str ie  
zuriick  u n d  iibergab dem  Sohnc sei
nen A nteil an  der F irm a  F u n ck e  &
H ueek  und an  d er inzwischen auf- 
gelosten F irm a F u ncke & Elbcrs. Nacli 
dem  im Ja h ro  1890 crfolgtcn Tode des Y aters muBte 
W ilhelm  F uncke auch  d ie Sorge fiir dessen m annigfache 
iibrigen U nternehm ungen  u n d  B eteiligungen ubernehm en. 
E n tsp rechend  seiner A usbildung k iim m erte  er sich dabei 
Yorwicgend um  dio kaufm annische Seite, w ahrend  er 
die technischen E inzelheiten  den T eilhabern  iibcrlieB; 
tro tzd em  w ar er auch  iiber diese g u t  u n te rr ic h tc t und  
im m er ein cifriger F ó rderer jeglichcr F o rtsch ritte .

Sein Ila u p tin te re s se  w an d te  d e r  V crsto rbene der 
K leincisenindustrie  zu. In  seiner eigenen F irm a  F u n ck e  & 
H ueek , d ie  urspriinglich  n u r S ch rauben fab rik a tio n  be- 
trieben  h a tte , s tre b te  cr naeh  A usdehnung und  Vervoll- 
kom m nung; eine neue F a b rik  w urde im  S ta d tte il  Eckesey 
zuniichst fiir d ie F ab rik a tio n  fertiger H ufeisen  u n d  fiir 
die Scnkschm iederei e rrich tc t, allm ahlich  yergróB ert 
un d  sclilieBlich d u rch  N eub au ten  fiir das ganze W erk 
eingerichtet. E r  h a t  es noch erleb t, daB die ganze  F a b r i
kation , in  der je tz t  1200 A rbeiter gegen 432 im  J a h re  1881 
b eschaftig t w erden, au s  dem  im  a lten  S ta d tte il gelegenen, 
v iel zu eng gew ordenen u n d  unubersich tlichen  G ebaudc 
in d ie  neuen ra tionell eingcrich teten , m it E isenbahn- 
anschluB versehencn W erk sta tten  iibergefiihrt w orden ist.

D as B estrcbcn  des V crsto rbenen  g a lt  d e r Sam m lung 
der E isen fertig industrie  zur W ahrung  ih rer In teressen  
in den w irtsehaftlichen K am pfen  bei den  Zoll- und  H andels- 
Ycrtriigen, bei der G esetzgcbung und  Sozialpo litik  u n d

n ich t zum  w enigsten in d er S tiirkung  gegen die d rohende 
A ufsaugung d er gesam ten  E isen industrie  d u rch  wenige 
groBo R iesenw erke. N aeh  dem  V orbild  an d ere r groBer 
Industriezw eigc such te  er fiir dio K leincisen industrie  
einen Verein zu griinden, der deren  In teressen  naeh allen 
R ich tungen  w ahren  sollte, u n d  so t r a t  vor e tw a  12 Ja h re n  
d er Verein d er m ark ischen  K lcineisen industrie  in H agen 
m it je tz t  183 M itgliedern ins Leben, in dem  der V erstorbeno 
in reger u n d  uneigcnniitziger W eise a is V orsitzender w irk te. 
B ei den  V orberc itungen der neuen H andels- und Zollver- 
triigo w ar cr bes treb t, fiir dic gesam te K lcineisenindustrie  
bcsserc V erhaltn issc fiir die E in- und  A usfuhr zu erlangen, 
leider n ich t m it dem  gcw iinschtcn Erfolg, d a  bekanntlich  
d ie F ertig in d u strio  die K osten  fiir den  hoheren  S chutz 
der landw irtscliaftlichen  E rzeugung  bczahlcn m uBte. Bei 
der an c rk an n ten  u n d  unum w undencn  S o lid a rita t der 
In teressen  d er gesam ten E isen industrie  w ar er fiir A n trage  
auf W egfall d e r Roheisenzolle n ich t zu h aben , was ihm  
in m anchen  K reisen d er F crtig in d u strie  Y erdacht w'or- 
den  ist.

25 J a h re  h indurch  w ar er M itglied des G csam t- 
vorstande3 d er M aschinen- u n d  Kleineisenindustrie- 

B erufsgenossenschaft in D usseldorf 
und  23 J a h re  Y orsitzender von deren 
Sck tion  2 in H agen. F iir  d ie A rbeiter 
der eigenen B etriebe  sorg te  er durch  
F o rderung  d er K rankenhiiuser und 
du rch  S tiftu n g  groBerer Sum m en 
fiir die besondere U n tc rstiitzu n g  Hilfs- 
bediirftiger, wobei auch  die k ranken  
K inder n ich t vergessen w urden, die 
a lljahrlich  in  groBer Zahl in ein Sol- 
bad  geschiekt wurden.

D er G rundung  der A rbeitgeber- 
Yereine zur A bw ehr der U ebcrgriffe 
der A rbciter-O rgan isationen  sta n d  
der Y erstorbene anfangs n ich t freund- 
lich gegeniiber, weil er davon  eine 
Y erschiirfung d er Gegensiitze befiirch- 
te te ;  w iedcrholte u n berech tig te  Nie- 
derlegung d e r  A rbeit in B ctrieben der 
Um gegcnd iiberzeugten ihn  sehlicBlich 
davon , daB ein  Zhsam m enschluB der 
A rbeitgeber unum giinglich notw endig 
sei, u n d  n u n  ubernahm  er se lb st den 
Y orsitz des A rbeitgebcrvcrbandes in 

den K reisen  H agen  u n d  Schwelm. Zu seinem  groBen Leid- 
wesen kam  es in den  le tz ten  Ja h re n  ta tsach lich  zu h a rten  
K am pfen , in  denen  er personlich  so lange wie m oglich 
versuch te , das h a rte  M ittel der A u ssp errungh in tanzuhaiten . 
Im  le tz ten  Som m er h a t  er dic seiner G esundheit so not- 
w endigc E rholungsreise d er A rbeiterkam pfe wegen wochen- 
lang  h inausgcschoben u n d  h ierdureh  v ielleicht den  schlim- 
raen A usgang d er K ra n k h e it befordert.

W enn  d er Y erstorbene sich auch m it Y orliebe der 
K lcineisen industrie  w idm ete, so w ar cr doch auch auf 
anderen  G ebieten ta t ig  u n d  Y ie lfa c h  bedeutend  beteilig t, 
teils schon d u rch  seinen Y ate r, te ils du rch  eignen E n t- 
schluB; ch arak te ris tisch  w ar, daB cr sich von Akticngcsell- 
schaften  m oglichst fern  h ie lt u n d  ebenso A ufsichtsrats- 
ste llen  n u r u ngern  annahm .

Im  offen tlichen  Leben t r a t  e r fiir einen ruhigen 
F o r ts c h r itt  in allen  S taa ts-  und  K onm iunalangelegen- 
h e iten  ein. E r  w ar M itglied des K reistages u n d  K reis- 
ausschusses im  L andkreis H agen  und  des Bezirksnus- 
schusses in  A rnsberg, wo sein ruhiges u n d  sachvcrstandigcs 
A u ftre ten  u n d  sein R u f gesehiitzt war.

D ie Liicke, die W ilhelm  F u nckes H insch tiden  in 
der In d u str ie  gerissen h a t , w ird  lange fiih lbar se in ; was 
seine F am ilie  u n d  seine F reu n d e  an  ihm  Y e rlo re n  haben , 
d as kann  a n  dieser S telle n ich t b e rich te t und  gew iird ig t 
w erden.
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Z ahlung der Mitgliedsbeitrage. Fleischer, Karl, teclin . L eite r der Pfalzisohen
.... , ,,  . . .  , , Xoinv.. H agonburcer, Schw alb & Co.. H cttcnlcidelheini,
W ir g e s ta tte n  uns, unsero U erren  M itgtiedor d arau f B h ń n n f ilz

aufraorksaw zu machen, daB nach einem Vorsta„dsbe- FrkdrkC T ,i l l , .  d. Fa. Rutcr & Friedrich, chem. 
schlussodioMitghedsboifenige vor dem 1. Do*ombcrd. J .  Kftbrik> G . m, b . H>> | lannovcr> I ln  Moore 21.
zu za  i on sin . Massencz, D r. Carl, A ssistent a. d. Tcchn. H ochschule,

B reslau , K aiserstr. 88.W ir b itte n  im In te resse  eines gl&tton G cschaftsgangcs
um  re c h t bald igc JSnsendung d er noch rO ckstandigen Rei- ' Mftsc'h ;nęnillgcniellr do8 Hochofcnw.
trngc. L iibeck, H errenw yk i. Lubcckschcn.Dio bis zum 1. Dezcmber cl. J. n i c h t eineeganćonen 0 , ,, , , , ir v  ,. c -rr t i i i  rc i -w-Ł ?• i SeJiotti Ernst -‘1., iluttoningenicur, Kassel, łlolIundiRchc- Beitrago werden auf Kosten der betreffenden JMitglieder ^
d u rch  N achnalim o erhoben. DU Gcschafts/Uhrumj. S £ ™ g ° uń ,  Fr., J liino is S teel Co., South

A enderungen in der M ltgllederllste. W orks, Chicago, U. S. A.

Dicke, E nrin , B otriebsingcnicur d. F a . Gustaw B lass & V e r  s t  o r  b c n.
Solin, G. ni. b. 11., chem . F ab rik , C a te rnbcrg  i. Rheinl. Appcllojjl, Hugo, Kgl. Schw edischer K onsul, D irektor,

T)regcr, ® l'.=3ng. h. c. M., H au p tm an n  z. D ., D irek to r, D uisburg. 19. 11. 1910.
UroB-Lichtcrfeldo O., B erlinerstr. 23/24. Eckardl, Wilhelm, Ingenieur, Coln. 23. 11. 1910.

Hauptyersammlung des Vereins deutscher Eisenhuttenleute
am Sonntag, d en  4 . D c z e m b e r  1910, mittags [ 2 l/2 U h r ,  

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

Tagesordnung:
1. G csch a ftlich o  M itte ilu n g e n . K rn en m in g  e in es E b ro n m itg licd es .
2. W ah lo n  zum  Y orstam lo .
3. 50 Jahre deutscher Eisenindustrie. V o rtra g  von S r .^ n fl.  E. Schrodter au s D ileio ldorf.
4. Ueber die Verwendung von NicKelstahl im Bruckenbau. V o rtra g  von D ire k to r  F- Bohny a u s S to rk rndo .

D as gcmeinsdtaftlldie Mittagsmahl (5 M ark  fiir d a s  tro ck en o  G edeck ) findet um  3 '/s  U h r  s ta tt . Z ur E rin n o ru n g  
an  dio im  D ezom bor 1860 orfo lg to  G riin d u n g  des Y o rliiu fe rs  u n se res  Y e re in s  so li d as M ahl d u rch  A u fftth ru n g  
o ines F ea tsp io les ,,Im Stahlwerk" einon festlich en  C h a ra k te r  e rh a lte n .

Zur gefalligen Bcachtung!
N a c h  e inem  lle sc h lu sse  des Y o rs ta n d e s  is t dor Z u tr itt  zu d o n jen ig en  R au m o n  dor S tiid tisehon  T on lia llc , 

dio dor Y ero in  am  Y e rsa m m lu u g s ta g o  b e le g t ,  n u r  gog\;n o inon A usw eis g e s ta t te t,  w e lch o r dor E in lad u n g  
be igelogon  h a t.

E in fu h ru n g sk a r to n  f iir  G itsto w erd en  w ogon d es s ta rk e n  A m lran g cs  zu den Y arsa in m lu iig o n  n u r  in be- 
B e h r a n k t e r  Z ah l u n d  n u r d an n  a u s g e g e b e n , w onn d o r E inzufiilirondo  v o rh o r boi dor G oschiiftB filhruug u n te r  
g e n a u e r  A n g ab e  se in e r  A d resso  sc h rif tl ic h  a n g e m e ld e t w o rd en  i s t ;  k o inem  M itg liede  k a n n  m o h r a is  eine E in - 
f iih ru n g sk a rto  zu g es tan d en , und k e in  G as t m o h r a is  d re im a l o in gofiilirt w erdon .

D as  A uslegon  von 1’ro sp e k te n  u n d  daa A u fsto llen  von R e k la m o g o g o n stiin d en  in  don V ersa iiin ilu n g s-  
rau m en  u n d  Y o rh a lle n  w ird  n ic h t o rlau b t.

Wahrend der Vortrage bleiben die Tiiren des VortragssaaIes geschlossen. D io Y orB am m lungB teilnehm or w orden  
g e b e te n , dioso im  In to resso  d e r  Y o rtra g o n d e n  und Z u h o re r  g e tro tfen o  M aB nahm o zu b e a c h te n  u n d  zu uritor- 
s tiitzon . D o r B eg in n  d o r Y o rtrS g o  w ird  d u rc h  K lin g o lze ich o n  b ek a n n tg e g e b e n .

W i r  l a d o n  u n s e r e  M i t g l i o d o r  o i n ,  g e l o g o n t l i c h  d e r  II a  u p t v o r  s a m  m l u  n  g  d a s  i n  
d o r  B r o i t o n  S t r a B e  27 g o l o g e n e  ne ue  Ge s c h a f t s h a u s ,  i n s b e s o n d o r o  a u c h  d i o  E i n r i c h 
t u n g e n  d o r  B i b l i o t h e k ,  i n  A u g e n a c h  o i n  z u n o  h m  o n .  D i o  G e s c h a f t s r i t u m e  w o r d e n  z u 
d i o b o m  Z w e 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 o r  Z e i t  v o n 9 1/2 b i s  11 ' /a U  h  r  v o r  - 
m i t t a g s  g o o f f n o t  s o i n ;  f i i r  o n t s p r e o h e n d e  F i i h r u n g  w i r d  g o s o r g t .

A m  T ag o  vor d e r  H a u p ty e rsa m m lu n g , a m  S a m s t a g ,  d o n  3. D e z e m b o r  1910, a b o n d s  7 U h r  
y o ra n s ta lte t dio

Eisenhiitte Dusseldorf,
Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhuttenleute,

im  oberen Saale der Stadtischen Tonhalle eino Zusammenkunft, zu w e lch e r d o r Y orstam l a lle  M itg lied e r des Haupt- 
vereins f reu n d lio h s t o in lado t.

Tagesordnung:
1. Untersuchungen uber Arbeitsverluste in Kammwalzgerusten. (V o rb e r ic h t u b e r  die le tz te n  Y ersu ch e  d e r  K ra ft-

b ed a rfsk o m m iss io n .)  B e r io h te r s ta t te r : D ozeu t J. Puppe au s  B reslau .
2. Die Entwicklung der Gebliise bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Y o r tra g  yon Lohse au s  A ach en .

N a e h  don Y o r tra g e n  gemutliches Zusammensein in d en  o b e ren  I tu u m e n  d e r  T o n h a lle .
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Werk Bechem & Keetman in Duisburg.

Lageplan der Neuanlagen der Deutschen Maschinenfabrik A . G ., W erk Bechem &  Keetman in Duisburg.
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„ S T A H L  U N D  E I S E N “ 1 9 1 0 , Nr. 4 8 . Tafel XXXIII.

Die Neuanlagen der Deutschen Maschinenfabrik A. G ., 
Werk Bechem & Keetman in Duisburg.

A  =  S ch n it t  d u rch  d ie  n e u e  M o n ta g eh a lle .  B  = S ch nitt  d u rch  d ie  K le in d r e h e r e i .  C =  S ch n it t  d u rch  d ie  E isen k o n stru k t io n sh a l le .


