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T a g e s o r d n u n g :

1. G eschaftliche M itteilungen. Ernennung e in es Ehrenm itgliedes.
2 . W ahlen zum  Vorstande.
3 . 50 Jahre deutscher E isenindustrie. Vortrag von S r .^ n g . E. S c h r o d t e r  aus D usseldorf.
4. Ueber die Verw endung von N ickelstahl im Briiekenbau. Vortrag von Direktor ©r.^NfS- F. B o h n y  

aus Sterkrade.

I Jer Yorsitzende, Kommerzienrat Springorum, leitete die alle Raume der Tonhalle fiillendc Yer- 
sammlung gegen 12:i/.i Uhr mit folgenden Worten ein :
Euer E xzellenz! Meine Herren! Zur heutigen Hauptversammlung heiBe ich unsere Mitglieder, dic 

wiederum in groBer Zahl aus allen deutschen Gauen, wo immer nur Eisen erzeugt und verarbeitct wird, herbei- 
geeilt sind, herzlich willkommen und freue mich besonders, neben den Herren aus der Praxis auch eine statt- 
liche Anzahl von Yertretern unserer Technischen Hochschulen und Berglkademien, unter ihnen Se. Magnifizenz 
den Rektor der Technischen Hochschule zu A a c h e n  und den Direktor der Kgl. Bergakademie zu 
B e r l i n ,  begriiBen zu konnen.

Der heutige Versammlungstag triigt einen besonderen Charakter um deswillen, weil er eine Fiille von 
Erinnerungen aus der Geschichte des Vereins wachruft. Aus der kleinen, von der Geschaftsstellc zum heutigen 
Tage zusammengestcllten und Ihnen mit der Einladung schon zugesandten Schrift werden Sie entnommen 
haben, daB im November und Dezember des Jahres 18G0, also gerade vor 50 Jahren, deutsche Eisenhutten
leute zum erstenmal zu gerneinsamen Tagungen sich zusammengefunden und damals beschlossen haben, diese 
regelmaBig fortzusetzen. Wenn ferner einer unter Ihnen sich die Miihe gemacht hat, die Zahl der Yersamm- 
lungen zu verfolgen, die in Ausfuhrung des damahgen Beschlusses der Yorliiufer unseres Yereins, der T e c h - 
n i s c li e Y e r e i n  f ii r E  i s e n h ii 11 e n w e s e n und der aus ihm heiworgegangene Y e r e i n  
d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e ,  inzwischen in guten wic in bosen Tagen abgehalten haben, so 
wird er aktenmaBig gefunden haben, daB dic Mitglieder sieli 99nial vcrsammclt haben, so daB wir heute die 
lOOste Vereinsversammlung zahlen konnen. Wir werden im Laufe der heutigen Tagung Gclegenheit zu 
einem Riickblick auf die Geschiifte und die Entwicklung unserer Yereinstatigkeit haben, zuvor aber bitte ich 
Sie, meine Herren Mitglieder, mit mir unseren Ehrengasten herzhchen WillkommensgruB zu entbieten. AVir 
haben heute dic groBe Freude, Seine Exzcllenz den Herrn Staatsminister SDr.=i3fng. h. c. Frhrn. v  o n R h e i n -  
b a b e n  zum erstenmal an dieser Stelle ais denOberpriisidenten unserer schonen Rheinprovinz zu begriiBen; 
dabei gedenken wir lebhaft der langjahrigen Beziehuńgen, in denen wir zu Euer Exzellenz seit den neunziger 
Jahren zu stehen den Yorzug haben und die mit der Uebernahme der Geschiifte der Koniglichen Regicrung 
zu Dusseldorf durch Euer Exzellenz begonnen haben. Damals haben Euer Exzellenz unsercm Verein schon 
das lebhafteste Interesse entgegengebracht, ein Interesse, das Sie uns ais preuBischer Finanzminister fort- 
gesetzt bewahrt haben. Wer Euer Exzellenz Reden zum preuBischen E tat im Abgeordnetenhause verfolgt 
liat, wird sich davon iiberzeugt haben, wie Sie iiber die Entwicklung unserer Industrie in jedem Jahre genau 
untcrrichtct gewesen sind; auch erkennen wir dankbar die weitsichtige und nachhaltige Unterstiitzung an, 
die Sie der Yertiefung der technischen Ausbildung unserer Hutteningenieure haben angedeihen lassen. (Bravo!)

In dem jetzigen Priisidenten der Koniglichen Regicrung zu Dusseldorf, Herrn Wirki. Geheimen Ober- 
Regierungsrat Dr. K r u s e  haben wir ebenfalls einen warmen Freund unseres Yereins gefunden; ich begruBe 
ihn sowie den Prasidenten des Kgl. Oberlandesgerichtes zu Dusseldorf, Herrn Wirki. Geheimen Ober-
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Justizrat R a t h j e n ,  aufs hcrzlichste, cbenso den Landeshauptmann der Rheinprovinz, Herrn Regie- 
rungsprasmenten a. D. Dr. v. R c n v c r s ,  wie die weiter hier anwesenden Yertreter von Behordeh, die uns 
heute die Elire ihres Besuches erweisen, des Kgl. Eisenbahnzentralamtes zu Berlin und der Gewerbe- 
aufsichtsbehorde. Besonderes Bediirfnis ist es mir, auch noch Ihnen, Ilerr M a r s ,  ais dem Ober- 
biirgermeister der schonen Stadt Diisscldorf, in der unser Ycrcin seit Beginn seiner Tagungen 
seinen Sitz aufgcschlagcn hat, herzlich zu sagen, wie sehr wir uns freuen, Sic heute unter uns 
zu sehen, zumal da es heute leider das letztc Mai ist, daB Sie in dieser amtlichen Eigenschaft in 
unserer Mitte weilcn. Da wir aber hoffen diirfen, daB die personlichen Beziehungen zwischen Ihnen, 
sehr verehrter Herr Oberbiirgermeister, und der Industrie in Zukunft nicht geringer ais bisher werden, 
so geben wir dem Wunsche Ausdruck, Sie auch weiterhin zu den Unsrigen zahlen zu diirfen. Auch 
den Yertretern der uns befreundeten Yercine, die sieli heute besonders zahlreich eingefunden haben, danke 
ich hcrzlichst fiir ihr Erscheinen. Wir freuen uns, unter ihnen begrilBen zu konnen Yertreter des Yereins 
deutscher Ingenieurc, des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller und seiner Nordwestlichen Gruppe, 
des Yereins deutscher EiśęhgieBereicn, des Bergbauvereins zu Essen, des Yereins deutscher Maschinenbau- 
Anstalten, des Yerbandes deutscher Architekten- und Ingcnieum reine, der Schiffbautechnischen Gesell
schaft, des Yereins deutscher Chemiker und des Yereins fiir die Interessen der Rheinischen Braunkohlen- 
industrie. —  Ich gestatte mir nunmehr, das Wort Sr. Exzellenz dem Herrn Oberprasidenten zu erteilen.

Staatsministcr, Oberprasident der Rheinprovinz ® r .^ t ig .  h. c. und Dr. med. h. c. Freiherr von 
Rheinbaben: Meine hochverehrten Herren! Meines Amtes kann cs nicht sein, Ihnen die groBartige Ent
wicklung des jubilierenden Yereins heute vor Augen zu fuhren. Das wird von berufener Seite geschehen. 
Aber meines Amtes ist es und zugleieh eine liebe Pflicht meines Herzcns, dem Ycrein die herzliclisten 
Gluckwiinsche namens der Koniglichen Staatsregierung darzubringen. Funfzig Jahre im Leben eines 
Menschen sind ein gewaltiger Absclinitt, und wenn jeder eińzelne zuriickschaut auf filnfzig Jahre, die hinter 
ihm liegen, so wird cr sich mit Dank bewuBt, wie sehr er doch trotz aller Wechsel des Schicksals das Kind 
der ersten Jahre seiner Entwicklung geblieben ist, wie ihn durch alle Jahre hindurch die Erinnerung an den 
leitenden und fuhrenden Vatcr, die Erinnerung an eine geliebte Mutter gefuhrt haben. Gerade die ersten 
Geister unserer Kation haben sich nie aus dem holden Zauberbann ihrer Jugcnd, dem Zauberbann, der von 
Yatcr und Mutter ausgeht, befreien wollen. Je regelmiiBiger, je organischer die Entwicklung des Menschen 
vor sich geht, um so gedeihlicher ist im allgemeinen das Resultat. Selbst ein Genius wie Goethe riihmte sich 
noch in spiiteren Jahren des Zauberbannes von Yatcr und Mutter, indem er sagte: „Vom \'ater hab’ ich 
die Statur, des Lcbcns ernstes Fuhren, vom Mutterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren“. In den 
ersten Eindriicken liegt yielleicht das kostlichste Gut, das der Mensch sich vor Augen fiihrt, wenn er 
zuriickblickt. Beim jubilierenden Yerein ist, so mochte ich fast sagen, das Gegcnteil der Fali. Hier hat die 
Entwicklung sich nicht organisch, in Ankniipfung an das Geschehene vollzogcn, sondern immer neuere und 
gewaltigere Aufgaben sind an ihn herangetreten und haben ihn gezwungen, neue Bahncn zu beschreiten und 
mit nie geminderter Tatkraft der Schwierigkeiten Herr zu werden, die sich ihm entgegenstellten. Das gilt 
sowohl in technischer ais auch in wirtschaftlicher Beziehung. Diesen Gang, Ihnen meine Herren, die Sie sach- 
verstiindig sind, zu zeigen, halte ich mich enthoben. Ich brauche nur die Namen B e s s e m e r  und T h o m a s  
in Ihr GedUchtnis zuruckzurufen, um daran zu erinnern, welche grundsturzenden Aenderungen hervor- 
gerufen wurden, wie nicht nur die Technik, sondern geradezu die Wettbewerbsverhaltnisse unseres Yater- 
landes dadurch verschoben worden sind. Aber in allem Wandel der Technik, allen erhohten Anspriichen 
gegeniiber, hat sich die Tatkraft der deutschen Eiscnlnittenleute gewachsen gezeigt und ist vorangeschrittcn, 
trotz der stiirzenden Aenderungen. Was ich von dem technischen Gebiete sagte, gilt noch mehr von dem 
wirtschaftlichen Gebiete. Wie groB ist der Wandel gewesen auf dem wirtschaftlichen Gebiete in den funfzig 
Jahren! Ich brauche nur in Ihr Gedachtnis zuruckzurufen, wic in den siebziger Jahren unsere Eisenindustrie 
einem allmahlichen aber sicheren YerblutungsprozeB ausgesetzt war unter der Konkurrcnz des Auslandes, 
und wie cs die Fiirsorge Kaiser Wilhelms des GroBen und die machtvolle Initiative seines Kanzlers gc- 
wesen sind, die diesem YerblutungsprozeB ein Ende gesetzt und die Eisenindustrie wieder einem Gesundungs- 
prozeB entgegengefuhrt haben. (Lebhafter Beifall!) Wir alle stehen heute und fiir dic Zukunft unter dcm 
segensreichen Einflusse dieser bahnbrechenden Tat Ka i s e r  W ilh e lm s  I. und des F u r s te n  B ism a r c k .  
Wo wiire die ganze Entwicklung der Eisenindustrie, ihre enorine Steigerung und Yeryoilkommnung| wo aber 
auch die Lohnsteigerung der Arbeiterkreise geblieben, wenn die deutsche Eisenindustrie sich nicht dieses 
inachtvollen Schutzes hiitte erfreuen konnen. Die Segnungen unserer Schutzzollpolitik haben sich bis in die 
letzte Arbeiterhiitte ergossen, und wir freuen uns, daB sich die Arbeiter unter ihrem Schutze einer steigenden 
Lebenshaltung erfreuen. Die Wohltaten der Gesetzgebung haben sich in tausend Kanalcn unseres Yater- 
landes gezeigt, und ich glaube, keine Kation wird wagen konnen, diese Wohltaten unserer Heimat und unserer 
Eisenindustrie zu entziehen.

Aber, meine Herren, mit dem Rflckblick auf dic Yergangenhcit ist es noch nicht getan. Ich sagte 
schon, die deutschen Eisenhiittenleute haben cs verstanden, allen Schwierigkeiten zum Trotz, allen neuen Auf
gaben gegeniiber sieli ais Herren und Meister zu zeigen. Es klopfen aber stets neue Aufgaben technischer
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und wirtschaftlicher Art an die Tur. Sie alle wissen, daB in den nachsten- Jahren uns auch die Fragen der Er- 
neucrung der groBen Syndikate beschaftigen werden. Auch hier kann ich es nicht ais meine Aufgabe be- 
trachten, dic Tatigkeit der Syndikate zu beleuchten, aber auch hier mochte ich Sic bitten, riickwarts zu 
schauen, ehe wir diese Organisationen hatten; in die Zeiten, die den jiingeren unter ihnen noch nicht im Ge- 
dachtnis sind, wo oftmals alles himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrilbt war, wo in unserm Wirtschafts- 
leben mitunter eine kolossale lfaussebewegung entstand mit der Steigerung der Preise, der eine tiefe Baisse 
folgte mit Entlassung von Arbcitern, Sinken der Preise usw. DaB wir uns im allgemeinen trotz gewisser 
Schwankungen naeh oben und unten nicht mehr in diesem Extrem l)ewcgt haben, danken wir diesen Organi
sationen, dic unser Wirtschaftsleben vor diesen Schwankungen bewahrt haben. Diese Stabilitat unserem 
Wirtschaftsleben zu erhalten, insbesondere unserer Eisenindustrie, muB die groBte Aufgabe unserer Zukunft 
sein. Dies durchzufiihrcn, wird Opfer von jedem Einzelnen fordern, und zwar erhebliche Opfer, aber wir 
wollen der Hoffnung Ausdruck geben, daB die Interessen der Gesamtheit und die Interessen der Eisen
industrie auch Manner finden wird, dic bereit sind, die Opfer zu bringen im Interesse unserer vatcrlandischen 
Produktion.

Jl. H.! Ein Tag wie der heutige, der zu dankbaren Ruckblicken, aber auch zu einem ernsten Ausblick 
in dio Zukunft AnlaB gibt, bringt zu BewuBtsein, wie jeder von uns, insbesondere die deutsche Eisenindustrie, 
ein Teil des nationalen Schaffens ist, und wir uns diesem ersten Gebot des nationalen Schaffens untcrordnen 
miissen, wenn wir in nationalem Geiste handeln wollen. Dieser Ruckblick und Ausblick bringt uns zum Be
wuBtsein, welche wirtschaftlichen Segnungen uns zuteil geworden sind unter dem Schutze des Friedens 
und der Monarchie, wie wir dessen jeden Tag dankbar vor Gott gedenken sollen. Auch am heutigen Tage hat 
das Auge unseres allergnadigsten Landeshcrrn auf unserer Veranstaltung geruht, dic sein allergnadigstes 
Interesse gefunden hat. Es gereicht mir zur ganz besonderen Freude, mitteilen zu konnen, daB S e i n e  
M a j e s t a t  d e r  K a i s e r u n d  K o n i g geruht haben, anlaBlich der festlichen Veranstaltung, die uns 
heute zusamnicngefuhrt, verschiedene Auszeichnungen zu verlcihen und zwar Herrn Kommerzienrat W i 1 - 
h e l m  B r ii g m a n  n den Kronenorden dritter Klasse, Herrn Ingenieur O t t o  V o g e l  den Roten Adler- 
orden vierter Klasse, Herrn Bureauvorsteher R i c h a r d  L e m k e  den Kronenorden vierter Klasse.
Damit nicht genug, hat Seine Majestat weiter verliehen: Herrn Hiitteningenieur S r .^ n jg . li. c. F r i t z
W.  L u r m a n n  in Wilmersdorf den Kronenorden dritter Klasse und dem friiheren Hiittendirektor 
G u s t a v V e h 1 in  g den Roten Adlerorden viertcr Klasse.

Und meine Herren, was Ihnen vielleicht die meiste Freude maclien wird, wenigstens mir die meiste 
Freude bereitet hat, ist, daB S e in e  Ma j e s t a t  sich nicht begniigt liat, verdicnte Manner auszuzeichncn, sondern 
auch geruht hat, dem Yerein selbst eine Auszeiclinung zu gewahren, die sein dauerndes Interesse an den Be
strebungen der Eisenhiittenleute dartun soli. Seine Majestat haben dic Gnade gehąbt, fiir das neue Yerwal- 
tungsgebiiude sein B i l d  zu stiften. Das Bild soli durch das Hofmarschallamt zugcstellt werden. (Leb
hafter Beifall!) Wie ich liore, ist das Bild bereits eingetroffen.

Der Herr M i n i s t e r  f ii r H a n d e l  u n d  G e w e r b e hat dem Yerein ebenfalls ein Geschenk
ttberwiesen und dabei folgendes Schreiben hierher gerichtet:

„An dem berorstehenden Jubelfesto des SOjiihrigen Bestehcns des Yereins deutscher Eisenhiittenleute 
nehme ich lebhaften Anteil und spreche dom Yerein und seinen Mitgliedern zu diesem Ehrcntage meinen herzliehen 
Gluckwunsch aus. Der Yerein darf sieli riihmen, an der gliinzenden Entwickelung der deutschen Eisenindustrie 
wahrend des yerflossenen halben Jahrhunderts in der ver3ienstvollsten Weise mitgewirkt zu haben. Mit Genug- 
tuung und bereehtigtem Stolz blickt or auf seine orfolgrcielie Tatigkeit fiir die Ausbildung des praktisehen Huttcn- 
wesens und auf die bedeutsame, weit iiber die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannte Stellung, die er sieli errungen 
hat. Mogę er sich auch in Zukunft reichcr Erfolge erfreuen und der deutschen Technik wie dem deutschen Wirt
schaftsleben noch viclc fruchtbringende Anregungeri geben.

Ais Zeichen meiner Anteilnahme an dem .lubclfeste iiberweise ich dem Verein zwei ron Fischer modellierte- 
EisenkunstguCstucke, eino kiimpfende und eine triumphierendo Amazone nebst verzicrtcn cisernen Standem. Es 
sind von der in dem Jahre 1803 errichteten und in dem Jahre 1874 wieder eingestelltcn ,.Koniglichen EisengicBerci 
an der Panke" zu Berlin gefcrtigte Originale, welche Zeugnis geben von den Leistungen dieser seinerzeit ron den 
Fachleutcn ais Musterinstitut auf dem Gcbiete des Kunstgusses bczeichnetcn Anstalt.

Ich bitte, diese Stiicke, zu deren Uebersendung ich die Konigliche Bergakadomie reranlaBt habe, freundlichst 
cńtgegennchmen und ihnen cincn Platz in dem ror kurzem eingeweihten Yerwaltungsgebiiudć des Yereins ein- 
riiumen zu wollen.“ Sydow.

Also meine Herren, Sie werden kiinftig tagen unter dem von Seiner Majestat yerliehenen Bildnis, 
und ich wciB, daB der Geist, der Sie beseelt, sich nicht andern wird. Der Psalmist sagt: unser Leben wiihret 
70 Jahre, und wenn cs hoch kommt, so sind es 80 Jahre, und wenn es kostlich gewesen ist, so ist es Miihe und 
Arbeit gewesen. — Wir diirfen wohl vertrauen, daB yon diesem Wort o des Psalmistcn der erste Teil nicht in Er- 
fullung gehen wird, und daB das Leben des Yereins nieht nur 80 Jahre wahren wird, sondern getrost diirfen wir 
in die weitere Zukunft schauen. Wenn aber das Leben des Yereins kostlich gewesen ist, so ist cs MUhe und 
Arbeit gewesen. Mogen daher Miihe und Arbeit, aber auch der Erfolg dic Signatur Ihrer ferneren Tatigkeit 
sein, mogę das Leben des Yereins kostlich sein: kostlich fiir den Yerein, kostlich fiir die Eisenindustrie und 
kostlich fur unser gesamtes Yaterland.” (Sturmischer Beifall!)
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V orsitzender: Eiięr ExzeUęnz spreche ich namens des Yereins den herzlichsten Dank aus fur Ihre 
bcdeutungsvollen und Ireundliehen Worte.

M. II.! Die Mitteilung, die der Herr Oberpriisident uns gemacht hat, daB Seine Majestat uns aller- 
gnadigst sein Bildnis Yerliehen hat, bedeutet fiir uns eine ebenso groBe Ueberraschung wic tiefgehende Freude. 
Ich bin iiberzeugt, daB Sie alle freudig zustimmen, wenn ich namens des Yereins folgende D e p e s c h e 
a n d e n  K a i s e r  absende:

„Ew. Majestat, dem Schiitzer des Friedens und Sehirmherrn jeglicher deutschen Arbeit, durch dessen 
Allerhochstes Bildnis der Yerein deutscher Eisenhuttenleute heute eine ebenso hohe Ehrung wie tief- 
empfundene Freude erfahren hat, danken die zur 100 sten Hauptyersammlung vereinten deutschen Eisen
huttenleute aus tiefstem Herzen, geloben unentwegte Treue in guten und in bosen Tagen und rufen Ew. 
Majestat ein tausendfaches Gliickauf zu.” (Lebhafte Zustimmung!)

Ich crteile nunmehr das Wort Herrn Generaldirektor S c h u l z - B r i e s e n .
Generaldirektor Schulz-Briesen aus Dusseldorf: Meine hochyerehrten Herren! Der Yorstand des 

V e r e i n s f f l r  d i e  b e r g b a u l i c h e n  I n t e r e s s c n  i m  O b e r b e r g a m t s b e z i r k  D o r t -  
m u n d hat mir den ehrenyollen Auftrag erteilt, dem Schwesteryerein der deutschen Eisenhuttenleute zu 
seiner heutigen Feier des 50jiihrigen Bestchens die herzlichsten kameradschaftlichen Gliickwiinsche zu iiber- 
bringen, die ihren Ausdruck finden einmal in diesen beiden Bergmannsfiguren, die ich Ihnen namens des 
Bergbauvereins zu uberreichen die Elire habe, und dann in einem Schreiben, das ich mich beehren werde, im 
Wortlaut zur Kenntnis zu bringen:

Am 24. April 1904 konnte dor Vcrein deutscher Eisenhuttenleute in seiner jetzigen Verfassung auf eine
25 jiihrige auBerordcntlieh erfoigreielie Arbeit zuriiekblicken, und cs wurden ihm bei dieser Gelegcnheit An- 
■erkennungen und Gliickwiinsche aus allen Industrieliindern der Weit zuteil.

Mit hohem, bereehtigtem Stolze durfto der Vercin an diesem Ehrentage sich seiner Erfolge unter der Fiihrung 
seines allvcrehrten, unvergeBlichen Yorsitzenden, Herrn Gchcimrat 2v.=QNf[. h. c. Carl Lueg,  freuen. Wir bezeich- 
neten in unsercm damaligen Gliickwunschschreiben das Jahr der Keugcstaltung des Vereins mit roiłem Rechte 
ais einen Wendepunkt und Markstein in der Geschichte des deutschen Eisenhiittcnwesens.

Der Gedanke des Zusammenschlusses der gesamten deutschen Eisenindustrie wunle aber bereits 25 Jahre 
friiher unter dem Drucke der miGlichen wirtschaftlichen Yerhaltnisse, in denen die Eisenerzeugung unseres Landes 
schutzlos dem iibcrmaehtigen Wettbewerb des Auslandes > egeniiberstand, lebendig, und im Jahre 18G0 erfolgto 
unter Fiihrung von F r i e d r i c h  H ar k o r t ,  diesem Reeken und Streitcr fiir die nationalo Arbeit auf roter 
Erde, dessen Name in der wirtschaftlichen und politischen Geschichte unseres Vaterlandes unvergessen bleiben 
wird, dio Griindung des „Teehnisehen Yereins fiir Eisenhiittenwesen".

Diese Unistiindo lieBen damals den AnschluB an den Verein deutscher Ingenieure zweckmaBig erseheinen; 
aber mit den Jahren fiihlte der jungo, zum kriiftigen Baume herangewachsene SclioBling, daB er einer Stiitze nicht 
mehr bediirfe. Es war dies im Jahre 1879.

Die unter dem Kamen „Yerein deutscher Eisenhuttenleute" erfolgtc Keugestaltung vercinigte damals 327 
Fachgenosscn, deren Zahl bis heute auf 4700 angewachsen ist.

Schon diese Zahien allein liefern den Beweis der groBen wirtschaftlichen und nicht minder wissenschaftlichen 
Bedeutung der Bestrebungen, die sich Ihr Vcrein ais Ziel gesteckt hat.

Der rheinisch-westfalische Bergbau, dessen ZusammensehluB etwas friiher und zwar 1858 crfolgte, hat seit 
seiner Yereinsgriindung mit dem Schwesteryerein allczeit in den freundschaftlichsten Beziehungen gestanden, denn 
Kohle und Eisen, die Haupttriiger der inodernen Kulturentwicklung und der Macht unseres groBen Vaterlandes, 
gehoren untrcnnbar zusammen. Ein Band, fester ais Stahl, umschlieBt beide.

Der Bergbauliche Yerein hat mit dem Yerein deutscher Eisenhuttenleute allczeit bei der Losung der groBen 
Zeitfragen einig z usam menge wirkt, beide getragen von dem BewuBtsein, daB bei Ycrfolgung ihrer wirtschaftlichen 
Ziele die Forderung des Gemeinwohles eine Grundbedingung aller Arbeit bilden miisse.

Mogę das Band, das uns eint, allczeit uns fest umsohlingen!
Klit diesem Wutische rufen wir heute dom Yereine der deutschen Eisenhuttenleute ein floreat, crescat zu

und entbieten ihm cin kameradschaftliches Gliickauf auf seiner weiteren Fahrt zur Jahrhundertfeier.
Gleiehzeitig bitten wir Sie, ais ein auBeres Zeichen unserer Gliickwiinsche zur bleibenden Erinnerung an

den heutigen Tag die Kachbildungen der beiden Bergleute, deren Originale das neue Verwaltungsgebaude des
Allgemeinen Knappschaftsvercins schmiicken, giitigst entgegennehmen zu wollen.

Verein fiir die bergbaul i chen Interesscn im Oberbergamtsbezi rk Dortmund.
Bandebrock. Liilhgen. Funke.

(Die iiberreiehten beiden Bergmannsfiguren sind Werke des Bildhauers A. F r i s c h e in Dusseldorf.)
Vorsitzender: Herrn Generaldirektor S c h u l z - B r i e s e n  und dem von ihm yertretenen 

B e r g b a u l i c h e n  Y e r e i n ,  zu dem wir in engen Beziehungen stehen, danke ich herzlichst fiir den 
neuen Beweis freundschaftlicher Gesinnung und fiir die freundlichen Worte. (Beifall!)

M. H .l Gestatten Sie mir noch, etwas nachzuholen: Ich habe noch Ihre Genehmigung zu erbitten 
zur Absendung eines D an  k s c h r e i b e n s an Seine Exzellenz den Herrn H a n  d e 1 s m i n i s t e r fiir die 
auBerordentlich freundliche Spende und die herzlichen Worte, die er uns gewidmet hat. Ich nehme an, 
daB Sie damit einyerstanden sind. (Lebhafte Zustimmung!)

Das Wort hat Hr. Direktor K o r t i n g .
Direktor Johannes Kórting aus Diisseldorf: Meine sehr geehrten Herren! Namens des Ye r e i n e s  

d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e  habe ich die groBe Freude und Elire, Ihnen dessen herzlichste GriiBe und
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Gliickwfinsche zu iiberbringen. Es will mir scheinen, ais habe die heutige Feier cin besonders festliches An- 
sehen. Wird man doch unwillkurlich gezwungen, wenn man zuriickblickt auf dic ganze glanzvolle Ent- 
wicklung Ihres Vereines seit der Zeit seines Entstehens bis zum heutigen Jubcltage, diese mit der ebenso 
glanzvollen und fiir Deutschland unsagbar wichtigen Entwicklung der deutsehen Eisenindustrie, die cr ver- 
tritt, zu vergleichen. Die Entwicklung Ihres Yereines ist das getreue Spiegelbild der Entwicklung der letzteren. 
Mit besonderem Stolze kann diese Industrie auf Ihren Yerein sehen, der, wie es wohl kaum einem anderen 
moglich war, allezeit erfolgreich fordernd fiir ihr Interesse eingetreten ist und haufig genug mit kluger Yoraus- 
sicht die Wege zu ebnen lialf, die sie zu gehen hatte. ll ir  scheint unter yielen cin Fali besonders erwahnens- 
wert zu sein, vicllcicht weil er mir personlich nahe steht, dann aber siclier, weil cr wie kein anderer die Be
deutung des Yereins deutscher Eisenhuttenleute, aber auch die des Zusammenwirkens der geistigen 
Krafte deutscher Technik kennzeichnet. Ich meine dic E  i n f ii h r u n g d e s  G a s m a s c h i n e n -  
b e t r i e b e s  in die Eisenhutten. Kaum waren die ersten schuchtemen Yersuehe der Benutzung des Hocli- 
ofengases zu Kraftzwecken bekannt geworden, ais Ihr Yerein die Frage aufgriff und Gelegenheit zu weitestem  
Gedankenaustausch gab, so daB der GroBgasmaschine, deren konstruktive Gestaltung die Maschineningcnieure 
sich angelcgen sein lieBen, der Weg bereitet wurde und Deutsehlands Eisen- und Maschinenindustrie durch 
gemeinsame Tat an der Spitze dieser gewaltigen Neuerung marschierte.

Ich sagte, das Zusammenwirken der geistigen Krafte deutscher Technik. In der Satzung des Vereines 
deutscher Ingenieure kennzeichnen diese Worte den Zweck dieses Yereines. Zu ihm haben Sie sich auch 
dereinst bekannt und an ihm auch spaterhin immer festgehalten. Zwischen Ihrem und unserem Yerein haben 
einst engere Beziehungen bestanden ais heute. Kurz nach der Griindung schloB sich Ihr Yerein dem unsrigen 
ais Zweigverein an. Man hoffte damals, daB neben den Bezirksvereinen, die der wesentlichste Bestandteil 
des Vereines deutscher Ingenieure sind, sich in solchen Zweigvereinen die yerschiedenen technischen Sonder- 
fiicher zusammenschlicBen wurden, aber der Versuch hatte keinen Erfolg, und es entstanden keine weiteren 
iihnlichen Zweigyereine. So war es denn eine ganz natiirliche Entwicklung der Dinge, daB wieder eine 
Trcnnung eintrat. Die machtig wachsende Eisenindustrie yerlangte gebieterisch eine yollig selbstandige 
Vertretung, und der Verein deutscher Ingenieure muBte, wenn er aucli seinen Zweigverein ungern scheiden 
sali, diese Notwendigkeit unbedingt anerkennen. War yorher Ihr Yerein ein hocliangesehenes Glied des Gesamt- 
yereines, so wurde er uns, wie es bei der Trcnnung von beiden Seiten gewunscht wurde, hernach ein warmer 
Freund und ist es immer geblieben. Ohne Triibung haben die freundschaftlichsten Beziehungen dauemd be
standen, und ubierali, wo gemeinsame Interessen zu yertreten waren, hat man beide Yereine Schulter an 
Schulter gesehen. Was ware auch naturlicher gewesen ais das! HeiBt es in einem Beriehte von G r a s h o f , 
dem bedeutenden Techniker und damaligen Direktor unsores Yereines, den er gelegentlich der Mitteiluiig iiber 
die Trennung der Vcreine in unserer Zeitschrift yeroffentlichte, daB von den anfangs vorhandenen G2 Mit- 
gliedern Ihres Yereines bereits neun dem unsrigen angehorten, so kann ich feststellen, daB dieses Verhaltnis 
jetzt nocli ein ganz anderes geworden, und eine innere tiefe Zusammcngehorigkcit noch heute yorhanden ist. 
Ich habe beide Mitgliederverzeichnisse durchgesehen und gefunden, daB nahezu dic Halfte Ihrer Mitglieder 
auch unserem Yerein angehóren, und unter den Uebrigbleibenden sind eine groBe Zahl von Auslandern und 
Industriellen, so daB nur wenig deutsche Fachleute iibrig bleiben, die nicht beiden Yereinen angehóren. Und 
bliittert man iiltere Listen und Biicher durch, so findet man, daB unter den fiihrenden Mannern Ihres Yer
eines eine groBe Zahl war, dic auch in unserem Yereine an erster Stelle gestanden haben. Ist doch unser 
augenblicklicher Yorsitzender, Herr K u r t  S o r g e ,  der durch eine Reise nach Sfidafrika leider yerhindert 
ist, unsern Verein heute personlich zu yertreten, auch Mitglicd Ihres Vorstandes.

Der Verein deutscher Ingenieure wollte es sich nicht nehmen lassen, seinen GriiBen und Gliick- 
wunschen eine bleibende Gestalt zu yerleihen, wie Sie das aucli bei unserem fiinfzigjahrigcn .Jubil&um getan 
haben. In schlichten einfachen Worten hat er sie auf einem Gedenkblatt niedergelegt und er bittet Sic, 
diesem in Ihrem neuen schonen Heim ein Platzchen einraumen zu wollen.

Mit dem Wunsche, daB die Freundschaft beider Yereine allzeit ungctriibt erhalten bleiben mogę, daB 
aucli fiirderhin beide Yereine gcmcinsam gesteckte Ziele gemeinsam und mit glcichem Erfolge wie bisher 
zu erreichen suchen, ruft Ihnen der Yerein deutscher Ingenieure ein herzliches „Gliickauf11 zu. (Lebhafter 
Beifall.)

(Das von Herrn Direktor Korting im  Na men des von ilnn yertretenen Yereines iiberreichtc Gedenkblatt 
ist eine in leuchtenden Temperafarben ausgefiihrte Arbeit des Malers H a r o l d  T. B e n g e n i n  Charlottenburg.)

Vorsitzender: Herm  Direktor K o r t i n g und dcm Y e r e i n  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e  
danke ich herzlichst fiir die freundlichen Wunsche und das kiinstleriscli ausgefuhrte Gedenkblatt.

Ich erteile nunmehr Herm Kommerzienrat K l e i n  das Wort.

Kommerzienrat E. Klein aus Dahlbruch: Meine liocliyerelirten Herren! Der Y e r e i n  d e u t s c h e r  
M a s e l i i n e n b a u a n s t a l t e n  entbietet dem feiemden Yerein seine herzlichsten Gluckwilnsche zum 
heutigen Tage. Wir haben besonderen Grund, Gliickwiinsche darzubringen dem Yerein, der uns seit langen 
Jahren eine gastliche Stątie in seinem alten und in seinem prachtyollen neuen Heim gewahrt hat, und der
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uns seinen bewahrten Geschaftsfuhrer Herm Dr. S o h r S d t e r  zu unserer Hilfeleistung bereit gestellt hat, 
der es fertig gebracht hat, daB der Yerein deutscher Maschinenbauanstalten, der die wirtschaftlichen Inter- 
cssen des deutschen Maschinenbaues zu vertreten hat, heute schon eine geachtete Stelle in der Welt einnimnit. 
Maschinąnbau und Eisenindustrie sind so eng verbunden, daB man fast keine Grenie mehr ziełien kann. Sie 
haben in Yersammlungen und in Rcdcn, die gehaiten worden sind, stets gehort, daB sie Riicksichten auf ein- 
ander zu nehmen haben. Wir sind nun dankbar, daB man uns bei Ncuerungen im Maschinenbau stets entgegen- 
gekommen ist. Ich widerstehe der Yersuchung, Ihnen Wiinsclie, die der deutsche Maschinenbau der deutschen 
Eisenindustrie ans Herz legen mochte, heute yorzutragen. Ich hoffe, daB sieli dazu eine passendere Gelegenheit 
finden wird. Siefwissen, daB der deutsche Maschinenbau nicht so gut fundiert ist, wie die deutsche Eisen
industrie. Den deutschen Maschinenbau drUckt der Schuh an allen Ecken und Kanten; daB darin Wandel 
eintritt, und die Eisenindustrie dafiir m it eintreten mogę, dazu mochte ich heute eine kleine Anregung geben. 
M. H .! Der deutsche Maschinenbau hofft und wunscht, daB die guten Beziehungen zwischen Ilirem Yerein und 
dem Yerein deutscher Maschinenbauanstalten, die seit der Grundung bestanden haben, fortdauern mogen. 
In diesem Sinne rufę ich dem Yerein deutscher Eisenhuttenleute an seinem heutigen Jubeltage ein herzliches 
Gliickauf zu! (Bravo!)

Vorsitzender: Auch Herrn Kommerzienrat K l e i n  und dem Y e r e i n  d e u t s c h e r  M a - s c h i -  
n c n b a  u a n s t  a l t  c n  spreche ich den herzlichsten Dank aus fiir die ubermittelten freundlichen Wiuische. 
Ich hoffe, daB dio gute Nachbarschaft auch weiter anhalten wird.

M. H .! Es ist noch eine Reihe von Gluckwiinschen eingegangen, ihre Zahl ist aber so groB, daB ich 
sie nieht alle yerlesen kann. U. a. sind zu nennen ein poetischer Gliickwunsch eines Freundes des Hiiggel- 
schmieds (Geh. Kommerzienrat <3)r.=$ng. h. c. A. H a a r m a n n ,  Osnabruck), Telegramme von Pro
fessor J ii p t n e r v. J  o n s t o r f . des derzeitigen llektors der Technischen Hochschule in Wien, der 
K fi n i g 1. B e r g w e r k s d i r e k t i o n  S a a r b r u c k e n  und cin Schreiben der K o n i g l .  P  r e u B i - 
s h e n G e o l o g i s c h e n  L a n d e s a n s t a 1 1 folgenden Inhalts:

„An dcm Tage, an dcm sich dic Griindung des Vorgiingers Ihres fiir das deutsche Wirtscliaftsleben so auBer
ordentlich wichtigen Vereins zum fiinfzigsten Małe jahrt, moehten auch wir cs nicht unterlassen, in der Reihe der 
Gliickwunschenden zu erseheinen. Bestehen doch zwischen dem Yerein deutscher Eisenhiittcnleute und der PreuBi
schen Geologischen Landesanstalt vicle Bandę, die besonders in den letzten Jahren — was wir mit groBer Freude 
begriiBen — immer fester gekniipft worden sind, und die hoffentlieh in Zukunft auch festgehalten und moglichst 
noch inniger verwobcn werden. Jedenfalls sind wir mit Freuden bereit, das Unsrigc dazu beizutragen und unser 
Arbeitsgebict im Interesse der deutschen Eisenindustrie tunliehst weiter auszugestalten. Unsere Hauptaufgabe, 
die geologische Erforschung unserer heimisehen Erde und ihrer Natursehiitze und die Festlegung dieser Ergebnisse 
in den geologischen Spezialkarten, muB die Basis sowohl fiir die wissenschaftliche wie die wirtsehaftliche Beurteilung 
und Bewertung der natiirlichen Grundlagen aller auf den Schatzen der Erde sich aufbauenden Industrien sein und 
bleiben, insonderheit aber fiir die auf dem Yorkommen von Eisenerz und Kohle fuBenden Eisenindustrie.

Wenn die geologische Landcsaufnahme — infolge maneher in der Sache selbst liegenden Schwierigkeiten, 
infolge der vielen und vielseitigen Anforderungen aus allen Kreisen der Bevolkcrung, der Landwirtschaft und der 
Industrie an uns — nicht immer so schnell vor sieli geht, wie wir cs im Interesse der deutschen Industrie 
wohl wiinschen moehten, so glauben wir doch behaupten zu durfen, daB es uns gelungen ist, bei der Wahl der 
in Untersuchung genommenen Gebiete gerade solche zu bevorzugen, dereń baldige wissenschaftliche Erforschung 
fiir dic Industrie und besonders fiir die Eisenindustrie yon hohem Werte war und ist.

Daneben haben wir durcli maneherlci besondere Untersuehungen eingehender Art die Interesscn derjenigen 
Eisenhuttenleute, die gleichzeitig Besitzer von Eisencrzgruben sind, zu fordem gesucht. Wir durfen in dieser Hin- 
sieht an die Aufnahmen im Lahn- und Dillgebiet und an die Arbeiten im Siegeilande erinnern. Ist es dureh diese 
Arbeiten gelungen, Klarheit iiber die Entstehung und die Tektonik der Lagerstiitten zu geben, und auf Grund dieser 
Klarstellungen das Vorhandensein sowohl w ie auch die Auffindung von zum Teil bisher nieht vermuteten Eiscnerz- 
schiitzcn anzugeben und zu crmoglichcn, so glauben wir anderseits auch im Interesse der gesamten Eisenindustrie 
und der erzsuchenden Eisenhiitten ebenfalls dureh manchcrlei Untersuehungen gedient zu haben. Es sei uns ge
stattet, an dieser Stelle auf die Arbeit der kiirzlich erschienenen eingehenden ersten deutschen Eisenerz-Inventur 
hinzuweisen; es sei neben diesen, nur den Bezug heimischer Erze betreffenden Arbeiten auch erinnert an die 
schwebendcn Untersuehungen iiber die auslandischen EisencrzvorriUe und dereń Bedeutung fiir die Deckung des 
Erzbedarfs. der heimisehen erzsuchenden Eisenindustrie, jene Arbeiten, die auf Veranlassung des Unterzeiehneten 
von einer internationalen Kommission von Geologen und Eisenhuttenleuten zur Fortfiihrung des groBen Werkes 
des diesjiihrigen Internationalen Gcologenkongresses in Stockholm iiber die Eisencrzyorriite der Welt in Angriff 
genommen sind.

Diese Beziehungen geben uns die erfrculiche Veranlassung, Ihnen zu Ihrem Jubeltage unsere herzlichsten
Gliickwunsehe in der Hoffnung auszusprechen, daB es Ihnen besehert sein mogę, zum Wohle Ihrer eigenen \'ereins-
mitglieder, aber auch zum Wohle des gesamten deutschen Wirtschaftslebens hinfort eine ebenso crspricBliche Tiitig-
keit zu entfalten, wie bisher. , , , ,  rGluckauf!

D ie  K o n i g l .  P r e u B . G e o l o g i s c h e  L a n d e s a n s t a l t .  
Beyschlag.

Indem ich nunmehr zur Erstattung des G e s c h i i f t s b e r i c h t s  ubergehe, habe ich zur E n t 
w i c k l u n g  u n s e r e s  Y e r e i n s  zu vermerken, daB sie stetig vorangeschritten ist. Die Z a h l  
u n s e r e r  M i t g l i e d e r ,  die am 1. Mai 4620 betrug, hat sich mittlerweile auf 4755 erhoht. Aber auch 
der Tod hat in der verflossenen Geschaftsperiode wiederuni reiche Ernte gehaiten; ich erinnere daran, daB 
wir den Yerlust des Geheimrats C a r l  R o c h 1 i n g in Saarbriicken zu beklagen gehabt haben, dessen Karne 
in der deutschen Eisenindustrie zu hohem Ansehen gelangt ist. Ferner verloren wir unsere oberschlesischen
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Freunde Generaldirektor W o 1 f f und Bergrat P i c 1 c r sowie die ehemaligen Bergwerks- und Hiitten- 
direktoren H o f f m a n n  und S c h r u f f ,  Kommerzicnrat W. F u n c k c  und unser altes Mitglied 
B r a n d e n b u r g .  Zur Erinnerung an ihr Andenken wie an dasjenige der sonstigen Freunde, deren 
Ycrlust wir schmerzlich empfinden, bitte ich Sie, sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Ais das wichtigste Ereignis des Jahres habe ich festzustellen, daB seit unserer letzten Zusammen- 
kunft das n e u e  G e s c h ii f t s h a u s fertiggestellt worden ist, so daB der Yorstand es am 4. November 
der Geschaftsfiihrung zum Gebrauch zu iibergeben in der Lage war. Wahrend der kurzeń Zeit, in der das 
Haus und die Bibliotheksraume bislang benutzt worden sind, hat sich ein Uebclstand nicht gezeigt, vielmchr 
haben sich die Einrichtungen ais durchaus zweckmaBig erwiesen; wie Sie sich vielleicht auch durch Augen- 
schcin tiberzeugt haben oder iiberzeugen werden, sind die Einrichtungen ohne Prunk, abersolide und praktisch 
getroffen. Der Yorstand hatte an jenem Tage Yertreter der Behorden, Firmen und Personen, die an dem 
Zustandekommen unseres Neubaues und der weiteren Unterhaltung der Bibliothek tatkriiftigen Anteil ge- 
nomincn haben oder noch riehmen, zu einer kleinen Einweihungsfeier eingeladen. Allen Beteiligten an dieser 
Stelle nochmals den Dank des Yereins fiir die gewahrte Unterstiitzung und Forderung auszusprechen, ist mir cin 
lebhaftes Bediirfnis. Sie alle, meine Herren, werden gebeten, auch von unseren Einrichtungen Kenntnis zu 
nehmen, damit Sie im gegebcnen Falle sich ihrer zu bedienen vermogen, auf daB der mit dem Neubau ver- 
folgte Zweck móglichst vollkommen erreicht wird.

In besonderem MaBe ist der Umzug in das neue Dienstgebaude unserer B i b l i o t h e k  zugute gekommen; 
denn die Riiume, dic der Bibliothek jetzt zur Yerfiigung stehen, lassen nicht nur eine iibersichtliche und 
zweckmaBige Ąufstellung der vorhandenen Biicher und Zeitschriftenbestiinde zu, sondern ermoglichen es der 
BibliotheKf-Yerwaltung auch, den inneren Ausbau der Bibliothek planmaBiger und rascher ais bisher zu fordern. 
Um so willkommener wird cs uns daher sein, wenn wir uns auch fernerhin der dankenswerten Zuwendung 
techniseher Werke und Zeitschriften aus den Kreisen derer zu erfreuen haben werden, die mit uns der Ansicht 
sind, daB eine eisenhiittenmannische Fachbibliothek, wie wir sie allmahlich zu schaffen hoffen, fiir alle Zweige 
unseres Berufes notwendig ist und der Eisenindustrie in ihrer Gesamtheit nur von Nutzen sein kann. Dank 
dor ruhigen Arbeitsstatte, die der Lesesaal den Besuchern der Bibliothek bietet, hat die Benutzung der 
Bibliothek sich neuerdings derart gehoben, daB in Zukunft auch nach dieser Richtung hin dic Erwartungen 
sich erfiillcn diirften, die wir gehegt haben, ais wir bei unserem Neubau auf die Bedurfnisse der Bibliothek 
in hervorragcnder Weise Rticksicht nehmen zu mussen glaubten.

Unsere Z e i t s c h r i f t  „ S t a h l  u n d  E i s c n“ hat sich ebenfalls erfreulich weiter entwickelt. 
Dic Geschaftsfuhrung sucht nach wie vor ihre Aufgabe, unsere deutschen Ęisenhiittenleute iiber alle auf unserem 
Gebiete sich abspielenden Yorgange zu untcrrichten, zu erfiillcn. In der Leitung der Zeitschrift findet insofer.i 
eine Aendcrung statt, ais vom 1. Januar n. J. ab ais verantwortlicher Schriftleiter des teehnisehen Teiles der 
Zeitschrift nicht mehr, wie wir dies seit mehr ais einem Yierteljahrhundert gewolmt sind, der Name unseres 
Gęśchaftsfiihrers, Herrn E. S c h r o d t e r ,  auf dem Titelblatte erscheinen, sondern der seines
Stellvertreters, des Herrn ®r.=£jitg. O. P e t e r s e n ,  treten wird. Diese Acndcrung erfolgt auf Wunsch 
und Antrag des Geschliftśfiihrers, der es fiir seine Pflicht halt, nach 30 jithriger Tiitigkeit die nach auBen ver- 
antwortliche Stelle einer frischen und jiingercn Kraft zu iibertragen. Da aber Herr S c h r o d t e r
sich zur Genugtuung des Yorstandes bereit erklart hat, die Yerantwortlichkeit dem Yorstande und dem Yerein 
gegeniiber weiter zu tragen, und wir im Yorstande tiberzeugt sind, daB die Herren S c h r o d t e r  und 
P e t e r s e n  Hand in Hand arbeiten werden, so diirfte es sich um einen Yorgang handeln, der keine ein- 
schneidende Aenderung fur die Gegenwart, aber eine Sicherstellung der Geschiiftsfiihrung fiir die Zukunft 
bedeutet.

Was die von unserem Yerein zurzeit aufgenommencn und betriebenen K o m m i s s i o n s -  u n d  
S p e z i a l a r b e i t e n  angeht, so ist dariiber folgendes mitzuteilen:

Die in meinem letzten Bericht ais bevorstehend erwahnte Herausgabe der 7. Auflage der „G e m e i n -  
f a B 1 i c h e n D a r s t e l l u n g d e s  E  i s ę n h ii 11 e n w e s e n s“ ist jetzt erfolgt. Die in manchen Teilen 
erweiterte und auf den heutigen Stand der Dinge gebrachte neue Auflage hat sich wie ihre Yorgangerinnen 
bislang einer sehr beifalligen Aufnahme zu erfreuen gehabt.

Die in die Wege geleitete Neubearbeitung der „V o r s c h r i f t e n  f ii r L i e f e r u n g v  o n E i s e n  
■u n d S t a h 1“ geht nur langsam vorwiirts, da die Umarbeitung einiger Abschnitte und die dazu nótigen Yer- 
handlungen sieli langer hinausziehen ais uns selbst lieb ist.

Die K r a f t b e d a r f s k o m m i s s i o n hat die in meinem letzten Bericht erwahnten Arbeiten iiber 
Yersuche an einer Dampfumkehrmaschine und Yertikaldruckversuche an Walzwerken zu einem vorlaufigen 
AbschluB gebracht. Die hieriiber erstatteten Berichte, die von Herrn SBr.s^ng. P  u p p e  verfaBt sind, der 
zugleich auch die Versuchsarbeiten selbst geleitet hat, sind in einer besonderen Broschure, die in unserem 
Yerlage unter dem Titel „Weitere Yersuche iiber den Kraftbedarf an Walzwerken" erschienen ist, nieder- 
gelegt bezw. in Nr. 43 und 44 von „Stahl und Eisen11 veroffentlicht worden. Die Kommission hat auf An
regung des Herrn Dr. Puppe vorgeschlagen, zur Erganzung der bisher unternommenen Arbeiten Yersuche 
iiber die A r b e i t  s v  e r 1 u s t e i n K a m i n w a l z g c r t i s t e n  einzuleiten. In Wiirdigung des Um- 
standes, daB unsere Kenntnisse iiber den Wirkungsgrad von Kammwalzgeriisten und des Arbeitsvcrlustes
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in diesen wichtigen Walzwerkselementen noch sehr oberflachliche sind, hat der Vorstand gerne seine Einwilli- 
gung zur Aufnahme dieser Versuche gegeben. Unter freundlicher Mitwirkung der D e u t s c h e n  Jl a - 
s e h i n e n f a b r i k  A. G. zu Duisburg und der M a s e h i n e n f a b r i k  v o r m.  G e b r .  K l e i n  zu 
Dahlbruch, die drei vollstandige Kammwalzgeriiste zur Verfiigung stellten, und der S i e m e n s -  
S c h u c k e r t w e r k e  zu Berlin, dic ihren groBen Yersuchsstand nebst Motoren, Dynamos nebst allen 
Hilfsmitteln in liberalster Weise in den Dienst der Sache stellten, sind die ersten Versuche jetzt zur Durch- 
ftthrung gckommen. Ueber die interessanten Ergebnisse derselben hat Herr 2)v.=Qng. Puppe gestern 
abend einen Vorbericht in der Yersammlung der Eisenhiitte Dusseldorf erstattet. Dic Yereinszeitschrift 
wird bemuht bleiben, auch der Allgemeinheit dieses Materiał baldmoglichst zu vermitteln. Nach Ansicht 
der Kraftbedarfskommission konnen diese ersten Berliner Yersuche nur den Anfang einer liingeren Reihe 
von Versuchen bilden, die nach Móglichkeit auf Grund der jetzt gesammelten Erfahrungen fortzusetzen 
sind, mit dem Endziel, im Walzwerk selbst diese Yersuche schlieBlich durchzufiihren. Ueber die weiter in 
dieser Sache vorzunehmenden Schritte schwcben noch Erwagungen innerlialb der Kommission.

Die H o c h o f c n k o  m m i s s i o n hat mit ihren zwei Unterkommissionen in dem von mir in meinem 
letzten Berieht* angedeuteten Sinne weitergearbeitet. In einer gestern abgehaltenen Gesamtsitzung dieser 
Kommission, zu der von iiber 50 deutschen Hocbofcnwerken in stattlichcr Zahl Yertreter entsandt waren, 
wurde iiber den Stand der Arbeiten folgendes berichtet:

Die in Gemcinschaft mit dcm Deutschen Betonverein geplanten V e r s u c h e f i i r d i e V e r w e n d -  
b a r k c i t v o n H  o c h o f e n s c h 1 a c k e n z u B e t  o n sind insofern eingeleitet, ais der Yerein in Ueber- 
einstimmung mit dem Betonverein an den Herrn Minister der offentlichen Arbeiten eine Eingabe gerichtct 
hat, m it der Bitte, die Bildung einer Kommission zu vcranlassen. Diese soli unter Mitwirkung der Behorden 
und der beiden beteiligten Yereine ein Yersuchsprogramm vereinbaren m it dem Endzwecke, Klarheit iiber 
die Verwendbarkeit von Hochofenschlacken zu Betonzwecken herbeizufiihren. Das Arbcitsministerium hat 
unseren Antrag an den deutschen AusschuB fiir Eisenbeton weitergegeben, der in seiner Sitzung vom 
10. Dezcmber d. J. iiber ihn befinden wird.

Der der I [ochofenkommission angegliedertc A u s s c h u B  f ii r K o n z c s s i o n s a n g e l e g c n -  
h c i t c n setzt seine Arbeiten unter erfreulicher Mitwirkung der beteiligten Werke stetig fort. Es kann be
richtet werden, daB die Werke in vielen Fallen gerne von dem sachverstandigen Rat dieses Ausscbusses 
Gebrauch machen und ihm fortlaufend Materiał zur Kenntnisnahme und Begutachtung unterbrciten.

Dic in meinem letzten Berichte ausgcsprochcne Bitte, die Hochofenkommission, nachdem einmal das 
Fis gebrochen war, mehr und mehr zu einer Stelle gemeinsamer Aussprachc iiber technische Angelegenheiten 
im Kreise der Kollegen zu machen, bat erfreulicherweise Gehor gefunden. In der gestrigen Sitzung hat die 
Kommission eine Reihe von interessanten Mitteilungen entgegennehmen konnen. Ich nenne u. a. Berichte von 
Herm Direktor I) r e s 1 e r in Creuzthal „Mitteilung uber eine Hochofenexplosion“, Direktor Iv n a f f in Wissen 
„Beitrag zur Frage iiber die Ver\vcndung von Hochofenschlacke zu Beton", Direktor M a t  h i a e in Bruck- 
hausen „Bemerkungen iiber das Steigen der Gichttemperatur wahrend liingerer Pausen", Direktor M ii 11 c r in 
Halbergerhutte „Ueber ein neues Gasreinigungsverfahren“ , D i r e k t o r P e t e r s e n  in Charlottenhiitte „Ueber 
die Klarung der Abwiisser von Gasreinigungcn“. Mfichte dieses dankenswerte Vorgehen zu weiterer reger 
Nachfolge anspornen und zu vorteilhafter Belebung unserer Kommissionsyerhandlungcn dienen.

Die C h e m i k e r - K o m m i s s i o n  hat ihre Untcrsuchungcn iiber die maBanalytischen Yerfahren 
zu Bestimmung des Mangans in Eisensorten und Erzen inzwischen fortgesetzt; die auf breiter Grundlage be- 
gonnencn Arbeiten zeigen gute Fortschritte.

In meinem letzten Berichte konnte ich mitteilen, daB der Yerein Verhandlungen fiir die F e s t -  
s t e l l u n g  e i n e s  e i n h e i 1 1 i c h  a n e r k a n n t e n  S c h e m a s  z u r  B e z e i c h n u n g  v o n  
R o h r 1 e i t u n g s s y  s t e m e n m i t  F  a r b e n aufgenommen habe. Im Sommer dieses Jahres hat 
eine Besprechung dieser Angelegenheit im engeren Kreise von Maschineningcnieuren unserer Huttenwerke 
stattgefunden. Ein kleiner AusschuB unter Fuhrung des Herrn Direktors P i 1 z von der Gewerkschaft 
Deutscher Kaiser hat die Vorarbeiten fiir Aufstellung dieses Schemas ubernommen. Diese Yorarbeit ist jetzt 
erledigt und der Entwurf vor kurzem wiederum in einem kleineren Kreise, zu dem auch die Yertreter des 
Bergbaues und der Berufsgenosscnscliaft zugezogen waren, besprochen und nach Yornahme einiger Aende
rungen festgesetzt worden. Diese Unterlagen sind jetzt an die Gesamtkommission weitergegeben worden, 
um auf schriftlichem Wege eine Zustimmung aller Beteiligten, insbesondere die unserer Kollegen in Ober- 
schlesien, an der Saar und in Lothringen herbeizufiihren. Sobald hier eine Einigung erfolgt ist, soli in 
Erwagung gezogen werden; ob auch weitere Kreise fiir ein gemeinsames Yorgehen in dieser Angelegenheit zu 
interessieren sind.

AVic ferner in meinem letzten Berieht erwahnt, hatte die in den yerschiedenen Bezirken von den Be
horden vertretene abweichende Auffassung iiber die R e g e l u n g  d e r  S o n n t a g s r u h e  i n  M a r t  i n -  
w e r k e n  zu MiBverst;indnissen und teilweise ungerechtfertigten MaBnahmen gefuhrt. Auf die in dieser 
Angelegenheit gemeinsam mit dem Yerein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller an den Bundesrat und

* Ygl. „S tah l und Eisen“  1910, 11. Mai, S. 779-
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die beteiligten Ministerien der Bundesstaaten gerichtetc Eingabe* hat der preuBische Handebminister mit einem  
MinisterialerlaB geantwortet, der die Yerhaltnisse durch eine bestimmte Auslegung der einschlagigen 
gesetzliclien Bestiminungen klart, so daB weitere MiBhelligkeiten und eine ungleichmaBige Beharidlung der 
betreffenden Werke ausgeschlossen erscheinen.

Der unter unserer Mitwirkung im Juni d. J. hier abgehaltene „I n t e r n a t i o n a l e  K o n g r e B 
f ii r B e r g b a u ,  H ii 11 e n w e s e n ,  a ń g e  w a n d t e  M e c  h a n  i k u n d p r a k t i s c h e  G e o 
l o g i e "  hat unter starkcr Beteiligung einen in allen Teilen befriedigenden Yerlauf genommen. Dio wissen- 
schaftliclien Berichte der Abteilungen sowie der Baiul, der die Mitgliederliste und allgemeine Angaben iiber 
Organisation und Yerlauf des Kongresses entliśilt, śind jetzt in sechs stattlichen Banden erschienen und den 
KongreBmitglicdcm zugestellt worden. —

Infolge einstimmigen Beschlusses unseres Vorstandes habe ich Ihnen vorzuschlagen, Herrn General
sekretar H. A. B u e c k  in GemiiBheit des § 8  unserer Satzungen zum E h r e n m i t g l i e d e  zu ernennen. 
Was Herr Bueck seit dem Jahre 1873 der nicderrlieinisch-westfalischen Industrie und was er seit dem Jahre 
1887, in dem er nach Berlin iibersiedelte, der gesamten deutschen Industrie gewesen ist, das hat er in 
diesem Kreisc so haufig durch Wort und Schrift gezeigt, daB ich seino Yerdienste Ihnen nicht auseinander 
zu setzen brauche. Es herrscht dariiber bei uns keine Meinungsversehiedenheit. Erinnern will ich nur daran, 
daB er unserem Yerein in den Jahren 1882 bis 1887 noch besonders dadurch nahegestanden hat, daB er die 
verantwortliche Schriftleitung des wirtscliaftlichen Teiles von „Stahl und Eisen“ gefiihrt hat.

Herr Bueck, der am 12. Dezember das Fest seines achtzigsten Geburtstages begeht, hat dic Absicht, 
sein Amt ais Generalsekretiir des Zentralverbandes Deutscher Industrieller mit SchluB des Jahres nieder- 
zulegen. Dagegen will er, wahrend die meisten Menschen, denen es iiberhaupt vergonnt ist, ein solcli hohes 
Alter zu erreichen, sich liingst zur wohlverdienten Ruhe zuriickgezogen haben, zu unserer Freude noch weiter 
die Geschiifte des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller fiihren. Unscr Yorstand hat geglaubt, den 
Dank unseres Vereins, dem er schon iiber 25 Jahre ais Yorstandsmitglied angehijrt, und den Dank unserer 
deutschen Eisenindustrie auch dadurch zum Ausdruck bringen zu sollen, daB wir ihn zu seinem 80. Geburts- 
tage zu unserem Ehrenmitgliede ernennen. Wenn kein besonderer Widerspruch erfolgt, und icli stelle hiermit 
fest, daB dies nicht geschehen ist, werden wir dic Urkunde in geeigneter Weise ausfertigen lassen und 
sie ihm an seinem Ehrentage ilberreichen. (Allseitige, lebhafte Zustimmung.) —

Zu P u n k 1 2 unserer Tagesordnung habe ich zu bemerken, daB nach dem regclniiiBigen Wechsel mit 
Ende dieses Jahres die Herren A s t h o  w e  r , Dr. B e u m e r ,  B o k e r ,  B r a u n s ,  B r i i g m a n n ,  K a m p ,  
M a t li i e s , M e i e r , R  e u s c h , R  6 c h 1 i n g , U g ć und V e h 1 i n g aus dem Yorstand ausscheiden.

Herr Regierungsf und Baurat M a t h i e s hat gebeten, von seiner Wiederwahl mit Riicksicht auf 
den bevorstehenden Wechsel seines Wohnortes Abstand zu nehmen.

Der Yorstand schlagt Ihnen daher vor, an Stelle des Herrn Mathies Herrn Direktor W. v a n V 1 o t e n 
aus Hordę in den Yorstand zu wahlen und ferner den jetzigen Yorsitzenden der Eisenhutte Siidwest, Herrn 
Direktor F r i t z  S a e f t e l  aus Dillingen, ebenfalls in den Yorstand des Ilauptvereins zu berufen. Sofern 
nicht Wahl durch Zuruf beliebt wird, bitte ich Sie, auf den alsdann zur Yerteilung gelangenden Stimmzetteln 
diejenigen Namen, die Ihnen etwa nicht genehm sein sollten, zu durchstreiehen und durch andere zu ersetzen.

(Aus der;Versammlung wird unter lebhafter Zustimmung der Yorschlag gemacht, die Wahl durch Zuruf 
yorzunehmen.)

Vorsitzender: Wenn kein Widerspruch erfolgt, dann ist die Wahl durch Zuruf zulasgig. — Wider
spruch erfolgt nicht. Ich stelle deshalb fest, daB die Wiederwahl der ausscheidenden und die Keuwalil der 
vorgeschlagenen Herren getiitigt ist. —  Ich stelle liunmehr den Geschaftsbericht zur Besprechung.

E. Schrodter: Meine sehr geehrten Herren! D ie Mitteilung, die unser Herr Yorsitzender 
Ihnen tiber die Aenderung in der Schriftleitung der Zeitschrift „Stahl und Eisen" gemacht hat, ist fiir mich 
AnlaB, Sie zu bitten, mir einige Worte dazu zu gestatten. Lediglich die Tatsache, daB ich nunmehr eine 
Menschengeneration mit „Stahl und Eisen“, davon 25 Jahre ais der yerantwortliche Schriftleiter des tecli- 
nischen Teiles, verbunden gewesen bin, hat mich, ohne daB ich meine Arbeitskraft ais erschopft anselie, ver- 
anlaBt, den Yorstand zu bitten, mir dic Last der standigen Fiirsorge fiir die Zeitschrift abzunehmen und sie 
jiingeren Schultcrn anzuvertrauen. DaB dieser EntschluB mir nicht leicht geworden ist, bedarf keiner Ver- 
sicherung, es hat der Abschied von dieser verantwortlichen Stelle fiir mich die Bedeutung eines tiefen chirur- 
gischen Eingriffs in die Bedingungen meines Lebensdaseins. Aber, meine Herren, gerade inein Interesse und 
meine Liebe fiir die Sache und die Erkenntnis, daB es einer frischen Kraft bedarf, um unsere Zeitschrift auf der 
Hohe unserer, immer groBere Anspruche stellenden Zeit zu halten, hat mir die Ausfiihrung dieses Entschlusses 
im richtigcn Zeitpunkt zur Pflicht gemacht.

Wahrend der 30 Jahre, die ich dieses Amt bekleiden durfte, bin ich Ihnen und dem Yorstande nach 
zweierlei Richtung dankbar gewesen. Das eine Mai, daB die Redaktion Yollstandig selbstandig gestellt ge
wesen und scharf getrennt ist von der Expedition und der Geschaftsgebarung, und das andere Mai, meine 
Herren, daB der Yorstand mir ais dem verantwortlichen Schriftleiter vollige Bewegungsfreiheit gelassen hat,

* Ygl. „Stahl und Eisen“  1910, 4. Mai, S. 743/7.
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so daB icli meine Aufgabe allein in der Erforschung des wahren Bediirfnisses unserer Eisenindustrie und der 
Wahrung der daraus entspnngenden Interessen betrachten durfte. Ich habe gcsucht, diese mir anvertraute 
hohe Aufgabe zu losen, indem ich die Interessen der Allgemeinheit und diejenigen des Einzelnen, soweit 
sie nicht im Gegensatz zu diesen standen, zu yertreten beiniiht war, und Ihnen allen fiir das groBe, stets 
freundliehe Entgegenkommen zu danken, das Sic mir hierbei immer gezeigt haben, ist mir Herzensbediirfnis. 
Mogen die engen und frcundschaftlichen Beziehungen zwischen den Łesern von „Stahl und Eisen" und der 
Redaktion auch unter mcinem Nachfolger fortdauern, mogen die Praxis und die Wissenschaft sieli die Hand 
in unserer Zeitsehrift reiehen, mijge der in der Praxis gereiftc Mann uns seine Erfahrung darbieten, mag aber 
auch die Jugcnd ihr RoBlein zu frischem StrauB in den Spalten unserer Zeitung tummeln. Mehren Sio, meine 
Herren, die bisherigc Starkę yon „Stahl und Eiscn“ ! (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender: Da das Wort nicht weiter gewiinscht wird, kommen wir zu Punkt 3 derTagesord' 
nung und ich erteile das W olt Hm. Dr. S c h r ii d t e r zu seinem Yortrage. —

llerr E. S c h r o d t e r  hielt hierauf seinen mit groBcin Beifall aufgenommenen Y ortrag:
„50 J a h r e  d e u t s c h e r  E i s e n  i n d u s t r i  e“ , dem sieli der ebenfalls mit lebhaftem Interessc auf- 
genommene Yortrag von Direktor ®v’.^ n g . F. B o h u  y „ U e b e r  d i e V  e r w e n d u n g  v o n N i  c k e 1- 
s t a h l  i ni B r ii c k e n  b a u“ anschloB. Wegen der vorgeriickten Zeit wurde von einer Besprechurig Abstand 
genommen. Die beiden Yortrage werden demnachst in „Stahl und Eisen" veroffehtlicht werden. Mit Worten 
des Datikcs an die Herren Yortragenden scliloB der Vorsitzende gegen 4 Uhr nachmittags die Sitzung.

* **

Au 750 Teilnehmer wies das sich an dic Hauptversammlung anschlicBende g e  m e i n s c li a f 1 1 i c li e 
M i 11 a g s ni a h 1 auf, dem zur Erinnerung an die fiinfzigjiihrige Wiederkehr des Griindungstages des Technischen 
Yereins fiir Eisenhiittenweseń ein festliches Geprage verliehcn wurde. In kerniger Rede brachte der V o rsi t  zen  d e 
das Hoch auf den Kaiser aus, dessen Staatskunst die langjahrige Erhaltung des Friedens und dadurch die 
glanzende Entwicklung unserer Eisenindustrie zu danken ist, Baurat B e u k c n b e r g  IieB seine Tisch- 
redc auf die zahlreichen Ehrengastę ausklingen in ein gemeinsames Hoch auf Frciherm von Rheinbaben, der, 
cin alter bewiihrter Freund des Yereins, nach langjiihriger Ministertatigkeit ais Oberhaupt der Provinz in das 
Rhcinland zuriickgekehrt, und den scheidenden Oberbiirgermeistcr der Stadt Dusseldorf, Marx, der es ver- 
standen, stets mit der Industrie Fiihlung zu halten, so daB Dusseldorf der unbestrittene geistige Mittelpunkt 
der deutschen Eisenindustrie geworden ist. Staatsminister v on  R h  e i  n b a b e n dankte namens der 
Ehrengaste fiir dic freundliehe BegriiBung. Ankniipfend an die B itte seines Yorredners erklarte er gerne seine 
Bereitwilligkeit, an dem Wicderzustandekommen der groBen YerbSnde, dieser festen Fundamente unseres 
heutigen Wirtschaftslebens, deren Wegfall schwere Nachteile fiir die mittleren und klcinercn Existenzen  
herbeifiihren wiirde, ais ehrlicher Makler mitzuwirken, wenn man seiner bediirfc. Er hob herror, daB gerade 
im Kreise des Eiscnhiittenvereins Manner der vcrsehiedensten Lebensstcllungen vom Chef der groBten Werke 
bis zum jiingsten Betriebsassistenten vereinigt sind, und halt eine Verschmelzung dieser verschiedenen 
Elcmente mit fiir den wertvollsten Teil der Yeranstaltungcn. Wenn die fortschreitende Yergesellschaftung, 
der zunehmendc Ersatz der leitenden Personlichkeiten durch dic Gesellschaft im gewissen Sinne Gebot sei, 
so diirfc man doch anderseits die Kehrseite der Medaille nicht iibersehen; alle leitenden Krafte seien berufen, 
in den mittleren Angestellten bis zum Arbeiter herunter das Gefiihl nicht erkalten zu lassen, daB Wohlwollen 
und Fiirsorge fiir sie bestehen. Besonders wiirde dies der Fali sein, wenn dic leitenden Kriifte in der Lagc- 
scien, cntgegenarbcitcnden Bestrebungen zu begegnen. Dazu sei aber notig, daB der Inhaber die Herrschaft 
im Betriebe habe und kcin anderer. Nach diesen stiirmischen und anhaltenden Beifall hervorrufenden Aus
fiihrungen wilrdigte der Oberpriisident die Leistungen des Yereins und seiner Leitung und schloB mit einem 
Hoch auf den Yerein und seinen Yorsitzenden. Oberbiirgcrnicister M a r x ,  Diisscldorf, dankte per- 
sonlich und namens der Stadt fiir die in der fiinfzigjiihrigen Geschichte seitens des Yereins der Stadt Dussel
dorf bewiesene Anhanglichkeit. Er zielit daraus den SchluB, daB auch der Yerein Dusseldorf liebgewonnen 
habe, da der Hutteńmann viel zu klug sei, um immer und immer wieder an einen Ort zuriickzukehren, der 
ihm nicht gefalle, und darauf sei die Burgerschaft mit ihm stolz. Gerade in dem Augenblick, da er vorhabe, 
Wiirde und Burdę seines Amtes niederzulcgen, richte er ein besonderes Wort des Dankes an den Mann, der 
das Band zwischen dem Yerein und der Stadt Diisscldorf innerlich und iiuBerlich am dcutlichsten verkorpere, 
an den Geschiiftsfiihrcr SB r.^ng. Schrodter, seinen Mitarbeitcr im Rathaus, einen „Diisseldorfer Jungen", 
auf den die Yaterstadt stolz sein konne. Er leerte das Glas auf den Mann der Wissenschaft und der 
Praxis, den Organisator und Kiinstler, den Freund Dr. Schrodter. 5B t^fng. S c h r 0 d t e r dankte 
fiir die erneute Anerkennung, iibertrug diese aber auf die Yortragenden der beiden Yersammlungen, 
seine stiindigen Mitarbeitcr, insbesondere scinen Stellvertreter und Nachfolger in der Redaktion, 
'S r .^ n g . P e t e r s e n ,  dessen heimgegangener Yater bereits eine sehr verdienstvolle Tatigkeit im 
Yerein entwickclt habe, sowie seinen treuen Kollegen vom wirtschaftlichen Teil der Zeitsehrift, 
Dr. B e u m e r ,  mit dem er so harmoniere, daB derselbe auf seine Bitte hin die Rede an seiner Stelle 
wohl ohne weiteres fortfiihren werde (schallende Hciterkeit). Dr. B e u m e r erliob sich denn auch 
sofort, um in gewolmter Meisterschaft, ausgehend von den der Entwicklung der deutschen Eisenindustrie
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parallel gegangeiien 50 Jahren deutscher Geschichte, deren Inlialt treffend gekennzeichnet wenie durch die 
vom Dichter Bewer fiir den Fiirsteri Bismarck vorgeschlagene Grablchrift: „Geboren in PreuBen, gestorben 
in Deutschland, ■ beriihmt in der Welt“, iiberzuleiten in einen von Ernsl und Laune getragenen, jubelnd 
begruBten Trinkspruch auf die deutsehen Frauen und Madchcn.

Gegen Ende des Festmahlcs offnete sich der Bilhnenvorhang des Kaisęrsaalcs, und dann folgte ein 
nach einer Idee der wirtschaftlichen und technischen Redaktion von ®i'.=£jitfl. P h i l i p s  in wirksain 
poetischcr Form verfaBtes kleines F e s t s p i e l  „Im  Stahlwerk", mit Gawerbeinspcktor, bundcsrats-vor- 
schriftsmiiBigem Obermeister mit schwarzer und roter Tintcnarbeit, dic von den Arbeitern muhsam auf 
der Schiebkarre fortgeschafft werden muBte, mit der von allen zweifelhaften Verbindungeri gereinigten 
„Jungfer Eisen“ , die zur Begliickwiinschung erschien, mit Giefipfanne, Laufkran, Stripperkran und Hiiggel- 

schmieden. Das Erzeugnis des festlichen Abstiches war eine machtige HerdguBplatte, die von behenden 
Gnomen crstiegen, ais lebendes Bild das Titelblatt der Zeitschrift „Stahl und Eisen" darstellte. Das
Festspiel fand viclcn Bcifall. * *

*

Am Tage vor der Hauptversammlung, am Samstag, den 3. Dezember 1910, abends 7 Uhr, liielt die
E i s e n  h ii t t e  D u s s e l d o r f ,  Z w e i g v e r e i n  d e s  Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E  i s e n li ii 11 o n-
l e u t e ,  in der Stadtischen Tonhalle zu Diisscidorf unter dem Yorsitz des Herm Fabrikbesitzers K i e B e 1 - 
b a c li aus Rath eine selir gut besuchte Zusammenkunft ab, zu der sieli auch zahlreiche Mitglieder des 
Iiauptvereins eingefunden hatten. Lebhaftes Interesse erweckten der Bericht von ® r .^ n g . J. P u p p e 
aus Breslau iiber „ U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  A r b e i t s  v e r l u ś t e  i n K a m m w a l z g e r i i  s t e n “ 
sowie der Yortrag von U. L o h s e aus Aachen iiber „D i e l i  n t w i c k l u n g  d e  r G e b I ii s e
b i s  z u r  - M i t t e  d e s  i  9. J a h r h u n d e r t. s“. Beide Yortriige gelangen demniichst in „Stahl und 
12i|en“ zur Yeroffentlichung. An den Yortrag des Herm 3)v.=Qug. P 11 P P e schloB sieli eine Kbhafte B e
sprechung an, die mancherlei Anregungen fiir weitere Arbeiten der Kraftbedarfskommission zeitigte. Nach 
den Yortriigen hlieben die Teilnehmer noch lange in regem Gedankenaustausch und gemutliehem  
Beisarhmensein vereint.

Die Neuanlagen der Deutsehen Maschinenfabrik A. G., 
W erk  Beehem &  Keetman in Duisburg.

(SchluB von Soitc 2036.)

Durch das Yerlegen der Werkstiitten waren ge- 
wisse Betricbsstorungen unyermeidlich. Um in 
der Erzeugung keinen allzugroBen Ausfall zu bekom- 

men, muBten alle Bauten mit groBter Beschleunigung 
hergestellt werden. Wahrend ein Teil der alten 
W erkstatte abgebrochen wurde, wurde im alten 
Teil mit Tag- und Nachtschicht weitergearbeitet. 
Um die Bauten schnell in Benutzung nehmen zu 
konnen, war man stets bestrebt, die Montagen mit 
allen Mitteln zu beschleunigen; man benutzte da
her zum Aufstellen der Eisenkonstruktion fahrbare 
elektrische Drehkrane. Die Eisenkonstruktion der 
Kleindreherci, im Gesamtgewicht von rd. 600 t, 
mit den Kranbahnen wurde z. B. in sechs Wochen 
aufgestellt. Fiir die Errichtung der Kleindreherei 
mit Fundamenten, fiir die Aufstellung der Eisen
konstruktion und von rd. 250 Maschinen wurden 
nur fiinf Monate benotigt, trotzdem z. B. bei der 
Fundamentierung recht groBe Schwierigkeiten zu 
iiberwinden waren, da die Fundamente teilweise 
bis auf 11 m Tiefe zu bringen waren, ferner viele 
Maschinen umgebaut und die Aufstellung derselben 
in den killtesten Wintermonaten vorgenoninien wer
den muBten.

Weit schwierigcr war die Aufstellung der groBen 
Montagehalle, da man nur die Mittelhalle neu her- 
stellte, wiihrend ftir die Scitenschiffe die Eisen
konstruktion der friiheren Abteilung Duisburg ver- 
wendet werden muBte. Trotzdem nun die Saulen

um 1,5 m zu verlangern waren, um fiir die sclinell- 
laufenden Krane entsprechende Durchfahrtsprofile zu 
erhalten, ging die Montage dieser Halle mit Hilfe der 
vorerwahnten elektrischen Drehkrane auBerordentlich 
schnell von statten. Mit den Fundanientienings 
arbeiten wurde Mitte Juni 1909 begonnen. Obgleich 
auch hier einige Saulenfuhdamente bis auf 10 m Tiefe 
heruntergefiihrt werden muBten, konnte man z. B. 
in dem Seitenschiff an der MohrenstraBe schon 
Ende August die ersten Werkzeugmaschinen auf
stellen und den Betrieb in dieser Abteilung anfangs 
September 1909 auf nehmen. Am 1. Dezember 1909 
war die Montage beendet, alle Werkzeugmaschinen 
aufgestellt und die Montagehalle fix und fertitr. Zu- 
gleicli waren Beleuchtung und Heizung yorhanden und 
alle Krane im Betrieb. Es waren rd. 18001 Eisenkon- 
struktionen aufzustellen gewesen. Die Fundierung 
wurde bei diesem Bau dureh die elektrischen Drch- 
krane sehr unterstiitzt; ohne diese hatte man es 
nicht moglich machen konnen, in der kurzeń Zeit 
die Fabrik erstehen zu lassen, zumal die Massen- 
bewegung an Ausschachtungsmaterial rd. 25 000 cbm 
betrug und etwa 14 000 cbm Beton verarbeitct 
wurden. Trotzdem rd. 440 Werkzeugmaschinen 
umgestellt, teilweise ausgebessert und teilweise um
gebaut werden muBten, war doch kein nennenswerter 
Ausfall in der Erzeugung zu verzeichnen. Die ganzen 
Neuanlagen, einschlieBlich Bau des neuen Yerwaltungs- 
gebaudes, wurden in knapp einem Jahr ausgefiihrt.
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Das M a g a z i n ist entsprechend dem Bau- 
programm in der Mitte des Werkes untergebracht 
und steht, da sich im gleichen Gebiiude die Klein
dreherei befindet, mit dieser in unmittelbarcr 
Verbindung. Dies ist von groBer Wichtigkeit, weil 
gerade zwischen Magazin und Werkzougmacherei 
ein sehr reger Ycrkehr und Materialaustausch statt- 
findet. Im Magazin sind dic Spedition und die Maga- 
zinverwaltung untergebracht, Zum Magazin gehoren 
ferner dic Lagerplatze, auf denen dic Yorratsmate- 
rialien, wie Stabeisen usw., gelagert sind und unter 
YerschluB liegen.

Materialien, zusammengestcllt in Stiicklisten und 
nacli Auftriigen geordnet, wo jedem Meister sofort 
nacligewiesen werden kann, ob die betreffenden 
Materialien angeliefert bezw. schon in Arbeit sind 
oder bereits fertig im Magazin lagern. Alle Gcgen- 
stiinde werden nur gegen Vorzeigen der Zeichnungen 
oder Stiicklisten ausgehandigt, und der Empfanger 
hat den Empfang zu bescheinigen. Eine zwcimalige 
Ausgabe eiu und derselben Materialien kann daher 
nicht stattfinden; sollte-dies aber doch erforderlich 
werden, so kann dies nur auf Anordnung des zustiin- 
digen Betriebsingenieurs erfolgen. Die Magazin-

Abbildung 8. Bearbeitung eines WalzenstSnders durch mebrero trausponable Werkzeugmaschinen.

Das Magazin wird durch die in der Kleindreherei 
arbeitenden Krane mitbedient. Alle einlaufenden 
Materialien werden von der Spedition in Empfang 
genommen und der Magazinverwaltung naeh Fest- 
stellung des richtigen Einganges iibergeben. Der 
Gang derselben in der Fabrikation von der Anliefe- 
ruug bis zur Fertigstellung bezw. Ablieferung ist 
durch die Pfeile in Tafel X X X II  angedeutet, woraus 
hervorgeht, daB alle Teile nur in e i n e r  Richtung 
die einzelnen Abteilungen im Kreislauf passieren. So
wohl im Magazin ais auch in den einzelnen Werk
statten sind ausreichendc Yorkehrungen getroffen, 
um alle Gegenstande in rohem sowie in fertigem 
Zustande verwicgen zu konnen. Im Magazin 
befindet sich, von allen Seiten bequem zu- 
ganglich, eine Saminelstelle aller eingclaufenen

buclifiilining crmoglicht jederzeit eine genaue Bilanz 
iiber den Abgang der Materialien, der Vorriite und 
deren Werte.

Der S p e d i t i o n  sind die samtlichen Wiege- 
Yorrichtungen unterstcllt. Um auch lange Gegen- 
stiinde mit Sicherheit verwiegen zu konnen, sind 
in dem AnschluBgleise zwei 60 t-Wagen angeordnet, 
die entweder jede fiir sich oder aucli beide zusammen 
arbeiten konnen, so daB 24 m  lange Gegenstande 
ohne Schwierigkeiten ver\vogen werden konnen.

Da zugunsten guter Tagesbeleuchtung an den 
Seitenwandcn aller Hallen die Transmission vermieden 
werden sollten, so muBten viele Maschinen fiir direkten 
Einzelantrieb umgcbaut werden, sofern sie nicht schon 
elektrischen Antrieb besaBen. Der Umbau der Werk- 
zeugmaschinen wurde in der Weise vollzogen, daB man
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tcilweise Stirnraderubersetźuńgen wiihlte und Zahn- 
riider umkuppelte. Anderseits wurden aber auch in 
groBerer Anzahl Wendepolmotoren verwendet mit 
einer Regulierfahigkeit von 1 :  3. Diese Art Antriebe 
haben sich ain besten bewahrt, sind allerdings in 
der Anschaffung etwas teuer. Dic Mehrkosten werden 
aber durcli wirtschaftliche Einstellung der Schnitt- 
geschwindigkeiten und erhuhte Leistung der Maschi
nen leicht gcdeckt. Bei der Aufstellung aller Werk- 
zeugmaschinen nahm man nicht allein Riicksicht 
darauf, daB selbst die kleinsten Maschinen mit 
Kranen bedient werden konnen, sondern daB boi 
eintretenden Reparaturen jede Maschine leicht

einige Beispielo der Bearbeitung schwerer Gegen- 
stiinde.

Interessante Antriebe haben vor kurzem eine 
groBe Hobelmaschine und eine StoBbank erhalten. 
Sic werden beide ■direkt ohne Riemeniibertragung 
von umkehrbaren Motoren angetricben, unter
scheiden sich aber voneinander dadurch, daB der StoB- 
bankmotor dureh einen Wendeselbstanlasser umge- 
schaltet wird, wahrend das Umschalten des Hobel- 
bankmotors von einer AnlaBdynamo dureh Span- 
nungsregulierung in Leonardsehaltung geschieht. 
Die AnlaBdynamo, die auBerst 51 KW leistet, wird 
von einem normalen iNebenschlufimotor, der am

Abbildung 9. Bearbeitung von Kammwalzen.

aus irgend einer Gruppe mittels der Krane entfernt 
werden kann.

Fur die Bearbeitung schwerer Maschinenteile 
befindet sich in der Montagehalle ein Aufspannbett 
von 40 m Lange und etwa 17 m Breite. Das Funda
ment dieser Aufspannplatte ist mit Kanalen ver- 
sehen, um bei einem Senken der Fundamente dic 
einzelnen Platten heben zu konnen. Diese Auf- 
spannplatte ist an den Seiten mit feststehenden Ma
schinen yersehen und mit mehreren transportablen 
Horizontalbohr- und FrSsmaseliinen, Radialbohr- 
masehinen und horizontalen StoBmaschinen aus- 
geriistet, so daB man groBere Stiicke gleichzeitig 
mit mehreren Maschinen bearbeiten kann. Alle 
transportablen Maschinen sind mit regulierbaren 
Motoren yersehen. Die Abbildungen 8 und 9 zeigen

Netz liegt und konstant mit 1250 Umdrehungen 
lauft, angetricben. Die AnlaBdynamo arbeitet 
auf den Anker des Hobelmotors, der eine effektive 
Leistung von 65 P S besitzt. Das Feld des Hobel
motors ist konstant m it 440 Volt erregt, so daB 
seineUmdrchungszahl und damit dieSchnittgeschwin- 
digkcit direkt proportional der Spannung ist, auf 
die sich die AnlaBdynamo erregt. Die Schnitt- 
geschwindigkeit kann also in einfachster Weise 
dureh einen NebenschluBregulator eingestellt werden. 
Das Umsteuern geschieht dadurch, daB nach jedem 
Hub der Erregerstrom der AnlaBdynamo umgeschaltet 
wird. Der dazu erforderliehe Umschalter braucht 
natiirlich auch nur ein verhaltnismaBig kleiner 
Apparat zu sein, da er nur die Feldstrome zu schalten  
hat. Er sitzt in der Nahe des Fiihrerstandes unter-
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halb des Hobeltisches und wird durch Knaggen be- 
tiitigt, die seitlich am Tisch angebracht sind. Mit 
dein erwahnten Neberi|chluBregulator der AnlaB- 
dynamo kann die Arbei tsgęschwind igkeit auf jeden 
beliebigen Wert bis zn etwa 17 ni eingestellt werden. 
Fiir den Riicklauf kann dic Gescliwindigkeit noch 
weiter bis zu 26 m gesteigert werden. Dies ist dadurch 
erreicht, daB der Hobelrnotor ais regulierbarer 
NebenschluBmotor gewickelt ist, d. h. es ist moglich, 
die Umdrehungszahl, die der voll erregte Motor 
bei voIl erregter AnlaBdynamo annimmt, durch 
Fcldseliwaehung auf das Anderthalbfache zu steigern. 
Der Fcldschwachwiderstand ist ebenfalls m it einem 
Stufenschalter yerbunden, so daB auch die Riick- 
lauFgeschwindigkeit beliebig eingestellt werden kann. 
Fiir den Arbeitslmb wird der Feldschwachwider- 
stand kurz geschlossen und zwar durch einen Zusatz- 
kontakt, der mit dem Steuerapparat yerbunden 
ist. Ein weiterer Kontakt wirkt ais Notschalter 
und bringt eine meclianische Bremse zum Einfallen, 
sobald der eingestellte Hub iiberscKritten wird. Um 
die bei der Bewegungsumkelir der Massen auftreten- 
den StoBe zu diimpfen, ist zwisehen AnlaBdynamo 
und ihrem Antriebsmotor ein Schwungrad eingebaut. 
Die Wirkung ist so yorziiglieh, daB die Netzspannung 
am AnschluB des Motors nur in den Grenzen zwisehen 
440 und 445 Yolt schwankt. Der Antrieb ist seit 
November 1009 Tag und Ńacht im Betrieb und hat, 
abgesehen von kleinen Storungen, die durch die 
Abnutzung der Kontakte yerursacht werden, bisher 
durchaus zur Zufriedenheit gearbeitet.

Der StoBbankmotor wird, wie schon erwahnt, 
direkt gesteuert durch einen Wendeselbstanlasser 
in normaler Widerstandsschaltung. Der Steuer
apparat, der von einer mit dem StoBel hin und lier 
schwingenden Scheibe betatigt wird, ist jedoch 
auch hier kleili und wenig der Abnutzung unter
worfen, da die Hauptkontakte, welche die Motor- 
strome schalten, ais Schiitzen ausgebildet sind, 
der Steuerapparat also nur die schwaciien Schutzen- 
stromc zu schalten hat. Das Umkchren des Motors 
gescliieht auch hier ohne schadliches Feuer am 
Kollektor, da der Motor selber das Abśclialten der 
AnlaBstufen besorgt und zwar erst dann, wenn er 
die fiir das Weiterschalten zweckmaBige Umdrehutigs- 
zahl erreicht hat. Dic Arbeitsgeschwindigkeit ist 
bei diesem Antrieb nicht in so weiten Grenzen ver- 
anderlich wic bei der Hobelmaschine. Die Uindre- 
hungszahl des Motors ist regulierbar im Yerhaltnis 
von 1 :2 , d. h. man kann die Arbeitsgeschwindig
keit beliebig zwisehen 12 und 24 m einstellen. Der 
Riicklauf kann entweder mit 24 m geschehen oder mit 
der Gescliwindigkeit des Arbeitshubes. Neu und wohl 
zum ersten Mai hier ausgefiihrt ist der Antrieb 
des Yorschubes. Der Tisch ist durch eine magnetische 
Kupplung mit einem dauernd durchlaufenden Motor 
yerbunden. Wahrend des Hubes und wahrend 
des lliickhubes, solange sich der StoBel im Materiał 
befindet, lauft dieser Motor leer, sobald aber auf dem 
Ruekhube der StoBel das Materiał verlaBt, sehlieBt er

einen Kontakt, durch den die Kupplung Strom 
bekommt und den Tisch mit dem Motor kuppelt. 
Die GroBe des Yorschubes kann eingestellt werden 
durch die Dauer des Stromschlusses fiir die Kupp
lung und durch die Umdrehungszahl des Vorschub- 
motors, die im Yerhiiltnis 1: 2 geandert werden kann.

Um die groBen Stiicke bei der Montage móglichst 
wenig transportieren zu mussen, sind alle Feilbanke 
fiir dieMontage-Schlossertransportabel gemacht; es ist 
entweder cin schwerer Tisch mit einem Schraubstock, 
oder ein groBer Tisch mit sechs Schraubstocken 
fiir eine Kolonnc versehen. Diese Schraubstocke 
werden stets da hingestellt, wo Schlosserarbeiten 
Yorzunehmen sind. Feststehende Feilbiinke hat man 
in allen Neubauten iiberhaupt yerinieden und 
dadurch eine groBe Beweglichkcit aller Schlosser- 
kolonnen geschaffen.

Unmittelbar neben der Werkzeugausgabe in der 
Kleindreherei befindet sich die Z e n t r a l - W e r k -  
z e u g ni a c h c r e i mit W e r k z e u g s c li m i c d e 
und Harteraum. Es sind vier Schmiedefeuer vor- 
lianden mit unterirdischer Rauchabsaugung, des- 
gleichen ein Lufthammer mit elektrischem Antrieb 
fiir groBerc Stiicke. Es werden hier die Schnellauf- 
stlihle entweder aufgelotet oder aufgeschweiBt; 
massivc Schnellaufstahle kommen nach Moglichkeit 
nicht zur Yerwendung.

Die IIartevorrichtungen bestehen aus einem Gas- 
gliih- und Einsatzofen, einem groBen und einem 
kleinen Salzbadeofen. Dic Heizung gescliieht durch 
Gas. Durch ein Pyrometer wird eine genaue Ein- 
stellung der Temperatur ermoglicht. Neben diesen 
Oefen befinden sich zum Harten vier Troge von 2 m  
Tiefe und 800 mm Durchmesser. Um die Hiirtc- 
flussigkeit stets auf gleicher Temperatur zu lialten, 
sind diese Troge auBen mit Wasser gekuhlt und 
auBerdem noch mit einer Dampfschlange ver- 
sehen, um die richtige Temperatur einstellen zu 
komien. Alle Troge sind mit Klappen verschlieB- 
bar; die sich bildenden Oeldampfe werden beim 
Harten nach unten durch einen Exhaustor ab- 
gesaugt, so daB der Raum ganzlich rauchfrei 
ist. Diese Finrichtung hat sich fiir Massenhartung 
sehr gut bewahrt. Neben der Harterci befindet sich 
in einem besonderen Raum die mit Staubabsaugung 
versehene Schleiferei. Wenn die Werkzeuge ge- 
schliffen sind, gehen sic wieder zur Ausgabe.

Wie bereits erwahnt, wurde iiberall darauf ge
sehen, daB der Arbeiter wahrend der Zeit, in der er im 
Werke tatig ist und Bezahlung erhalt, auch wirklich 
produktiy arbeitet. Um nun jedes unnotige Laufen 
zu yermeiden, sind auBer der Zentralwerkzeug- 
macherei und -Ausgabe noch in jeder AYerkstatt 
besondere Werkzeugausgaben eingerichtet, wo die
jenigen Werkzeuge stets auf Lager liegen, die fiir 
die jeweiligen Arbeiten notig sind. Nicht allein 
MeBwerkzeuge, Schablonen usw., sondern auch alle 
anormalen Werkzeuge sind hier zu haben, wie 
Anschlagketten, Strozzen, Seile usw. Die Werk
zeuge, welche die Arbeiter direkt im Gebrauch und
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in Verwahrung haben, sind auf ein Mindestmafi 
beschr&nkt; es werden dadurch groBe Ersparnisse 
erzielt.

Allgemein wird nach Toleranzlehren bis zu 250 mm 
gearbeitet, dariiber hinaus werden kugelformige 
EndmaBe und StichmaBe angewandt. In jeder 
Werkzeugausgabe befinden sieli die Schleifmaschinen 
fiir MciBel usw. Kein Bankarbeiter darf selbst 
schleifen. da er sein Hauptaugenmerk auf die Arbeit 
der B&nkc zu richten hat. Samtlichc MciBel werden 
nach bęstimmten Lehren geschliffen und zwar von 
den besten Drchern. Durch dieses Yerfahren wird 
bei groBen Sclmittgeschwindigkeiten geringster ICraft- 
verbrauch erzielt. Dic Schnittwinkel sind auspro- 
biert. Alle Workzeuge mit Ausnahme kleiner Spiral- 
und Gewindebohrer werden in den eigenen "Work
station hergestellt. Wenn angangig, werden auto- 
matische Schleifmaschinen ver\vendet, wie z. B. 
Spiralbohrschleifmaschinen und Automaten fiir das 
Schleifen der schneckenformigcn Stirnradfriiser.

An den Wcrkzougausgabon sind Tafeln ange
bracht, welche die zulaśsige Beansprućhung der 
Anschlagseile und Kotten angeben. Da auf allen 
schweren Stiicken die Gewichte angegeben sind, 
kann der die Lasten anschlagende Arbeiter stets 
riehtig bemessenes Anschlagmaterial wanien.

Die Kraft fiir den ganzen Betrieb wird ais Gleich- 
strom von 2x220  Yolt vom stadtischen Elektrizitats- 
werk bezogen. Die Hauptschaltanlage liegt im Keller 
des Betriebsbureaus. Jode Abteilung hat einen 
besonderen AnsohluB mit don ublichen Schalt- und 
Sicherheitsapparaten und einem Zahler, der eine 
genaue Kontrolle des Stromverbrauchs in den ein
zelnen W erkstatten ermoglicht. Jede W crkstatt 
besitzt zur Speisung dor Betriebsmotoren eine Ring- 
leitung. Yon dieser Ringleitung fiihren Steige- 
leitungen zu Yertcilungskasten, in weichen die Siciie- 
rungen fiir dic benachbarte Gruppe der Motoren 
und die Stcckkontakte der transportablcn Maschinen 
untergebracht sind. Dic grfiBeren Maschinen haben 
besondere AnschluBkasten.

Unabhiingig von den Betriebsmotoren geschicht 
die Stromzufiihrung zu den Schleifleitungen der 
Krane, die nochmals durch besondere, moglichst 
knapp eingestellte Maximalautomaten geschiitzt sind.

In dor groBen Montagehalle ist auBer der Haupt- 
betriebsleitung noch eine zweite Yerteilungsleitung 
vorhanden, an wolcher etwa 20 in der Halle vcr- 
teilte AnschluBkasten hangen. Diese Leitung wird 
von der Yorsuchsstation gespeist, die den Strom fiir 
den Probelauf der fertigen Erzeugnisse liefert. Auf 
der Yersuchsstation kann durch einen Transformator 
mit mehreren Wieklungcn der von der Stadt gelieferte 
Drehstrom von 4000 Yolt nach Belieben auf 110, 
190, 220, 330, 500 und 550 Yolt transformiert und 
dureh einen Gleichstrom- Umformer auch Gleich- 
strom von 110, 220, 330, 440, 550 Yolt erzeugt 
werden. Man ist dadurch in der Lage, jede fertige 
Maschine m it ihrer betricbsniiiBigen Spannung /.u 
probieren.

AuBer den elektrisehen Leitungcn befinden sich 
in jedem Bau auch noch Dampf-, Gas-, Wasser- 
und Druckluftleiturigen. An jeder Mittelsaule be- 
finden sich AnschluBstellen, so daB man an allon 
Stellen des Werkes leicht Leitungon anschlieBcn kann.

Alle W erkstatten sind mit guter Yentilation und 
Liiftung, und wo dies erforderlich, noch mit be
sonderen Yorrichtungen hierfiir versehen. In der 
Schreinerei befindet sich eine Staub- und Spane- 
absaugung und in der Hammerschmiede eine kraflige 
Rauchabsaugung, ebenso in der Kettenschmiede

Die Gebaude dor friiheren Abteilung Hoehfold 
besitzen alle Niederdruckdampfheizung. Die neueren 
Gebaude sind indessen alle mit Luftheizungen ver- 
sehen. Die Anordnung einer derartigen Heizung ist 
aus den Abb. 10 und 11 ersichtlich. Der Ventilator 
preBt die angesaugto kalte Luft durch ein mit Dampf 
erwarmtes Rohrsystem und treibt die hierdurch 
erwarmte Luft in die anschlieBendon Kanale, die 
sich tiber die ganze Lange der W erkstatten erstreeken. 
Dic Kanale sind an yerschiedenen Stellen mit Aus- 
puffoffnungen yersehen, wodurch die erwarmte 
Luft in alle Raunte zweckentsprechend verteilt 
wird. Um eine moglichst groBe Betriebssicherheit 
zu bekoinmen, sind in jeder Werkstśitte zwei gleiche 
Apparate aufgestcllt. Hierdurch wird cinerseits eine 
gewisse Sicherheit, anderseits eine gute Regulierung 
erreicht. Wahrend man an sehr kalten Tagen beide 
Apparate arbeiten laBt, geniigt bei milderer Witte- 
rting ein solcher. Der Nutzeffekt dorartiger Heizungon 
ist ein sehr guter. da die Ycntilatorenraume mit den 
W erkstatten in Yerbindurig stehen und die einmal 
angewiirmte L uft stets wieder ansaugen konnen. 
Es findet ein zwei- bis dreimaliger Luftwechsel 
in der Stunde statt.

Die Kleindreherei m it rd. 37 500 cbm Inhalt 
besitzt zwei Yentilatoren von je 55 000 cbm stiind- 
lieher Leistung. Jede Heizgruppe hat rd. 120 cjm 
Heizflache. Es kann sowohl mit Abdampf ais auch 
mit hochgespanntem Dampf geheizt werden.

In der Montagehalle befinden sich ebenfalls 
zwei Heizapparate. Da diese Halle nicht in der 
gleichen Weise erwarmt zu 'werden braucht wie die 
Kleindreherei, begniigte man sich hier mit P/> mali- 
gem Luftwechsel in der Stunde. Jcdcr der Yentila
toren leistet rd. 120 000 cbm in der Stunde, und jede 
Heizgruppe umfaBt rd. 180 qm Heizflache. Der 
Halleninhalt betragt etwa IGO 000 cbm. Dic Tem
peraturen sind in beiden Hallen gleichmaBig und 
angenchm. Die Luft wird in den Heiżkorpern auf 
etwa 40 bis 45 0 C erwarmt und tritt nut 5 bis 6 m 
Geschwindigkeit aus der Oeffnung aus. yerteilt 
sich aber so sclmell, daB die Arbeiter nicht belastigt 
werden. Die Heizung erfolgt sehr schnell; bei der 
Probeheizung in der Kleindreherei wurde z. B. 
von — 8 ° auf +  16° in 20 Minutęn geheizt. Dabei 
wurden die Temperaturen in einer Entfernung von
1 m vom ludboden bezw. von der Wand gemessen. 
An heiBen Tagen wird die Anlage zur Kiihlung 
bertutzt. Die Heizgruppen werden dann mit Wasser



‘2118 S tn łil und  E isen . Die Neuanlagen der Deutschen Maechincnjabrik A . O. 30. J a h rg .  K r. 50.

gefiillt, LiiBt man noch etwas "Wasser in den Ven- 
tilator ein und in diesem zerstiiuben, so erhalt man 
in den Hallen trotz der groBen Glasflachcn auch an 
den heiBesten Tagtn eine angenolime Temperatur.

Die Anlagelcosten sind gegeniiber einer Nieder- 
druckdampfheizung mit Rippenrohren oder Heiz- 
korpern hoher, die Heizung selbst aber bedeutend 
vorteilhaftcr. Schwierigkeiten bietet nur dic Untcr- 
bringung der Ileizkaniile, dic verh;iltnismaBig groBe 
Abmessungen erhalten, damit der Kraftverbrauch 
der Yentilatoren nicht zu groB wird.

den A r b e i t e r  - W  o h l f a h r t s e i  n r i c h t u n -  
g e n besondere Sorgfalt gewidmet. Neben jeder 
W crkstatt sind geraumige Wascliriiume yorhanden, 
wo jeder Arbeiter einen versehlieBbaren Schrank 
besitzt. AnschlieBend an dic Waschritume sind aus- 
reichende Badezellen mit Brausceinrichtungen und 
FuBbiider vorgcschen, alles mit Mischventilen aus- 
gestattet, damit jeder das Wasser naeh Wunscli 
erwarmen kann. Zwischen jedem Abtcil befinden 
sich Drahtglaswande, um auch in hygicnischer Hin- 
sicht allen Anfordcrungen zu entsprechen. Biidcr
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In der Kleindreherei sind an der Decke zwei 
Blechrohre ais Heizleitungen angebracht, die sich iiber 
den ganzen Bau crstreeken (vgl. Abb. 2 Seite 2030). 
In der Montagehalle nahm man bei der Konstruk- 
tion derselben schon auf die Heizung Riicksicht und 
lcgte die Kanale in dic Unterzugę fiir die Kran- 
balmen. Diese wurden nur mit Holz verkleidet 
und die Kanale innen mit Zinkblech ausgeschlagen 
(siehe Abb. 10). Die Heizungen erfordern fast keine 
Reparaturen, da es ganz gleich ist, wo die Luft ent- 
weicht, Das Kondenswasser der Heizgruppen wird 
in einem Behalter gesammelt und den tieferliegen- 
den Punipen zugefiihrt, welche das Kondenswasser, 
dessen Temperatur noch (55 bis 75° betriigt. dem 
Dampfkessel wieder zufiihren. Samtlicha Heizungen 
werden von einem Mann bedient.

Im Simie des verstorbencn Chefs der Firma, 
des Geheimen Kommerzienrats K c e t  m a n . wurde

Abbildung 10.

H eizu n g  ftir d ic  M ontagehalle.

werden Samstagnachmittags von 4 Uhr 
ab fiir je 5 Pf. verabreicht; ein Teil 
dieser Einnahmen ist fiir die Kranken- 
kasse bestimmt.

Neben den B&dern sind in jeder 
W crkstatt luftige Aborte m it Wasser- 
spiilung angelegt, welche AnschluB an 
die stadtischc Kanalisation haben.

In jeder W erkstiitte ist eine Kaffce- 
ausgabe, sowie eine Milchausgabe. Das 
AVcrk hat eine eigene Kuhlvorrichtung 
fiir die Milcli; durch cinc tiigliche Kon- 
trolle werden dic hierzu erforderlichen 
Apparate immer instand gehalten. In 

jedem Waschraum befinden sich Warmschriinke fiir 
EBgeschirre, welche in den Sommermonaten mit 
Gas, sonst aber m it Dampf geheizt werden.

In einem Arbeiterspeisesaa! (vgl. Abbildung 12) 
sind Tische aufgestellt, an denen je 4 Mann Platz. 
nehmen konnen. Dort stehen den Arbeitern auch 
einfache Gcsellschaftsspiele zur Verfiigung. Diese 
Einrichtung wird sehr gern benutzt, und das Werk 
macht dam it die besten Erfahrungen. Die Arbeiter 
selbst sehen dabei auf Saubcrkcit und Ordnung.

In einer eigenen F  o r t b i 1 d u n g s s c h u 1 e 
mit drei Klassen werden etwa 180 jugendlichc Arbeiter 
unterrichtet. Der Zcichenunterricht wird von In- 
genieuren des Werks, der Elementarunterricht von 
Lehrern der Mittclsclmle erteilt. Die Unterrichtszeit 
dauert taglich abends von Gl/ t bis 81/ ,  Uhr. Durch 
dic Einrichtung der Fortbildungsschule liat das 
Werk groBe Yorteile. Die jugcndlichen Arbeiter
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bleiben in der Fabrik bis unmittelbar zum Beginn 
der Selmie, sie werden erst um 6 Uhr entlassen. 
Zuwiderhandlungen gegen AuFsicht und Schulzucht 
werden m it Entlassung und Geldstrafen bestraft. Die 
Scliiiler mussen sich zum Unterricht allcs selbst 
beschaffen; die Fabrik besorgt die Lchrutensilien 
zu Selbstkostenpreisen.

Die K o n t r o l l e  ii b e r E i n -  u n d  A u s ■ 
g a n g  erfolgt durch Kartenkontrollapparate, die iiber- 
all an leicht zuganglichen Platżen aufgehangt sind.

Um die Arbeitszeit nach Moglichkeit auszunutzen 
und den Arbeiter in der Zeit, wahrend cr im Werke 
anwesend ist und Bezahlung erhalt, voll und ganz 
zur Beschaftigung anzuhalten, ist eine entsprechend 
scharfe Kontrolle eingerichtet. Jeder Arbeiter kann 
seinen Arbeitsplatz nur durch die Waschraume 
erreichen und wieder verlassen. E r ist verpflichtet, 
sich hier umzukleiden, und kann dann erst die Werk- 
statten betreten, um an die Kontrolluhrcn zu gehen. 
In den W erkstatten sind an jeder Meisterbude Kon
trolluhrcn angebracht; die Arbeiter haben ihre 
Karten da abzustempeln, wo sic ihr Arbeitsfeld

haben. Da den Leuten nur ein Spielraum von zwei Mi
nuten gewiihrt wird und sic bereits in Arbeitskleidern 
zur Kontrolluhr kommen, so ist damit gewahrleistet, 
daB alle Arbeiter auch tatsachlich die volle Arbeits- 
zeit ausnutzen. Am SchluB wird in ahnlicher Weise 
verfahren. Die Waschraume werden erst bei SchluB 
der Arbeitszeit geóffnet und die Kontrolluhren 
erst dann freigegeben, so daB kein Arbeiter vorhcr 
seinen Platz verląssen kann.

Aueh die Uebcrwachung wahrend der Arbeits
zeit wird gut durchgefilhrt. Abgesehen davon, daB 
die Meister nur eine bestimmte Anzahl Lcute be- 
schaftigen und von jeder Schreibarbeit verschont 
bleiben, sind die Meisterbuden etwas erhoht ange- 
braeht und derart angeordnet, daB sie immer imMittel- 
punkt des Arbeitsfeldes des betreffenden Meisters 
stehen. Selbst wenn der Meister die Akkordkarten 
in seiner Bude nachkontrolliert, ist er in der Lage, 
die ihm unterstellten Arbeiter stets zu beaufsichtigen. 
Wie bereits erwahnt, wird den Meistern jede Schrcib- 
arbeit moglichst erspart; aber auch der Arbeiter 
wird m it solcher Arbeit nicht belastigt. und ihm 
jedes unnotige Schreiben iiber Vcrteilung seiner 
Arbeitsstunden abgenommen. Um dieses erfolgreieh 
durchfilhren zu konnen, ist fur die allgemein iibliche 
Akkordarbcit ein besonderes Akkordbureau ein
gerichtet, in dem unter Anleitung eines Oberingenieurs 
alle Akkorde vorlicr nach den bisherigen Erfahrungen 
festgelegt werden. Die Akkordkarte wird ausge- 
fertigt bis auf den Namen bezw. die Numnier des 
Arbeiters. Selbst die Schnittgeschwindigkeit ist, 
wenn notig, auf der Akkordkarte angegeben. Erst 
nachdem die Zeichnungen auf dem Akkordbureau 
durchgearbeitet und der ganze Fabrikationsgang, 
ob z. B. auf der Ręvolverbank zu bearbeiten, ob zu 
schmieden oder zu sagen usw. festgelegt ist, kommen 
sie mit den Akkordkarten zur Werkstatte. Die 
Meister haben jetzt lediglich diese Karten mit dem 
Namen und der Numnier des Arbeiters zu Yersehen, 
den sie mit der Ausfiihrung betrauęn. Die Akkord
karten haben dasselbe Format wie die Zeitkarten. 
Damit nun die Arbeiter ihre Zeit nicht mit Schreib
arbeit in Anspruch zu nehmen brauchen, haben sie 
nur den Beginn und SchluB ihrer Arbeitszeit an den 
in unmittelbarer Nahe aufgestellten Kontrolluhren 
abzustempeln.

Ueber die Brauchbarkeit der fertigen Arbeit 
entscheidet der Kontrolleur. E rst wenn dieser den 
Revisionsstempcl auf die Akkordkarte gesetzt hat, 
erfolgt die Bezahlung der Arbeit. Bevor die Akkord
karte zum Lohnbureau zur Verreehnung kommt, 
wandert sie zum Akkordbureau zuriick, und hier wird 
die Zeit mit dem ausgcsetzten Lohn vergliehen, um 
etwaige lrrtiim er sofort zu berichtigen. Alle Akkord
karten werden sorgfaltig gesammelt und in einer Kar- 
tothek, nach den einzehien Elementen getrennt, auf- 
bewahrt, so daB fiir alle Arbeiten im Laufeder nachsten 
Jahre hinreichende Unterlagen gesammelt werden.

Das Ł o h n b u r e a u  sammelt fiir jeden Ar
beiter kommissionsweise die Karten, stellt diese

124



2120 S ta h l und E isen .

zusammen und gibt dem Arbeiter spatestens einen 
Tag vor der Lohnung an Hand einer Lohnzahlkarte 
bekannt, welche Lohnsumme er nach den yorzuneh- 
menden Abziigen zu beanspruchen hat. Die Lohn- 
karte wird fiir das laufende Kalenderjahr gefiihrt, 
und der Arbeiter kann stets nachsehen, wieviel er ver- 
dient hat. Die Karto dient gleichzeitig zur Lohn- 
nachweisungjund da der Arbeiter iiber den erhaltenen 
Betrag m it seiner Unterschrift bescheinigen niuB, 
dient die Kartę auBerdem dem Lohnbureau ais 
Beleg fiir die ausbezahlten Loline. Seit Einfuhrung 
dieser Lohnkarten wird den Arbeitern das Geld 
yorgezahlt und sind keine Einspriiche mehr vor-

30. J a h rg .  N r. 50.

die Rechnung folgendermaBen: Wert rd. 1200 J l ,  
Werkzeugverbranch gering, Raum rd. ty, qm, y 10 PS 
Stromverbrauch, der bedienende Arbeiter verdient 
6,50 J l ,  weil er sehr geschiekt sein niuB und groBe 
Anspruche an ihn gestellt werden; bei einer groBen 
Hobelbank: Wert 80 000 J l ,  Werkzeugbedarf sehr 
groB, Platzbedarf 500 qm, Ivraftverbrauch 80 PS, 
Bedienung 6,50 J L  Es ist klar, daB derartige Ein- 
richtungen zwingen, genaue Da ten fiir jede Maścili nen- 
klasseaufzustellen, und daB die General ien nicht einfach 
ais ein Yielfaches von den baren LOhnen genommen 
werden durfen. Fiir eine richtige Kalkulation ist es 
unbedingt erforderlich, daB die sogenannten Maschi-

Dic Neuanlagen der Deutsehen Muischinenfabrik A . G.

Abbildung 12. Arbeiterspeisesaal.

gekommen. Nach Verrechnung auf dem Lohnbureau 
gehen alle Karton zur Nachkalkulation und werden 
hier kommissions- und klassenweise gesammelt.

Der inuner scharfer werdende Wettbewerb zwingt 
zu einer selir scharfen Kalkulation. Um diese in 
richtiger Weise durchfiihren zu konnen, sind die 
Maschinen und Arbeiter in yerschiedene Klassen 
cingeteilt. Diese Klassifizierung riclitet sich nach 
dem Wert bezw. der Abschreibung, dem Platzbedarf, 
Yerbrauch an Kraft, Licht, Wcrkzeug, Schmiermate- 
rial, Putzmateriąl, Unterhaltung bezw. Reparaturen. 
Hierdurch ergeben sich 50 yerschiedene Klassen, 
die mit 1 J l  bis 50 J l  bei zehnstundiger Arbeits
zeit berechnet werden. Diese lunteilung ergibt sich 
durch die yerschiedenen GroBen der Maschinen. 
Bei einer kleinen Frasmaschine z. B. gestaltet sich

nenstunden, d. h. die reinen W erkstattkosten, genau 
ermittelt und diese m it in Rechnung gezogen werden.

* **
Zum SchluB soli noch ganz kurz der alteren An

lagen, der fruheren Abteilung Hochfeld gedaeht 
werden. Die am AuBenhafen der Duisburger Hafen- 
anlagen gelegenen iilteren W erkstatten sind in 
Tafel X X X II im Zusammenhang m it den neuen An
lagen im GrundriB dargestellt. Durch die Yerlegung 
des Werkes auf die Grundstiicke des friilieren Hoch- 
felder Walzwerkes sind auch diese alteren Anlagen 
wesentlich beeinfluBt worden. In erster Linie ist 
hierbei zu nennen die Einrichtung der G r o b - 
s c h m i e d e  in einem schon vorhandenen Gebiiude, 
das fruher fiir die Kranbau-Abteilung errichtet worden
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war. Sowcit ais es die Lage der Gebiiulichkeiten 
zulieB, sind bei der Neueinrichtung derselben die fiir 
die GroBmaschitienwerkstatt maBgebenden Gesichts- 
punkte ebenfalls berucksichtigt worden. Dureh den 
AnschluB an das stadtische Elektrizitatswerk wurde 
die Kraftstation entbelirlich und auBer Betrieb 
gesetzt. Da auBerdem die vorhandenen Kesselanlagen 
den Anforderungen auf becjueme Zufuhr der Kohle 
nieht mehr genfigten und die bereits alteren Kessel 
sowieso eine Erneuerung notwendig gemacht hatten, 
so wurde vor dem Gebaude der Hammerschmiede 
ein neues Kesselliaus erriehtet. Darin sind bis jetzt 
zwei Wasserrohrkessel von je 200 qm Heizflache

aufgestellt, welche den Dampf zur Bedienung der 
Hammer und zur Heizung der W erkstatten und 
Yerwaltungsgebaude liefern. Oberhalb der Kessel- 
anlage sind Bunker erriehtet, welchen die Kohle dureh 
Becherwerk zugefiihrt wird. Die Wasserrohrkessel 
sind mit Kettenrosten und selbsttatiger Beschickung 
yersehen. ]n der Verlangerung des Kesselhauses ist eine 
weitere Bunkeranlage erriehtet worden, welche die 
Kohlciworriite ftir die Schmiedefeuer und Warm- 
ófen aufnimmt; auch diese Bunker werden von 
demselben Becherwerk gespeist. Die Reinigung des 
Wassers erfolgt in einem Wasserreiniger; auBerdem 
ist ein Wasserbehćllter vorgesehen, der das von der 
Heizung zuriickgelieferte Kondenswasser aufnimmt.

In der Grobschmiede sind insgesamt 13 Dampf- 
hiimmer von 40 Ztr. bis herab zu 4 Ztr. Bargewicht

aufgestellt; je 4 der gróBeren Hammer gruppieren 
sich um einen Warmofen. Ueber den beiden Warm
ofen befindet sieli je ein Dampfkessel, in welchen 
die Abhitze der Warmofen zur Unterstiitzung der 
Dampfkesselanlage nutzbar gemacht wird. AuBerdem 
befindet sich in der Grobschmiede eine Schmiedepresse 
und eine Schmiedemaschine; letztere dient insbeson- 
dere zur Herstellung der Massenartikel, welche zum 
Bau von Gesteinsbohrmaschinen benotigt werden.

Die Bauchgase der Schmiedefeuer werden dureh 
Exhaustoren abgesaugt Das Geblasehaus, in dem 
drei Ventilatoren und einer der drei Exhaustoren 
aufgestellt sind, ist in einem von der Schmiede

getrennten Raume untergebracht, dessen Flur tiefer 
liegt ais die Huttenflur, so daB die Rohrleitungen 
ohne schadliche Krummungen den einzelnen Feuern 
und Oefen zugefiihrt werden konnen. Die Schmiede 
besitzt einen geraumigen Lagerplatz zur Stapelung 
des Rohmaterials. Ein Kran von 15 t Tragfahigkeit 
dient zum Transport des Rohmaterials in die Schmiede; 
die auBerdem vorhandenen Konsolkrane unterstiitzen 
den Transport der Schmiedestiicke zu den Schmiede- 
feuern litngs der beiden Seitenwande. Der Durch- 
gang des Materials durcli die Schmiede vom Lager
platz erfolgt nur in einer Richtung bis zu der 
Briicke, welche das jenseits der Hafengleise liegende 
Werk mit den Anlagen am AuBenhafen verbindet. 
Auf einer in der Schmiede befindliehen kurzeń 
Galerie werden die Blechschablonen fiir die Schmiede-
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stiicke angefertigt und sonstige Reparaturarbciten 
ausgefiihrt.

In einem unter Flur liegenden Rauni befinden 
sich die Badeeinrichtungen fiir den diesseitigen 
Teil des Werkes, auBerdem die Wasch- und Aus- 
kleideraume fiir die Schmiedc.

Einer der altesten Fabrikationszweige der Deut- 
schen Maschinenfabrik ist die Herstellung von hand- 
geschweiBten K e t t e n  sowie Kettenrollen, Schakeln 
und Wirbeln fur Ankerketten. Obwohl naturgemaB 
nach der stattgeliabten Entwicklung des Werkes 
in der Kran- und Walzwerks-Abteilung die Ketten- 
schmiede, die sich bis dahin in Duisburg-Neudorf 
befand, nur noch einen untergeordneten Teil des 
Ganzen bildete, wurde doch die Yerleguhg derselben 
beschlossen. Insbesondere war der Gedanke maB- 
gebend, fiir die Herstellung von Forderungs-Ein- 
richtungen, Zwischengeschirren usw. fiir Bergwerke 
nur eigene Ketten zu verwenden, fiir dereń Giite 
durch einen Staram geschulter Arbeiter Gewiihr 
iibernommen werden konnte. Dazu kommt noch, daB 
dic 32 m lange Kettenpriifmaschine auch fiir Priifun- 
gen von Baustoffen und Probebelastungen fertiger Ar- 
beitsstiicke vielfac.he Benutzung findet und deshalb 
ihre Aufstellung ebenfalls ais zweckmaBig crachtet 
werden muBte. Etwa 28 Kettenfeuer fiir kleinere bis 
zu den groBten zu Schiffsankern beniitigten Ketten 
sind in einer lnftigen Halle aufgestellt (siehe Abb. 13). 
Die Rauchgase werden durch Blechhauben auf- 
gefangen und mit Hilfe einer Rauchrohrleitung in 
einen vorhandenen Schornstein geleitet. Eine Reihe 
dieser Kettenfeuer ist mit FaJJMmmern versehen.

Neben der Kettenschmiede befindet sich der 
Sclieren- und Biegeraum, in welchem die Ketten- 
pinne von der Stange geschnitten werden. Ein Teil 
derselben wird auf kaltem Wege hufeisenformig 
gebogen, wahrend die groBeren yorher in einem 
Warmofen auf Rotglut erhitzt und dann in einer 
Biegemaschine schwerer Konstruktion in die Ketten- 
gliedform gebogen werden. Nach Fertigstellung 
der Kettc wird diese in dem Priifungsraum m it Hilfe 
eines Kettensehleppzuges gezogen und dort auf der 
bis zu 200 t  Zugkraft ausiibenden Kettenpresse 
der Probebelastung unterworfen. Von der Priifungs- 
masehine wird die Kette abgezogen und an den

Die Fabrikation
Von Ingenieur 

(SchluB von

eber das B e i z e n  und iiber die B e i z - 
' —'  e i n r i c h t u n g e n  wurde in einer friiheren 

Arbeit* berichtet. Die aus der WeiBbeize kommen- 
den Bleche werden, um ein Anlaufen oder Oxy- 
dieren zu verhiiten, in m it Wasser gefullte Holz- 
tróge oder GuBkiisten gestellt, in denen sie bis 
zur Yerzinnung verbleiben. Sofern die Z i n n e r e i

* „ S ta h l  u n d  E isen “  1910, 24. A ug., S. 1443/9.

Rand eines Untersuchungsgrabens gelegt; eine Reihe 
von Umleitungsrollen sind hierzu auf Flur vor- 
gesehen.

Auf der Galerie des Gebiiudes, in welchem die 
Kettenpresse aufgestellt ist, arbeiten die Schlosser 
der Abteilung fiir G e s t e i n s b o h r m a s c h i  n e n. 
Diese Abteilung beschiiftigt sich nach der Natur 
ihres Erzeugnisses m it der Herstellung von Massen- 
artikeln; dementsprechcnd sind auch die Arbeits- 
maschinen fiir diese Abteilung spezialisiert. Eine 
Reihe von Halb- und Ganz-Automaten sowie Dreh- 
banke m it Revolverkopf sind in dem sogenannten 
Automatensaal aufgestellt; in einer von diesem 
Saal getrennten W erkstatt befindet sich ferner eine 
groBere Anzahl von Schleifmaschinen, auf welchen 
zahlreiche Teile der Gesteinsbohrmaschinen und 
sonstigen Gesteinsbearbeitungsmaschinen nach Tole- 
ranzkalibern geschliffen werden. In diesem Arbeits- 
zweig ist besonderer Nachdruek auf das genaue 
Uebereinstimmen aller Stiicke derselben Art gelegt, 
damit das Zusammenpassen der Maschinen m it 
einem mijglichst geringen Zeitaufwand erfolgen 
kann; auBerdem soli auch der Schlosser nur die auf 
den Spezialmaschinen nicht zu beseitigenden Un- 
genauigkeiten des Gusses entfernen, wahrend er 
an den eigentiichen Maschinenteilen nur noch Neben- 
arbeiten unwesentlicher Art vornehmen darf. Zur 
Erreichung dieses Zweckes ist ein Kontrollsystem 
eingefiihrt, so daB jedes von einer Maschine abge- 
lieferte Teil erst dann zur weiteren Bearbeitung 
gelangt, wenn es auf die Uebereinstimmung aller 
MaBe mit der Yorschriftgepriift worden ist. Imobersten 
GeschoB des Werkstattgebiiiides befindet sich ein aus- 
gedehntes Lager fiir alle Einzelteile der Gesteins
bohrmaschinen und fiir die versandbereiten Maschinen.

SchlieBlich beschiiftigt sich noch eine Abteilung 
dieser W erkstatten mit der Herstellung von Zwischen
geschirren und Forderkorben fiir Bergwerke sowie 
sonstiger Forderungseinrichtungen. Dieser Ab
teilung steht zur Montage der zum Teil umfang- 
reichen Stiicke eine lange Halle yon 80 m Lange 
und rd. 18 m Breite zur Yerfiigung. Eine Reihe 
kleinerer Werkzeugmaschinen sind in der Halle 
aufgestellt und dienen besonders zur Bearbeitung 
liingerer Stiicke und der Eisenkonstruktionsteile.

der WeiBbleche.
W. K r ii m e r.

Seite 1996.)

direkt an die WeiBbeize anschliefit, ist es moglich, 
unm ittelbar m it dem Beizkorbe an die Wassertroge 
der Yerżuinerei zu fahren, was ein Entleeren der 
Beizkiirbe auf besondere Transportwagen entbehrlich 
macht. Es ist nur dabei zu beachten, daB das Ein- 
stellen der Bleche in die Wassertroge recht schnell 
gesekieht, damit die Bleche, in dem Beizkorb stehend, 
nicht Zeit haben anzulaufen; es empfiehlt sich, 
eine leicht abnehmbare Blechkappe iiber die Bleche
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im Beizkorb zu decken, um so die Luft abzulialten. 
Aus dem neben dem Zinnherde stehenden Wasser- 
troge nimmt der Verzinner zangenweise die Bleche 
und gibt sie einzeln in den Zinnherd.

Die iilteste Y e rz in n u n g  bestand darin, dafi man 
die gebeizten Bleelie zuerst in ein Fettbad gab, um 
das Wasser zu yerdrangen und sie sodann in das 
Zinnbad tauchte. Das flussige Zinn lief nun, bevor 
es erstarrt war, zur untersten Blechkante hin und 
bildete hier eine Anhiiufung, eine Tropfkante, die in 
ein Zinnbad von geringer Tiefe eingetaucht und so 
abgeschmolzen wurde. Die nach diesem Yerfahren 
hergcstcllten WeiBblcche bcsaBen eine iingleichmafiig 
starlcc Zinnschicht, und erforderte diese Yerzinnung 
auch viel Arbeit. Durch Einfuhrung der Walzen- 
kessel von S a u n d e r s  u n d  M o r e w o o d  
(1860/66) wurde eine Yerzinnung m it gleichmiiBigem 
Zinnauftrag erreicht; seitdem haben diese oder ahn
liche Yerzinn-Apparate ubcrall Eingang gefunden.

Ausruc/rer

eine Unterlage auf den Boden des Kessels und ver- 
weilen so etwa eine viertel Stunde, nach welcher Zeit 
die Tafeln vom Wasser befreit sind, indem das F ett 
das Wasser yerdrangt hat. Nun werden die Bleche 
m it einer Zange packweise in den anliegenden Ein- 
brennkessel gestellt, der m it Zinn gefiillt ist und zur 
Abdeckung des Zinnbades dariiber eine Fettschicht 
besitzt. Die Temperatur dieses Bades betragt un- 
gefiihr 270° bei starkeren Blechen, bei diinneren 
Blechen ist eine hiihere Temperatur notig. Wahrend 
des Einbrennens, das etwa 20 bis 25 Minuten dauert, 
werden die stehenden Bleche m it der Zange (ifters 
hin- und her- und auseinandergedriickt, damit das 
zwischen den Tafeln gebildete Zinnoxyd zur Ober- 
fliichc steigen kann, um abgeschopft zu werden. 
Sobald das Zinnbad stark verunreinigt ist, bringt 
man an einer Stange befestigtes grttnes Erlenholz 
auf den Boden des Bades, wodurch letzteres auf- 
kocht, und alle Unreinigkeiten zur Badoberflache 
steigen, wo sie durch Abschopfen entfernt werden 
konnen. Aus dem Einbrennkessel werden die Bleche 
mit der Zange in den anliegenden Biirstkessel gege- 
ben, in welcliem sie kilrzere Zeit bei einer Tempe-

/.omfjsc/rmW
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Einer der iiltesten, noch heute anzutreffenden 
Zinnherde ist der Burstherd, der seine Bezeich- 
nung daher hat, daB die Bleche auf beiden Seiten 
wahrend der Yerzinnung gebiirstet werden. Weiter 
sind zu nennen: der Doppelapparat fiir Doppel- 
verzinnung, der senkrechte 6-Walzenkessel, der 
horizontale Verzinnherd mit sechs Walzen, System 
Morewood & Girard, und der horizontale, mecha
nische Doppelherd mit zehn Walzen.

Der B u r s t h e r d  (Abbild. 7) besteht aus dem 
Fettkessel, Einbrennkessel, Biirstkessel, Durchfuhr- 
oder Tunkkessel und dem Walzenkessel. Sanitliche 
Kessel sind nebeneinander gelagert, und ist auch die 
Arbeitsweise eine von Kessel zu Kessel gehende. 
Die Kessel sind durch Mauerwerk zu einem Herd 
zusammengebaut und mit Ausnahme des ersten 
m it einer Stoch- oder Gasfeuerung yersehen. Im 
Fettkessel befindet sich altes F ett, welches von den 
anderen Kesseln ais unbrauchbar an diesen abgegeben 
wird. Ais F ett ist Talg oder Palm fett in Yerwen
dung. In diesen Fettkessel werden die nassen Bleche, 
von der WeiBbeize kommend, einzeln eingelegt, 
wobei zu beacliten ist, daB beide Blechflachen m it 
F e tt tiberzogen werden. Die Tafeln legen sich auf

ratur von etwa 250" verbleibcn. Auch dieses Bad 
ist gleich wie die folgenden zur Yerineidung einer 
Oxydbildung mit einer dttnnen Fettschicht yersehen. 
Der Biirster nimm t die Bleche zangenweise aus dem 
Biirstkessel und legt sie auf die zwischen beiden 
Kesseln angebrachte Biirstplatte, von wo er die 
Tafeln einzeln mit einer kleinen Zange m it der 
linken Hand erfaBt und m it einer Hanfbiirstc, die 
dem Handfeger ahnlich ist, entsprechend der Breite 
des Bleches jede Seite ein- oder zweimal leicht 
iiberburstet. Die Biirste soli jede Stelle des Bleches 
treffen, und darf der Strich kein zu starker sein, 
da sich sonst Biirststriche zeigen. Durch das 
Biirsten wird das die Tafel iiberziehende Oxyd ab- 
gebiirstet und auch gleiehzeitig m it dem Biirsten 
ein Yerstreichen der Zinnschicht herbeigefiihrt, wo
durch ein dichterer und besser haftender Zinn- 
iiberzug entsteht. Die so auf beiden Seiten ge- 
burstete Tafel legt der Biirster links von sich auf 
den Herd, von wo sie der Durchfiihrer nimmt, in 
den Durchfiihr- oder Tunkkessel einsteckt, sofort 
wieder herausnimmt und zum Walzenkessel gibt. 
Dieses Durchfiihren hat den Zweck, eine neue 
Zinnschicht aufzutragcn und auch den bereits er-



2124 S tah l uud  Eisen. Die Fabrikatión der Weifibłeche. 30. J a h rg .  N r . 50.

starrten Zinniiberzug wieder fliissig zu machen. 
Die zwischen das rechte Walzenpaar des Walzen- 
kessels gesteckte Tafel wird von sich langsam 
drehenden Walzen in den Kessel Kineingeselioben, 
und setzt sieli darauf die Tafel auf den soge- 
nannten Korb im Kessel. Das Gegengewicht 
driickt die Tafel dureh zwei Hebel zwischen die 
nachsten Walzenpaare, worauf der Tunker mittels 
des Handhebels den Korb sam t der Tafel hebt, 
welche nun von den Walzen erfaBt und nach oben 
befiirdert wird. Der Walzenjunge oder Abnehmer 
faBt m it einem sorgfiiltigen Zangengriff die nun 
fertig verzinnte Tafel und stellt sie in den Reehen, 
von wo sio zum Putzen in die nebenstehenden Mehl- 
k as ten oder zur Putzmaschine geht.

In dem Walzenkessel befindet sich n u rF e tt;  die 
Walzen pressen das ubersellussige Zinn von der Tafel 
und bewirken gleichzeitig einen gleiehmaBigen Zinn- 
auftrag. Das von den Walzen abgedriickteZinn tropft 
von diesen ab und wird in jeder Arbeitsschieht, je

nach der vorhande- 
nen Menge, mit einer 

Handkugelpumpe 
(Abb. 8) zuriick in 
den Tunkkessel ge- 
pumpt. Die Stiirke 
des Zinnauftrages 
wird durcli Anpres- 
sen der Walzen ge- 
regelt, was dureh 
dio auf dem Kessel- 
rahnien angebrach- 
ten Hebel geschieht, 
welche dureh An- 

Ahbildung 8. Handkugelpumpe. ziehen der kleinen
Druckm utter gegen 

die GuBlager, in denen die Walzen gelagert sind, 
driicken. Auch dureh Aenderung der Umdrehungszahl 
der Walzen kann derZinnauftrag beliebig dick gehaiten 
werden; bei hoherer Tourenzahl findet ein stiirkerer, 
und bei geringerer ein schwiicherer Zinnauftrag sta tt. 
Zum Zwecke der Tourenanderung hat die Antriebs- 
welle eine Stufenseheibe und kann m it dieser eine
Umdrehungszahl von 25 bis 40 in der Minutę er-
reiclit werden. Um eine glatte Ziimschicht zu er
halten, ist ein gleichmaBiger, ruckloser Gang der 
Walzen unbedingt erforderlich, weshalb man ein 
grobes Zahngetriebe zum H auptantrieb vermeidet 
und einen Schneckenantrieb verwendet. Der An
trieb der einzelnen Walzen untereinander erfolgt 
dureh kleine Zahnrader m it genau geschnittenen 
Zalmen sehr kleiner Teilung. Besonderer Beaehtung 
bedarf die Herrichtung der Walzen, die sehr genau 
gedreht uud sauber poliert werden miissen. Die 
Walzen haben meistens einen Durchmesser von etwa 
100 mm und sind aus Schmiedestahl angefertigt.

Die Yerzinnung auf dem Biirstherde ist infolge 
der vielen Kessel, in denen die Bleche beliandelt wer
den, eine zeitraubende und dureh die benotigte An
zahl Arbeiter fiir die geringe Produktion von rund

45 Kisten in 10 Stunden, welche dem des sechsten 
Walzenkessels gleichkommt, auch eine teuere. Einen 
Hauptvorzug hat dieser Herd vor den anderen Her- 
den insofern, ais dureh das griindliehe Bearbeiten 
der Bleche in den yerschiedenen Kesseln und durcli 
das Biirsten eine hochglanzende, reine und vor allem 
eine sehr haltbare Yerzinnung erreicht wird. Die Tem- 
peraturunterschiede der Zinnbader ermogliclien es, den 
den Biirstblechen eigenen Hoehglanz zu erzeugen, und 
die Haltbarkeit der Zinnschicht zu befordern. Durcli 
das erste Bad im Einbrennkessel wird infolge der 
hoheren Temperatur eine griindliehe Legierung der 
oberen Blechscliichten mit dem Zinn erreicht, wahrend 
der tiefe Hoehglanz dureh die kalteren, nachfolgenden 
Biider erreicht wird. Aus erstem Grunde ist die Yer
zinnung bei den folgenden Maschinenherden m it Aus
nahme des TTanddoppelkessels eine viel weniger halt
bare. Trotzdem hat der Biirstherd dem Maschinen- 
herd weichen miissen, da fiir Dachdeckungen nicht 
mehr WeiBbleehe, sondern die viel billigeren yerzink- 
ten Bleche genoniinen werden; fiir WeiBbleehe, die 
fiir andere Gegenstande, wie Dosen und Biichsen ver 
wendet werden, geniigt eben dieMaschinenverzinnung, 
wahrend die doppelt yerzinnten Bleche, wic solche fiir 
Haushaltungsgegenstande notig sind, auf dem Doppel- 
lierd angefertigt werden.

Bei dem D o p p e 1 - o d e r  R e p a  s s i e r k e s -  
s e 1 werden nur drei Mann benotigt an sta tt vier 
Mann beim Biirstkessel. E r unterscheidet sieh vom 
Biirstkessel oder -herd dadurch, daB das Einsetzen 
der Bleche in den Fettkessel sowie das Einbrennen 
in einem 6-Walzenkessel gleichzeitig erfolgt. Das E nt 
fernen des Wassers von den Blechen, uberhaupt die 
Hcrbeifiihrung einer reinen Oberflache wird nicht 
durcli Einlegen der Bleche in einen Fettkessel erzielt, 
sondern die nassen Bleche werden durcli ein auf 
dem Zinnbade sehwimmendes Desoxydatiorismittel, 
niimlich dureh Zinkchlorid (Lijtwasser, wie es der 
Klempner braucht) gefiihrt, und gelangen durcli 
diese Schicht erst in das Zinnbad. Der Doppelkessel 
besteht aus dem 6-Walzenkessel, dem Tunkkessel und 
dem 5-Walzenkessel. Tunk- und 5-Walzenkessel sind 
ebenso wie beim Biirstherde eingeriehtet. Diese drei 
Kessel sind, gleichfallsnebeneinandergestellt,zu einem 
Herd vereinigt (Abbild. 9). Der 6-Walzenkessel ist 
dem besprochenen 5-Walzenkessel beim Biirstherd 
ahnlich, nur werden die Bleche nicht dureh das Wal
zenpaar in den Kessel eingefiihrt, sondern sie werden, 
wie vorstehend bemerkt, dureh die ZinkchloHdsehicht 
mit einer Einfiihrstange in den Kessel eingefiihrt. 
Jede Tafel wird bis auf den im Kessel hangenden 
Korb hinuntergedruckt und sodann mit einem seit- 
lichen Handhebel unter die Mitte der drei Walzen
paare gedruekt. Dureh Hochheben des Korbes wird 
die Tafel von den Walzen erfaBt und zwischen den- 
selben hindurchgedriiekt, die eine gleichmaBige Zinn
schicht und die Starkę des Zinnauftrages herbeifiihren. 
Der seitlieh vom Herd stehende Tunker faBt die aus 
den Walzen kommende Tafel mit einer kleinen Hand- 
zange, taucht sie in den Tunkkessel und gibt sie so-
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dann in den ó-Walzenapparat, der die Bleche wie beim 
Biirstherd behandelt. Im 6-Walzenkessel steht das 
Zinn bis zur Unterkante des untersten Walzenpaares, 
und uber der Zinnschicht, bis zu 3/4 des oberen Walzen
paares, befindet sich F ett, das aueh ungefiihr le n i  
zwischen den Walzen stehen muB. Tunk- und 5-Wal- 
zenkessel haben dieselbe Fiillung und Behandlung wic 
beim Biirstherd. Wie zu ersehen ist, gestattet dieser 
Apparat gleichfalls cinc yerschiedene Temperatur der 
drei Zinnbiider, so daB auch dieser Apparat schoile 
Hochglanzbleche liefert.

Der fiir die gewolmliche Verzinnung benutzt® Zinn- 
lierd ist der 6 - W a 1 z e n k e s s c 1 (Abbild. 10); es

Wassertrog entnommenen Tafeln mit einer eisernen 
Handstange rechtwinklig durch das FluBmittel in das 
Zinnbad zu schieben, bis die Tafel von dem ersten 
W alzenpaar erfaBt wird. Auch hier nimmt der Wal- 
zenjunge die zwischen den Walzen hindurchkommende 
Tafel und stellt sie in den Putzręchen. Bei diesem 
Herde bleiben die Bleche nicht so lange in dem Zinn- 
bade, da dic Tafel nacli dcm Einstecken sofort wieder 
von den Walzen herausbefordert wird, hingegen wer
den beim yorgenannten 6-Walzenkessel die Bleche zu
nachst senkrecht in das Zinnbad gestcckt und dann 
erst von den Walzen herausgenommen. Bei dem Gi- 
rardkessel ist also der Weg der Tafel im Zinnbad ein

Zm /rc/z/c/r/a'

Abbildung 9. Dopi>clzinnherd. Abbildung 10. Zinnlierd mit G Walzen.

ist derselbe, wie der beim yorbesprochenen Doppel- 
herd. Auch hier wird die Tafel durch eine Zinkchlorid- 
schicht hindurchgefuhrt und verliiBt den Herd ohne 
nachverzinnt zu werden, so daB nur noch ein Putzen 
erforderlich ist. Zur Bedienung dieses Herdes genugen 
zwei Mann, der Tunker oder Yerzinner und der Wal- 
zenjunge oder Auffanger. Der Yerzinner nimmt die 
dem Wassertrog entnommenen Bleche und fuhrt sie 
einzeln durch das Zinkchlorid, auch einfach „FluB“ 
(englisch ,,flux“) oder FluBmittel genannt, in den 
Kessel. Bei der Einmauerung dieser Kessel ist da
rauf zu achten, daB die Haupt, flamme den vor- 
deren Teil des Kessels trifft, um so einen warmeren 
Zinn- und einen kiilteren Walzenkessel zu haben, 
und zwar zum Zwecke einer schtinen Yerzinnung, 
wie beim Biirstherd besproehen. Selbstvcrstandlich 
ist eine so schone Yerzinnung wie beim Biirstherd 
bei diesem Herd nicht zu erreichen. Der Antrieb 
der Walzen erfolgt gleichfalls yon einem Schnecken- 
getriebe, wahrend die Walzen untereinander durch 
kleine Zahnrader angetrieben werden.

Der nachste Yerzinnapparat ist der m it sechs Wal
zen ausgerustete H a l b k r e i s k e s s e l  n a c h  
G i r a r d  (Abbild. 11). Bei diesem Apparat fallt das 
Vorschieben und Hochhcben der in den Zinnkessel ge- 
steckten Tafel weg und es ist nur notig, die aus dem

Abbildung 11. Vcrzinnherd, System  Girard.

bleibende Krummung erhalten wurden. Im iibrigen 
gilt fiir diesen Herd das, was bei anderen bereits ge
sagt wurde.

kleinerer. Auch konnen auf diesem Apparat zu starkę 
Bleche nicht verzinnt werden, da solche durch den 
gckrummten Weg, den dic Tafel machen muB, eine

/faj/e/Tjur
Zi/iAch/or/ćf
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Ein neuerer Zinnherd, der den an zweiter Stelle 
hesprochenen Doppelkessel crsetzen soli, ist der in 
Abb. 12 dargestellte m e c h a n i s c h e  D o p p e l -  
Z in n h e rd  (Abercąrn Herd). Dieser Apparat ist, wie 
die meisten Yerzinnapparate, englischen Ursprungs 
und patentiert, Bei dem Handdoppelkessel waren drei 
Mann n5tig: der Yerzinner, der Tunker und der Wal- 
zenjunge, wahrend bei diesem neuen Herd der Tunker 
uberfliissig ist, Dieser Apparat enthalt zwei Kessel. 
den Yor- und Fertigkessel, um die Yorteile getrennter 
Feuerung und verschiedener Temperatur zu erhalten. 
Der Gang der Bleche ist aus der Abbildung ersichtlieh. 
Dio durch den FluBkasten eingesteckte Tafel gleitet 
iiber die Fiihrungsleistcn durch das Zinnbad und wird 
von dem ersten W alzenpaar erfaBt. Yon diesem ge
langt sie ins Freie, stoBt gegen dic oberen Fiihrungs-

leisten und kriimmt sich, von dem ersten Walzenpaar 
vorgeschoben, bis zum nacnsten Walzenpaar, vonwo 
sie wieder iiber Fiilirungen in die folgenden Walzen 
gelangt. Der Apparat setzt sich zusammen aus einem 
Girardkessel mit einem 2-Walzen- und einem 6-Wal- 
zenkessel. Wie bei dem Girardkessel bemiingelt wurde, 
so wird auch bei diesem Apparat eine Kriimmung 
der stiirkeren Bleche eintreten, weshalb der Appa
rat nur zum Yerzinuen diinnerer Bleche yerwendet 
werden kann.

In  neuerer Zeit versucht man auch noch den 
Walzenjungen zu sparen, indem eine in England be
reits angewandte Yorrichtung so ausgefiihrt ist, daB 
eine Greiferzange, welche mittels einer senkrechten 
Leiste an einem horizontalen Hebel befestigt ist, die 
zwischen den Walzen hervorkommenden Bleche faBt. 
Durch mechanischen Antrieb schlieBt sich die Zange 
und liebt die Tafel hoch, worauf der Hebel zuriick- 
geht und sich die Tafel naeh selbsttiitiger Oeffnung 
der Zange auf den Rechen der Putzmaschine setzt. 
Der gleichfalls selbsttiitig arbeitende Rechen gibt dic

Tafel in die Putzmaschine, welche die Tafel fertig ge- 
putzt auf einen Tisch fallen liiBt, von wo sie zum 
Sortierraum gebracht wird.

D a s  P u t z e n .  Die Yerarbeitung der WciB- 
bleche zu den verschiedensten Gebrauchsgegenstanden 
macht es notig, das den Tafeln anhaftende F ett zu 
entfernen; diese Entfernung besteht darin, daB die 
noch warmen Bleche in Kleienmehl hin und her be
wegt werden. Zur einfachen Reinigung benutzt man 
drei Mehltróge, welche nebencinander nahe am Ver- 
zinnherd stehen und in denen die von Miidchen aus 
dem Rechen entnommenen Tafeln melireremal, 2 bis
3 Tafeln zusammen, in senkrechterRichtung bewegt 
werden. Das Miidchen vom ersten Mehlkasten stellt
dic hier behandelten Tafeln neben an den Mehl
kasten, von wo sie das Miidchen des zweiten

Troges nimmt und in der- 
selben Weise im zweiten 
Mehlkasten behandelt. Im 
dritten Kasten geschieht 
das gleiche. Das F ett der 
Bleche setzt sich zum 
groBten Teile im Mehl des 
ersten Troges ab, wahrend 
in den zwei weiteren Triigen 
ein Entfetten der letzten 
Spuren erfolgt. Infolge der 
guten Aufsaugefahigkeit 
hat sich Kleienmehl am 
besten bewiihrt. Sobalddas 
Mehl des ersten Kastens mit 
F ett getrankt ist, ist es zum 
Putzen unbrauchbar, wird 
entfernt, und nun in diesen 
Kasten das Mehl des zwei
ten, in den zweiten aber das 
Mehl des dritten Kastens 
gebracht; in den dritten 
Kasten wird neues Mehl 

hineingegeben. Da eine Entfettung des Mehles zwecks 
nochmaliger Benutzung zu unrentabel ist, wird es ais 
Futterm ittel yerwendet. Dem Putzen der Bleche in 
den Mehlkasten folgt noch ein Ucberwischen der ein
zelnen Tafeln mit einem weichen Lappen oder Wild- 
leder; dadurch wird das noch anhaftende Mehl ent
fernt und somit das Blech ansehnliclier.

Dieses Putzen der Bleche m it Hand findet sich 
noch in kleineren Zinnereien, wo die Zinnherde so 
dicht aneinander gebaut sind, und auch der Zinnerei- 
raum so klein ist, daB keine Putzmaschine Aufstellung 
finden kann. Wenn auch das Putzen mit Hand nicht 
unerhebliche Kosten yerursacht, so ist dieses Putzen 
immerhin noch billiger ais solches mit einer schlechten 
Putzmaschine, bei der viele Tafeln geknickt und un
brauchbar, oder uberhaupt die Bleche sehr mangelhaft 
geputzt werden. Die Handarbeit des Putzens hat 
man schon in den 80er Jahren durch P  u t  z m a - 
s o h  i n  e n zu ersetzen yersucht, und waren es wieder- 
um die Engliinder, welche die yerschiedensten Ma
schinen konstruierten, von denen sich jedoch nur
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einzelne im Betrieb bewiihrt haben. Hier sollen nur 
drei Systeme genannt werden. Ais einfachste Aus
fiihrung kann die Maschine nach Abbild. 13 gelten, 
die heutzutage noch in englischen Zinnereien zu fin
den ist. Sie bestelit aus zwei fast halbkreisformigen 
anoinanderstehenden Behaltern, die je eine handhohe 
Schicht Mehl enthalten. In jeder Behalterhalfte ist

Abbildung 13. Putzmaschine.

ein sich langsam drehendes Rippenrad gelagert, wo
durch die Bewegung der Bleche durch das Mehl be
wirkt wird. Auf der linken Seite wird die verzinnte 
Tafel direkt von dem Zinnherde kommend in den 
Apparat gegeben und von den Stiften des Rades 
durch die Mehlschicht gedriickt und hochgehoben. 
Die Tafel stelit nun senkrecht auf den Stiften des 
Rades, und nach einer kleinen 
Weiterbewcgung desselben 

driickt die ausgebauchte Stelle 
des Radkranzes dic Tafel von 
den Stiften, worauf sie in den 
zweiten anliegenden Behiilter 
fallt. Zur Ftihrung der Tafel 
sind Fiihrungsrechen zwisehen 
beiden Apparathiilften ange- 
bracht, wodurch cin sicheres 
Aus- und Einfiihreń aus der 
ersten in die zweitePutzhiilfte 
erreicht wird. ln  der zwei
ten Apparat halfte findet der 
gleiche Yorgang sta tt, und fal- 
len die Tafeln noch zwisehen 
drei m it Schafpelz oder Woll- 
tiichern uberspannte Putz- 
walzen. Die beiden iiuGeren 
AYalzenpaare haben rechte Umdrehrichtung, wahrend 
das mittlere Walzenpaar der Tafelrichtung entgegen- 
liiuft, um so ein griindliches Abputzen des Mehles 
herbeizufiihren. Aus den Walzen gelangen die Tafeln 
auf einen niederen Tisch, von dem sie zur Sortiererei 
gebracht werden. Zur Entfernung des Mehles aus 
der Putzmaschine sind an den Seiten des Kastens 
kleine Tiiren angebracht.

Eine andere Maschine (Abbild. 14), die in Amerika 
Yerwendung findet, arbeitet in der Weise, daB die 
Tafeln in lange, zu sechs nebeneinander angeordnete

L.,r

Haken, die an zwei Gelenkketten in gewissen Ab- 
stiinden befestigt sind, hineingestellt werden. Die 
Kette bewegt sich nun durch den zweietagigen Mehl- 
kasten,und erfolgt so einPutzen der Tafeln. Sobald die 
Kette dic Mehlkasten passiert hat und aus der hori- 
zontalen in die vertikale Bewegung ubergeht, so daB 
die Iiaken nach unten geiiffnet sind, fiillt die Tafel aus 

den Haken heraus und gelangt iiber 
eine Gleitbalm in die tieferstehendc 
Walzen putzmaschine, in der die E n t
fernung derM ehlreste wie bei der erst- 
genannten Maschine erfolgt. Auf dieser 
Maschine ist wie bei der yorgenannten 
ein recht sauberes Putzen nicht zu cr- 
reichen. Die Bleche erhalten Schram- 
men und werden leicht beschiidigt und 
iiberdies die drumeren Bleche geknickt, 
weil die Maschine dio Tafeln dureh 
das Mehl d r i i c k t ,  weshalb sie nur 
fiir starkere Blechsorten verwendet
wefden kann. Dem Knicken der Bleche
kann man dadurch vorbeugen, daB die 
Bleclihalter engere Mauloffnung erhal

ten, wobei aber wieder der Nachteil eintreten kann,
daB die geputzte Tafel zu leicht eingeklemmt wird
und nicht aus dem H alter herausfiillt. Beide vor- 
genannte Maschinen haben auf dem Fest land nur 
vereinzelt zu Yersuchszwecken Eingang gefunden; 
iiberhaupt ist zu bemerken, daB in England weniger 
Wert auf ein sauberes Putzen der Bleche gelegt wird

Abbildung‘14. Putzmaschinc.

ais bei uns, weshalb die angegebenen Maschinen 
auch dort mehr in Yerwendung sind.

Eine Putzmaschine, bei der die Blechtafeln durch 
das Mehl h i n d u r c h g e z o g e n werden, zeigt 
Abbild. 15. Obwohl diese Maschine komplizierter ist 
ais die yorgenannten, so wird derselben doęh des
halb der Yorzug gegeben, weil m it ihr ein viel 
griindlicheres Putzen erreicht wird und durch das 
Hindurchziehen der Bleche durch das Mehl nur sehr 
seiten Tafeln geknickt werden. Die Maschine arbeitet 
in der Weise, daB die Bleche, von demZinnherd kom-

125



2128 S ta lli und  E isen . Die Fabrikation der Weifiblcchc. 30. J a h rg .  N r. 50.

mend senkrecht in den Rechen (a) eingestellt werden, 
der ruekweise dic Bleche vorrilckt und dann auf drei 
vor- und riickwarts sich bcwegende, kurze Transport- 
bander (b) fallen liiBt. Das Transportband, durch den 
Hebel (c) unterstutzt, schiebt die liegende Tafel in die 
;;eoffneten Klauen oder Zangen der zwei nebenein-
• inder laufenden Gelenkketten (d), welche die Tafel 
durch den langen Mehlkąsten (e) ziehen. Sofem sich 
die Zangen um das Rad (f) legen, offnen sich dieseiben 
und lassen die Tafeln los, die sodann von zwei schwin- 
;jendcn Hebeln (g) in drei Paar Putzwalzen (li) ge- 
schoben werden, die dann das Abstauben besorgen.

Die entstandene Zinnschlacke wird an Emaillefabriken 
abgegeben.

Die M a t t b l e c h e  wcrdeii auf gleichen Herden 
wie die Glanzbleche hergestellt, doeh mit dem Unter- 
schiede, daB das Metallbad aus einer Legierung von 
Zinn und Blei besteht und zwar aus etwa s/3 Blei und 
*/j Zinn. Zur Erlangung eines m atten Glanzes ist 
darauf zu achten, daB die oberen Walzen des Zinn- 
kessels ungefahr 3/ 4 aus dem Fettbad herausrągen, da 
m it F e tt flberzogene Walzen Glanz herbcifuhren.

Ueber den K o li 1 e n v e r b r a u c h b e i  d e r  
W c i f i b l c c h  f a b r i k a t i o n  moge folgendes er-

Um einen standigen Mehl- 
wechsel zu erhalten, be
findet sich in dem Mehl- 
kasten ein Riihrwerk, und 
ein Becherwerk befordert 
das untere Mehl in den 
oberen K astenteil; es findet 
dadurch ein stetiger Kreis- 
iauf des Mehles sta tt.

Yon den Putzmaschinen 
gelangen die Bleche zum 
S o r t  i e r r  a u m , wo sie 
sortiert und sodann in 
Kisten gepackt werden. Je  nach Qualitat werden die 
Bleche sortiert in Prima, AusschuB 1 und AusschuB 2.

Das in derZinnerei verwendete Zinn wird, bevor es 
in den Zinnkąssel gelangt, in einem R a f f i n i e r o f e n 
(Abb. IG) geschmolzen, um die Unreinigkeiten, welche 
sich im Zinne vorfinden, auszuscheiden. Zu diesem 
Zwecke werden ein oder zwei Zinnbarren in einen 
Muffelofen eingelegt, der m it gelindem Feuer geheizt 
wird. Aus dem schragliegenden Ofen lauft das Zinn 
iiber eine Schnauze in die vor dem Ofen stehende 
Barrenform. Die Unreinigkeiten bleiben im Ofen 
zuriick, und der Riickstand wird im Zinnschmelzofen 
geschmolzen. Die sich auf dem Zinnkesselboden an- 
gesammelte und die auf dem Zinnbad schwimmende 
Zmnkriitze wird gleichfalls im Raffinierofen gelautert, 
wiihrend der Riickstand im Flammofen m it Holz- 
kohlen und Zusatz yon B oras ais FluBmittel geschmol- 
zen wird, um das brauchbare Zinn zuruekzugewinnen.

wiihnt werden. Bei den Blechwiirmofen der Walze ist 
m it einem Kohlenverbrauch yon 70 bis 75 %  zu 
rechnen. Fiir das zweimalige Gliihen, das fiir WeiB- 
bleche notig ist, m it Ausnahme der diinneren Sorten 
bis 0,1S oder 0,20 mm Stiirke, die nur einmal gegluht 
werden, kann fiir eine Gluhung 20 bis 23 %  gerechnet 
werden, was fiir ein zweimaliges Gliihen 40 bis 46 % 
ausmacht. In der Zinnerei konnen f. d. Normalkiste 
von 50 kg 10 bis 12 kg Kohlen gerechnet werden, was 
ungefahr 20 bis 24 %  entspricht. Die vorstehenden 
Angaben sind fiir Braunkohlenverwendung maB
gebend. Es wird sich fiir die gesamte WeiBblech- 
erzeugung ein Gesamtkohlenverbrauch, ohne den fiir 
die Kraftzentrale und den Dampfkessel, der fiir die 
Anwiirmung der Beizbiider und bei Vorhandensein 
von Gasgeneratoren auch fiir diese notig sein 
wird, von 130 bis 145%  ergeben. Die Hijho des 
Kohlenverbrauches richtet sich naeh den in Yer-

Abbildung 15. 
Bleolireinigungsmaschine.
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wendung stohenden Oefen. So sind z. B. ais Blcch- 
ofen Stochiifen m it Trcpperirostfeuerung und fein- 
kornige Braunkohle ais Brennmaterial angenommen. 
Ais Gluhofen ist gleichfalls ein Stochofen, wic er 
eingangs erwahnt und gezeichnet ist, zugrunde 
gelegt. Bei den Oefen, wo Gas oder Luft oder bcides 
durch Regeneratoren oder Rekuperatoren vorge- 
wiirmt wird, ist selbstverstiindlich ein geringerer 
Kohlenverbrauch zu vcrzeichnen und zwar bei 
Blechofen von 50 bis 55% . Bei den Gluhofen, 
bei denen gleichfalls eine Vorwarmung der Brcnn- 
gaśe erfolgt, und bei den Kanalofen, die eine ziem- 
liche Ausnutzung der Abgase gestatten, sinkt der 
Kohlenverbrauch auf 10 bis 13 %  fiir eine Gliihung.

Diese Angaben sind fiir dic Yerwendung von Braun
kohlen maBgebend.

Sehr hiiufig wird die Frage aufgeworfen: Wie 
kommt es, daB die englischen Werke ihre WeiBbleche 
billiger zu Markte bringen ais die deutschen? Der 
Grund liegt wohl darin, daB infolge der Unmenge 
von WciBblechwerken in England, die sich unter- 
einander starko Konkurrenz machen, eine an- 
dauernde Prcisdriickerei erfolgt. Auch darf nicht 
vergesscn werden, daB die englischen Werke des
halb billiger arbeiten konnen ais die festlandischen, 
weil sie ihre Rohstoffe, wie Kohlen, Eisen und 
Zinn, billiger haben. Ferner sind die Herstellungs- 
kosten in England niedriger, weil dort an vielen 
Arbeitsstellen jugcndlichc Arbeiter vcrwendet werden, 
wo bei uns erwaehsene Leute nfitig sind; dic WeiB- 
blechindustrie ist in Siid-Walcs sozusagen eine Yolks- 
beschiiftigung.

Eino bemerkenswerte Yerbilligung der englischen 
WeiBblcchc wird durch den geringen Zinnauftrag 
erreicht. Bckanntlich erfolgt die Festsetzung des 
Zinnauftragcs dadurch, daB die Walzen mehr oder

weniger stark zusammen g e s p a n t werden, aucli 
wird durch die Umdrehungszahlen der Walzen der 
Zinnauftrag reguliert. Schneller laufende Walzen 
geben einen starkeren und langsam laufende Walzen 
einen geringeren Zinnauftrag. Nun arbeiten die engli
schen Apparatc m it vicl geringerer Umdrehungszahl 
ais unsere Zinnapparate; so inachen die englischen 
Herde normal 6 bis 10 Umdrehungen, wahrend die 
des Festlandes m it normal 13 bis 20 Umdrehungen 
arbeiten. Fiir doppelt yerzinnte Bleche ist selbst- 
yerstiindlich eine hoherc Umdrehungszahl (etwa 25) 
notig. Diese Arbeitsweise der englischen Werke 
hat aber seine zwei Seiten; bei einer gering ren Um
drehungszahl der Walzen ist zwar d r Zinnauftrag ein 
geringerer, aber die Leistung f. d. Zinnherd ist dann 
auch bedeutend niedriger. Zumal bei den breiteren 
Normalblechen, wo cs nicht moglich ist, zwei Tafeln 
nebeneinander in den Zinnherd zu geben. Es ist 
dann jedenfalls nur eine Reclmungsfrage, ob ein 
geringerer Zinnverbrauch die hoheren General- 
unkosten und hoheren Lohne, die durch die geringe 
Erzeugung entstehen, aufhebt. In einer gut ein- 
gcrichteten Zinnerei, wo das Abheben der Bleche 
und das Putzen maschinell erfolgt, diirfte ein geringe
rer Zinnverbrauch sich giinstiger stellen. Wie bei 
den Putzmaschinen besprochen, ist es nicht immer 
moglich, durch dic mechanischen Einrichtungen 
gutes und sauber geputztes Blech zu bekommen; 
dieser Umstand weist wieder darauf hin, daB ge
ringerer Zinnauftrag schlecht geputzte. verkratzte 
und dcmgemaB nur ganz gewohnliche Blcchsorten 
ergibt. Es ist dann wieder zu verstehen, daB bei 
mechanischem Abheben und Putzen die sonst be- 
niitigten Arbeitskriifte wegfallen; der Jiohere Akkord- 
satz des Yerzinners, der bei der gleichen Arbeits- 
zeit anstatt 45 Kisten nur 35 bis 40 erzeugt, ist dann 
im Yerhaltnis zur Zinnersparnis sehr unbedeutend.

Zum Troste sei es gesagt, daB wir auf unseren 
Zinnherden den gleichen Zinnauftrag errcichen wie 
die englischen Werke. Unsere gewohnlichen Bleche, 
die es mit der englischen Konkurrenz aufnehmen 
miissen, haben densclben Zinnauftrag, der f. d. Kiste
1,0 bis 1,3 kg betriigt, so daB wir in dieser Beziehung 
gegen die englische Konkurrenz nicht zuruckstehen. 
Ein modern eingerichtetes deutschcs Werk vermag 
.die giinstigeren Bedingungen der englischen Werke 
durch praktische Anordnung der Anlage — indem 
unnutigc Transporte des Walzgutes und die vielen 
Iland- und Karrenarbciten, wie sie sich in aus- 
gesprochenem MaBe in englischen WeiBblechwerken 
finden, vermieden werden — zum Teil wettzuniachen, 
so daB eine Besorgnis hinsichtlich der Rentabilitat 
neuer WeiBblechwerke bei uns nicht gerechtfertigt ist.



2130 S ta lli und  E isen . Patentbericht. 30. J a h rg .  K r. 50.

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

1. Dezember 1010.
Kl. 1 b, K 43 810. Magnetischcr Scheider mit unmag- 

lietischer Trommel und feststehendem Magnetkijrper.
II. Kessler, Metallwaren- und Maschinenfabrik, G. m. b. H., 
Oberlahnstein a. Rh.

Kl. 10 a, B 58 508. Vorrichtung zur Zerteilung und 
Ausbreitung des Kokskuchens ftir Kokereien mit Koks- 
losehpliltzen vor den Kammern. Fa. Franz Brunck, 
Dortmund.

Kl. 10 a, Z 6416. Rctortonofcn mit senkreohter 
Retorte, dio durch eino beheizbare Wand im unteren 
Teil in zwei getrennto Teile geschieden 
wird. Martin Ziegler, Moskau.

Kl. 24 e, C! 30 097. Gaswechselvontil 
mit durch Gegengowichte ausgegliehener, 
lieb- und senkbarer sowie drehbarcr Glocke.
Sieg - Rheinische Hiitten-Alct.-Ges., Fricd- 
rich-Wilhelms-Hiitte (Sieg), Post Troisdorf.

Kl. 24 e, B 55 928. Gaserzcuger mit
auBerer Luftzufiihrung durch einen Holil- 
ring, der nach innen yollstiindig offen ist. Bender & 
Friimbs, G. ni. b. H., Hagen i. W.

Kl. 31 a, K. 43 028. Trockenofen fiir GieBformen.
Alexandre Ketin, Chenće b. Liittich, Belgien.

5. Dezember 1910.
Kl. 7 a, G 29 942. Yerfahren zur Yerhinderung

des Aneinanderhaftens yon Eisen- und Stahlblechen 
beim Walzen im Paket. Frederick William Gauntlett, 
London.

Kl. 7 f, K 40 857. Ycrfahren zum LSsen in konischen 
Kalibern gowalzter Hufcisenwcrkstiieke aus den Walzen. 
Stefan Kaluscha, Starachowizc, RuBland.

Kl. 19 a, li  30 143. Zwiselienstiicke zwischen Zwillings- 
schienen und zwischen Schutz- und Fahrschienen aus 
mehreren ausweehselbaren Einsatzscheiben. Paul Ramy, 
Briissel.

Kl. 21 h, P  24 871. Kohlenclektrode fiir vcrschiedene 
elektrisehe Zw ecke, insbesondere fiir elektrisehe Oefen. 
Piania werke, Aktiengesellschaft fiir Kohlenfabrikation, 
Ratibor.

Kl. 49 e, B 47 948. Łufthammersteuerung. Hermann 
Berg, Hohenbcrg h. Mulheim a. Rh.

Kl. 49 e, Sch 36 039. Hammerbar. Rudolf Schmidt 
& Co., Wien.

D e u ts c h e  G e b r a u c h sm u ste re in tr a g u n g en .
5. Dezember 1910.

Kl. 1 a, Nr. 442 515. Elastischer Riitter-Antrieb. 
Maschinenfabrik Baum, Akt.-Ges., Hernc i. W.

Kl. 18 c, Kr. 443 097. Zusammengcbauter Platinen- 
und Flammofcn. Louis Steinseifer, Iiiserfeld a. <1. Sieg.

Kl. 10 a, Kr. 443 005. SchienenstoBverbindung, 
wobei die Schienenendcn sehriig aneinanderstoBen. Her
mann Urbański, Kloppotstr. 10, und Seraphin Galonska, 
Kronprinzenstr. 5, Gleiwitz.

Kl. 19 a, Nr. 443 048. Schienensichcrheitsbcfcstigung. 
Joscf Stallmann, Hamborn, Gehrstr. 57.

Kl. 19 a, Nr. 443 080. Schienenbefestigung. Karl 
Aug. Walter Loffler, Leipzig-Gohiis, Marbachstr. 16.

Kl. 24 e, Nr. 442 726. Yorriehtung zur Yerhiitung 
des Zcrfallens und Torzeitigcn Entgasens der obenauf

liegenden Kohlen (Briketts) in Gasgeneratoren. Dr. Martin 
Sehweig, WeiG wasser, O.-L.

Kl. 31 e, Nr. 442 472. Hakenformiger Seitendiibel fiir 
GieBereimodelle. Gustav Zwiekert, Breslau, Gabitzstr. 93.

D e u ts c h e  R eich sp aten te .
Kl. 18 c, Nr. 221 936, vom 4. November 1908. 

D e u t s c h  - L u x o m b u r  g i s c h o B e r g w e r k s -  
u n d H a t t o n - A k t . - G e s .  i n D i f f e r d i n g e n ,  
Luxcmburg. Blockdrucker fiir Warmcófcn.

Dic Druckstange a triigt an dem dem DruckstOcl< b 
entgegongesetzten Endo ein Querhaupt c, das durch cin

endloses Organ d angetrieben wird. Die Druckstange 
kann in bekannter Weise aus Teleslcoprohren gebildet 
werden, wobei jedoch das endlose Organ d dem Druck- 
sttick b einen Hub erteilt, der siimtliche Teleskoprohre in 
den Ofen hineindriickt, wahrend sie nur zum volJigen 
Entlceren des Ofens ausgezogon werden. Das Querliaupt c 
triigt einon Mitnehmcr o, der auf ein Kupplungsglicd ftir 
ein Zugorgan g wirkt. Letztcres ist mit der Ofentur h 
derart verbunden, daB diese beim Vorgohen der Druck- 
stango gehoben: wird.

Kl. 18 a, Nr. 223 976, vom 16. Juni 1909. Co 1 n - 
M d s c n e r  B e r g w e r  k s - A c t  i e n - V e r  o i n in 
C r o u z t  h a 1 i. W. Ver/ahren zur Yerhii tthar>nachung 
arsenhaltiger Eisenerze. durch oxtjdierendes lidslen.

Das bisherige oxydierende Rosten arsenhaltiger 
Eisenerze hat keine vollstiindigo Austrcibung des Arscns 
ergeben, vielmehr yerband sich cin Teil desselbcn mit 
dem Eisen zu arsensaurem Eisen, das bei den angewendeten 
Rosttempcraturen unzersetzbar war. Der Erfindung 
gemiiB werden dic Erze bei einer so niedrigen Temperatur — 
meistens nicht vicl iiber 200, am besten bei 300 bis 400° C— 
gerostet, daB sich kein arsensaures Eisen bilden kann, 
sondern das Arsen in Form von arseniger Siiure, die subli- 
miert, von den Róstgasen mitgerissen wird.

Kl. 18 c, Nr. 224 021, vom 7. Miirz 1909. W i 1 h c 1 m 
N c t t l e n b u s c h  i n G e i s w c i d (K r. S i e g o n , 
Wc s t f . ) .  Kantvorriclitung fiir Blóckc v. dgl. in  W ann
o/en m it mchrcrcn im Ofen angeordneten, durch Wa-sser tjc- 
kiihUcn Kanirollen, die von aufSen maschincll angetrieben 
werden.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tago an wiihrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einspruchcrhebung im Patentamte zu 
Berlin aus.

Die von auBen angetriebenen Kantrollen a sind 
nicht wie bisher in einer wagerechten Ebene, sondern 
treppenfórmig und an dem Austrittsende des Ofens an
geordnet. Die letzte Kantrolle bcwirkt so dic Hcraus- 
befórderung der Blocke aus dem Ofen.
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Statistisches.
R oh eisen erzeu gu n g  D eu tseh lan d s und L uxem bu rgs im  N ovem ber 1910.

B e z i r  k o

E r z e u g u n g E  r  z  0 u  g u  n  ff

I m

O k l o b e r  1910 

t

im

N o r .  1910 

t

v o m  1. J a n .  
i b i s  S I .  X o v . 

191 0  
t

im  

S o t .  1909 

t

y o m  1. J a n .  
b i s  3 0 . N o y . 

1900 

t

tS «*>C3
O0  <x» 
«  3

• s  cS  
-es

“T 63
£  03

c a  ^
s

Rheinland-W estfalen............................................
Siegcrland, Lahnbezirk und HcsSCh-Nassau ■-
S ch lesien ................................................................
Mittel- und Ostdeutschland................................
Bayern, Wurttemberg und Thuringen . . . .
Saarbczirk................................................................
Lothringen und L u x e m b u rg ............................

124 058 
28 564 

9 674 
28 509 
3 260 

*9 340 
62 384

127 196 
25 039 

6 35-4 
29 780 
3 174 

*9 370 
62 048

1 277 435 
248 357 
73 166 

322 985 
36 116 

104 190 
615 738

101 709 
19 470
7 985 

30 242 
3 334 
8 S00 

00 380

992 180 
207 387 
65 312 

311 893 
34 882 
91 200 

557 8S9
GieCerei-Rohcisen Sa. 265 789 262 961 2 677 987 231 920 2 260 743

^  □  o
E-

|  ^ * 1

Rheinland-W estfalen............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau
S ch lesien ................................................................
Mittel- und Ostdeutscldand................................

29 897

855 
11 590

23 706 
1 568 

741 
9 350

285 461 
30 906 
12 674 

111 400

23 272 
2 197 

475 
7 310

264 190 
19 477 
21 908 
68 510

Bessemer-Roheisen Sa. 42 342 35 365 440 441 33 254 374 085

c z  a

• 1  -5 
•5

: c A  t —
ś  sE - g

l o  IS
£  a

Rheinland-West f a le ń ............................................
Siegcrland, Lahnbezirk und Hessen- Nassau
S ch lesien ................................................................
Mittel- und Ostdeutschland................................
Bayern, Wurttemberg und Thuringen . . . .  
Saarbczirk............................................................

334 441

29 319 
21 402 
17 937 
92 267 

317 626

327 837

27 921 
23 736 
17 614 
86 460 

307 133

3 532 082

300 982 
244 724 
176 044 
993 212 

3 282 173

291 301

23 700 
26 140 
14 000 
85 937 

273 654

3 109 764

248 400 
231 797 
147 992 
945 640 

2 833 273
Thomas-Roheisen Sa. 812 992 790 701 8 529 217 | 715 332 7 516 866

— S3
1
“ I  B

S-B -S. Be —
-JL 2  ® -e= U tT3 S
SO =Ł“

Rheinland-W estfalen............................................
Siegcrland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau
S chlesien ................................................................
Mittel- und Ostdeutschland................................
Bayern, Wurttemberg und Thuringen . . . .

72 169 
34 357 
11 509

78 924 
32 090 
14 830

769 088 
313 792 
133 228 
23 192 
5 860

55 525
16 311
17 333 
2 940

597 559 
244 773 
148 387 

7 606 
3 750

Stahl- und Spicgeleisen usw. Sa. 118 035 125 844 1 245 160 92 118 1 002 075

es g

“o 5>03 .22 * o.OJ i/3■g «> 
l .c

Rheinland-W estfalen............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau
S ch lesien ................................................................
Mittel- und Ostdeutschland................................
Bayern, Wurttemberg und Thuringen . . . .  
Lothringen und L u x e in b u rg ............................

8 477
7 055 

27 378

404
8 907

8 513 
11 7S3 
28 756

206 
8 204

70 410 
110 763 

**298 517

4 830 
102 916

4 599 
11 024
22 821
■ _

350 
7 627

77 923 
101 776 
293 702

4 560 
122 427

Puddel-Rohcisen Sa. 52 221 57 462 593 436 46 421 600 394

cTn a 
2

E  - g
S acz»

Rheinland-W estfalen............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau
S ch lesien ................................................................
Mittel- und Ostdeutschland................................
Bayern, Wurttemberg und Thuringen . . . .
Saarbezirk................................................................
Lothringen und L u s e m b u rg ............................

569 042 
69 976 
78 735 
61 501 
21 601 

101 607 
388 917

566 170 
70 4S0 
78 602 
02 866 
20 994 
95 830 

377 385

5 940 476 
703 81S 
818 567 
702 301 
222 850 

1 097 402 
4 000 827

476 406 
49 002 
72 314 
66 641 
18 284 
94 737 

341 667

5 041 616 
573 413 
777 709 
619 806 
191 190 

1 036 840 
3 513 589

Gcsamt-Erzeugung Sa. 1 291 379 1 272 333 13 480 241 1 119 051 11754 163

bo(3
“  J
£■5
I  °cr»

GieCerei-Rohcisen................................................ i
Bessemer-Roheisen................................................ j
Thom as-R oheisen................................................
Stahl- und S p ieg c le isen ....................................
Puddel-Roheisen....................................................

265 789 
42 342 

812 992 
118 035 
52 221

262 961 
35 365 

790 701 
125 844 
57 462

2 677 987 
440 441 

8 529 217 
1 245 160 

593 436

231 926 
33 254 

715 332 
92 118 
46 421

2 260 743 
374 085 

7 516 866 i 
1 002 075 

600 394

Gesamt-Erzcugung Sa. 1 291 379 1 272 333 13 486 241 1 119 051 11 754 163

N o v e m b e r  1910: E in fu l ir  A n s fu h r

Kinfuhr A u s f u h r  Eisenerze.....................  308 700 t  238 262 t
Steinkohlcn....................  845 858 t  2 284 074 t  R oheisen ...................... 14 008 t  06 025 t
B raunkohlen ................  632 929 t 6 642 t  K u p fer.........................  15 977 t  444 t

R o h e i s c n e r z e u g u n g  i m A u s l a n d e :
Belgien: Oktober 1910: 160250 t.

* Gcscbiitzt. ** Wie nachtriiglich ermittelt worden i.st, betrug im August tlic Erzeugung von Puddel- 
roheisen in Schlesien 24 5021; demgemaB stellt sich die Erzeugung vom 1. Januar bis 30. Norcmber 1910 wic 
oben angegeben auf 298 517 t.
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D ie  G e w in n u n g  der B e rg w e rk e  u n d  H U tte n  im  D e u ts c h e n  

R e ic h e  e in sch lieO iic h  L u x e m b u rg  w a h re n d  des Ja h re s  1909.

Nachdem wir schon friiher* dio v o r l i i u f i g e n  
Ziffern iiber die Gewinnung der Bergwerke und Hiitten 
im abgelaufenen Jahro mitgeteilt haben, geben wir in 
der nachfolgenden Zusammenstellung die e n d g i i l t i -  
g e n Ergebnisse naeh den Erinittlungen des Kaiserliehen 
Statistischen Amtes** wieder.

In der vorliegęnden Statistik sind dio Błocko zu- 
sammengefaBt, wahrend in dem yorliiufigen Ergobnis

Rohblocko und vorgowalzte Blocke gotrennt aufgefUhrt 
wurden. Naeh der jetzigen Borcchnungsweiso stellt sieh 
die Erzeugung an Blocken, Brammen, Kniippeln, Pla
tinen usw. im Yergleichsjahre 1908 auf 2 589 415 t  im 
Gesamtwerto von 223 398 000 JC und im Durchschnitts- 
werte von 86,27 .ft f. d. t.

D ie  E is e n in d u s tr ie  d er V e re in ig te n  S ta a te n  im  J a h re  1 9 0 9 .  

III.
Zur Erganzung unserer fruheren Veroffcntlichungcnt 

mogen noch folgende Angaben dienen, die wir dem „Bulletin 
of the American Iron and Steel 
Association“ f f  entnehmen.

Danach wurden in den 
Yereinigten Staaten im Jahre 
1909 an G r o b - u n d  F e in -  
b l e c h e n  (ohno Nagel- 
blcche) 4 302 09(51 hergestellt 
gegen 2 692 088 t  im Jahro 
zuvor. Dic Erzeugung ist 
somit um mehr ais 59,8 %  
gestiegen; sio crfolgto in 17 
(i. V. 15) Staaten und 141 
(117) Werken. Von der 
Gesamterzeugung entfielen 
2 417 164 (1 291 357) t  auf 
Grobblecho und 1 884 932 
(1 400 731) t  auf Feinbleche, 
und zwar wurden allein in 
Ponnsylvanien 68,5 (77,1)% 
der Grobbleche und 40,5 
(40) %  der Feinbleche aus- 
gewalzt.

* Vgl. „StahlundEiscn“ 
1910, 6. April, S. 591.

** „Vierteljahrshofto zur 
Statistik des Deutschen 
Reicheś“ 1910, Viertcs Hett, 
S. 22 bis 48.

f  Vgl. „Stahlund Eisen“ 
1910, 24. Aug., S. 1469/73; 
12. Okt., S. 1767; 2. Nov„ 
S. 1890; 23. Nov., S. 2010. 

f t  1910, 1. Dez., S. 118.

Oattung: der Erzeugnisse Menge

t

Wert 
1000 JL

Durch- 
sch nltUwert 
f. d. Tonne 

.U

B e r g w o r k s ■ E r z e u g n i s s o.
S te inkoh len ........................................................
Braunkohlen ...................................................
E isen erze ............................................................

148 788 050 
08 657 606 
25 504 464

1 519 222 
178 980 
97 981

10,21
2,61
3,84

H u t t e n - E r z o u g n i s s e .
(Roheisen.)

a) GieBcrciroheisen..........................................
li) GuBwaren erster S chm elzung .................
e) Besseraerroheison (saures Yerfahren) . .
d) Thomasroheisen (basisches Yerfahren)
e) Stahleisen und Spiegeleisen einschlieBlich 

Eisenmangan, Siliziumeisen usw. . . .
f) Puddelroheisen (ohne Spiegeleisen) . . .
g) Bruch- und W ascheiscn..............................

2 271 503 
67 494 

319215 
8 267 198

1 038 094 
665 615 

15 827

125 191 
7 355 

19 820 
433 052

69 350 
36 162 

634

55,11 
108,97 

62,09 
52,38

66,81
54,33
40,06

Zusammen Roheisen 12 644 946 091 564 54,69
V e r a r b e i t u n g  d e s  R o h e i s e n s .

GuBeisen zweiter S c h m e lz u n g .....................
SchwciBeisen und Schweifistahl:

a) Rohluppen, Rohschienen und Zemont- 
stahl zi m V o rk au fe ..............................

b) Fertige SchweiBeisenerzcugnisse . . . 
FluBeisen und Flufistahl:

a) Błocko, Brammen, Kniippel, Platinen 
usw. zum V e r k a u f e ..............................

b) Fertige FluBeisenerzeugnisse.................

2 388 815

31 760 
451 119

2 774 327 
8 040 205

423 257

3 288 
67 383

237 346 
1 212 355

177,18

103,53
149,37

85,55
140,31

Aus Fachvereinen.
Eisenhutte O bersch lesien .  

Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.
Die diesjahrige Haupt-Versammlung fand am 27. No- 

vember im Theater- und Konzerthaus zu Gleiwitz statt. 
Der Yorsitzende, Kommerzienrat N i e d t  (Gleiwitz), er- 
óffneto die Versammlung und stellte fest, daB ein grofie 
Anzahl Giistc der Einladung entsprochen habe, er be- 
willkonimnete insbesondere den ersten Rektor der Tech
nischen Hochschulo zu Breslau, Professor Dr. S c h c n c k ,  
ferner Professor S i m m e r s b a c h ,  Professor F r i e 
d r i c h ,  die Dozenton O b e r h o f f o r ,  ®r.=3H0.
P u p p e und die anwesenden Assistenten der genannten 
Hochschule.

Weiter begruBto er die Herren: Geh. Regierungsrat 
Professor M a t h e s i u s  von der Technischen Hoch
schule Berlin, Geh. Regierungsrat Professor R u d e l o f f  
vom Koniglichen Materialpriifungsamt in GroB - Lichter- 
felde, sowio die Yertreter der Stadt Gleiwitz, Ober- 
biirgermeister M e n t  z e 1 und Burgermeister 11 i e t  h e , 
die Herren der Koniglichen Eisenbahninspektionen, der 
Koniglichen Gewerbeinspektionen und den Direktor der 
Gleiwitzer Oberrealschulo, Professor Dr. H o f f m a n n .

Redner fiihrte weiterhin aus: „Unser Yerein ziihlt 
zurzeit 406 Mitglieder gegen 458 im Yorjahro und hat 
somit auch in dieBem Jahre den ubliohen Zuwachs or-

halten. Leider haben wir aber auch wiederum schwero 
Verlustc zu verzeichnen. Zu unserer tiefen Betrubnis 
starben im abgelaufenen Jahro unsere allgemein ge- 
achteten und beliebten Mitglieder und Freunde: Direktor 
Ludwig B o 11 z (Kattowitz), Oberingenicur Rudolf 
F i s c h e r  (Brcmen), Fabrikbesitzer G e r d  os  (Katto
witz), Rechtsanwalt K o t i t s c h k e  (Neudeck), Direktor 
Julius M a t  z o k (Henrichshiitte), Hiittendirektor S t. a u - 
d i n g e r (Konigshutte), Fabrikbesitzer G o r o t  z k i 
(Gleiwitz) und vor wenigen Wochen der Generaldirek- 
tor der Graflich Ballestremsehen Verwaltung, Bergrat 
P i e 1 o r (Ruda).“  Letztgenanntem widmeto der Redner 
einen warmen Nachruf.* Zum ehrenden Andcnken an 
die Vcrstorbenen erhoben sich die Anwesenden ron 
ihren Pliitzen,

Den Kassenbericht fiir das Jahr 1909 crstattete 
Bergrat A r n s  (Gleiwitz). Es botrug der Kassenbestand 
des Yereins zu Beginn des Jahres 1909 1571,86 .f t; die 
Einnahme an Beitriigen, Eintrittsgeldern usw. ergab im 
Jahre 1909 1625,46 .((, die Summę von Einnahme und Be- 
stand war somit 3197,32 JC. Die Ausgaben im Jahre 1909 
beliefen sich auf 1652,77 .(4, so daB der Soll-Bestand am 
Schlussc des Jahres 1909 1544,55 Ji betrug. Auf Antrag 
hin wurde dem Kassierer und Yorstand Entlastung erteilt.

* Ygl. „ S ta h l  u n d  E isen“  1910, 16. N ov., S. 1981.
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Sodann fuhr dor Vorsitzendo fort: „Aus dem Vor-
stando ist zu unserem Bedauern infolgo Wegzuges nach 
Breslau Hcrr Generaldirektor Justizrat Dr. B i t t a  
ausgeschieden. Herr Justizrat Bitta hat durch seino 
Vortriige und sonstige eifrigo Mitarbeit dem Verein groBe 
Dienste geleistet. Wir bedauern daher sein Ausschciden 
aufrichtig und sprechen ihm auch an diesor Stello, wio 
dies dor Vorstand bereits schriftlich getan hat, unseren 
wiirmsten Dank aus. In  seinem neuen Wirkungskreise, 
ais Rochtsanwalt, wiinschcn wir Herrn Bitta groBto Er- 
folge und geben uns gern der Hoffnung liin, daB er auch 
in Zukunft der „Eisenhiitto Oberschlesien" sein Infcor- 
esso und Wohlwollen bewahren werde.“

Nachdem dio bisherigen Mitglicder des Vorstandes 
fiir das niichste Jahr durch Zuruf wieder- und an Stello 
des ausgeschiedcncn Justizrats Bitta Direktor H o i 1 
(Donnersmarckhutte) neu gewiihlt wordon waren, nahm 
der Vorsitzende wieder das Wort:

„Wir haben in unserer letzten Hauptyersamm
lung die am 1. April yorigen Jahres in Kraft getretene 
Verordnung dos Bundesrats, betreffend don Be t r i ob  der  
A n i a  g o n  d e r  Gr oBe i s e n i ndus t r i e ,  dio sogenanuto 
Pausen-Yerordnung, eingehend behandelt. Neuerdings 
ist in dieser Beziehung der Hcrr Minister fiir Handel 
und Gewerbo der Eisenhiittemndustrie in dankenswrerter 
Weiso entgegengekommen, indem fortan U e b e r -  
a r b o i t  jeder Art iiber die regelmiiBigo Arbeitszeit 
hinaus bis zu oiner Hochstdaucr von 12 Stunden zu- 
liissig ist, ohne an dio Bedingung oiner Notarbeit gebunden 
zu soin, also ohno polizeilićh nachgcsucht werden zu 
mussen. Nach jeder Utberarbeit, dio aber, wic soeben 
bemerkt, 12 Stunden nicht uberschreiten darf, ist dem 
Arbeiter eine Mind&t-Ruhezeit von 8 Stunden zu ge- 
wahron. Diese Aenderung, m. H., ist freudig zu begriiBon, 
ebenso, daB auch dio Frage der S o n n t a g s r u h e  i n 
M a r t i n  w e r k e n  durch das einmutige Vorgehon der 
beteiligten Wcrko geregclt wordon ist. Das zustandige 
Ministerium hat namlich auf dio Eingabe des Haupt- 
ycreins hin eino klare Erklarung abgegeben, wonach dio 
Beschickung der Oefen in der Sonntagsnaeht ais eine v o r - 
b o r e i t o n d o  und daher c r l a u b t e  Sonntogarbeit 
anzusehen ist. Damit ist eino Unklarheit beseitigt, dio 
auf einzelnen Werken bereits zu Roibungen mit der Be- 
hordo und B:strafung von Botriebsboamten gefiihrt hatte.

Wenn sioh nun auch die GroBeisenindustrie schlieB- 
lich mit der zweistiindigen Pauso abgefunden hat, so 
ist die Handhabung der Ausnahmebestimmungen doch 
immer noch nicht einheitlich, und es bleibt die lilstige, 
viel Sohreibwerk yerursachende monatlicho Einreichung 
des Ueberstundenverzeichnisses an dio Behordo be
stehen. Hoffen wir, daB auch darin Wandel goschaffcn 
wird, und daB fernerhin Eingriffe in dio inneren Ver- 
hiiltnisso der Betriebe, yor denen bereits Bismarck warnte, 
unterbleibcn, damit dio Eisenindustrie, der es bekannt
lich bei uós besonders schlecht geht, sowio ihro Arbeiter 
vor weiterem Schaden bewahrt bleiben!“

Redner ging alsdann auf dio verschiodenen Arbeiten der 
einzelnen Ko mmi s s i o n e n  dos  l i a u p t v e r e i n s  ein, boi 
denen Mitglieder der EisL'nhtitte Oberschlesien tatkraftig 
mitgeholfen haben, so der K r a f t b e d a r f s - K o m m i s -  
s i o n ,  dor tls  Yertretcr der Eisenhuttc Oberschlesien 
an Stelle des Herrn Frantzen jetzt Ing. M a i n h a r d t  
(Friedenshiitte) angehort, ferner der H o c h o f e n -  
K o m m i s s i o n ,  an deren Arbeiten sich Direktor 
A m o t i d e  (Hubertushiitte) beteiligt, und des dor Hoch- 
ofen-Kommission angegliederten A u s s c h u s s e s  f i i r  
K o n z e s s i o n s a n g e l e g e n h e i t e n ,  weiterhin der 
d e u t s c h e n  D a m p f k e s s e l - N o r m e n - K o m -  
m i s s i o n , yon der die Frage der Verwendung 
barter Bleche noch immer behandelt wird, ohne daB 
eine Entscheidung nach der einen oder anderen Seite 
hin bis heute gefailen ist, und endlich des A u s s c h u s s e s  
f i i r  d i e  F e s t l e g u n g  e i n e s  e i n h e i t l i c h  
a n o r k a n n t e n  S c h e m a s  z u r  B e z e i c h n u n g  
v o n  R o h r l a i t u n g s s y s t a m e n  m i t  F  » r b « n ,

an dessen Sitzungen Obcringonicur v. S c li w a r z o 
(Gleiwitz) teilnahm. Da iiber den Fortschritt der Ar
beiten genannter Kommissionen* in dieser Zeitschrift fort- 
laufend berichtet wird, eriibrigt sich ein nahores Ein- 
gehen auf dio Worte des Rcdners, der weiterhin ausfuhrto:

„Wie Sie aus all diesen Kommissions-Arbeiten er- 
sohen, bomiiht sich unser Hauptvorein, dio Ergebnisse, 
sobald sie spruchrcif sind, seinen Mitgliedern in móglichst 
praktischer Form zu ubermitteln. Den Mitgliedern liegt es 
nun ob, sich an diesen Arbeiten zu beteiligen, zu ihnen 
Stcllung zu nehmen, uns besonders weitere Anregungen zu 
goben. Und darum bitto auch ich Sie. (Zustimmung.)

Mein Bericht iiber dio Tatigkeit des Hauptvcreins, 
dem wir, wie Sio gehort haben, wo wir irgend konnen, 
bei seiner Arbeit mithelfen, ware aber utwollkommon, 
wonn ich cs unterlieBe, Ihnen noch iiber seinen letzten 
groBen Erfolg zu berichten. Es handelt sich um das ncuo, 
schijno und zweckmiiBige G es oh iif t s h a  u s ** unserei 
Hauptvereins in der Breiten StraBe zu Dusseldorf, welchef- 
am 4. Noyember nach yorhaltnismaBig kurzer Bauzeil 
an die Geschaftsfuhrung iibergeben wurde. In  erfrcu- 
licher Weiso haben sich auch die oberschlesischen Eisen- 
huttenwerke fast ausnahmslos an der Aufbringung des< 
Baukapitals beteiligt und damit dem engen Zusammcn- 
gehorigkeitsgefiihl aller deutschen Eisenhiittenleuto einen 
iiuBeren, beredten Ausdruck gegeben. Im Auftrage des 
Hauptvereins spreche ich diesen oberschlesischen Werken 
hierfiir don boston Dank aus, indem ich hinzufiige, daB 
Ihr Vorstand zur Eroffnung des neuen Gebiiudes der 
Geschaftsfuhrung horzlichc Gluckwunsehe uborsandt hat.

Der Hauptverein ist durch das neue, geraumige 
Gebiiude, welches in der Hauptsache der Unterbringung 
der auf ungefahr 15 000 Bando gowachsencn Bibliothek 
wegen erforderlich wurde, dank der a -fs beste und pr ik- 
tischste eingerichteten neuen Bibliotheksraumo, jetzt 
in der Lage, die Wiinsche seiner Mitglicder beziiglich 
der in- und ausliindischen Literatur, besonders der Zeit- 
schriftcn-Literatur, so weit wio moglich zu befriedigen. 
Durch Benutzung dieser Einrichtungen soli den deutschen 
Eisenhiittenleuten weiteres Riistzeug geliefert worden 
fiir don schworcn Kampf, den unsere Industrie taglich zu 
bestehen hat und der sicher an Scliiirfe in den kommenden 
Jahren nicht nachl.issen wird.

M. H .! In Anerk nnung und zum Dank fiir unsere 
steto Mitarbei. an den groBen Ziolen, welche sich der 
Verein im Interesse der deutschen Eisenindustrie ge- 
steckt hat, und auch mit Riicksicht auf die im Fruhjahr 
stattfindende Eroffnung der Hiittenmannischcn AL- 
teilung an dor Breslaucr Teehnisehen Hochschule, hat 
der Vorstand des Hauptvereins in seiner letzten Sitzung be
schlosscn, seino H a u p t y e r s a m m l u n g  im kommen
den Jaliro in B r e s l a u  abzuhalten. Dieser BeschluB, 
im Osten zu tagen, wird von Ihnen allen gewiB sehr freudig 
aufgenommen werden, und Sio sind wohl gern damit 
einyerstanden, daB ich dem Vorstande des Hauptyereins 
fiir seino dem Ostcn erwiesene Aufmerksamkeit hiermit 
yielmals danke. (Jubelnde Zustimmung und Brayorufe.)

Und nun, m. H., bitte ich, Ihnen wiederum etwas 
iiber dio noue B r e s l a u e r  T e c h n  i s c h e  H o c h 
s c h u l e ,  um deren wiirdigen Ausbau wir uns ja auch 
bcnńiht haben, erzahlen zu diirfen. BauprogrammaBig 
ist sie fertiggestellt und am 1. Oktober bis auf dia Ab
teilung fiir Eisen- undMctallhiittenwesen, eroffnet worden.

An der Teehnisehen Hochschule bestehen folgende 
Abteilungen:

1. die Abteilung fiir Maschineningonicurwesen und 
Elektrotechnik,

2. dio Abteilung fiir Chemio und Hiittenkunde,
3. die Abteilung fiir Allgemeine Wissenschaften.
Es fehlen somit, wie Sie, m. H., sehen, die bauwissen- 

schaftlichen und baukiinstlerischen Abteilungen, deren 
Angliederung freilich yon vornherein nicht yorgesehen

* Vgl. hierzu S. 2109/11 des yorliecenden H eftes.
** Vgl. „ S ta h l  u n d  E isen“  1910, 9. N ov., S. 1937.
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war. Unsere violfachen, durehaus begriindetcn Ejrigaben, 
den rollen Ausbau betreffend, haben somit keine Gnade 
vor den Augen der maOgebenden Behórden gefunden, 
obwohl die fehlenden Abteilungen fiir Bauingenicur- 
wesen und Architektur nicht nur bcrcchtigt, sondern 
zwingend notwendig sind. Fiir die kiinstlcrisch tiitigon 
Arehitekten Breslaus und Sehlesiens wiirde uberdies 
ein geistiger Mittelpunkt geschaffen, der ihnen eino wirk- 
samo Hilfe wiire im weiteren Kampfe um die Wieder- 
belebung hoher Kunstpflego und schonheits- und hei- 
matsfreudigen Geistes.

Ich erinnero hier auch an die treffenden Worto des 
Herrn Gehcimen Regierungsrats, Professors O t  z e n  boi 
Einweihung der Technischen Hochschule /.u Danzig: 

»>Das Fehlen der Kunst im Lchrgebiote einer Tech
nischen Hochschule wiirde in seiner Konsequenz 
zur materialien Yerodung fuhren, und nicht dic 
glanzcndsteii Resultate wisscnschaftlicher Forschung, 
nicht die wirtsehaftlich vorteilhaftesten technischen 
Fortschritte konnen dies andern.
Um auch dio Notwendigkeit der Errichtung der 

Abteilung fiir Bauingenieurwesen zu begriinden, geniigt 
cs, auf dio groBen Aufgaben hinzuweisen, dio dor Mit
wirkung erstklassiger Bauingenieure bei den Mafinahmen 
zur Ycrhiitung der Hochwassergcfahren in Schlesien 
harren, welche don Staat schon Millionen iiber Millionen 
kosteten.

Wenn schon diese Grunde don vollen Ausbau der 
Technischen Hochschule erfordern, so kommt noch 
hinzu, dali eine unvollstandigó Hochschule, besonders 
im Ostćn, nur schwer lebensfahig ist, denn Sonst hatten 
sich friiher die getrennten Bau- und Gowerbcakademien 
in Berlin kraftig entwickeln miissen, wahrend in Wirk- 
lichkeit die G o \\e rbe a kade m i o erst durch dic Angliede- 
rung der weiteren Abteilungen und durch dio Yereini
gung mit der Bauakademie zu e i n e r  Hochschule 
zur Blutc gelangt ist. Es besteht eben cin untrcnnbarer 
Zusammeńhang zwischen allen Ingenicurfaehern, der 
naturnotwendig vollstandigo llochschulcn verlangt. Mit 
Bezug hierauf sagt Geh. Reg.-Rat Profcssor R i e d 1 e r 
mit Recbt, daB das Lcbenselemcnt einer neuen Hochschule 
in der eigenen Yollstiindigkęit, in der Yereinigung viclcr 
Wissonsgobiete liegt.

Die Notwendigkeit einer vollstiindigen Technischen 
Hochschule wird um so zwingender, ais die Breslauer 
Hochschule in ganz besonderem MaBe auch Kulturauf- 
gabon zu erfiillen hat. Diesen Griinden wird sich dic 
hohe Staatsregicrung auf die Dauer nicht verschlieBen 
konnen. Ich hoffe daher, daB der Herr Minister von dom 
im Yerfassungstatut der Hochschule yorbehaltenen 
Recht, „sowohl die Zahl der Abteilungen, wie auch dio 
ihnon iiberwicsenen Unterrichtszweige nach MaBgabe 
des Bedurfnisscs zu vermehren“, móglichst bald Gebrauch 
macht, zum Wohle und Gcdeihen Sehlesiens und des 
heimatlichen GewerbfleiBcs.

Was nun die weitere Organisation der Breslauer 
Hochschule anbelangt, so ist dio Glicderung des Lehr- 
korpers in fiinf Klassen zu erwiihnen:

1. etatsmaBigo Professorcn,
2. Honorarprofessorcn,
3. Dozcntcn,
4. Privatdozcntcn,
5. Lcktorcn.
Dazu kommen ferner dic Assistenten. Die etats- 

maBigen Professorcn werden vom Konig ernannt, dio 
Honorarprofessorcn, Dozenton und Lektoren von dem 
Minister, und zwar sind bisher 19 Professorcn (4 neben- 
amtlich von der Universitat), 13 Dozcntcn (darunter 4 
aus der Praxis) und 21 Assistenten ernannt.

Die einzelnen Abteilungen sind so streng voneinander 
geschicdcn, wio die Fakultaten der Universitaton. Ein 
Mitglied einer Abteilung kann nicht gleichzeitig einer 
anderen angehoren. Dio Abteilungen werden durch die 
Abteilungskollegien Yertreten, die sich aus den ctats-

miifiigen Professorcn und tlen vom Minister zu Mit- 
ghedern ornannten Dozenton der Abteilungen zusammen- 
setzen. Auch die Honorarprofessorcn konnen in die 
Abteilungskollegien berufeh werden. Das Abtcilungs- 
kollegium stellt den Studicnplan sowie das Yorlesungs- 
yerzciclniis der Abteilung auf und iiberwacht den Studien- 
gang der bei ihr cingeschricbcnen Studicrenden und 
Horcr. Es macht die Yorschliigc fiir die Yerlcihimg von 
Stipendien, Unterstiitzungen, Priimien und fiir Honorar- 
erlaB. Fiir dio Studicrenden und Horer des ersten Studien- 
jahres aller Abteilungen aber obliegen dieso Aufgaben 
dem Kollegium der Abteilung fiir allgeineine \Visscn- 
schaften.

Zu den Befugnissen unii Obliegenheiten der Abteilungs
kollegien gehort es, Yorschlage wegen Berufung neuer 
Lchrkrafte fiir erlcdigtc oder neuo Lehrstiihle zu machen, 
sofern sic, was die Regel bildet, vom Minister dazu auf- 
gefordert werden. Diese Gutaehten haben sich min
destens auf drei fiir den Lehrstuhl gceignet crscheinende 
Personen zu erstrecken und miissen dereń Bcfiihigung 
eingehend erortern. Zur Leitung seiner Geschafte wiihlt 
das Abtcilungskollcgium aus seiner Mitte einen Al)- 
toilungsvorstand mit einjiihrigor Amtsdauer.

Die gemeinsamen Angelegenheitcn der Technischen 
Hochschule werden von dcm Rektor und dcm Senat 
Ycrwaltet; beide iiben dio allgcmeinc Aufsieht und Dis- 
ziplin iiber dic Studierenden aus. Dor Senat setzt sich 
aus dem Rektor, dem Yorgiinger des Rektors (Prorektor), 
den Abteilungsvorstchern und den Senatoren zusammen, 
von denen jedes Abtoilungskollegium einen aus seiner 
Mitte fiir den Zeitraum von zwei Jahren wiihlt. All- 
jiihrlich seheidet die Halfte der gewiihlten Senatoren aus. 
Der Rektor amtiort zwei Jahre, und zwar ist der erste 
Rektor fiir dic Zeit bis zum 1. Juli 1912 vom Konige 
ernannt worden. Dic folgenden Rektoren werden vom 
Minister ernannt; der Gesamtheit der Abteilungskollegien 
steht das Rccht zu, eines ihrer Mitgliedcr durch Wahl 
fiir das Rcktoramt in Vorschlag zu bringen. Die Wahl 
des Rektora, der Abteilungsvorsteher und der Senatoren 
findet im Mai statt, der Amtsantritt am 1. Juli. Der 
ersto Prorektor wurde vom Sonat gewithlt und vom 
Minister besUitigt. Seine Amtsdauer liiuft, wio die des 
Rektors, bis zum 1. Juli 1912, diejenige dor nach Er- 
offnung der Hochschule gewiihlten Abteilungsvorsteher 
bis zum 1. Juli 1911, die Amtsdauer der Senatoren bis 
1. Juli 1912.

Fiir dic Bearbeitung der Rechtsangclegenheiten der 
Hochschule und zur Unterstutzung des Rektors und 
des Sonata in der Erledigung der Verwaltungsgeschiifte 
wird Y o m  Minister cin Syndikus auf Zeit bestelit. Er 
ist Kassenkurator und hat die ordentlichen und auBer- 
ordontlichen Kassonrcvisionen Yorzunehmen. Ihm steht 
das Recht zu und liegt dic Pflicht ob, den Sitzungen 
des Senats beizuwohnen mit der Befugnis, bei den Vcr- 
handlungen das Wort zu ergreifen. Dic Hochschule 
ist dem Kultusminister unterstcllt; dic Aufsieht an Ort 
und Stello wird durch einen vom Minister zu ernennenden 
Kommissar ausgeiibt,

Zum ersten Rektor der Hochschule wurdo der zu 
unserer Freude heute unter uns weilendo etatsmaBigo 
Professor fiir Physikalischc Chemie, Herr Dr. R u d o l f  
S o h e n e k ,  vom Kónig ernannt, zum ersten Pro
rektor der etatsmiiBige Professor fiir Maschincnelemente 
usw. Herr H o i n o 1, vom Senat gowiihlt.
Zu AbteilungsYorstchcni wurden gowiihlt:
In  der Abteilung fiir Masehinenbau und Elektrotechnik 

Herr Professor W a g e n b a c h ,  
in der Abteilung II fiir Chemie und Huttenkunde Herr 

Professor Dr. S t  o c k , 
in der Abteilung III fiir allgemeine Wissenschaften Herr 

Professor Dr. H o s s e n b e r g  ;
zu Senatoren dieser Abteilungen die Herren Professor 
$r.;Q ng. B a e r ,  Professor S i m m e r s  lj a c h und 
Professor Dr. C a r a t h e o d o r y  ; Syndikus der Hoch-
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schnie ist Herr Regicrungsrat v o n  K u  n o w s k i in 
Breslau, und Dezerlicnt beim Oberpriisidium Herr Ober- 
regienmgsrat T i d i c k.

Wahrend dic etatsmaBigen Professoren den Bang 
der Rato yierter Klasse haben, ist dem Rektor fiir seine 
Amtsdauer und fiir seine amtliehen Beziehungen unter 
Beilegung des Titels Magnifizenz der Rang der Riite 
dritter Klasse verlichen. Es bleibt bedauerlieh, daB 
der Breslauor Hoehsehul-Rektor nicht von yornherein 
auch den Rang der Riite zweiter Klasse erhalten hat, 
wio seinerzeit der Rektor der Berlincr Technischen Hoeli- 
schule, und dafi dadurch in Breslau dic Gleichbereehtigung 
der Rektoren der Hochschule und der Uniyersitat nieht 
aueh iiufierlich zum Ausdruek kommt. Nachdem dureh 
Allcrhochsten ErlaB yom II. Oktober 1899 eine Gleich- 
stellung der Technischen Hochschule mit den Uniyersitiiten 
erfolgt ist, wiire es zu wiinsehcn, daB auch die Rektoren 
der ubrigen Technischen Hochschulen den Rang der 
Riite zweiter Klasse erhielten, auf den saintlicho Uni- 
yersitiitsrektoren — selbst dio der kleinen und kleinsten 
Universitaten — seit altershcr Anspruch haben. Hoffen 
wir, daB in Biilde auch nach dieser Richtung hin unsere 
Wiinsche Erfiillung finden.

Wenn aueh an der neuen Technischen Hochschulo 
i n Breslau noch zwei Abteilungen fehlen, die wir nicht 
missen moehten, so gebiihrt doch der Staatsregierung 
dafiir Dank, daB sie unseren Wiinsehcn beziiglich des 
Sonderbaues eines e i s e n -  u n d  m o t a l l h u t t e n -  
in a n n i s e li c n I n s t i t u t s  in yollendetstcr Weiso 
naehgekommen ist und daB dasjenige, was die Breslauer 
Ilochschule an Einrichtungen erhalten hat, crstklassig 
in jeder Hinsicht ist.* Erstklassig ist dic Maschinenhalle 
des Ełektrotechnischen Instituts, erstklassig das Maschinen- 
laboratorium mit seiner groBartigen Hauptmaschinen- 
halle, erstklassig das Chemische Institut und, wie soeben 
schon bemerkt, ist vor allem erstklassig das Institut 
fur Hiittenkunde, das sowohl nach der mctallhiitten- 
inannischen ais auch nach der eisenhuttenmannischen Seite 
hin wiirdig ist unserer liochentwickelteń Industrie und un
serer Proyinz. Unser Verein, ais Urheber dos Sonderinstituts 
fiir Huttenwesen, hat aufrichtigen Dank abzustatten in 
erster Linie dem Herrn Kultusminister und seiner reehten 
Hand, dem Herrn Ministerialdirektor Dr. u. h. o.
N a u m a n n , sowie dem friihercn Herrn Oberprasidenten 
G r a f e n  v o n Z e d 1 i t  z u n d  T r  u t  z s c h 1c r , 
nicht minder ferner dem Herrn Wirklichen Gehcimen 
Oberbaurat T h ii r , der mit dem yerdienśt-
yollcn Herrn Landesbauinspektor, Baurat Dr. B u r g e -  
m e i s t e r ,  und den Koniglichen Regierungsbaumeistern 
N o li n und N i c o l a s  den monumentalcn Aufbau, 
die feine architektonische Gliederung und <lie wohl- 
durchdachte, zweckmafiige Anordnung der yerschiedenen 
Institute, die trotz all ihrer Verschiedenheit ein gcschlosse- 
nes Ganze bilden, geschaffen hat. Dank gebiihrt ferner den 
Herren Professoren und Gehcimraten R i e d l e r ,  R e i 
c h e l ,  D o o l t z ,  B o r c h e r s  und W ii s t , die den 
oinzehien Institutslcitern bei Einrichtung ihrer Institute 
mit R at und Tat zur Seite gestanden haben; Dank ge
biihrt insbesondere auch dem Vorstand des Breslauer 
Eisenliuttenmiinnischen Instituts, Herrn Professor S i ni - 
m e r s b a c h .  Herr Simmersbach liatte im yergangenen 
Jahre eine groBere Arbeit fiir dio S t e t t i n c r  C h a - 
m o t t e f a b r i k  A. G. in Stettin in Amerika aus- 
gefiihrt, wofiir ihm ais Anerkennung seiner erfolgreiehen 
Tiitigkeit eine KokereiversuehsanIage nebst 30 000 Jl 
uberwiesen wurden. In hoehherziger Weise iiberliefi 
Herr Simmersbach beide Stiftungen seiner neuen Sonder- 
abteilung an der Technischen Hochschule in Breslau, so 
daB wir demniichst in Breslau eino S tatte fiir praktische 
x\usbildung von K o k e r e i i n g e n i c u r e n  haben 
werden, wio sie bisher an deutschen Hochschulen noch 
nicht yorhanden ist, obwohl die deutsche Koksindustrie 
mit einer Jahreserzeugung yon iiber 21 Millionen Tonnen

* Vgl. „ S ta h l u n d  E isen“  1910, 30. N oy., S. 2023/7.

Koks die erste Stelle in Europa einnimmt und nur noch 
yon Amerika ubertroffen wird. Unseren Dank miissen 
wir ferner bekunden den Herren Abgeordneten Bergrat 
G o t  h e i n und Dr. V o 11 z fiir ihr tatkniftiges Ein- 
treten bei Durehfiihrung unserer Sonderwiinsche, der 
Stadt Breslau nebst ihrem Oberbiirgermoister Dr. B e n d e  r, 
den oberschlesischen industriellen Werken und Ver- 
cinigungen fiir Hergabe reichcr Geldmittel, dem yerein 
zur Begriindung einer Technischen Hochschule in Breslau, 
und last not least den Herren Direktor li n g o 1 h a r d t  
(Berlin), Generaldircktor H a r t m a u n (Gleiwitz), Chcf- 
ehemiker Dr. N a u B yon der Gasanstalt Breslau und 
Direktor Dr. S c h u 1 z (Saarau), welche auf Anregung 
yon Herrn Professor Simmersbach es iibernommen haben, 
ais Dozenten d e r , Technischen Hochschule ihre reichen 
Erfahrungen aus den Sondergebieten feuerfester Stein- 
fabrikatión, Elektrostahlofen und Gastechnik den Brcs- 
laucr Studierendcn zugute kommen zu lassen und das 
eiscnhuttenmiinnische Institu t in stiindige Fuhlung 
mit der Praxis zu bringen — ein Vorzug, den bisher die 
Breslauer Hochschule allein aufz.u weisen hat und den Stu- 
dierende sowohl wie Industrie zu wiirdigen wissen werden.

Am Schlusse dieser Ausfiihrungen sci mir noch eine 
kurze Betrachtung erlaubt. Unsere Technischen Hoch
schulen und speziell dic eiscnhiittenmiinnischen Abteilun
gen hatten bisher unter einer gewissen Ueberfiillung 
zu leiden; es wird aber wohl kiinftig mit einem R i i c k -  
s c h l a g  h i n s i c h t l i c h  d o s B e s u c h s der einzelnen 
technischen Bildungsstiitten zu rechnen sein. Wenn die 
neuo Breslauer Techniśchc Hochschulo yiclleieht nicht 
den starken Besuch aufweisen sollte, welchen man erhofft, 
so wird nach meiner Mcinung ein reichlicher Ausgleicli 
dadurch geschaffen, daB den Herren Professoren die Miig- 
lichkeit gegeben wird, ihren Studierendcn erheblich naher- 
zutreten, sie viel starker zu beeinflussen, ais dies bei groBen 
Horerseharen gcsehehen kann — ein Vorteil, der eine 
wertvolle Vcrtiefung des Studiums und eine Entwicklung 
des Konnens nach der qualitativen Seite hin in B ic h  schlosse.

So wiinsehcn wir denn der neuen technischen Alma 
mater, iiber dereń inneren Ausbau Sie sich am besten 
informieren dureh Einsichtnahme in die zu ihrer Ein- 
weihung yon der Technischen Hochschule selbst heraus- 
gegebenc schone Festschrift, dafi sie der deutschen 
Industrie fiir ihren schweren Kanipf neue brauehbare 
Waffen schniieden helfe, daB aus ihr Manner hervor- 
gehen, die besonders auch der alg bedriingten ober
schlesischen Eisenindustrie wahre Fordcrer und Stiitzen 
werden. In  diesem Sinne rufen wir der Technischen Hoch
schule in Breslau ein frohes Gliick auf! zu, welches ich 
gem gclegentlich der offiziellen Eeier in Ihrem Namen 
wiederholen will, sofern dies die noch behordlicherseits 
zu treffenden Rededispositionen zulassen, und Sio ein- 
yerstanden sind (Brayorufe). (Schlul) folgt.)

Iron and S tee l  Institute.
(S c h lu O  v o n  S e i t e  1927.)

G. E. Mo o r e  (Loughborough) sprach uber 
die H erstellung breitflanschiger Trager.

Breitflanschige Trager, welchen in den letzten Jahren 
immer steigendere Beachtung zugewendet wird, konnen in 
normalen Duo- ober Triowalzwerken nur bis zu einer ge
wissen, nicht sehr weitgehenden GroBe hergestellt werden. 
Bei breiteren Flanschen insbesondere und bei gegebenem 
Walzendurchmesser werden dio Kalibereinschnitte fiir dio 
Flanschen so tief, daB Walzenbriiche nicht zu yermeiden 
sind. Auch muB diesen Einschnitten eine groBe KoniziUit 
gegeben werden, damit sich die Flanschen des Tragers 
noch ohne Gefahr des AbreiBens aus dem Kaliber losen.

Trager mit gróBeren Abmessungcn, d. h. solche 
bis 750 mm Hohe und 375 mm Flansehbreite (so nie 
sie das Greywalzwerk in B e t  h 1 e h e m *  yorsieht)

* Vgl. „ S ta h l und E isen" 1900, 1. Doz., S. 1437/40;
1908, 18. M arz, S. 399/404.
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werden nur in Uniyersalwalzwerken hergestellt. Nicht 
allein werden hierbei dio obigen Uebelstiinde yermieden, 
sondern cs ist dann auch eine bessero Yerteilung und dio 
zur Herstellung spannungsfreier Triiger durchaus er- 
forderlicho gleichmiiBigo Durcharbeitung des Materials 
moglich. Allerdings bietet sich eine Reihe yon anderen 
Schwierigkeiten, dereń Ueberwindung nur dureh Anwen
dung kompliziertcrer maschineller Einrichtungen, ais 
sie normale Profilwalzwerke bedingen, erreicht werden 
kann. So miissen dieso gróBeren breitflanschigcn Triiger 
mit verhiiltnismaBig diinnen Wandstiirken hergestellt 
werden, damit sie sich erfolgreicli neben genictctcn Tragern 
behaupten konnen. Ferner ist die groBere Gefahr der 
Gratbildung zu beachten und die Bildung des Kalibers 
durch vier Walzen gibt natiirlich leieht AnlaB zu un- 
angenehmen Abweichungen yon den gowiinschten Ab- 
messungen, wodurch auch haufig das gute Ausselien 
der Triiger beeintriichtigt wird.

Eine Reihe von in den Vercinigten Staaten erteilten 
Patentcn haben das Problem des Triiger - Uniyersal- 
Walzwerkes zum Gegenstand. Es sei auf folgende be
sonders charakteristische kurz hingewiesen: Das S a c k - 
W a l z w e r k ,  Patent 365 100 (1887), besteht aus einer 
einfachen UmkehrstraBe mit zwei nebeneinander liegenden 
Geriistcn, jedes ein Paar Horizontal- und ein Paar Ver- 
tikalwalzen enthaltend. Dio Walzen des ersten Geriistes 
sind durch Abb. 1 im geoffneten Zustandc und durch 
Abb. 2 im gesehlossenen Zustandc wiedergegeben. Nach 
jedem Durehgang durch dieses Geriist werden die Walzen 
angcstellt und der Walzstab wird um 1800 gewendet, 
um zur Yermeidung der Gratbildung den KaliberschluB 
zu wechseln, zu welchem Zwecke die Walzen, wie aus 
Abb. 1 und 2 ersichtlich, entsprechend gestaltet sind. 
Nach yorliegendem Patent und wie aus den erwiihnten 
Abbildungen heryorgeht, werden dic Flanschen in nach 
auBen abgebogenem Zustande entwickelt, erstens um 
das Materiał besser durcharbeiten zu konnen und um 
Zcrrungen zu yermeiden, dann auch, um dio Móglichkeit 
zu haben, dio Flanschen mit gleiehbleibender Stiirke 
auszubilden. Diese Herstellungsweise macht dann natiir- 
lich noch einen Fertigstich in einem besonderen Geriist 
mit Walzen gemiiB Abb. 3 erforderlich. Dieser letztc 
Stich hat jedoch nicht den Zweck, noch eino nennens- 
werto Querschnittverminderung hervorzurufen, sondern 
lediglich den, die Flanschen gerade zu biegen und dem 
Stab gewissermaBcn noch einen Polierstich zu geben. 
Mit einem nennenswerten Sprung der Walzen ist also 
nicht mehr zu rechnen, das Kaliber bleibt vielmehr prak
tisch geschlossen und dic Gratbildung ist yermiedon. 
Etwa yorhandener, yon dcm letzten Stich im ersten Geriist 
herriilirender Grat wird hingegen beseitigt, da die Wir
kung des Fertigstiches sich yornehmlich auch auf die 
Flanschenkanten erstreckcn soli.

Das Patent yon .J. L. S e a m a n , Nr. 400 495 (1889) 
sieht das Vor- und Fertigwalzcn in demselben Umkehr- 
Duogeriist mit zwei Horizontal- und zwei Vertikalwalzen 
yor. Die Walzen (siehe Abb. 4 und 5) werden natiirlich 
nach jedem Stich eingestellt und dio Gratbildung wird 
genau wie beim Sack-Walzwerk durch Wenden des Stabes 
um 180 0 nach jedem Durehgang durch das Geriist yer
mieden. Den gleichen Zweck glaubt der Erfinder auch 
durch Anwendung eines Triogerustes gemiiB Abb. 0 
erreichen zu konnen.

J. K e n n e d y  und H. A i k e n  schlugen gemiiB 
Patent 410 107 (1889) eino Anlage, aus drei Walzgeriisten 
bestehend, vor. Das ersto Geriist hat gemiiB Abb. 7 ein- 
stellbare Horizontal- und Vcrtikalwalzen, welche siimtlich 
in derselben Ebene liegen. Durch wiederholtes Durch- 
schicken des Walzstabes durch dieses Geriist nach jedes- 
maligem yorherigem Engerstellcn der Walzen wird schon 
nahezu die endgiiltige Triigerform erhalten. Die Flanseh- 
kanten haben jedoch noch keine Bearbeitung erfahren, 
yielmehr soli dieselbe in dom zweiten Geriist yorgenommen 
werden. Dasselbe (vgl. Abb. 8) hat je ein Paar Horizontal- 
und Yertikalwalzen. Da hier nur ein Stich gemacht werden

soli, so brauchen die Walzen nicht einstellbar zu sein. 
Dio Vertikahvalzen sind mit einem Wulst versehen, welcher 
eine leichte Nuto in die Flanschen walzt. Dieselbe hat 
den Zweck, beim nun erfolgendon letzten Stich im dritten 
Geriist (vgl. Abb. 9) durch das noch uberfliissigo Materiał 
genau ausgcglichen zu werden und so den Grat zu yer
meiden.

Ł. D. Y o r k  nimmt gemiiB Patent 410 724 (1889) 
ein cinfaches Umkchrgeriist mit zwei Horizontal- und 
zwei Vcrtikalwalzen an, nach Abb. 10 alle in derselben 
Ebeno liegend und alle anstellbar. Dieses Walzwerk er- 
scheint sehr einfach, doeh ist nicht zu ersehen, wio dor mit 
Sicherheit sich bildende Grat in den Flanschkantcn 
yermieden werden soli.

A b b i ld u n g  4 .  D u o g e ru s> t, 

W a l z e n  g e ó f lfn c t .

A b b i l d u n g  1. E r s t c s  G e i i i s t ,  

W a l z e n  g c o lT n c t.

A b b i ld u n g  5 . D u o g e r i is t ,  

W a l z e n  g c ? c b lo s s e n .

A b b i l d u n g  2 . E r.> ie i G e r i is t ,  

W a l z e n  g e s c h lo s s e n .

A b b i ld u n g  3 . F e r t i g s t ic h ,  

z w e l t c s  G e rO s t. 

A b b i l d u n g  i  b i s  3 . 

S a c k - W a l z w e r k .

A b b i l d u n g  G. 

T r i o g e r u s t .  

A b b i l d u n g  i  b i s  6 . 

S e a m a n - W a lz w e r k .

E. 31. B u t z beschreibt in seinem Patent 499 051 
(1893) ein Walzwerk mit einer Anzahl Gcriisten ent
sprechend der Anzahl der Stiche, dio zum Auswalzen 
des fertigen Triigcrs aus dem Bloek erforderlich sind. 
Der Stab durchliiuft also jedes Geriist (Abb. 11) nur einmal 
und infolgedessen wird das Kaliber, welches durch jo ein 
Paar Horizontal- und Vertikalwalzen gebildet wird, 
yon Geriist zu Geriist enger, wie es durch die Querschnitts- 
abnahme bedingt wird. Jedes Kaliber ist also geschlossen, 
da nicht mit Anstcllung der Walzen gcarbeitot wird. 
Trotzdem jedoch ist die Bildung von Grat an den Flansch- 
kanten zu befiirchten, da bei noch so kraftiger Kon
struktion die Walzen allcmal einen gewissen Sprung 
haben und besonders, da der KaliberschluB immer an 
derselben Stelle sich befindet. Der Erfinder sieht deshalb 
auf der Austrittseite der Geriisto noch zwoi weitere un- 
angetriebene kieine Vertikalrollen vor. Dieseiben sind 
mit Randem entsprechend der jeweiligen Flanschbreite 
yersehen, welche auf die Flanschkantcn einwirken und 
dieseiben etwas eindriicken sollen, so daB beim nach- 
folgenden Stich die Flanschkanten gerade voll werden.
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Lcidcr ist jedoch hierbei auch mit einem Abbiegen der 
Flansehen zu rechnen, solange dieselben nicht auch 
von innen h c i r  unterstiitzt sind. Es ist also zum mindesten 
zweifelhaft, ob in der Praxis sich dio gewiinschto Wir
kung zeigen wiirde.

Das G r e y  w a l z w e r k  gemiiB Patent 587 958 
(1897) besteht aus zwei unmittelbar hintereinander liegen
den Umkehrgeriisten, von welchen gemiiB Abb. 12 das

J U L

T T

U

t z t

A b b i ld u n g  a .  Z w c l t c s  G crQ #t,

M
r l  IA b b i ld u n g  7 .  E r s t e a  G e r i is t .

A b b i l d u n g  7 b i s  9 W a lz w e r k  r o n  K e n n e d y  u n i i  A lk e n .

erste jc ein Paar Horizontal- und Ycrtikalwalzen hat 
und zur Bearbeitung des Steges und der Flansehen dient.
Das zweite Geriist liingegen bat nur zwei Horizontal- 
walzen, und es dienen dieselben lediglieh dazu, die Kanten 
der Flansehen zu bearbeiten. Dio beiden Geriiste haben 
gemeinsamen Antrieb und gemeinsame Anstellvorrich- 
tung, so daB sie zu gleicher Zeit die ihnen zugedachto 
Arbeit erfiillcn konnen.

Von den oben bcschriebenen Walzwerken stelien 
sich diejcnigen naeh S a c k  und S e a m a n am ein- 
fachsten dar. Hierbei wird dio cigentliche Walzarbeit 
in einem Umkehrgcriist mit je einem Paar Horizontal-

R
A b b i l d u n g  ID. 

W a l z w e r k  

v o n  Y o r k .

mieden werden, daB die Walzarbeit sta tt in einem in 
zwei nebeneinanderliegenden Geriisten geleistet wiirde. 
Fiir don Fali des Sack -Walzwerkes ist die sieh dann 
ergobendo Walzenform durch Abb. 13 wiedergegeben. 
Naeh jedem Stich ware tler Stab seitwiirts zum daneben- 
liegenden Geriist zu schieben, was mit Hilfe einer schnell 
und sicher arbeitenden Yerschiebeyorrichtung oder eines 
fahrbaren Tisches sich wohl durchfiihrcn licBe. Der 

Fertigstich wiirde dann in einem dritten 
Geriist gemiiB Abb. 3 erfolgen.

A nstatt dio beiden Hauptwalzgeriiste 
nebeneinander anzuordnen, konnten die- 
selben auch unmittelbar hintereinander 
aufgestellt werden, wobei dann das Fer.tig- 
geriist zum Aufbiegen der Flansehen ais 
drittes Geriist in derselben Achso mit 
einem der beiden Fertiggeriiste bestelien 
bliebc.

Bei den Walzwerken von K e n n e d y -  
A i k e n und auch von G r e y wird die 
Hauptwalzarbeit von yornherein in rnehre- 
ren Geriisten vollzogen, von welchen jedes 
Geriist einen bestimmten Teil des Triigers 
ausbildet. Das Walzwerk von B u t  z end
lich besteht aus einer groBeren Anzahl 
von Geriisten, wobei jedocli in jedem 
Gcrii.st die Walzen auf den gesamten 
Querschnitt einwirken. Dieses Walzwerk 
wiirde wahrseheinlich dio groBten An- 
lagekosten bedingen, dafiir aber auch 
wohl die gróBto Leistungsfiihigkeit be
sitzen, eino Lcistungsfiihigkeit, welche bei 

normalen Markt-yerhiiltnisscn zweifellos gar nicht aus
genutzt werden konnte.

Nachdem im Yorstehenden die yerschiedenen vor- 
geschlagenen Konstruktionen m it Hinsicht auf die wich
tige Frage der Gratbildung beleuchtet sind und auch 
die Frage der Gesamtanordnung der Anlage gestreift ist,

A b b i l d u n g  9 . 

D r i t t e s  G e r i is t .

H

A b b i l d u n g  12. 

W a l z w e r k  v o n  G r e v .

A b b i l d u n g  1 3 . M o d l f ik a t io n  
d e s  S a c k - W a lz w e r k c s .

und Ycrtikalwalzen yerrichtet, doch bedeutet anscheincnd 
die Forderung des Wendens des Walzstabes um 180° 
naeh jedem Durchgang einen kleinen Naehteil insofern, 
ais natiirlich ein besonderer Apparat fiir diesen Zweck 
erforderlich ist und auch etwas Zeit verloren geht. Auch 
bedingt 111 beiden yorliegenden Fallen dio unsymmetrische 
Kaliberform kraftige Fuhrungen auf der Austrittseite, 
damit der Walzstab gerade und nicht gekriimmt aus- 
tritt. Das Triowalzwerk yon S e a m a n  gemiiB Abb. 0 
wiirdo diese Nachteilo glatt yermeiden, doch erscheint 
cs ausgeschlossen, ein derartiges Geriist zu bauen, was 
alle praktisehen Anforderungen erfiillcn wurde. Bisher 
ist dieses jedenfalls nicht gelungen.

Die unsymmetrische Kaliberform der Walzwerke 
yon S a c k  und S e a m a n  konnte auch dadurch yer-

waren noch einige weitere Punkte zu erwahnen, welche 
bei den yerschiedenen Erfindern yersehiedene Beaehtung 
gefunden haben. Yor allem taucht hier dio Frage des 
A n t r i e b e s  d e r  Y c r t i k a l w a l z e n  auf, wofiir 
S e a m a n ,  K e n n e d y  - A i k e n ,  B u t z  und G r e y 
besondere Yorschliigo machen. Es soli hiernach die Mit- 
nahmc der Vertikalwalzen entweder durcii Reibung an 
den Horizontalwalzen oder durch Kegelradantrieb er
folgen. Doch ist diesen Konstruktionen nicht yiel zuzu- 
trauen, da beim Durchgang des Stabes die Walzen zwcifel- 
los nachgeben und so bei Kegelradantrieb der Eingriff 
ein ungiinstiger wird, wahrend bei Friktionsantrieb dio 
erforderliche Beriihrung der Walzen gleich aufhort. 
G r e y  schlagt deshalb naeh Abb. 14 yor, die Vertikal- 
walzen durch hydraulischen Druck geg»n di» ob»re Hori-
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zontalwalze zu pressen, doeh ist auch diese Losung nicht 
cinwandfrei und hat auch keine praktische Bedeutung 
gefunden.

S a c k  und Y o r k  sehen von yornherein von einem 
Antrieb der Vertikalwalzen ab und yerlassen sich nur 

darauf, daB die letzteren 
durch die Reibung des von 
den angetriebenen Horizon
talwalzen in Bewegung ge- 
setzten Stabes ebenfalls in 
Drehung gesetzt werden. Tat
sachlich hat sich in der Praxis 
dieses letztere einfachsto 
Jlittel ais durchaus ausrei- 

A b b l l d u n g  14. O r c y - W a l z w e r k ,  chend herausgesteUt. Es darf 
TorgesobU^cnc A n o r d n u n g  d e r  namlich nicht iibersehen wer- 

Y e r t lk a lw o lz t i i i .  <lcn> daB (!lc angetriebenen
Horizontalwalzen nicht allein 
auf den Steg des Tragers 

driicken sondern vielmclir auch auf die Flanschen, wobei 
dio Yertikiilwalzen ais Widerlngcr dienen. Es besteht also 
gar kein Grund fiir die Vertikalwalzen, zu schleifen und 
gegeniiber den Horizontalwalzen zuriickzubleibcn. Um 
so giinstiger gestaltet sich dio treibendc K raft der Hori
zontalwalzen in bezug auf die Yertikalwalzen, jo groBer
die innere Neigung der Flanschen ist, und am aller-

besten kommt dieses zum Ausdruck beim Sack- 
Walzwerk, wobei die Flanschen direkt nach auBen ab- 
gebogen sind.

Es sei an dieser Stelle auch noehmals herrorgelioben, 
daB dies letztere Yerfahren gestattet, Triiger mit Flanschen 
g l e i c h b l e i b o n d e r  Stiirke, also ohne jede Neigung, 
herzustcllen. Es ist dies von sehr groBem Vorteil, sobald 
an diese Triiger andere Konstruktionsglieder anzusehlieBen 
sind. Das Bohren bezw. Stanzen der Locher und das 
Yernieten macht sich hierbei ohne jedo Schwierigkeit 
im Gegensatz zu Yerbindungcn mit Tragern mit konischen 
Flanschen. Bei den Tragern mit Flanschen glcicher 
Stiirke besteht z. B. die Móglichkeit, ohne Gewiclits- 
erhohung mehr Materiał nach auBen zu legen, so daB 
das bisherige klcinste Tragheitsmoment bei gleichem 
Gewicht einen gróBeren Wert erhalt, was besonders bei 
Verwendung fiir Saulen wohl in die Wagsehale fiillt. 
Zu beachten ist aber vor allen Dingen, daB mit diesem Yor- 
teil auch eine bessero Durcharbeitung des Materials 
und somit eine besscrc Qualit;it Hand in Hand geht, 
da die Gefahr des Auftretens von Zerrungen beim Los- 
losen der Flanschen aus dom Kaliber ganz yermieden 
ist. Da bei allen vier Walzen des Geriistes mehr ein Ab- 
rollpn stattfindet, so ist auch mit -weniger VersehleiB 
der Walzen zu rcchncn, ais bei den Walzen siimtlicher 
iibrigen beschriebenen Systeme.

Umschau.
B erieht Uber die T atigk eit des K gl. M aterialprufungsam tes  

im  B etriebsjahre 1909.

Aus dem soeben ersehienenen Berieht des Koniglichen 
Materialpriifungsamtes teilcn wir folgendes, den Eisen- 
hiittenmann Interessierende mit:

Die Daueryersuche betr. B ean sp ru eh u n g  von  FluB- 
eisen, iiber die schon im yorjiihrigon Berieht Mitteilung 
gemacht worden war,* wurden weiter fortgesetzt, so daB 
jetzt schon einzelne Versuehsstabe iiber 15 Millionen Be- 
anspruchungen ausgesetzt gewesen sind. Auch die Frage 
der Erwarmung der Probeswbe durch elektrische Oefen 
sowie die Messung der Warme mittels Thormoelcmenten 
ist soweit gelost worden, daB sich ein ordnungsmiiBiger 
Dauerbetricb durchfiihren laBt. Ueber die hierbei ge- 
maehten Erfahrungen liegt eine Arbeit abgeschlossen zur 
dcmnaehstigcn Yeroffentliehung in den „Mitteilungen" vor, 
die auch eine nusfuhrliche Beschreibung der gesamten 
elektrisehen Heiz- und WarmemeBeinrichtungen der 
Daueryersuchsanlage cnthiilt. Die ais Kraftmesser an den 
Daueryerauchsmaschinen yerwendeten MeBdoscn** liaben 
sich auch im abgelaufenen Jahre trotz der ungewohnlieh 
hiiufigen Dauerbeanspruchung ais durchaus betriebssicher 
erwiesen. An 11 von 20 Maschinen sind noch die ersten 
Dosenbleche nun bereits 3% Jahro im Betrieb, was etwa 
einer Gesamtzahl von 10 bis 20 .Millionen Anstrengungen 
entspricht. Die im letzten Berieht auch schon erwahnten 
Dauerbiegeyersuche mit yerschiedenen FIuBeisenmate- 
rialien auf der Maschine yon M a r t e n s ,  bei der ein 
Normalrundstab an den beiden yerliingerten Enden durch 
Federkraft belastet und standig in Umdrehung (rd. 60 
in der Minuto) yersetzt wird, so daB die Angriffsebene 
fiir dic Biegung standig wcchselt, wurden weiter fort
gesetzt.

Aus den einzelnen Abteilungen seien folgende Yer
suche mitgeteilt.

In  der Abteilung fiir M e t a l l p r i i f u n g  wurden 
insgesamt 490 Antrago (79 fiir Behorden und 411 fiir 
Priyate) mit etwa 8000 Yersuchen erledigt. Dio bereits 
im yorjiihrigen Berieht genannten, im Auftrage des Vereins 
Deutscher Briicken- und Ęisenbaufabriken durchgefiihrten 
wissenschaftliehen Untersucliungen betr. Yersuche mit 
Eisenkonstruktionen fanden ihren Fortgang. —- Die Yer-

* Ygl. „ S ta h l u n d  E isen“ 1910, 9. F eb r., S. 262.
** a. a . O.

suche iiber den Wert oder Unwert des kleinen kegel- 
formigen Ansatzcs unter dem N ie t  k o p f haben dazu ge- 
fiihrt, daB der Herr Minister der offentlichen Arbeiten, 
der Herr Minister fiir Handel und Gewerbe, der Herr 
Staatssekretiir des Reichsmarineamtes und dio Bau- 
deputation der freien Hansastadt Liibeck die Vorschrift, 
welche die Yerwendung yon Nieten m it kegclformigcm 
Uebergang yom Kopf zum Schaft yerlangen, aufgehoben 
haben. Diesem EntsehluB sind nicht bcigetreten dio 
Konigliche Generaldirektion der Sachsischen Staatseisen
bahnen und das Baukonstruktionsamt der Koniglichen 
Bayerischen Staatseisenbahnen. Ferner wurden aus
gefiihrt Yersuche iiber den EinfluB des Nietdurchmcssers 
sowie der Yerschraubung auf den Glcitbeginn unii ilio 
Festigkeit der Yerbintlung boi yerschiodener Oberflachen- 
besehaffenheit der Bleche, Zugyersueho mit durch Nict- 
locher geschwiichtcm Flach- und Winkeleisen und sclilieB- 
lich Yersuche mit Stabanschlussen und gróBeren Niet- 
bildern yon yerschiodener Anordnung. Die Yeróffent- 
liehung der Ergebnisse ist hinausgeschoben, bis eine 
groBere Anzahl yon Erganzungsyersuchen zur Ausfuhrung 
gelangt ist.

Aus der Fiillo yon beachtenswrerten Untersucliungen 
von im Betriebe gebrochencn Maschinen- und Bauteilen 
seien dio folgenden heryorgehoben: Eine am Federgehiiuse 
gebrochene Hinteraehso eines Motorlastwagens wies in der 
Niihe der Bruchstelle eine hohere Festigkeit und geringere 
Dehnung des Materials auf ais in weiterer Entfernung yon 
der Bruchstelle; es zcigto sich, daB durch die Hiirtung 
des Zapfcns auch das Materiał des Federgehauses beein- 
fluBt worden war. — Die Untersuchung eines im Betriebe 
gerissenen Drahtseiles ergab, daB die Entstehung des 
Bruches nicht auf mangelhaftes Materiał zuriickzufiihren 
war. Das Aussehen des Seilcs deuteto yielmehr unter 
Beriicksichtigung der naheren Umstande, unter denen der 
Brueh eingetreten war, darauf hin, daB das Seil so weit 
durch dic Seilklemmc hindurchgezogon war, daB das Scil- 
enilo seitlich iiber den Boden des Forderkorbes hinaus- 
ragte. Das Seil hatto sich infolgedessen wahrscheinlich 
im Schacht yerfangen und war dann beim Aufwartsgehen 
ilcs Forderkorbes zerrissen worden. In  einem anderen 
Falle wurde ein Seil untersucht, das ais Hubseil eines 
hydraulisehen Kranes fiir 6000 kg Hochstlast gedient- hatto 
und beim Absetzen eines mit fliissiger Schlacke gefiillten, 
insgesamt 6300 kg schweren Tiegels an der beweglichen 
Rolle gerissen war. Zugyersuche mit Seilabschnitten, die
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dem zerrissenen Seil an Stellen entnommen waren, von 
denen man annehmen konnte, daB sie die ursprungliche 
Seilfestigkeit noch anniihernd besaBen, ergaben im Mittel 
45 000 kg Bruchfestigkeit. Zugyersuche und Hin- und 
Ilerbiegeproben mit einzelnen Driihten zeigten ferner, daB 
das ursprungliche Materiał ais gleichmaBig und nicht 
sprode anzusprechen war. Dio Bruchursacho konnto 
hiernaeh nicht auf zu geringe Seilfestigkeit oder mangel- 
haftes Materiał zuruckgefiihrt werden; ais Ursache fiir 
den Brueh des 3 cm starken Seiles konnte yielmehr ein- 
wandfrei festgestellt werden, daB sich das Seil an den 
Stellen, dio iiber die bewegliclic Rolle mit einem Durch
messer von 53 cm gelaufen waren, in einem sehr sehad- 
haften Zustande bcfand. Die Schaden bcstanden in starken 
Abnutzungen, durch die viele Driihte stellenweise yollig 
zerstort waren. An der Bruchstclle zeigten z. B. von 
343 Driihten nur etwa 2!) Driihte Einschniirungen, wie 
sie beim ZerreiBen gesunder Driihte einzutreten pflegon; 
die iibrigen Driihte waren infolge der Qucrschnittsschwa- 
chung an vcrschlissenen oder verdriickten Stellen ge- 
brochcn. Das ZerreiBen des Seiles war daher durch dio 
im Betriebe an ihm entstandenen Schśiden rerursacht 
worden. — Die Untersuehung eines im Betriebe geplatzten 
geschweiBten Zelhilosekochers fuhrto zu nachstehonden 
SehluBfolgerungen: Das Materiał der verwendctcn Blecho 
war zahes FluBeisen von niedriger Festigkeit; es lieB sich 
von Hand gut schweiBcn. Die ScliweiBnahte des Kochers 
waren teilweise mangelhaft. An den SchweiBniihten zeigte 
das Materiał infolge des SchweiBens eine Sprodigkeit, die 
sich durch Gliihen beseitigen lieB. Der Bruch des Kochers 
war somit durch die mangelhaft ausgefiihrto SehweiBung 
veranlaBt worden.

ZerreiByersuche an Probestiiben, die den Gurtungen 
undden Quertriigern alter, ausgewechseltcr seliweiBeiserncr 
Ueberbauten entnommen waren, und zwar aus der Mitte 
der Oeffnungen und von den Triigercnden, hatten fiir die 
zusammengehorigen, verschieden hoeh beanspruclit ge- 
wesenen Stiieko fast genau die gleichen Bruehspannungen 
und Dehnungen ergeben. Zum Vergleich angestellte yer
suche mit ausgegliihten Staben lieferten nur geringe Ab
nahme in der Festigkeit. Aus den Versuchcn laBt sich 
also folgern, daB dic Festigkeitseigenschaftcn des Eisens 
durch den etwa fiinfzigjahrigen Betrieb nicht gelitten 
hatten. — Ycrgleichcnde Knickrersuehe mit genieteten 
Siiulen von 4 m Liinge aus FluBeisen und Nickelstahl 
ergaben fiir die letztereń bis zu 4G % hohere Knicklasten. 
Mit 25,34 und 3Gprozentigcm Nickelstahl wurden Zng- 
versuche bei Zimmerwarme sowio bei 300°, 400° und 
500 0 C ausgefiihrt und dic Warmeausdehnungszahlen fiir 
250 bis 500° C bestimmt. Dio gefundenen Mittel werte 
sind in naehstehender Zusammenstellung wiedergegeben.

Z u g v e r s u c h e.

Yersucbs-

temperatur

U
u

»/o

K 3I> 3S 3li ts/ ’ b ®ll,8 q

/ 25 1 812 000 2380 3770 0950 54 34,3 08
Z im m er- I 34 1 475 000 3900 5810 8300 70 22,3 50w arm e | 30 1 470 000 3740 5705 7880 74 20,2 57

r 25 1 930 000 1170 2230 6340 35 02,0 69
30 0 » C { 34 1595 000 1350 2590 0300 41 54,7 00 1

l 30 1 600 000 900 2090 6300 43 00)5 50 i
25 1 405 000 1150 2210 4880 45 50,3 72 j

8 o 34 1 540 000 1150 1960 4900 40 51,9 09 i
i 30 1560 000 1150 2150 5070 42 40,5 70 ;
f 25 1 360 000 7S0 1550 3400 45 40,1 02

500 ° C  ■ 34 1 370 000 780 1300 3010 38 49,3 50
1 30 1 280 000 960 1630 3770 43 48,8 63

W a r m o a u s d c h  n u n g:
25 %  Ni 0,0000184 bis 0,0000199
34 „ „ 0,0000132 „ 0,0000178
30 „ „ 0,0000127 „ 0,0000178

Untersuehungcn von Sehw-ell e n s e h r a u b e n  zum
Befestigen von Eisenbahnschienen nach dem Yerfahren von

J. T  h i o 11 i e r in Paris zum Yergleich mit gewóhnlichen 
Schwellenschrauben erstreckten sich auf die Ermittlungen: 
a) des beim Einziehen der Schwellenschrauben erreichbaren 
hochsten Auflagerdruckes, b) des Yerhaltens gegen seit- 
liches Verdriicken im Holze und c) des Widerstandes der 
Schrauben gegen Ueberdrehen. Die Versucho wurden an 
neuen und alten kiefernen Bahnschwcllen angestellt; dio 
Ergebnisse sprachen zugunsten des Thiollierschen Ver- 
fahrens.

In der Abteilung fiir B a u m a t e r i a l p r i i f u n g  
wurden insgesamt 995 Antriige mit 42 185 Versuchen er- 
ledigt. Neben Portlandzement wurden, wenn auch in 
geringerer Anzahl, Eisenportlandzemente, Schlacken- 
zemente und Zemento aus dem Auslande, insbesondere 
belgische Zemento untersucht. Eine demnachst erschei- 
nendo Veróffentlichung der Ergebnisse wird iiber dic 
Eigensehaften dor verschiedenen Zementarten AufschluB 
geben. AuBerdem beteiligte sich die Abteilung an Yer- 
suclien fiir den Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton. Zum 
AbscliluB gelangten die im Auftrage des Herrn Ministers 
der óffentliehen Arbeiten ausgefiihrten vergleichenden Yer
suche mit Portlandzement und Eisenportlandzement; dio 
Ergebnisse sind in don ,,Mitteilungen" * yeroffcntlicht 
worden. (Schlufl folgt.)

Jahrestabellen chem iseher, physikalischer u. tech n olog iseh er  

K onstan ten  und Z ahlenw erte.

Durch den 7. Internationalen KongreB fiir angewandto 
Chemie in London 1909 war ein Internationaler AusschuB 
zur Herausgabe von Jahrestabellen chemisc.ier, physikali- 
scher und technologiseher Konstanten und Zahlenwerte 
begriindet worden, dessen Protektorat im Mai 1910 die 
Internationale Assoziation der Akademien iibernommen hat. 
Die Jahrestabellen sollen alljahrlich, beginnend m it 1911, 
erscheinen und eine nach Moglichkeit vollstandige Samm- 
lung aller im Yorjahre yeroffentlichtcn zahlenmiiBigen 
Messungsergebnisse bieten. Sie sollen damit fiir den in 
Wissenschaft und Technik arbeitenden Chemiker und 
Physiker eine Materialsammlung bringen, wie sie liinsióht- 
lich des Inhalts, der Yollstiindigkeit und der Friihzeitig- 
keit des Erscheineni keines der yorhandenen Sammelwerke 
enthalten, die adnliche, aber nicht idcntische Ziele an- 
streben. Die notigen Geldmittel sind durch Zuwendungen 
seitens einiger Rcgicrungen, Akademien, Gesellschaften 
und privaten Forderern der Wissenschaft zur Vcrfiigung 
gcstellt worden, und das gleiche darf, neben den Ein- 
kiinftcn, welche das Unternehmen selbst erhoffen laBt, 
fiir die Fortfuhrung desselben in Zukunft erwartet werden.

Der AusschuB, dessen deutsche Yertretcr Prof. B i 11 z 
von der Bergakademie Clausthal, Prof. B o d e n s t o i n  
von der Teehnisehen Hochschule Hannovcr und Prof. 
S c h e e l  yon der Phyś.-Techn. Reichsanstalt, Charlotten- 
burg, sind, hat die Arbeit im Jahre 1909 yorbereitćt 
und im Januar 1910 unter Mitwirkung zahlreicher 
Refcrcnten begonnen, so daB bis Mitte November 1910 
alle in Betracht kommenden Zeitschriften bis Oktober 
einschlieBlich ausziiglich bearbeitet, und dio bis etwa 
August erschiencnen Konstanten geordnet worden sind.

Wahrend nun die periodischcn Zeitschriften — in 
Deutschland zurzeit 117 — unseren Mitarbeitem zugiing- 
lieh sind, ist dasselbe bei Einzclpublikationen im allge
meinen nicht der Fali. Die erwahnten AusschuBmitglieder 
richten daher an die deutschen Fachgenossen die Bitte, 
das Unternehmen dadurch zu fordern, daB sie ein Exemplar 
derjenigen von ihnen ycrfaBton Abhandlungen zur Ver- 
fiigung stellen, dio nicht in periodisch erscheinenden Zeit
schriften abgedruckt sind, also von Dissertationen, soweit 
deren wesentlicher Inhalt nicht anderweit yeroffentlicht 
wird, yon Habilitationsschriftcn, von Beitriigen zu Fest- 
schriften, yon Monographien experimentellen Inhalts und 
yon iihnlichen Werken. Die Zusendung yon solchen wird 
unter der Adresse: „Jahrestabellen, z. H. yon Prof. Biltz, 
Clausthal im Harz“, erbeten.

* „Mitteilungen aus dem Kgl. Materialprufungsamt“
1910, Heft 5/5, S. 338 ff.
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Bucherschau.
E y t h ,  Ma s :  Gesammelte Schriflen. Zwciter bis 

seclister Band. S tu ttgart und Leipzig, Deutselie 
Verlagsanstalt — Heidelberg, Carl Winters Uni- 
versitatsbuchhandlung [1909 und 1910]. Je  5 j ( ,  
geb. je 6 JL 

Yon (len yorliegenden Biindcn enthiilt der z w e i t  o 
den an dieser Stelle* schon bei seinem ersten Erscheinen 
eingelicnd gowurdigten letzten Koman dea vor einigen 
Jahren vcrstorbenen Verfassers, den „Schneider yon 
Ulm“. Dio „Geschichte eines z w o i hundert Jahro 
zu friih Geborencn“ nennt Eyth selbst sein Werk, das 
die mit dichterischer Freiheit umgestalteten Schieksalo 
des Ulmer Sehneiders Berblinger auf dem historischen 
Hintergrunde der napoleonischen Zeit schildert. Schon des
halb darf der Roman gerado jetzt wieder, wo dio Er- 
innerung an dio damaligen Geschehnisse lebhaft sich 
gcltend macht, ais echtes Yolksbuch auf das Interesse 
yaterliindisch gesinnter Kreise reehnen; aber auch dariiber 
hinaus muB er „aktucll“ wirken, weil heute naeh kaum 
h u n d e r t  Jahren, freilieh in etwas anderem Sinne, 
das Wirklichkeit geworden ist, was fiir des Dichters 
Helden Berblinger ein phantastisches Wagnis war und 
ihn dem Fluche der Liicherlichkeit preisgeben inuBtc, die 
Idee, daB der Menscli „fliegen" konne.**

Den d r i 11 o n Band der gesammelten Schriften 
Eyths bildet „Der Kainpf um dio Cheopspyramide“, 
„eino Geschichto und Geschichten aus dem Leben eines 
Ingenieurs“ . H at dieses im Jahre 1902 in crster, 1900 
in zweiter und 1908 in dritter (Einzel-) Ausgabo erschienene 
Werk auch nicht den gleichen auBergewohnlichen buch- 
lmndlerischen Erfolg gehabt, wie dio hier ebenfalls schon 
besprochencn, dio ganze Sammlung eróffnenden Skizzen 
„Hinter Pflug und Schraubstock“ ,f so zeigt es doch 
durchgehends dieselben Vorziige, dio wir jenon ais charak- 
tcristisch fiir den Dichter Eyth iiberhaupt naehgeriihmt 
haben. Auch hier schopft der Verfasser aus der Fiillo 
seiner genauen Kenntnis von Land und Leutcn, dio 
er sich bei seinem Aufenthalte in der Fremde versehafft 
hat, — der Roman yerdankt, obwohl er lange Jahre spiiter 
geschrieben ist, dem Umstande sein Entstehen, daB 
Eyth von 1863 bis 1S66 ais Ingenieur im Diensto des um 
die agyptischo Kultur hochyerdienten Prinzen Halim 
Pascha stand, — und weiB seinen Stoff in stets anregender 
Weise zu humoryoller Darstellung umzuformcn. Kcinen 
„papiernen Roman" (den der Dichter nach seinem eigenen 
Worto in der Anmerkung zur 2. Auflago seines Buches 
auch nicht schreiben w o 1 1 1 e) haben wir yor uns, 
sondern „erlcbtes Leben“, das unter der Doviso der vier- 
einhalb Jahrtausend alten Cheopspyramide an dem Leser 
yoriiberzieht.

Der v i o r t  o Band umfaBt unter dem Titel „Feier- 
stunden“ Skizzen und Geschichten, dramatische Ge- 
dichtc, Scharaden uud Lieder, dio teils aus den ersten 
Jahren yon Eyths praktischer Arbeit in der Werkstatt, 
teils aus seinen Wanderjahren stamraen. Sio wollen, 
in „Feicrstunden11 nach schweren Arbeitstagen entstanden, 
nicht ais hochstehcndo litcrarische Leistungen, sondern 
ais ein AusfluB der tiefen Empfindung des Dichters hm. 
genommen sein. Werden sie das, dann diirfte der Wunsch 
noch oft sich erfiillen, den Eyth diesen anspruchslosen 
Kindern seiner Muse am Schlusse des Geleitwortes mit 
auf den Weg gibt, indem cr sagt: „Wenn sie da und dort 
n  den Feierstunden auderer einen freundlichen Nach-

* „Stahl und Eisen“ 1907, 30. Jan., S. 186.
** Darum auch wohl ist „Der Schneider von Ulm“ 

kOrzlich c-inzeln auch noch in einer sogenannten „Yolks- 
ausgabe“ erschienen. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Ver- 
lagsanstalt [1910]. Zwei Bandę in einen Band gebd. 6 M. 

t  „Stahl und Eisen“ 1909, S. Doz., S. 1955.

klang wcckcn sollten, haben sie mehr erreicht, ais die 
Taugenichtso jomals erstrebten.“

Das yielcn schon bekannto „Wanderbuch eines In- 
genieurs" bildet den f ii n f t  e n Band der gesammelten 
Schriften unter der Uebersehrift „Im Strom unserer Zeit“ , 
erster und zweiter Teil. Ein wunderyollcs Buch, dessen 
Inhalt uns den Lebensgang und die Erlebnisao des I  n - 
g o n i e u r s Eyth yor Augen fiihrt, der, ausgeriistet mit 
guter wissenschaftlicher Yorbildung, ein Feld fiir seinen 
Tatcmlrang zunachst im Heimatlande des Masehincnbaues, 
in England, sucht; yon dort fiihrt ihn sein Weg in aller 
Herren Liinder. Ihn hier in seinen manchmal von kost- 
lichem Humor getragencn Schildcrungen beglciten zu 
diirfen, ist ein wahrer HochgenuB. Nicht himmelsturmendo 
Ingenieurtatcn hat er zu yollbringen, in unabliissiger, 
ernster und gowissenhafter Arbeit yerfolgt cr sein Ziel, 
dic ihm von seinen Auftraggebern gestcllten Aufgaben 
unter oft sehr schwierigen Verhaltnissen zu loscn. Nio 
yerlaBt ihn dio Ruhe, die Geduld, dio auf mancho harto 
Probe gestellt wird, nie ist cr um eino Losung bei seinen 
technischen Arbeiten, dio mit den kummorliehston tech
nischen Hilfsmitteln zu erledigen waren, yerlegen. Be
sonders sympathisch beriihrt des Dichters Anhiinglichkeit 
an die Seinen, vor allem an seino Mutter, und dio treue 
Liebe zur Heimat; sie sprieht aus allen Briefen, die er 
aus der Fonio schreibt. Manehem jungen Ingenieur, 
namentlieh denen, die sich zu technischen Arbeiten in den 
Kolonien bercit gefunden haben oder finden wollen, 
mogen seine Schilderungen yon besondercm Wert sein.

Den S c h l u B  der ganzen Bandreihe und zugleich 
den dritton Teil der Sammlung „Im Strom unserer Zeit“ 
machen dio „Meisterjahre“ mit einem Anhango „Aus 
Max Eyths Freundesbriefen". Es sind wirklich dio Leistun
gen eines M c i s t  e r s , dio wir hier aufgezeichnet finden. 
Der gereifte Mann kehrt (1883) aus der Fremde hoim 
nach langen 21 Jahren, aber in ungebrochener K raft 
und mit einem Hcrzcn, das nie aufgohort hatto, fiir sein 
deutsches Yaterland warm zu schlagen. Wio in ihm, 
dem Ingenieur, der Gedanke entstand, der deutschen 
Landwirtschaft etwas Aehnliches zu schaffen, was er 
Jahre hindurch in den Arbeiten und Schaustellungen 
der „Royal Agricultural Socicty“ hatte ycrfolgon konnen, 
und wie er den einmal gefaBten Plan gegen tausend Wider- 
stiinde, Iiemmungcn, ja  Anfeindungen yerfolgte und 
zum Leben brachte, das ist eino Tat, die mit goldonen 
Lettern in den Annalen der von M. Eyth gegrundeten 
„Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft” oingezeichnet 
ist. Es gehort der Geschichte an, wie die deutsche Land
wirtschaft i h r e n  Max Eyth geehrt hat und was sio ihm 
yerdankt. DaB er seine Erlebnisso im Diensto seiner 
Idee und der yon ihm zu hoher Bliite gefiihrten Gesell
schaft in prachtigen Schilderungen niodergelegt hat, 
dafiir mussen wir alle ihm dankbar sein, dio wir Max 
Eyth ais Ingenieur, ais Forderer deutscher Landwirt
schaft und ais Dichter schiitzen gelernt haben.

Diese dreifacho Wertschiitzung in immer weiteren 
Kreisen zu yerbreiten, dazu wird, so hoffen und wiinschen 
wir, die yorliegende Sammelausgabe der meisten Werke 
Max Eyths das llirige beitragen.

K a l e n d e r  f t t r  1911.
GroB ist die Zahl der unter der Bezeichnung „Kalender" 

immer wieder neu aufgelegten Taschenbiieher, dio um die 
Jahreswende erscheinen und, zumeist alto Bekannte, yon 
den technischen Fachleuten ais Begleiter boi der tiig- 
Iichen Berufsarbeit gern willkomtnen goheiBen werden. 
Sie auch nur kurz jcdesmal zu besprechen, sind wir auBcr- 
stando; wir begniigen uns deshalb damit, dio durch
gehends zeitgemaB ergiinztcn Ausgaben fiir 1911, soweit 
sie uns zugegangen sind, wie folgt anzuzeigen:
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Berg- u. Hiitten-Kalander fiir das Jahr 1911. Heraus- 
gegeben und unter Mitwirkung namhafter Fachleute 
bearbeitet von einem hoheren Bergbeamten. Mit 
mehreren Uebersichtskiirtclien in Buntdruck, Schreib- 
tisch-Kalcnder und drei Beiheften. 56. Jahrgang. 
Essen, G. D. Baedelcer 1911. Hauptteil 223 S. 8 0 
nebst Kalendarium in Leder ais Brieftasche geb., 
Beilagcn 118, 187 u. 79 S 8 0 geh., zusammen 4 JC.

Bclon-Taschenbuch 1911. Zwei Teile. Berlin (NW. 21), 
Verlag Zement und Beton, G. m. b. 11. Erster Teil 
(Kalendarium) 152 S. 8 0 in Leinen geb., zweiter Teil 
236 S. 8 0 geh., zusammen 2 JC.

Colliery Manager’s Pocket Book, Almanac and Diari/ for 
the Year 1911. (Being the Forty-Second Year of Publi- 
cation.) Edited by A l l a n  G r e e n  w e i l ,  F. G. S., 
Assoc. M. Inst. E. G'., M. I. M. E. (liditor of „The Colliery 
Guardian".) London (30 & 31, Furnival Street, Holborn, 
E. C.), The Colliery Guardian Co., Ltd. 320 S. 8 0 
(nebst Kalendarium). In  Leinen geb. sh 3 /—.

Fehlands Ingenieur-Kolender 1911. Fiir Maschinen- und 
Hiitten-Ingenieure herausgegeben von Prof. F r. F  r o y -  
t  a g , Lelirer an den technischen Staatslchranstaltcn 
in Chcmnitz. In  zwei Teilen. DreiunddreiBigster Jahr
gang. Berlin, Julius Springer 1911. ErsterTeil. 210 S. 
8° nebst Kalendarium in Leder ais Brieftasche geb., 
zweiter Teil 410 S. 8 0 geh., zusammen 3 JC.

Ingenieur-Kolender, Deutscher, 1911. Herausgegeben 
von der Redaktion yon Uhlands Zeitschriften. Leipzig, 
Uhlands technischer Verlag, Otto Politzky. 336 S. 8 0 
nobst Kalendarium. In Leinen geb. 1,50 JC.

Kolender fu r Bctriebsleitmig und Praktischen Maschinenbau
1911. XIX. Jahrgang. Hand- und Hilfsbuch fiir Bc- 
sitzer und Leiter maschineller Anlagen, Betriebsbeamte 
usw. Unter Mitwirkung erfahrener Betriebsleiter 
herausgegeben von H u g o  G ii 1 d n e r , Maschincn. 
ingenieur und Fabrikdircktor. In  zwoi Teilen. Mit 
ca. 520 Textfiguren. Leipzig, H. A. Ludwig Degener. 
Erster Teil 289 S. 8 0 nebst Kalendarium in Leinen 
geb., zweiter Teil 447 S. 8 0 geh., zusammen 3 JC.

Kolender fiir Eisenbahn-Techniker. Begriindet von E d ni. 
H e u s i n g e r  v o n  W a l d e g g .  Neubearbeitet 
unter Mitwirkung von Fachgcnossen von A. W. M e y e r ,  
Regierungs- und Baurat in Allenstein. Achtund- 
dreiBigster Jahrgang. 1911. Nebst einer Bcilage, 
einer neuen Eisenbahnkarto in Farbendruck und zahl- 
reichen Abbildungen. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 
Hauptteil 156 S. 8 0 nebst Kalendarium in Kunst- 
ledcr ais Brieftasche geb., Beilage 474 S. 8 0 geh,, zu
sammen 4,60 JC.

Kolender, Deutscher, fiir Elektrotechniker. Begriindet 
von F. U p p o n b o r n. In  neuer Bcarbeitung heraus
gegeben von G. D e t t m a r ,  Generalsekretiir des 
Yerbandes Deutscher Elektrotechniker. In  zwei Teilen. 
Achtundzwanzigster Jahrgang. 1911. Mit 245 Abbil- 
dungen im Text und einer Tafel, bezw. mit 1441’iguren 
im Text. Miinchen und Berlin, R. Oldenbourg 1911. 
Erster Teil 578 S. 8 0 nebst Kalendarium in Leder 
ais Brieftasche geb., zweiter Teil 245 S. 8 0 geh., zu
sammen 5 Ji-

Kolender fiir Heizungs-, Luftungs- und Bodetechniker. 
Erstes kurzgefaBtes Nachschlagebuch fiir Gesund- 
heitstechniker. Herausgegeben von H. J. K l i n g e r ,

Oberingenieur. Scchzehnter Jahrgang. 1911. Mit 
141 Abbildungen und 122 Tabellen. Halle a. d. Saale, 
Carl Marhold 1911. XVI, 358 S. 8 0 nebst Kalendarium. 
Kart. 3,20 JC.

Kolender f  iir JTa-sser- u. Strafienbau- und Kultur-Ingenieure. 
Begriindet von A. E h e i n h a r d .  Neu bearbeitet 
unter Mitwirkung von Fachgenossen yon R. S c h c c k ,  
Regierungs- und Baurat in Furstenwalde (Spree). 
AchtunddreiBigster Jahrgang. 1911. Mit einem Ueber- 
sichtsplan der wichtigstcn WasserstraBen Nord-Deutsch- 
lands und einer Darstellung der Koeffizientcn-Werte 
fiir die Ganguillet-Kuttersche Geschwindigkeitsformcl. 
Nebst einer Beilage, einer neuen Eisenbahnkarto in 
Farbendruck und zahlreichen Abbildungen im T est 
und auf Tafeln. Wiesbaden, J. F. Bergmann. H aupt
teil 26 S. 8 0 nebst Kalendarium in Leinen geb., Beilage 
384 S. 8 0 geh., zusammen 4,60 J i.

Maschinenbau- und Metali-Arbeiter-Kolender fiir 1911. 
Herausgegeben yon C a r l  P a t a k y  unter Mitwirkung 
vieler Fachleute. Reich illustriert. XXXI. Jahrgang. 
Berlin (S. 42, PrinzenstraBe 100), Carl Pataky, 202 S. 8 0 
nebst Kalendarium. In  Leinen geb. (bei freier Zusen- 
dung)-1,10 JC.

Polster’s Jahrbuch und Kolender 1911 fur Kohlen-IIondel 
tmd -Industrie, enthaltend u. a. kommerziello Charak- 
teristik und Listę samtlicher deutscher Steinkohlcn-, 
Braunkohlen-, Brikett-, Anthrazit -Werke, Kohlcn- 
und Brikettmarken usw. Elfter Jahrgang. Zwei Teile. 
Leipzig, H. A. Ludwig Degener. Erster Teil 352, 32 S. 8 0 
nebst Kalendarium in Leinen geb., zweiter Teil 172 S. 
8 “ geh., zusammen 4 J i.

Regenhardts, C., Geschaftskalender fiir den Weltuerkehr. 
Yermittler der direkten Auskunft. Verzeichnis von 
Bankfirmen, Spcditeuren, Anwalten, Advokaten, Kon- 
sulaten, Hotels und Auskunftserteilern in allen nennens- 
werten Orten der Weit. Mit Angabe der Einwohner- 
zahlen, der Geriehte usw. 1911. SeehsunddreiOigstcr 
Jahrgang. Berlin-Schoneberg (BahnstraBe 19/20), C. 
Regenhardt, G. m. b. H. 848 S. 8 0 nebst Kalendarium. 
In Leinen geb. (bei freier Zusendung) 3,75 J i.

Stuhlens, P ., Ingenieur-Kolender fiir Maschinen- und  
Iliittentechniker, 1911. Eine gedrangte Sammlung 
der wichtigsten Tabellen, Formeln und Resultate 
aus dem Gebiete der ge sani ten Technik, nebst Notiz- 
buch. Herausgegeben von C. F  r a n z e n , Zivil-
I ngenieur, Koln, und Prof. K. M a t h e o , Ingenieur, 
Direktor der Kgl. Maschinenbauscliule, Essen. Sechs- 
undvierzigster Jahrgang. Zwei Teile. Mit Eisenbahn- 
karte. Essen, G. D. Baedeker 1911. Teil I  229 S. 8° 
nebst Kalendarium in Ledermappe, Teil I I  194 S- 8° 
geh., zusammen 4 J t.

Tonindustrie-Kolender 1911. Drei Teile. Berlin (NW. 21), 
Verlag der Tonindustrie-Zcitung, G. m. b. H. Erster 
Teil (Kalendarium) 152 S. 8 0 in Leinen geb., zweiter und 
dritter Teil 162 und 210 S. 8 “ geh., zusammen 1,50 J i.

Uhlands Ingenieur-Kalender 1911. Begriindet von W i l 
h e l m  H e i n r i c h  U h l a n d .  SiebenunddreiBigstcr 
Jahrgang. Bearbeitet yon F. W i 1 c k e , Ingenieur 
in Leipzig. In  zwei Teilen. Leipzig, Alfred Kroner 
Verlag. Erster Teil (Taschenbuch) 192 S. 8 0 nebst 
Kalendarium in Leinen geb., zweiter Teil (fiir den Kon- 
struktionstisch) 464 S. 8 0 geh., zusammen 3 Ji-

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom  R oheisenm arkte. — D e u t s c h l a n d .  Die 

Lage des r h e i n i s c h  - w e s t f a l i s c h e n  Roheisen- 
marktes ist bei fester Stimmung ruhig. Abruf und Ver- 
sand sind fortgesctzt stark. In den Preisen ist keine 
Aenderung eingetreten.

E n g l a n d .  Ueber das englische Roheisengeschiift 
wird uns unterm 10. d. M. aus Middlesbrough wie folgt 
berichtet: Von der anfangs der Woche eingetretenen
Flauheit erholten sich die_Preise wieder auf die guten

Aussichten der Konferenz betreffs Beendigung des Schiff- 
baustreika. Endlich scheint eine befriedigende Losung 
gefunden zu sein, die Arbeit wird jedoch kaum vor Ende 
d. J. im ganzen Umfange beginnen. Im allgemeinen 
ist das Geschaft still geworden, die Warrantslager wachsen, 
wahrend dio Yersehiffungen etwas abnehmen. Die heutigen 
Preise sind fiir sofortige Lieferung: fiir GieBereieisen 
G. 31. B. Nr. 3 sh 49/9 d f. d. ton (Nr. 1 ist kaum erhalt- 
lieh), fiir Hiim&tit in gleichen Mengen Nr. 1, 2 und 3
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sh 63/6 d; fiir das ersto Vierteljahr 1011 stellen sich die 
Preise fiir GicBercieisen Nr. ,'i auf sh 50/3 d, fiir Hamatit 
auf sh 64/—, netto Kasso ab Work. Hiesige Warrants 
Nr. 3 notieren sh 49/9 d bis sh 49/10 d. In den hiesigen 
Warrantslagern befinden sieli 513 888 tons, darunter 
464 065 tons Nr. 3.

Deutscher Flanschenverband, G. m. b. H., Leipzig.
— In dor letzten Sitzung des Verbandes wurde beschlossen, 
unter der yorstehonden Finna in Leipzig eine Gesehafts- 
stolle zu errichten, dic den Vertricb der gesamten Er
zeugung der Mitgliedcr iibernimint.

Deutsche AbfluBrohr-Verkaufsstelle. G. m. b. H. 
in Frankfurt a. M. — Der „Frkf. Ztg." zufolgo wurdo 
das Syndikat um ein Jahr y e r l a n g e r t .  Es wurde 
nur eine einjiihrigo Verliingerung deshalb beschlossen, 
weil das Ostdeutsche AbfluBrohr-Syndikat nur noch ein 
Jahr dauert und alsdann dio Bildung eines allgemeinen 
deutschen AbfluBrohr-Syndikats beabsichtigt ist.

Deutsche Rippenr5hrenverkaufsstelle m. b. H„ Berlin.
— Wio wir den Mitteilungen des „Yereins deutscher 
EisengieBereien"* entnohmen, haben die Ripponrohren- 
gieBcreicn sieli vor kurzem unter yorstehender Firma 
zu einem Syndikut zusammengeschlossen.

Diisseeldorf-Ratinger Róhrenkesselfabrik vorm. Diirr 
& Co., Ratingen. — In der am 5. d. 31. abgehaltenen 
auBerordentliohen Hauptvcrsammlung bemerkte der Vor- 
sitzende, da U auf die Auf fórderung zur Zuzahlung** 
152 000 .IC oingegangen seien, dic don Aktioniiren in- 
zwischen wieder zuriickgezahlt wordon seien. Von einer 
Schaffung yon Yorzugsaktien sei infolgedessen abgesehen 
worden und es sei lodiglieh boi der Zusammenlegung 
dor Aktien geblieben. Der Aufsichtsrat sci nach reiflicher 
Uebcrlegung zur Ueberzeugung gekommen, daB der 
Garbe-Kessel sich einer dauornden Beliebthcit erfreue, 
er habo daher den Gcdankcn einer Liquidation fallen 
gelassen. Dieser EntschluB der Yerwaltung wurdo nach 
lebhafton Erorterungen von dor Yersammlung gebilligt.

Waggon-Fabrik, A.-G., Uerdingen (Rhein). — Dio
Gesellschaft erzielte in dcm am 30. September abgelaufe
nen Geschiiftsjaliro einen Umsatz von 3 704 257,55 (i. Y. 
4 797 860,58) J l.  Der Reingowinn belauft sich, unter Ein- 
scliluB von 53 323,31 .11 Yortrag, nach Deckung aller 
Unkosten und der m it 128 083,78 .11 angesetzten Ab
schreibungen auf 244 525,13 ,H Yon diesem Betrage

* Nov. 1910. S. 155.
** Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 25. Mai, S. 894;

1. Juni, S. 935; 10. Aug., S. 1392.

sollen 5000 .IC dcm Beamten- und Arbeiterunterstiitzungs- 
fonds zugefuhrt, 22 3S7,60 .11 Tantiemen an Vorstand 
und Aufsichtsrat yergiitet, 15 912,40 .IC zu Bclohmingcn 
an Beamte yorwendet, 150 000 .IC ais Diyidende (6 % 
Regen 8 %  i. Y.) aiisgeschuttct und 51 225,13 .IC auf neue 
Rechnung yorgetragen werden.

Compagnie des Forges de Champagne et du Canal 
de Saint-Dizier & Wassy in Saint-Dizier (Haute-Marne).
•— Das Geschaftsjahr 1909/10 erbrachte einen Rohgewinn 
von 541 177 fr., gegeniiber einom Verlust von 171 335 fr. 
im Vorjahre. Berucksichtigt man dabei, daB vor dem Ab- 
schluB ein fiir dio Neuanlagen boi Marnaval und Rache- 
court yorgesehener Betrag yon 80 135 fr. in Abzug ge
bracht ist, so stellt sich somit dor Erlos des Berichts
jahres um anniihernd S00 000 fr. besser. Glcichwohl 
wurdo in der Hauptversammlung vom 26. Noyembor 
beschlossen, aucli dieses Mai von der Verteilung einer 
Diyidende abzusehen, um die geldliche Lage dor Gesell
schaft zu kriiftigen; 302 412 fr. sollen zur Ruckzahluńg 
von Schuldyerschreibungen yorwendet, 75 000 fr. fiir 
Nouanlagcn bercitgcstellt und 163 765 fr. der ordent- 
lichen Riicklage iiberwiesen werden. Das Kapitał der 
Gesellschaft betriigt 10 000 000 fr. Der Gesumtumsatz 
ist von 9 493 012 fr. auf 10 567 837 fr. im Berichtsjahre 
gestiegen. An Roheisen wurden 46 000 (i. V. 37 545) t  
crblasen, von denen etwa 35 250 t  im Werte von
2 790 000 fr. yerkauft wurden. Die Fertigstellung des 
im Bau befindliehen neuen Walz\Verkes wird erst 
fiir das Jahr 1911/12 erwartet, wahrend der Umbau der 
Hochofen Nr. 1 und 2 im Berichtsjahre bcendet werden 
konnte. Die Erzzechc Pont-Saint-Yincent forderte 30 352 
(18 950) t; der weitere AufschluB dor Konzession Amer- 
mont-Dommury, an welcher die Gesellschaft beteiligt 
ist, ist gesichert. Die Herstellung yon Halbzeug und Fertig- 
artikeln — letztere umfaBt yornohmlich Handolseisen 
und Stahlsortcn — konnte ebenfalls aufgebcssert und 
die entsprcchcndo Verkaufsziffer erhoht werden. SehlieB- 
lich ist auch dic Frachteinnahme fiir Transport© auf dem 
Kanał yon Saint-Dizier nach Wassy um 6000 fr. auf 
89 890 fr. gestiegen. Die Gesellschaft gehort dcm „Comptoir 
de Longwy“ nicht an, weicht aber jdocli nur sehr seiten 
von den Preisstellungcn dieses Verbandes ab.

Compagnie des Forges de Chatillon, Commentry et 
Neuves-Maisons in Paris. — Die Verwaltung hat bei don 
Werken in Neuyes-Maisons belegeno Grundstiicke cr- 
worben, um dort weitere Neuanlagen zu errichten. Diese 
werden zwei neue Hochofen und entsprechcnde Walzcn- 
straBen umfassen, auch wird cin Roheisenmischer yon 
500 t  Fassungsyermógcn den Werken angogliedert.

Yereins - Nachrichten.

V e r e in  d eu tsc h e r  E isen h i it ten leu te .  

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Błock, Ferdinand, Dipl.-Hiittening., Hochofening. der 

Buderusschen Eiscnw., Wetzlar.
Brunon, Gabriel, Ing., Direktor a. D., Courbeyoie, Seino, 

Frankreich, 238 Boulcyard St. Denis.
Eilender, Walter, techn. Direktor u. Yorstandsimtglicd der 

Stahlw. Rich. Lindenbcrg, A. G-, Remscheid-Hasten. 
G&ssmann, M ax, Berlin W. 62, Kurfurstonstr. 78. 
llalbach, Oskar, Obcringenieur der Salpetcrsiiure-Industrie- 

Ges. m. b. H., Gelsenkirchen.
Hcbing, Hermann, Obcringenieur, Rlioydt, Wilhelmstr. 46. 
Hoffmann, Peter, SŁbl-^ng., Ingenieur der Deutschen 

Maschinenf., A. G., Duisburg, Dickelsbachstr. 26. 
Hosaeus, Dr. pliil, Wilhelm, Direktor der Eisen w e rke - A. - G.

Rothau-Noudek, Eisenwerk Rothau i. Bóhmen.
Kilb, Heinrich, Direktor, Dortmund, Predigerstr. 1.

Korus, Hans, Fa. Fried. Krupp, A. G., Frie-
drich-Alfretl-Hutte, Rhcinhausen-Friemersheim.

Meerscheidt-Hiillesscm, Friedr. Frciherr von, Ingenieur, 
Eberswalde, Moltkestr. 27.

Ohler, Georg, Ing., techn. Direktor der Weicheisen- u. 
StahlgieBcrei, Gugler & Forray, Budapost, Vaczi-ut 162.

liauen, Bernhard, Hiittendirektor a. D., Sablon bei Metz, 
Johannesstr. 20.

Schoener, C„ Hiittening., Betriebsleiter der Isabellen- 
hiitte, Dillenburg.

Sehumacher, Julius, Ingenieur, Duisburg-Bccck, Schiller- 
straBe 17.

Springorum, Fr., Assistant-Supcrintcndent der
Tennessee Coal, Iron and Railroad Co., Birmingham, 
Ala., U. S. A.

Wiethuus, Otto, Geh. Kommerzienrat, Bonn, Schedestr. 1.

V o r s t o r b e n .
Thallner, Otto, D irek to r, R em scheid-H asten . 11. 12. 1910.


