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Es ist eine Tatsache, daB der thermisehe Wirkungs- 
grad des Siemcns-Martin-Ofens sehr zu wiinschen 

fibrig liiBt. Verschiedentlich sind Warmebilanzen 
an ihm anfgestellt worden, die den geringen Nutz- 
effekt erkennen lassen, in neuerer Zeit z. B. von 
2)r.*3ng. F. Mayer in seiner Arbcit iiber „Die Warme- 
technik des Sieniens-Martin-OFens“ * und yon^r.^Jng. 
F . S p rin g o ru m  in seinem Berieht „Experimentelle 
Untersuchungen des Hoeschvcrfahrcns“.** Die un- 
giinstige Warmeausnutzung wird hervorgerufen ein- 
mal durch die Str«ihlungsverlustc von rd. 40 %  und 
zum anderen durch die Abgasverluste, die sich nach 
Mayer auf 32 %, nach Springorum auf rd. 29 %  der 
aufgewendeten AYarmemenge stollen. Mit den 
Warmeverlusten durch die Abgase und dem von uns 
zu ihrer Abminderung cingeschlagenen AYcge wollen 
wir uns min heute niiber befassen.

Es entsteht zunachst die Frage, ob es notwendig 
ist, daB die Abgase mit hohen, diese Warmevcrlustc 
hervorrufenden Temperaturen entweichen, oder ob 
dieselben durch bessere Regenerierung in geniigend 
groBen Kammern vermieden werden konnen. Zur 
Erzielung eines flotten Bctricbes ist es notwendig, 
daB im Herdraum des Martinofens eine moglichst 
hohe Temperatur herrscht, weshalb wiederum dieYer- 
brennungserzeugnisse moglichst heiB in die Kammern 
gelangen sollen. Der Temperatursteigerung im Herd
raum sind aber durch Riicksicht auf die Haltbarkeit 
der Zustellung leider Grenzen gesetzt. Nach den 
eingehenden Untersuchungen Mayers, dessen Zahlen 
wohl allgemein anerkannt sein durften, wurde bei 
dem betreffenden Ofen diese, in Riicksicht auf die 
Feuerfestigkeit der Silikasteine gezogene Grenze 
erreicht bei einer Vonvarmung des Generatorgases auf 
1330 bis 1380° C zu Beginn und 1130 bis 1200 °C 
zu Ende einer Wechselperiode. Die Zahlen fiir die 
Luft sind 1450 bis 1500 0 C bzw. 1330 bis 1380 0 C. 
Im Mittel ergibt sich danach eine Erwarnning des 
Gases, dessen Eintrittstem peratur 650 0 C betrage,
auf etwa 1250° C, der Luft von etwa 50° C auf

* VgK St. u. E. 1908, 20. Mai, S. 717 ff.
** Vgl. St. u. E. 1910, 9. Marz, S. 396 ff.

n . M

etwa 1400 0 C. Dieso 'Warmemenge wird geliefert 
von den Abgascn, die mit hochstens 1500° C bis 
1550° C, im Mittel 14500 C in die Kammern gelangten.

Theoretisch ergibt sich hiernach bei einem Zu- 
schlag von 20 %  fiir Strahlungsverluste der Kammern, 
einer spezifischen AYiirme des Gases von 0,339, der 
Luft von 0,264 und der Abgase von 0,303 und unter 
der Voraussetzung, daB (nach Mayer) 1 kg Kohle 
5,18 kg Gas liefere, das zu seiner Verbrennung 
6,87 kg Luft benotigt und 12,05 kg Yerbrennungs- 
erzeugnisse bildet, eineAbgasteinperaturvon 300° C.* 
Diese theoretische Temperaturgrenzo wird in der 
Prasis min leider nicht erreicht, da es bei flottem 
Betriebc bekanntlich** nicht zu vermciden ist, daB ein 
betriichtlicher Teil des Heizgases erst auf seinem 
Wege durch die Ziige und Kammern, mitunter sogar 
noch liinter der Wechselanlage, zur Ycrbrennung 
gelangt.

Durch VergroBerung dor Kammern wilrde man 
min eine wesentlichc Steigerung der Hochsttempe- 
ratur nicht erzwingen konnen, da das feuerfeste 
Materiał der Ofenzustellung hobere Temperaturen 
ais die angegebenen im Herdraum nicht vertriigt und 
infolgedessen die Abgase auch nicht mit hoberer 
Temperatur in die Kammern gelangen konnen. 
Eino bessere Warmeausnutzung ware nur moglich 
durch Verringerung des Temperaturabfalles der 
obersten Steinlagen der Kammern und demgemaB 
auch von Gas und Luft wahrend einer Omsteucr- 
periode. Das AeuBerste, das denkbar ware, wiire

* In  den Abgasen sind enthaltcn:

14H0 x  0,303 X 12,05 ..........................=  5294 WE
Das Gas benotigt 600 X  0,339 X  5,18 =  1054 „
Die Luft 1350 X  0,264 x  6,87 . . . =  2448 „

3502 WE 
+  20 %  Z usch ła^  700 „

5294 — 4202 =  1092 W E 4202 WE

** Mayer, a. a. O. S. 21; St. u. E. 1910, 15. Jun i, 
S. 1031.
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eine YergroBerung der Kammern auf die Abmes- 
sungen, bei denen der Temperaturabfall in der 
obersten Steinschieht =  0 w aro; dann wurde, voraus- 
gesetzt daB das Ofenmauerwerk diese hochsten Tem
peraturen dauernd nocli vertragt, das Gas stilndig um 
700° auf 1350 “C, die Luft um 1425° auf 1475 0 C 
erliitzt werden konnen, wahrend die Eintrittstempe- 
ratur der Abgase auch andauernd das IIochstmaB 
von etwa 15250 C ergeben wiirde. Eine theoretische 
Berechnung der Abgastemperaturen gibt hier 273 0 C, 
also etwa 10 %  weniger ais im ersten Fali; diese 
ist aber ebensowenig zu erreieben, da gleichfalls ein 
Teil der Gase erst in den Kammern verbrennen 
wiirde, der vermutlich durch dio infolgo der dauernd 
hochsten Temperatur hervorgerufcne Dissoziation 
nocli vergroBert werden wiirde. Es ist indessen an- 
zunehmen, daB eine derartigo YergroBerung der 
Kammern auch dic Stral)lungsverluste betriichtlich 
erhohen wiirde, eine etwaigc Verminderung der 
Abgastcmperatur also mehr auf Konto dieser ais 
besserer Regeneration zu setzen wiire.

Tatsachlich sind nun dio Abgastemperaturen bei 
den meisten Martinofen erheblich bober. M ayer 
gibt dieselben zu G00 bis 700° C an, D ich m an n  in 
seinem bekannten Buch* cbenfalls zu rd. 700° C, und 
dies durfte auch im allgemeinen zutreffend sein; 
bei flottem Betriebc findet man haufig nocli hohere 
Temperaturen. Sind diese bei Yerwendung von 
Generatorgas niedriger, so wird stets eingehend zu 
untersuchen sein, ob diese giinstigen Zahlen ta t
sachlich eine Zunahme zugunsten des Wirkungs- 
grades des Ofens darstellen, oder ob nicht etwa in 
gróBeren Strahlungsverlusten der Abgase vor dcm 
E in tritt in die Kammern oder in Undichtigkeiten 
im Mauerwerk (eintretende kalte Luft) der Grund 
zu suchen ist, und ob sich nicht durch reichlichere 
Gaszufulir unter Inkaufnahme hoherer Abgastempe
raturen eine Erhohung der Ofenleistung und damit 
wohl regolmaBig eine Erniedrigung der Strahlungs- 
vcrlustc* und des prozentualen Kohlenverbrauchs 
erzielen liiBt.

Ergeben sich schon beim SchrottprozeB Ab
gastemperaturen in dieser Hohe, so sind sie bei 
dem fliissigen Yerfahren naturgemaB nicht niedriger 
zu erwarten, da hier dio Abkuhlung des Ofens durch 
das Chargieren des kalten Einsatzcs und das damit 
verbundene Eintrcten kalter Luft in hoherem MaGe 
vcrhindert wird. Springorum gibt beim HoeschprozeB 
die Temperatur zu 630 bis 9G00 C an, allerdings ist 
hier auch die Temperatur des Generatorgases ver- 
haltnismaBig hoch, 800 bis 870° C. Diese Abgas- 
temperaturengelten, wieerwahnt, fiir die Verwendung 
heiBcn Generatorgases; bei kaltem Gas liegen die 
Yerhaltnisse natiirlich anders, und hier durfte aller
dings eine Erniedrigung zu erwarten sein. Diese 
Falle durften indes in bezug auf Generatorgas selir 
seiten sein, dagegen tr itt in neuerer Zeit die yerwen
dung von Koksofengas tcils fur sich, teils mit Hocli-

* C. D ic h m a n n , Der basische HerdofenprozeB, 
Berlin 1910. S. 90.91

ofengas, teils m it Generatorgas, teils m it beiden 
gcmischt fiir den Martinbetrieb in den Vordergrund. 
Leider habe ich bisher keine personlichen Erfahrungen 
iiber die Hohe der Abgastemperaturen bei Yerwen
dung dieser Mischgase sammcln konnen; die Anlage 
zur Verarbeitung von Mischgas aus Hochofen-, Koks- 
ofen- und Generatorgas ist auch bei unserem neuen 
Martinwerk yorgesehen, hat aber noeh niclit fertig- 
gcstellt werden konnen.

In einer Notiz in „Stahl und Ei=cn“ * nach einer 
Veroffentlichung von T ra s c n s te r  sind die Abgas
temperaturen eines mit kaltem Koksofengas geheizten 
7-t-Martinofens auf 5250 gegen 450°C beiVcnYendung 
von Generatorgas angegeben. Ferner fand S im m crs- 
bach** bei Versuchen auf der Friedrich-Wilhelms- 
Hiitte die Essentemperaturen schwankend bei Misch- 
gas aiis Koksofcn- und Hochofcngas bei einem Heiz- 
wert von

1981 W E zwischen 4S0 0 bia 705 0 C 
1932 „ „  450° „  645 "C

also  im  M it te l  zu 565° C, 
bei Verwendung von Koksofengas mit

3390 W E Heizwert zu 455 bis 555 0 C
3636 „  „  „  545 „  615 °C
3855 „  „  „  525 „ 6200 C
3830 „  „  „  550 „  6 1 5 ° C

im M itte l zu 560° C.f
Nach Angaben, die ich befreundeter Seite ver- 
danke, betrugen die Abgastemperaturen in einem 
Falle bei Yerwendung von Mischgas aus Generator-, 
Hochofen- und Koksofengas 450° bis 500° C, in einem 
andem bei Verwendung von Mischgas aus Generator- 
und Koksofengas im Mittel 7800 C (vor dem Essen- 
schieber gemessen).

Bei den Literaturangaben handelt es sich um Ver 
suche an kleinen Oefen, die Verbrennung des Gascs 
war nicht vollkommen; die Verhaltnisse diirften sich 
aber auch bei groBen Oefen nicht anders gestalten, 
da zu erwarten ist, daB auch hier die Dissoziation 
eine yollkommene Verbrennung yerhindert. Die 
Temperaturen sind also auch hier sehr verschieden, 
ich werde weiter unten nocli auf diese Verhaltnisse 
zuriiekkommen.

Wic wir gesehen haben, sind die Abgasverluste 
mit rd. 30%  sehr hohe und unter normalen Ver- 
haltnisscn nicht zu vermeiden. Ganzlich verloren 
ist nun zwar diese Warmemenge nicht, denn einerseits

* 1911, 2. 3Iarz, S. 367.
** St. u. E  1911, 7. Dez., S. 1993 ff. 

f  Ich mochte hier bemerken, daB die Zusammen- 
setzung der Abgase nicht richtig zu sein seheint; diese 
sollen enthalten (z. B. Seite 1995)

in der Kammer im Kamin dagegen
9,0%  GOj 8 ,6%  CO,
1,3%  O 8 ,1%  O
0 ,7 %  CO 0 ,4%  CO

Es ist n icht einzusehen, wie der Kchlensauregehalt bei 
so erheblicher Erhohung des Sauerstoffgehaltes durch 
Luftzufuhr annahem d der gleiche bleiben kann. Eine 
Berichtigung eine3 etwaigeii Druckfehlers habe ich n icht 
finden konnen.
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bietet der Hartinofen den eintretenden und ab- 
ziehenden Gasen groBe Widcrstande, anderseits sind 
zur erfolgreichen und wirtsohaftlichen Durchfuhrung 
des Verfahrens groBe Gescliwindigkeiten am Platze, 
und demgemaB ist im Kamin cin erheblicher Unter- 
druck notwendig. Da der am FuBo einer Esse er- 
zeugte Unterdruck sieli aus der bekannten Gleichung*

h w  =  1,29

fómo/m/n frecAe/jff/e/? are/’ 
Bseng/ęM cre/

H r a (tm — t)
(1 -i- a  t )  ( I  4 - cc i , i  

ergibt, wobei
H r die Schornsteinmllndung Ober dcm betraehteten 

QuerSchnitt in m, 
t  die AuBentcmpcratur, 
tm  dio mittlero Essengastempcratur, 
a den Ausdchnungskoeffizienten der Gase, 
hw den Unterdruck in mm Wassersaule

bezeichnet, bei einem spezifisehen Gewiclit der 
Rauchgase =  1, so gelit daraus hervor, daB der Unter- 
druck neben der Kaminhohe von der Temperatur 
der Abgaso abhSngig ist. Betragt nun fiir einen 
35-t-Ofcn der am FuBe des Kamins benotigto Unter
druck 35 mm Wassersaule, die Kaminhohe 44 m, 
dio Au Ben temperatur 13 0 C, so berechnet sich die 
mittlerc Essengastemperatnr zu 6000 C. Der Kamin 
ist also fiir den Martinofeu der zur Erzielung des not- 
wendigen Unterdrueks wirksame Motor, der aller- 
dings sehr erhebliehe Warmemengen benotigt.

s  ;  a 1 “ S

Der Gedanke, diesc Warmemengen in andererWeise 
nutzbar zu mach en, etwa zur Dampferzeugung, liegt 
nun nach den Yorbildem anderer Oefen zicmlich nahe.

* Mayer, a. a. O. S. 33.
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In der Literatur* finden sich hieruber 
in neuester Zeit wohl einige theoretische 
Betrachtungen; Yeroffentlichungen von 
Ergebnissen praktischer Yersuche habe 
ich aber nicht finden konnen.

Dagegen war Herr Direktor W ib- 
b er en z durch Yermittlung der Ge- 
schaftsstelle des Vereins deutscher Eisen- 
huttenleute so liebenswiirdig, Angaben 
iiber einen derartigen von Anfang Ok- 
tober 1911 bis Ende Februar 1912 auf 
den GeLsenkirchener GuBstahl- und 
Eisenwerken durchgefuhrten Versuch 
zur Verfugung zu stellen, der unter 
Benutzung und mit Rucksicht auf 

die dort gegebenen Yerhaltnisse an einem lO-t-Ofcn 
gemacht wurde. Die Anlage ist in Abb. 1 und 2 
dargestellt. Um festzustellen, ob die Verwertung 

....* St. u. E. 1912, 7. Marz, S. 405 ff.; 6. Juni, S. 937fi.
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ratur der Abgasc des Dampfkessels im Fuclis. Die 
Differcnz betrug rd. 400° C, und es war somit zu er- 
warten, daB die Abgasc nutzbringend zu verwenden 
waren. Naclidem die Durchgangsoffnungen des Gas- 
und Luftventils sowie des Abzugskanals m it denen 
der Feuerziłge des Dampfkessels verglichen waren, 
wurde der Abzugskanal des Ofens m it dem erwahnten 
Kessel in der in der Abb. 1 
angedeuteten Weise ver- 
bunden. Dic Abgasc wur
den in den durch eine 
Zunge geteilten Kessel- 
kamin von 40 m Hijhe und 
1200 mm oberer lich ter 
Weite geleitet. Der Ofen 
selbst war durch einen 35 m hohen Kamin von 
1200 mm oberem lichtem Durchmesser bedient 
worden, die Regelung der Zugstarke war durch einen 
Schieber erfolgt. Es zeigten sich zunaehst bei der 
Inbetriebsetzung des Ofens einige Storungen, es 
gab beim Umsteuern der Yentile Schlage, und die 
Flamme schlug zu den Ofentiiren heraus. Durch 
Abdichten des AnschluBkanals am Kessel usw. 
wurde dieser Uebelstand sclmell beseitigt. Der Ofen 
hat dann 350 Chargen geliefert. Genaue Yerdampf-

Yersucliszeit und der gleichen Zeit des Vorjahrcs 
gegenubergcstellt sind.

Wie ersichtlich, ist der Kohlenverbrauch bei Ver- 
wertung der Abga.se des Martinofens um 161 t  nie- 
driger, bei einem Kohlenprcise von J t  13/t ergibt 
sich in den fiłnf Monaten ein Gewinn von 2093 J t.  
Rechnet man fiir das Kilogramm Kohle eine sieben-

fache Yerdampfung, so wurden 11271 Dampf erzeugt, 
und es ergibt sich somit bei einem Vcrbrauch von 
979,4 t  Gcneratorkohle in der ganzen Versuchszeit 
eine Erzetigung von 1,15 t  Dampf/t Kohle. Es war 
indessen der Ofengang in dieser Betriebszeit nicht 
so scharf wie friiher, die Chargendauer war etwas 
verlangert. Die Griinde werden zuruckgefiihrt auf die 
engen und langen Ziige des Dampfkessels und auf 
das Zusammentreffen der Abgase des Martinofens 
mit denen der beiden nebenliegenden Kessel. Der

Zahlentafcl 1. K o h le n v e r b r a u c h  d e r  K e s s e la n la g e  zu  G e lse n k irc h e n .

im O ktober 1910 193 Tonnen und im O ktober 1911 115 Tonncn
„ N ovem ber 1910 223 „ „  „  N ovem ber 1911 165 „
„ Dezem ber 1910 150 „  „  „  Dezem ber 1911 150 „
„ Ja n u a r 1911 219 „  „ ;, Jn n u a r 1912 219
„ E ebruar 1911 210 „ „  „  E ebruar 1912 185 „

995 Tonnen 834 Tonnen

Abbildung 2. 

Dampfkessel zu dem Versuch 

Abb. 1 m it 111,7 qm Heiz- 

fl:ieho bei 8 a t  Betriebsdruck.

der Abgase des Ofens sieli lohnte, wurde vor 
Ausfiihrung des Yersuchs die Temperatur im 
Kamin gemessen, und zwar in einer Entfernung, 
dic gleicli der des zunaehst gelegenen Dampfkessels 
von 111 qm Heizflache war, und ferner die Tcmpc-

ungsversuche konnten zwar ortlicher Verhaltnisse 
wegen nicht vorgenommen werden; ein Bild von der 
Wirkung der Abgase wird aber durch die Auf- 
stellung in Zahlentafcl 1 gegeben, in welcher der 
Kohlenverbrauch der Dampfkessel wahrend der

SchnrfS-3

Scńm Pf-f
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Ofen ist dann im August diescs Jahres ohne Kessel 
wieder in Betricb gekonnnen, weil einige vorgcsehene 
Aenderungen niclit rechtzeitig fertiggestellt werden 
konnten.

Da fiir einen Martinofen, wie oben bemerkt, cin 
sehr hoher Unterdruck zur Uebenvindung der 
Widenstande notwendig ist, so ergibt sich, daB nach 
Einschaltung cines Kessels bei deralsdannemiedrigten 
Abgastemperatur noch ein Unterdruck vorhanden 
sein muB, der den ohne Kessel benStigten Unter
druck um die Kesselwiderstandc iihertrifft. Fiir 
einen 50-t-0fen betrage der benótigte Unterdruck 
bei einer mittleren Essengastemperatur von 6000 C 
40 mm Wafsersaule im Kaininsockel. Nach Ein
schaltung cines Dampfkessels gehe dic Abgastempe
ratur auf 3000 C herunter, der Kesselwiderstand 
betrage 10 mm WS. Es ergibt sich dann bei einer An- 
nahme der AYiderstande im Scliornstein selbst zu 
ó nim ein ani Fu Be dieses benótigter Unterdruck von 
40 +  10 +  5 =  55 111111 Wassersiiule. Nach der friiher 
angefiihrten Formel berechnct sich bei 20 0 C AuBen- 
temperaturdieerforderliche ScliornstcinhOlie zu 93,64 ni. 
Es zcigt sieli also, daB bei Einschaltung eines Kessels ein 
sehr hoher Kamili notwendig ist, falls man die friihercn 
Yerhiiltnisse fiir den Ofen behalten und die Leistung 
des Ofens nicht zuruekgehen lassen will.

Beim EntWurf der Neuanlage des „Phoenix“ 
im Jalire 1909 wurde die Ausnutzung der Ab- 
wiirme der Martiniifeji durch Danipfkessel erwogen 
und beschlossen, zunilchst an einem unserer alten 
20-t-0efcn einen Versueh in dieser Hinsicht unter 
Anwendung kttnstlichen Saugzuges zu maclien. 
Schon Yorhcr war in „Stahl und Eisen“ * eine 
Abhandlung iiber den kiinstlichen Saugzug, Patent 
Schwabach, erschienen, in der sich die Erwahnung 
liefand, daB der kunstliche Saugzug ein Mittel in die 
Hand gibt, um bei Martin- und aliulichcn Oefen die 
liohe, iu den Kamin entweicliende Abhitze der Rauch- 
gase durch Einschalten' geniigend groB bemessener 
Kessel- oder Ekonomiser-Heizflachen zwischen Re
generator und Rauehabzug ausźunutzen. Auch 
D ichm ann  macht iu seinem 1910 erschicncnen 
bekannten Buchc in einerFuBnote die Bemerkung:** 
„Dio neuesten Anlagen bei anderen Feuerungen, 
namlich der Ersatz der Essenwirkuiig durch inechani- 
sclie Hilfsmittel, lassen sich vielleicht auch auf den 
Herdofenbetrieb anwenden

Zur Durchfiihrung des unter Anwendung vor- 
handener Mittel beschlossenen Yersuchs an einem 
unserer Oefen wurde ein Diirrkcssel von 128 qm 
Heizflache vor einen von der Firma Schwabach gc- 
lieferten Saugzugapparat geschaltet. Der Versuch 
verlief insofern zur Zufriedenheit, ais der Ofengang 
keine Schadigung erkennen lieB, im Gegenteil eine 
Forcierung crmoglichte; es erwies sich aber der 
Kessel zu klein, die etwa 700 bis 750° C iieiBen Abgase 
wurden nur auf 400 bis 450° C abgekiihlt. Infolge- 
dessen war die Saugzuganlage etwas zu schwaeh be-

* 1909, 17. Marz, S. 392.
** Seite 9?.

messeu; trotz alledem wurden aber die Kraftkostcn 
durch den erzeugten Dampf gedcekt und daher 
bei der Neuanlage die Aufstellung einer ausreiebend 
groBen Saugzuganlage zunachst fiir die 30-t-0efen 
beschlossen. Da die Ergebnisse hier giinstig waren, 
wurden auch die 50-t-0efen mit diesen Anlagen aus- 
geriistet. Nach dem Schwabachschen Yerfahren wird 
von einem in der Regel in der Niihe der Anlage auf- 
gestellten Ventilator kalte, aus der Atmosphare 
angesaugte Luft unter bestiirintem, fiir das Saug- 
zugverfahren durch Yersuclie ermitteltem Druck in 
einen besonders konstruierteri kaminahnlichen, an 
Stelle des Kamins aufgestellten Saugapparat ge- 
blasen, welcher mit diisenformiger Yorrichtung 
vcrselien ist. Hierdurch wird eine Saugwirkung 
auf die Verbrennungsgase bewirkt. Die Stiirke der 
Saugwirkung kann durch dic GroBe des Yentilators, 
Regelung seiner Umdrehungszahlen und durch Aen- 
derung des Dusenausblasequerschnitts beliebig ge- 
regelt werden. Dic Acnderung des Dtisenquersęhnitts 
wird durch einen heb- und senkbaren Doppelkegel 
herbeigefuhrt. Dic Yerbrennungsga.se werden dann, 
nachdem sie mit der aus den Diiscn austretenden 
und die Saugwirkung herbeiftihrenden Yentilator- 
luft gemischt sind, in ein kurzes, nach oben sich er- 
weiterndes Ausblaserohr ausgestoBen.

Es muB zugegeben werden, daB die Yerbindung des 
Martinofens mit einer Danipfkessel- und Saugzug
anlage eine Komplikation darstellt, dic vielen 
unerwunscht und unzweókmaBig erschcinen mag. 
Es ist aber dabei zu bcachten, daB der Dampf- 
kessel einen uberaus sicheren Teil der Anlage darstellt, 
ebenso wie Jlotor und Ventilator, auf dereń Betriebs- 
siclicrheit docli der Gaserzeuger- und somit der ganze 
Martinbetrieb berulit; bei guter Bauart und 
zweckmaBiger Ausfuhrung von Kessel und Yentilator 
sind daher wenig Storungen zu erwarten. Es muB 
ferner die Anlage in sorgfaltigem Zustand gehalten 
werden, vor allem sind Undichtigkeiten zu vermeiden, 
worauf spiiternoch liiiigewiesen wird; indessen stehen 
diesen Uebelstanden auch erhebliche und iiberwie- 
gende Yorteile gegenuber. Da ist zunachst die Unab- 
hangigkeit von Witterungseinflussen in bezug auf 
die Zugwirkung, ferner die Moglichkeit, einen alten 
Ofen, dessen Durchgangsriuerschnitte durch Ansatze 
und Scblackenaiisammlungen yerengt sind, durch dic 
in der Anlage vorhandene ReseiTe zu ersprieBlichem 
Arbeiten zu veranlassen, die sehr bcquenie Regulier- 
fiihigkeit des Zuges,* durch die man den Ofen voll- 
kommen in der Hand hat, die Moglichkeit, Kamin- 
schieber, die bekanntlich bei Martinofen infolge der 
liohen Temperaturen geringe Haltbarkeit haben und 
infolgedessen haufig nicht benutzt werden konnen, 
zu entbebren, undendlich und nicht zum mindesten 
die iRiglichkeit, die Abhitze bis zu einem gewissen 
Gradc nutzbar zu lnachen, ohne dabei den Ofengang 
nachteilig zu beeinflussen.

* Die Kegelregelung ist 7.11 der Ofenbuhne geleitet 
und ermojrlieht dem Schmelzer die jederzeitig zweck- 
miiBigste Einstellung der Zugstarke.



Die Zugerzeugung kostet natiirlich Geld, aber der 
Kamin erzeugt den Unterdruck auf noch kost- 
spieligere Weise; aie groBen Hartinofenkamine sind 
besouders bei ungiinstigen Fundicrungsverhaltuissen 
recht teuere Zugerzeuger, verursachen auch durcli 
YerschleiB der feuerfesten Ausmauerung Kostcn 
und konnen BetriebsstOrungen herbeifiihren. Es 
ist also eine ganze Eeihe von Griinden yorhanden, 
die an einem Martinofen eine Kesselanlagc in Ycr- 
bindung m it dem indirekten Saugzug yorteilhaft er- 
scheinen lassen, der vor dem direktcn Absaugen 
mittels Ventilators den Vorzug hat, daB der Yenti- 
lator m it den heiBen Abgasen nicht in Beriihrung 
kommt und somit betriebssicherer ist.

Es sei an dieser Stelle eine kurze Bosch rei bung  
d e r  n eu e n  M a r tin w c rk sa n la g c  in Ruhrort ein- 
geschaltet, unter Hinweis auf Abb. 3, 4, 5 und 6 
auf Tafel 1. Die Gaserzeugerhalle hat 13,5 m Spann- 
weite und 66 m Lange. Zur Gaserzeugung dienen 
acht Drehrost-Gaserzeugcr, vier davon haben 3 m, 
dio anderen 2,6 m Durclimesser. Das Abladen der 
Kohlen, die auf einem Gleis im Innem der Halle an
gestellt werden, erfolgt mittels Greiferkrans von 3,5 t 
Tragkraft in hochgelegene, iiber den Gaserzeugem 
befindliche Bunkcr. DieAsche fallt in seitlicli unter- 
lialb der einzclnen Gaserzeuger angebrachte kleine Bun- 
ker, wird mittels kleiner Kippwagen in das Aschensilo 
befćirdert und von dort durch den Greifcrkran ver- 
laden. Das Iieizgas gelangt von den Gaserzeugem 
in einen geraumigen Sammelkanal und von hicr 
durch einzelnc Stichkaniile zu den Oefen.
Die Gaserzeugeranlage, die fur den Be
trieb der vorlaufigvorhandenen fiinf Martin
ofen nicht yollkommen ausreicht, wurde 
nicht groBer bemessen, da, wie beinerkt, 
die Yerwendung von Mischgas aus Gene
rator-, Hochofen- und Koksofcngas yor
gesehen ist und denmachst in Benutzung 
genommen werden soli. Die Martinofen 
sind in einer Ofenhalle m it 18 m Spann- 
weite und 144 m Lange untergebracht. Es 
wurden zwei Oefen zu 30 t  und drei Oefen 
zu 50 t  Fassung gebaut, von denen inzwi- 
sclien ein 30-t-0fen auf 40 t Fassung ver- 
griiBert. wurde. Die Oefen sind mit vor- 
gezogenen Kammern und geriui- 
migen Schlackenkammern ver- 
sehen. Die 3 0 -1-Oefen haben 
81/, x  3 m (der 40-t-0fen 8l/ , x  
3%  m) Herdflache, die Luft- 
kamraern je 69,4 cbm, die Gas- 
kammern jc46,4cbmGitterwerk.
Die 50-t-0efen haben 10 x  31/ ,  m Herd
flache und 87 bzw. 59 cbm Gitterwerk.
Die Umsteuereinriclitungen fur die Luft 
sind Klappen- und fiir Gas elektrisch an- 
getriebene Forter-Yentile. Es ist yor
gesehen, mit festem und fiuBsigem Einsatz 
zu arbeiten. Die Schrottzufuhr erfolgt 
auf einem mit Normalspur und Schmal-

50 Stahl und Eisen. Ueber die Abhitzeveruerlung bei Siemens-Martin-Oefen. 33. Jahrg. Nr. 2.

A
bb

ild
un

g 
3. 

(J
ue

rs
ch

ni
tt 

de
a 

M
ar

tin
w

er
ke

s 
de

r 
A.

 G
. 

Ph
oe

ni
i 

in 
R

uh
ro

rt
.



9. Januar 1913. Ueber die Abhitztverwerlung bei Siemens-Martin-Oefen. Stahl und Eisen. 51

spur versehenen 15 m breiten Schrottplatz, der 
von zwei auch m it Magneten ausgeriisteten Mulden- 
transportkranen von 15 t  Tragkraft und einem 
Magnetkran bestrichen wird. Die Roheisenzufuhr soli 
durch Sclmialspur vom Misclier des Thomaswerks aus 
erfolgen. Die beiden Chargierkrane sind fiir 3 t  Mul- 
deninhalt gebaut und mit Hiłfskatzen von 5 t  und 
30/10 t, letztere auch zum EingieBen fliissigen Ein- 
satzes bestimmt, ausgeriistet. Die GieBhalleliat24m 
Spannweite; zwei auf iibereinanderhegenden Balmen 
łaufendo GieBlaanc haben je 7 5 1 Tragkraft, die zur 
Bedienung der GieBgrubó dienenden zwei Stripper- 
krane je 8 t  Tragkraft.

Was nun die Anlago zur Ausnutzung der Abhitze 
aubelangt, so werden die Abgase, nachdem sie 
die Umsteuerorgane verlassen haben, durch einen 
15 m langen Kanał zu den Kesseln geleitet. Abb. 7 
stellt die Anlage in groBerem MaBstabe dar. Abb. 8 
zeigt einen Blick auf die Anlage. Fiir jeden Ofen 
sind zwei Garbekessel vorgesehen, fiir die 30-t-0efen 
solelie zu 200 qm Heizfliiche mit je 50 qm Ueber- 
hitzerflache, fiir die 50-t-0cfen zwei Kessel zu 
250 qm Heizflache und zu 65 qm Ueberhitzerflache. 
Die Zweiteilung wurde vorgenommen, um fiir den 
Fali einer Storung an einem Kessel die Abgase noeh 
unter den andem Kessel leiten zu konnen und auf 
die Ausnutzung der Abbitze nicht verzichten zu 
miissen. Dementsprechend gabelt sich der Abzugs- 
kanal vor den Kessehi, die einzelnen Kanale konnen

notigenfalls durch Schieber abgeschlossen und ab- 
gemauert werden. Von diesem Abhitzekanal zweigt 
nun auBerdem ein unmittelbar zum Sockel des Saug- 
apparates fiihrender Omgehungskanal ab; dieser ist 
fiir gewohnlich abgesperrt und soli dazu dienen, im 
Falle einer Storung an beiden Kessehi unmittelbar die 
lieiBen Gase absaugen zu konnen. Aus diesem Grunde 
wurden auch die eisernen 17 bzw. 21 m hohen Saug- 
apparate mit 60 mm dicken feuerfesten Steinen aus- 
gemauert, was sonst niclit notwendig gewesen ware. 
In neben den Kessehi befiudlichen Schuppen sind 
die notwendigen masehinellen Einrichtungen, wie 
Speisepumpen, Yentilatoren, Motoren usw., aufge-

stellt. Die Motoren, die normal 80 und 100 PS 
leisten, sind zum Teil Niederspannungsmotoren mit 
Yorschaltwiderstaud zur Regelung der Umdrehungs- 
zahl und somit des zu erzielenden Unterdrucks, zum 
Teil Hochspannungsdrehstrom - Kollektormotoren. 
Auch der Fali einer Storung am Motor oder Yenti- 
lator ist vorgesehen. Es kann in solchem Falle der 
notwendige Unterdruck erzielt werden durch ein 
Dampfgcblase, das sich von der an den Kesseln ent- 
lang fuhrenden Dampneitung zu den Saugapparaten 
abzweigt. Es ist also fiir alle Falle Yorkehrung ge- 
troffen. Der Dampf wird verwendet fur die Gas- 
erzeuger und der Rest an das Thomas- und Block- 
walzwerk abgegebcn, weslialb auch die fiir 12 a t 
Ueberdruck gebauten Kessel nur mit 8 at betrieben 
werden.

Abbildung 4. Blick auf die Chargierseite der Oefen.
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Da bei Yerwendung kiinstliehen Zugcs das Ab- 
saugen der Abgase Geld kostet und der Kraftbedarf 
m it dem Yolumen der Abgase steigt, sind auch aus 
diesem Grnnde, abgesehen von der Warmeausnutzung, 
moglichst niedrige‘ Kamintemperaturen erwflnscht; 
es rechtfertigen sich also die ausgewahlten groBen 
Kessel, zumal die Aufstellung von Ekonomisern der 
yerfugbaren Platzverhaltnisse wegen nicht angiingig 
erschien. DaB die Kessel, wie es wohl in Riicksicht 
auf die erzielten Yerdampfungsergebnisse fur das 
Quadratmeter Heizflache den Anschein haben konnte, 
nicht zu reichlich bemessen sind , geht daraus 
hervor, daB die Abgastemperaturen hinter dem

Auch Flugstaub lagcrt sich auf den Kessel- 
wandungen ab und beeintriichtigt die Warmeiiber- 
tragung, und dies spricht ebenfalls dafiir, die Kessel 
nicht zu klein zu bemessen. Wir haben Garbekessel 
gewithlt wegen der verfiigbaren Platzverhaltnisse, 
wir konnten die 400 qm groBen Doppelkcsscl auf 
21,2 qm, die 500 qm groBen auf 25 qm Grundflache 
unterbringen. Ob unter Umstanden ein anderes Kessel- 
system giinstigere Ergebnisse liefern konnte, soli 
hier nicht untersucht werden.

Das Yolumen der Abgase und somit der Kraft
bedarf beim Absaugen dieser hangt auBer von 
der Temperatur und der verstochteii Kohlenmenge

Abbildung 5. Bliek auf dic GicCgrubenseite der Oefen.

Kessel noch etwa 300 bis 350 0 C betragen. Zahlen- 
tafel 2 stellt den Temperaturabfall im Kessel eines 
50-t-0fens dar.

Bei den zur Ausnutzung kommenden Tempe
raturen der Abgase ist die Warmeiibertragung iiber- 
haupt bereits triige. Man muB nicht die geringen zu 
iibertragenden Warmemengen, sondern die groBen 
Abgasmengen ins Auge fassen, und es erseheint 
zweckinaBig, die Kessel nahezu so groB zu bemessen, 
ais ob die Kohlen direkt unter dem Kessel verfeucrt 
wurden bei einer dem Kesselsystcm entsprechenden 
Belastung fiir das Quadratmeter Heizflache. In 
unserm Fali, bei einem taglichen Yerbrauch von 
rd. 46,5 t Kohle an den 50-t-0efen, wurde dies bei 
siebenfacher Yerdampfuug etwa 27 kg Dampf fiir 
das Quadratmeter Heizflache ergeben.

von dem yprhandenen LuftuberschuB ab, und es 
ist daher darauf zu achten, dio Verdilnnung der Ab
gase durch Luftmengen, welche durch Undichtig- 
keiten eintreten, nacli Moglichkeit zu yermeiden. 
Unter eine gewisse Temperatur kann man hinter dem 
Kessel nicht gelangen; je mehr Luft den Abgasen 
beigemengt ist, um so groBer werden auch die Warme- 
yerluste bleiben.

Beim Yorhandensein eines gewohnlichen Kamins 
spielen die angesogenen „falselien11 Luftmengen nicht 
eine so erhebliche Rolle, sofem dic Esse leistungs- 
faliig genug ist und durch entsprechendc Schieber- 
regelung dcm Uebelstand noch abgeholfen werden kann. 
Is t indessen dio Esse an der Grenze der Lcistungs- 
fiihigkeit angelangt, so kann haufig schon eine nicht 
mehr gut schlieBende Luftklappe zu Erzeugungsaus-
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Zahlentafel 2. 
T e m p e r a t u r a b f a l l  im  

K e sse l.
Ofen I I I ,  500 qm Hcizflacho; 
gemessen am 19. 9. 1912.

fiillcn fiihren, wie wolil vielon 
Fachgenosscn aus eigener Er- 
fabrung bekannt sein diirfte. 
Das Eintreten gewisser uber- 
schiissiger Luftmcngon ist nun 
nicht zu vermeiden; Zahlen
tafel 3 zeigt eino Reihe
von Abgasprobcn zu Beginn 
odergegen Ende verschiedener 
Hitzen. Die Proben wurden 
glcichzeitig aus verschiedenen 
Stellen des Kanalsystems ent- 
nommen, und zwar Nr. 1
aus dem Luftklappengehause, 
Nr. 2 aus dcm Abzugskanal 
zwischen Luftklappe und For- 
terventil, Nr. 3 aus dem Vcr- 
bindungskanal zwischen Gas- 
kammer i und Forterventil,
Nr. 4 aus dem Kaminzug vor 

dem Schieber nach der Vereinigung der Abgase aus der 
Gas- und Luftkammer, Nr. 5 vor dem Kessel und Nr. 6 
hinter dem Kessel. Es ergeben sich hierbei je nach der
Bediemmg und der Schmclzperiode des Ofens zuweilen

Zeit
vor
dem

Kessel
•> C

hinter 
dcm 

Ueber- 
hitzer 
° 0

im
Kamin

0 0

H30 693 425 363
1200 593 370 333
1230 623 385 338

100 633 390 333
po 573 368 323
200 613 370 325
230 593 372 328
3°° 623 390 333
330 623 395 333
400 593 365 323
4.30 613 375 328
500 593 375 328
5 3 ° 633 395 343

Abbildung 7. Anordnung der Abgasvcrwertungs-Anlage der A. G. Phoemx in R uhrort.

nicht unerheblielie unverbrannte Gasmengen. 
Durch das Klappcrigehause dringt ziemlich 
viel ubcrscliiissige Luft ein, wic der Vergleich 
der Analysen der MeBpunkte 1 und 2 zeigt. 
Dieser Uebelstand ist aber bei den gewohn-

H-33 8
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lichen Klappen nicht zu vermciden, da diese 
eines gewissen Spielraums bediłrfen, um bei den 
Abgastemperaturen gangbar zu bleiben. Es diirfte 
sich somit unter Umstandcn auch fiir die Luft 
die Anlagc einer dicht schliefienden Umsteuer- 
vorrichtung iilinlich wie fiir das Gas rechtfertigcn. 
Dic bcigcfugten Temperaturen am MeBpunkt 5 
lassen auch den EinfluB der Zusammensetzung

schicht, dic Kurven laufen ziemhch parallcl, die 
Temperatur auf der Nachtschicht ist wesentlich 
gleichmiiBiger, aber auch niedriger ais auf der Tag- 
schicbt, die Verdampfung desgleichen.

Weiter zcigt sich beim Vcrgleicli der Analysen V 
und VI, ais o vor und hinter dem Kessel, ebenfalls 
eine Abnahme des Kohlensaurcgehaltes und eine 
Zunabmc des Saucrstoffgehaltes von 2 bis 3 % .

Zahlentafel 3. A n a ly s o n  v o n  A b g a se n .

12. Septeraber 1912 (Chargo 063). Ofen I.

I I 00 yorm . (’/« s t  nach Beginn der Charge). 330 naehm . (3/i  st vor dem Abstich).

M eBpunkt I H I I I iy V y i .1 I I III IV V VI

C 02 12,8' 16,4 13,6 12,4 9,8 16,0 15,4 16,0 17,2 12,2 12,0
0  . .......................„  4,8 5,8 0,2 4,4 6,2 9,2 3.0 3,6 0,4 1,6 6,4 7,2
CO . . . . . . .  i — 0,4 0,2 — 0,4 0,2 0.4 0,2 3,8 — 0,4 —
H . ................. „  ■ — — — — — — — — 2,0 — — —

T em p era tu r an  MeBstelle 5 560° 0 610° C

13. Septem ber 1912 (Chargo 
l l 26 vorm. (1 s t  35 min naoh Beginn der Charge).

674). Ofen I I .
325 naehm . (15 m in vor dem  Abstich).

C 0 2 . . . 0/ 16,4 14,8 16,0 16,8 15,2 12,S 15,0 13,8 17,4 15,4 14,0 11,2
0  . . .  . 2,2 4,2 0,2 1,8 3,4 6,2 4,0 5,2 0,2 3,4 5,0 7,8
c o  . . 0,4 0,2 3,6 — — 0,4 0,2 0,2 2,0 ! — — 0,2
H  . . .  . ■ . . „ — 2,0 — — — — 0 ,7 2 1 — — —

T em peratur 590 0 O 

6. Septem ber 1912 (Charge 
l l 20 yorm. (2 s t  naoh Beginn der Chargo).

601)
3o°

600° C 

Ofen I I I .  
naehm . (15 min vor dem  Abstich).

C 02 
O . 
CO 
H  .

16,8
1,2

13,0
5,0
0,2

15,4
0,2
2,6
1,4

15,0
3,0
0,2

12,0
6,2

17,2
0,8
0,8

14,0
4,4

15,6
0,2
3,0
1,4

16,0 13,0
5,6
0,2

CO., 
O . 
CO 
H .

T em peratur 570° C

24. A ugust 1912 (Charge 409).
1120 yorm. (1 s t  nach Beginn der Charge).

660° C 

Ofen IV.
35S naehm . (30 m in v o r dem  Abstich).

16,8 13,0 17,0 15,8 14,4 12,0 j 17,2 15,0 15,8 17,6 17,0 13,8
1,8 5,8 0,2 3,8 4,2 6,8 li 1,2 4,4 0,4 0,4 2 2 5,4
0,4 0,2 2,0

— —
0,2 !
~~ l!

1,0
_

4,4
1,43 = = =

T em pera tu r 630° C 740 0 C

I  Im  L uftkriim m er genomm en.
I I  H in ter dem L uftklappengehiiuso genomm en.
I I I  Im  V erbindungskanal yon G askam m er und 

E orteryen til genomm en.

M e B s te l lo n : 
IV
V
VI

Vor dem  Schieber genom m en. 
Vor dem  Kessel „
H in ter dem  Kessel „

der Abgase auf dereń Temperatur erkennen; bei 
LuftiiberschuB ist die Temperatur in der Regel 
niedriger und gleichmaBiger ais bei Luftmangel. 
Die Frage, ob es Zweck hat, dic Abhitze eines Martin- 
ofens auszunutzen, kann somit nicht einseitig aus 
der Temperaturhohe der Abgase olme dereń gleich- 
zeitige Analyse beantwortet werden. Die Schaubilder 
Abb. 9 u. 10 Yom 23. August 1912, welche den Kolilen- 
sauregehalt der Abgase am MeBpunkt 6 und dic 
Temperaturen am MeBpunkt 5 darstellen, zeigen, daB 
auf der Tagschicht die Temperatur und der Kohlen- 
sauregehalt der Abgase hoher ist ais auf der Nacht-

Dieser Luftzutritt von rd. 20%  der Abgasmenge 
vor dem Kessel konnte trotz sorgfaltigster Abdichtung 
aller Teile der Kesseleinmauerung nicht yerringert 
werden, ist also jedenfalls dureb die Porositat des 
Mauerwerks heryorgerufen und demnach nicht zu 
yermeiden. Der hohe im Kessel herrschcnde Unter- 
druck yon 30 bis 40 mm erklart diese Verhaltnisse.

Die Kontrolle der Zusammensetzung der Abgase 
ist somit bei dereń Ausnutzung zur Abhitze- 
verwertung von Wieli tigkeit, und es empficblt sich 
die dauernde Untersuehung des Kohlensaurcgehaltes 
der Abgase mittels eines registrierenden Apparates.
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Bei normalen Verhaltnissen betragt der Kohlen- 
siiuregehalt hinter dem Kessel 10 bis 12 %  zu 
Anfang der Charge, um gegen Ende derselben auf 
12 bis 15%  zu steigen. Niedrigere Kohlensaure- 
gehalte deuten auf LuftiiberschuB, hShere auf Luft-

mangel łiin. Des weiteren ist einc dauerndc Ueber- 
wachung der Abgastemperaturen hinter dem Kessel 
durch eingebaute Thermometer zweckmiiBig. Er- 
liebliclie Erliohungen iiber die ais normal erkannte 
Temperatur weisen sofort auf zu hohe Abgastempe
raturen und somit gewohn- 
licli auf GasiiberschuB in 
den Abgasen hin, und 
daher kann die Ueber- 
wachung Veranlassung und 
Handhabe bieten, die Be- 
dienung des Ofens zu iin- 
dcm oder Mangel der Zu- 
stellung des Ofens zu be- 
seitigen, wie dies in der 
Woche vom 26. /31. Au
gust bei Ofen IV geschah, 
um zu hohe Abgastempera
turen auf das normale MuB 
herunterzubringen, worauf 
ich noch zurtiekkomme.
Auch Undichtigkeiten in den Trennungswanden der 
Feuęrzilge des Kessels kiinnen hohe Abgastempe- 
raturen hinter dem Kessel hervorrufen, wie wir dies 
auch erfahren muBten.* Zahlentafel 4 gibt eine

* Auf Grtind der bei unserer Anlage gemachten Er- 
fahrungen sollen die Zwischenwiinde der Garbekessel fiir 
die Folgę au3 m it Feder und N u t veraehenen Steinen

Zusamrncnstellimg einer Reihe gleiclizeitiger Tempe- 
raturbestimmungen bei einer Charge an don MeB- 
punkten 1 bis 6; sie zeigt. daB an dem MeBpnnkt 2 
die Temperatur ziemlich gleichmaBig ist, das Mauer- 
werk der Uinsteuerungsanlage wirkt hier wieder

heizend auf die aus 
der Luftkammer nach 
dcm Umsteuern aus- 
tretenden kalten Ab- 
gase ein, so daB kein 
zu scharfer Abfall in 
den Tempcraturen vor 
dem Kessel zutage 
tritt. Die Tempera- 
turen an MeBpunkt 1 
sind nicht sicher, sic 
sind nur der Voll- 
standigkeit halber an- 
gefuhrt. Ferner ist an 
jedem Ofen die Auf- 
stellung eines regi- 
strierenden Zugines- 
sers zweckmafiig, der 
den Unterdruck vor 
dem Kessel anzeigt, 
die Differenz zwischen 
dem von diesem Zug- 
messer angegebenen 
Unterdruck und dcm 
der wohl jetzt allge- 
mein an tlen Oefen 
gebrauchlichen Um- 

steuerkontrollapparate ist ziemlich konstant, groBere 
auftretende Unterschiede geben sofort einen Hin- 
weis, vorhandenen UnregelmaBigkeiten nachzu- 
forschen und diese zu beheben. —  Wie be- 
kannt, steigt die Zugkraft eines Kamins mit

der Temperatur der Abgase; bei einem neu zu- 
gestclltcn Ofen tr itt  also die volle Zugkraft des 
Kamins erst allmahlich mit fortschreitender Er- 
warmung in Erscheinung: anders ist es naturlich

hergestellt werden. Die liefernde Firm a wird dies auch 
bei unseren Kesseln noch auf ihre Kosten ausfuhren 
lassen.

Abbildung 8. Bliok auf die Abgasverwertungs-Anlage.

Zahlentafel 4. T e m p e r a tu r m e s s u n g e n .
10. August 1912 (Charge 334). Ofen IV.

z ,u If 
0 C

II
0 0

I I I
« 0

I Y
° C

Y
° 0

YI
0 C

B e m e r k u  n g e n

338
315
350

404
524
584

•
665
055
025

504
579
579

055
015
055

030
010
025

345
340
335

Nach beendetem  
Chargieren

419
455

5™
424
524

570
010
040

549
599
605

610
095
085

625
640
000

340
340
355

W ahrend des 
Loskochens

5ao 344 615 509 090 030 345
535 444 595 579 095 030 345 Kochperiode
gio 524 605 579 035 030 340

.MeBpunkte wie bei Zahlentafel 2 .
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beim kunstlichen Zug, bei dem die Zugstarkę sofort Betriebe notwendige Hohe gesteigert werden kann.
beliebig gesteigert werden kann. Es ist naturlicli Diese ist erreicht, wenn der Ofen bei genugender
auch hier zweckmaBig, m it der Zugstarke allmahlich Gasmenge niclit ausblast. Bei unseren 50-t-0efen

*fo

Jagrsc/?/c/rr A/ac/ifoc/iic/rt
Abbildung 9. Kolilcnsatjrcgehalt der Abgase am MeBpunkt G.

in die Hohe zu gehen; zu Anfang geniigt beim An- 
heizen der natUrliche Zug, vom Einlassen des Gases 
an ist indessen eine Erhohung des Unterdrucks er- 
forderlich, der dann allmahlich auf die zu flottem

betriigt alsdann der vom Umschaltkontrollapparat 
angezcigte Untęrdruck rd. 25 mm, vor dem Kessel 
rd. 30 mm, hinter dem Kessel rd. 40 mm WS.

(ScliluB folgt.)

T a g scA /cM  JI/jctitsc/n cA T

Abbildung 10. Tem pcraturkurve der Abgase am MeBpunkt 5.

Die Drahtstrafie der American Steel &  Wire Co. in Rankin.
Von F r. T ra p p ie l  i if  Breslau.

I jiese StraBe nimmt ihrer hohen Leistungsfahig-
— keit und der Yorzilglichkeit des Fertigerzeug- 

nisses wegen unter den Drahtwalzwerken Amerikas 
eine der ersten Stellen ein. Sie ist keine moderne 
StraBe in dem Siitrie, daB sie von vornherein fiir 
hohe Leistung aufgebaut worden ware, vielmehr ist 
sie aus einer StraBe mit geringer Ausbeute hervor- 
gegangen und durch Urabauen und Eińfuhren be- 
wahrter Einriehtungen fortlaufend vervollkommnet 
worden. Es handelt sich lediglich um eine Sonder- 
straBe fiir Draht mit 5,4, 5,9 und 6,4 nun Durch- 
messer. Wie aus Abb: 1 ersichtlich, ist sie eine 
GarrettstraBe und besteht aus der Yorwalze, vier 
Zwischenwalzen (intermediate rolls), einer Mittel- 
strecke mit drei Geriisten und zwei Fertigstrecken 
mit ebenfalls je drei Geriisten. Der 75 bis 80 kg 
schwere und 90 x  100 x  1100 mm messende Błock 
erfahrt bis zum Fertigdraht 18 Stiche.

Zum Antrieb sind drei mit CorliB-Steuerung ver- 
sehene Dampfmaschinen yorhanden. Davon hat 
Masehine I  1500 PS, Masehine II 1400 PS und 
Masehine I II  1100 PS. Zugmaschine I treibt den 
ersten Fertigstrang und die Haspel, Zugmaschine II 
den zweiten Fertigstrang und den Mittelstrang, Zug
maschine I II  hingegen die Yorwalze und die Zwischen-

w alzen.T  Die Kraftflbertragung geschieht mittels 
Hanfseile. Dic Dampfzuleitung ist fiir Dampf- 
maschine I und II  sehr giinstig, wahrend sie fiir 
Dampfmaschine I I I  wegen Versorgung einer vierten 
Danipfmaschine, zur Drahtzieherei gehorig, einen 
groBen Bogen machen muB.

Der Arl)eitsvorgang spielt sich an der StraBe in 
folgender Weise ab: Auf Schmalspurwagen verladen, 
kommen die Blocke vor die Oefen und werden einzeln 
eingestoBen. Die Oefen sind solche mit steigender 
Rollflache, die innerhalb des Fcuergebietes steil ab- 
fiillt. Wird ein Błock aufgegeben, dann wird gleich- 
zeitig ein erwarmter Błock iiber den Gleitwulst ge- 
schoben und fiillt nun aus den' Ofen heraus auf einen 
standig laufenden Rollgang. Auf dem Wege zur 
Yorwalze lauft der Błock iiber eine Sperrvorrieh- 
tung, die von einem die StraBe beobachtenden 
Arbeiter bedient und mit deren Hilfe ein sehr 
gutes Anpassen der Yorwalze an die StraBe ermog- 
licht wird. Die Yorrichtung arbeitet so, daB der 
innerhalb der Sperrbaeken liegende Bloek zum An- 
fahren bereit liegt, wahrend ein von den Oefen zu 
fruh kommender, zunachst von der dem Ofen zu- 
gekehrten Backe festgehalten wird. Bei normalem 
Gange der StraBe tr itt die Sperrvorriehtun<r nicht in
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Tiitigkeit, sondern nur dann, wenn sich an der 
StrąjBe oder an den Oefen DńregelmąBigkeiten zeigen 
oder auch mai zwei Blocke aus dem Ofen fallen. 
In der Yorwalze erfahrt der Błock ftinf Sticlie, 
wovon der erste selbsttatig vor sieli geht, die anderen 
vier durch Walzer bedient werden. An der Yorwalze 
sind innner drei Bliicke in Bearbeitung. Der liinter 
der Yorwalze stehende Mann hat eine gcwohnliche 
Zange m it lahgen Schenkeln, wahrend der vor der 
Walze stehende eine Hangetfańge mit etwa 10 111

alle halben Stunden ab. Das Bund wird von dem 
Mitnehmer einer Transportkette erfaBt, die es eine 
schiefe Ebcne hinaufschleppt und an deren Ende 
auf einen bereitstehenden Wagen fallen lilBt. D a 
auf der StraBe schwere Blocke verwalzt werden, 
werden auch die Ovalschlingen sehr groli. Um diese 
nicht zu Verwicklungen kommen zu lassen, sind fiir 
die drei letzten Ovale Hakenjungen yorgesehen. 
Letztere haben dio Stiibc zu ordnen und etwaigen 
Sehrott sofort wegzunehinen. Die Hakenjungen sind

'J -Kommiyo/zen 

Mj. • Neigung

Aufentha/tsraurn 
Jur Arbeit er ^

7*00 fS

Sehrott*

%M. /iafrenmanr?

~Tij ----------------- -

-20000 ■
( fy-7-7,3

• U. /iofrenmann
-36000 -

~7 Aj1 .7 ’ 7,3

,/. łiafrenman/7 n 'S 2 0 ,f'3 0 ?^  -18,000
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Hudrau/th
. i

Sc/imirae/- 
fi sc/ie/6en
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i i
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Abb. 1. DrahtstraBe der American Steel & Wire Co. in Ranldn, Pa.

liohem Drehpunkt hat. In der Yorwalze sind zwei 
filnftc Sticlie vorhanden, und diese werden abwech- 
selnd gestoehen. An die beiden fiinften Sticlie schlieBt 
sich je eine Rinne an, in der der Stab von Zwischen- 
walze zu Zwischenwalze liiuft. Nach Verlassen der 
yierten Zwischenwalze kommt der Stab in eine 
weitere Rinne, geht unter der Antricbsspindel zur 
Mittelstrecke hindurch und wird jetzt von einem 
Walzer aufgefangen, geschopft und in das erste Ge- 
riist der Mittelstrecke gesteckt. Yon nun ab wechseln 
Qiiadratumftthrung und Ovalumstecken durch Walzer 
bis zum Fertigstich ab. Zur Aufwicklung des Fertig- 
drahtes sind sechs Garretthaspel yorhanden, zu 
deren Bedienung zwei Mann angestellt sind, und von 
denen einer die Steuerung und der andere das Ab- 
ziehen der Bundę besorgt. Sie wechseln sich darin

unentbehrlich, und die Ausbeutc hangt nicht un- 
wesentlicli von ihnen ab.

Die an der StraBe bisher erreichte Hochstlcistung 
belief sich bei einer durchschnittlichen Walzzeit von
11 y2 Stunden bei 5,4-mm-Draht auf 263 t, bei5,9-mm 
Draht auf 275 t, bei 6,4-mm-Draht auf 308 t. Die 
erziclten groBten Liefermengen werden auf einer 
Tafel, die iiber dcm Eingange zum Meisterbureau an- 
gebracht und weithin sichtbar ist, mit groBen Lettern 
aufgemalt. In besonders auftragreichen Zeiten wird 
die Belegschaft der StraBe angehalten, neue Re- 
k o rd s  aufzustellen. Im allgemeinen betragt die 
durchschnit tliehe Schichtproduktionbei 5,4-mm-Draht 
235 bis 245 t, und es muB heryorgehoben werden, 
daB der Fertigdraht eine ganz Yorzugliche auBere 
Beschaffenheit zeigt. Weiter ist an der StraBe der
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geringe Abfall auffallend. Tatsachlich betriigt er auf 
dic Schicht im Mittel nicht mehr ais 0,75 %• Der 
geringe Abfall, worunter der Schrott an der StraBe 
und bei der Yerladung zu yerstehen ist, erklart sich 
erstens einmal daraus, daB nur ganz vorziigliches 
Blockmaterial verwalzt wird, und zweitens, daB die 
Walzer auBerordentlich aufmerksam und gewandt 
arbeiten. Es geschieht nur ganz selten, daB ein 
Walzer daneben schnappt, und kommt es vor, dann 
ist das ruhige, sichere Nachschnappen, Abhacken 
und Einfithren des Stabes in die niichste Walze 
zu bewundern. Die Leute wechseln sich alle 
lialben Stunden ab, und ihre Ruhepause dauert 
ebenfalls eine halbe Stunde. Die Belegschaft der 
StraBe setzt sich folgendermaBon zusammen:

1 Meister,
*1 erster Vorarbeiter (hat dio Beaufsichtigung 

und das Nachstellen der Walzen im I. Fertig- 
strang und der d ritten  Walze im II. Fcrtig- 
strang un ter sieli, ebenso den Fertigdraht 
genau zu prilfen),

*1 erster Vorarbeitergehilfe (hat die Ilunde und 
Filhrnngeil an den beiden Fertigstrecken zu 
iiberwachen und dieso gegebenenfalls aus- 
zuwechseln, h a t weiter allen sich am I. Fertig- 
strang ergebenden Schrott Wegzunohmen, dio 
Haspel im Łaufen zu haltcn und alle drei 
bis vier Minuten Probeenden zu nehmen), 

*1 zweiter Vorarbciter (hat die Beaufsichtigung 
und das Nachstellen der zweiten und ersten 
Walzo im II. Fertigstrang, der Walzen im 
M ittelstrang und der Zwischenwalzen unter 
sich sowio den sich an diesen Walzen er
gebenden Schrott wegzunehmen),

2 Fertigiralzer,
8 Umwalzer (vier an der Fertigstrecke und vicr 

an der Mittelstrecke),
4 Yorwalzer,

*3 Hakenjungen,
*1 Sehrotthaspler auf U m f ii h ru ngsse i te (zu- 

gleich Schmierer fur Walzen),
*2 Sehrotthaspler auf Walzerseite,
*2 Bundhaspler,
*2 Beladearbeitcr (an Fahrbflhno),

3 Maschiniston,
3 Maschinenjungen,

* 1 Ofenvorarbeiter,
*2 Chargierer,
*4 Chargierarbeiter,
*1 Arbeiter an Sperrvorrichtung,

1 Schlosscr ) , T i Ł ,
2 Schlosserjungen (zugleich I Nachts ist n u r ern 

auch Schmierer fiir Haspel f Sclilosserjungc 
und Kammwalzen) J

Somit 37 Arbeiter,
8 Jungen,

Summa 45 Arbeiter bei Tagcsschicht,
43 „ „ Nachtschicht.

Das Arbeiten an der StraBe ist sehr aufreibend, 
und bemerkt sei, daB dic mit * versehenen Leute 
keinerlei Pause haben, also volle 12 S tu n d e n  zu 
arbeiten haben und ihre Mahlzeiten wahrend des 
Arbeitens einnehmen inussen.

Das Umbauen bzw. Umstellen der Walzen wird 
friih 8 Uhr und ebenso abends 8 Uhr vorgenommen

und dauert 20, hbchstens 35 Minuten. Zum Umbauen 
sind pneumatisch betriebene Laufkatzen vorhanden, 
mit denen die Leute auBerordentlich rasch arbeiten. 
Nur fiir Zwischenwalzen und Vorwalze ist ein Lauf- 
kran da. Jede Schicht wird in den Walzen der Fertig
strecken und der Mittelstrecke ein neues Kaliber ge- 
nommen. In Vorwalze und Zwischenwalze hingegen 
wird das Kaliber nur gewechselt, wenn es ausgenutzt 
ist. Angefahren wird mit drei kleinen Blocken (etwa 
25 kg), und diesen folgen gleich die gewohnlichen 
Bliicke. Yom Anfahren bis zum regelrechten Gang der 
StraBe vergehen etwa 10 bis 15 Minuten, so daB 
8% Uhr morgens bzw. abends die StraBe wieder im 
vollen Laufen ist.

Unter den DrahtstraBen Amerikas ist diese die 
einzige, die das ganzc Jahr iiber beschaftigt ist. 
Nur im Juni, Juli und August fallt von Zeit zu Zeit 
der Sonnabend aus. Die gute Beschiiftigung dauert 
von Mitte Dczember bis Ende Marz, und dann wird 
Sonnabend abend dic StraBe stillgesetzt and Sonntag 
abend wieder angefahren.

Die an der StraBe gczahlten Akkordsatze sind 
selbst fiir amerikanische Yerluiltnissc ais sehr gute 
anzusehen. Es seien hier einige angegeben. Es be- 
kommen fiir 100 t:

der 1. V o r a r b e i te r ...............................4,50 Doli.
„ 2 .  „ ...............................4,40 „
„  F e r t ig w a lz e r ...................................4,10 „
„  2. Ovahvalzer...................................3,60 „
- . 3 .  „  ...................................2,70 „
„ 4 ............................................................3,10 „
„ 5 .  „  ...................................3,15 „
,, V o rw a lz e r ....................................... 2,85 „

Dic Auszahlung der Arbeiter geschieht alle 14 Tage
mittels Schecks.

Die sehr hohe Ausnutzung der vorbeschriebcnen 
StraBe tr itt  besonders hervor, wenn wir sie m it der 
uberhaupt moglichen Leistungsfahigkeit vergleichen. 
Bei 300 mm Walzendurchmesser und 520Umdr./min 
ergibt sich, wenn durchschnittlich fiinf Fertigdrahte 
auslaufen, eine theoretische Stundenerzeugung von 
26,451 und in 117 2 stiindiger Schicht =  304,181. 
Nehmen wir nun eine mittlere Schichtleistung von 
2401 an, so stellt sich der Wirkungsgrad auf 78,9%- 

Auch ist bei der StraBe das Verhaltnis zwischen 
Maschinenleistung und Schichtproduktion ein un- 
gewohnlich gutes, namlich 4000 : 240 =  16,68 oder 
auf 5-mm-Draht bezogen 4000 :205,3 =  19,5, d. h. 
sie arbeitet nicht wesentlich ungunstiger ais die ganz 
modernę, rein kontinuierliche DrahtstraBe in Esch- 
weiler, wo sich obiges Verhaltnis auf 17,6 stellt.* 
Weiter ist noch bemerkenswert, daB das Ausbringen, 
auf einen Arbeiter bezogen, sich auf 240 : 45 =  5,34 
bzw. 205,3 :45 =  4,56 t  beliiuft und wohl an nur 
wenig deutsehen DrahtstraBen erzielt werden diirfte.

* St. u. E. 1912, 15. Aug., S. 1357/63.
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Aesthetik der Ingenieurbauten unter besonderer Berucksichtigung 
des Eisens.*

Yon Professor H an s P o e lz ig , Direktor der Kgl. Kunstakademie in Brcslau.

Nie in vergangencn Zeiten verlangte man — wie 
manchmal in der Gegenwart — vom Kiinstler 

den Mangel an Logik und Verstand; erst die Neuzeit 
trennte — in gewissem Sinne der Not gehorcliend — 
die zu ungeheurem Umfang aufgelaufenen Ingenieur- 
arbeiten von den Arbeiten'des Architekten, der da- 
dureli leider in eine dekorative Rolle gedriingt wurde. 
Man verlangte von ilim Versehonerung einer ihm 
gegebenen Grundlage, nicht kunstlerisches Durch- 
denken einer Anlage von vornherein. Es ist natiir- 
lich, daB der Architekt, entwohnt der Gedanken- 
mitarbeit an den dem Ingenieur zustehenden Auf- 
gaben, sich nur auf ein auBerliclies Aufputzen der 
Bauten einlieB, wahrend der Ingenieur, wo man ilm 
allein lieB, vermcinte, aller Riicksichten auf Har
monie seiner Bauten entbunden zu sein. ]\Ian pflegt 
heute freilich dem Architekten die Hauptschuld zu- 
zuweisen und wohl nicht ganz mit Unrecht.

Ein bedeutender Arcliitekturlehrer antwortete 
noch vor einigen Jahren auf die an ihn ergangene 
Anfrage eines Rundschreibens, wie man wohl den 
Ingenieurbauten die Schonheit wiedergeben konnte, 
lakonisch, man sollc verhindern, daB ein Architekt 
mit herangezogen wiirde. Der innere Gmndgedanke 
seiner Antwort war der: Man solio verhiiten, daB auf 
das Bauwerk fremde Zutaten gepfropft wiirden, die 
mit der bis dahin logisch durchdachten Arbeit nicht 
organisch verwandt seien. Ihm erschien es besser, 
einen Bau trocken und selbst unschon bestehen zu 
lassen, ais den MiBklang durch den vergcblichen 
Versuch eines śiuBerlichen Aufputzes noch zu ver- 
starken.

Ich glaube freilich, daB bis auf weiteres der 
Ingenieur die Mitarbeit eines Architekten oder 
Kiinstlers brauchen kann. Der Ingenieur ist meist 
nicht befahigt und geschult, seine technisch-prak- 
tischen Erwagungen entstandenen Piane zu einer 
schonen Gestaltung zu verkliircn. Wir mtissen uns 
aber klar sein, daB hier vielleicht ein Mangel in der 
Erzieliung des Ingenieurs vorliegt. Man darf die 
gemeinsame Arbeit eines sogenannteń Kiinstlers und 
eines sogenannten Ingenieurs nicht fiir alle Zeit fest- 
legen wollen, wenn man wohl auch spater aus Griin- 
den der Arbeitsteilung sehr oft ein derartiges Zu- 
sammenarbeiten vorziehen wird. Der Architekt, der 
nun zur asthetischen Durcharbeit eines Ingenieur- 
baues herangezogen wird oder ihn mit oder ohne 
Hilfe von Spezialingenieuren selbst gestalten soli, 
muB sein groBtes Verdienst im Verzicht auf alle Zu- 
falligkeiten, auf alle dekorativen Bizarrerien er-

* V ortrag, gehaltcu vor der H auptrcrsam m lung 
der Eisenhttttto Oberschlesieu in Gleiwitz am 10. No- 
vember 1912.

blicken. ISIit der Absicht, dem Ingenieurbauwerk 
einen personlich gezwungenen Stempel aufzudrucken, 
wird der Kiinstler die Aufgabe der neuen Zeit nicht 
meistern. E r muB sich hinter das Werk stellen und 
den Ingenieur in der konseąuenten Durchdenkung der 
Grundprinzipien sogar zu iibertreffen suchen. Bei einer 
wirklichen Yersenlaing in die Aufgabe wird ihm das gar 
nicht so schwer werden, da der Ingenieur leicht an 
Einzelheiten haften bleibt und den Blick fiir die 
Einheit des Ganzen verliert, den ein begabter Archi
tekt mit tcchnischer Intelligenz fiir diese Aufgaben 
aufbringen wird. Und wenn seine Arbeit wirklich 
gelingen soli, muB er aus dem Vollen schaffen konnen, 
das heiBt: er darf nicht warten, bis ihm der Spezial- 
ingenieur das Gericht hinsetzt, um dieses durch 
wurzigo Zusiitze schmackhaft zu machen. Er muB 
von vornhercin mitarbeiten und muB die inneren 
Gesetzc, die konstruktivcn Vorbedingungen ver- 
stehen lernen.

Aus einer dilottierenden Mitarbeit des Kiinstlers 
bei einem Ingenieurwerk kann n ie  e tw a s  heraus- 
kommen. Schon jetzt denken wir mit wenig Freude 
an Anfiigungen von Steinpergolen und Wartturmen 
an schlanke eiserne Briickcn, die noch in einer allzu- 
nalien Zeit fiir kiinstlerisehe Leistungen angesehen 
wurden. Unsere groBen Strombriicken haben uber- 
haupt unter der unlogischen Yergewaltigung durch 
Architektenhiinde am meisten gelitten.

Der Eisenbau strebt auf dem Wege der tech- 
nischen Vervollkommnung einer immer groBeren Auf- 
losung der Massen entgegen, so daB dio einzelnen 
Stabe des Netzwerkes immer geringere Abmessungen 
zeigen. Die geschlossenen Baumassen, die die ani 
meisten beanspruchten Teile eines Steinbauwerks 
zeigen, bestehen beim Eisenbau nicht, und sicher 
wird d ic Eisenbruckc dem unyoreingenommenen Be- 
schauer den yollkommensten Eindruck hinterlassen, 
die in der Auflosung der einzelnen Bautcilc, in der 
Unsichtbarmachung des Materials am weitesten geht, 
die in fast korperloser Grazie gewaltige Spannungen 
iiberwindet. Die dicken Steinwarttiirme unserer 
Rheinbriicken unterbrechen — ganz abgesehen da- 
von, daB ihr Dasein wirtschaftlich unberechtigt ist — 
gewaltsam den Schwung der Eisenbriicke, die in 
eigenem Rhythmus von Ufer zu Ufer strebt, und 
selbst die bescheidenen Steinpergolen oder iihnliche 
rein dekorativen Ausbildungen auf den Briicken- 
kopfen erscheinen wic archaistische Spielereien und 
verhindern den harmonischen Uebergang des Endes 
des Eisenbogens oder des Kettenendes in die Ufer- 
pfeiler.

Und doch hat der Kiinstler — wenigstens heute 
noch — ein Anrecht zur Mitarbeit an ahnlichen Auf-
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gaben. Aber cin Anrecht, das sieli auf die liarmo- 
nische Ausbildung der konstruktiv berechtigten Teile 
des Bauwerks beschranken muB. Wir liaben da żuru 
Teil riickschrittlich gearbeitet. Die iilteren Eisen- 
brucken zeigen unendlich mehr Zuriicktialtung des 
mitarbeitenden Architekten und sind vor wirklichen 
Spielereien mehr bewahrt. Der Architekt hat im 
wesentlichen nur versucht, die notigen Auflasteu der 
Unterstiitzungspfeiler kiinstlerisch sprcchen zu lassen. 
Hiirten in den Linien der Eisenkonstruktion lagen 
zum Teil noch in der unvollkommenen Konstruktions- 
weise, waren aber auch — wie iiberdies heute noch — 
dadurch begriindet, daB man nicht versuchte, die 
bis dahin rein raathematisch berechueten Linien der 
Konstruktion durch ein Gefiihl von Harmonie zur 
asthetischen Yollkominenheit zu bringen.

Immer noch geht der Kiinstler zu haufig mit einer 
vorgefaBten Symbolik zu Werke. Der Jugendstil, 
um mieli des nunmehr historisch gewordenen Sammel- 
namens zu bedienen, erfand eine zumeist aus pflanz- 
lichen Motiven abgeleitete symbolische Sprachc, dic 
die asthetische Anschauung des Kiinstlers von der 
heute notwendigen Stilistik ausdriicken sollte, und 
zwangte diese auch den Ingenieurbauwerken auf. 
Da aber jener Stil rein dekorativ empfand, so riihrto 
man nicht am Korper des Bauwerkes selbst, sondern 
versuchte nur auBerlich, an einzelnen Punkt en 
ornamcntalc Zusiitze zu machcn, die beim Eisenbau 
lediglich aus aufgcnieteten Blechornamenten be- 
stehen konnten. Ich will garnicht verkennen, daB 
die Ornamente selbst oft schon in den Linien und 
charakteristisch erfunden waren, aber man verdcckte 
nur die K o n f l ik ts p u n k te  der Konstruktion und 
verwirrte den klaren Ausdruck, den der Eisenbau ais 
eine Art Flecht- oder Netzwerk aus Stiiben, die an 
sich einer kiinstlerisch omaroentalcn Bearbeitung un- 
zuganglich sind, behalten muB. Es gibt in China 
alte Briicken aus Bambusstaben, die entsprechend 
itnseren Eisenfachwcrkkonstruktionen netzartig mit- 
einander verkniipft sind und ohne jedeZutaten gerade 
durch die leichte Linienfiihrung einen iisthetisch 
auBerordentlich befriedigenden Eindruck gcwilhren.

Der Kiinstler versucht heute nur zu sehr, sich 
dem technischen Fortschritt des Ingenieurs ent- 
gegenzustemmen, und stellt vorgefaBte asthetische 
Grundsatze auf, die der Entwicklung des Eisen- 
baues in konstruktirer Hinsicht zuwiderlaufen. Er 
ringt dem Ingenieur eiserne Massen ab, um Fliichen 
zu schaffen, deren er fur den kiinstlerischen Ausdruck 
zu bedurfen glaubt, oder pflanzt neben die Eisen- 
triiger noch groBe selbstiindig tragende steinerne Bau- 
korper, die konstruktiv unberechtigt sind.

Der Kunstler vergiBt, daB es nimmermehr ge- 
lingen wird, dem heutigen Eisenbau eine seiner Kon
struktion wesensfremde Aesthetik aufzunotigen, und 
arbeitet bcwuBt oder unbewuBt archaistiscli, da der 
Eisenbau sich liingst vou den groBeren geschlossenen 
Materialflachen, deren er in der Kindheit seiner E n t
wicklung in Anlehnung an die Holzkonstruktion be- 
durfte, freigemacht hat. Die Aesthetik des Eisen-

baues liegt unbedingt, solange fiir die Yerwendung 
des Eisens die heutigen oder aus diesen entwickelten 
Konstruktionsmethoden bestehen, in dem Ausdruck 
des netzartigen Fachwerks und in der immer geringe- 
ren Bemessung der cinzelnen Teile der Konstruktion. 
Die technischc Zukunft des Eisenbaues gipfelt eben 
wie allenthalben im Ingenieurbau in der Ersparung 
von .Materiał, und da das Materiał im Gegcnsatz zu 
Stein oder Holz einer handwerklich kiinstlerischen 
Formgebung unzuganglich ist, wird der denkende 
Kunstler dieser Entwicklung nicht widerśtreben.

Was der Eisenbau im ganzen verlangt, fordert der 
Ingenieurliochbau naturlioh ebenso und der Fabrik- 
bau ganz besonders. Die wirtschaftlichen Riick- 
sichten bestimmen dic Anlage, dic Gesetze der heu
tigen Ingcnieurbaukunst die Konstruktion, und der 
Kunstler kann nichts tun, ais all den widerstrebenden 
Anforderungen einen gemeinsamen Ausdruck und 
Harmonie geben. Es ist dies naturlich unendlich viel 
schwerer und fordert erhcblich viel mehr Selbstver- 
leugnung ais das dekorative Ausbildcn einzeiner, nach 
der Meinung des Kiinstlers besonders zu betonender 
Bauteile oder Bauglieder. Man miBversteht nur zu 
oft das Wesen der Architektur iiberhaupt, die die 
Gestaltung des Ganzen fordert von den inneren 
Grundbedingungen des Bau es heraus und fiir die die 
cinzelnen Bauglieder nur dic Gesamtharmonie bc- 
gleiten und unterstiitzen, frcilich sic auch schadigen 
konnen. Schon von selbst wird die wirtschaftlicho 
Beśchrankung bei den Ingenicurbauten besonders 
groB sein, aber selbst wo eine gute wirtschaftliche 
L agi oder die freigebige Laune irgend eines Bau- 
herrn dem Ausfiihrendcn freiere Hand lassen, raiiBte 
dieser, selbst bei einer reiclieren Ausbildung, den 
Charakter des Baues ais eines Industrie- und In- 
genieurbaues nie zu verwirren suchcn. Das Be- 
streben, z. B. das typische Bild einer Fabrik zu- 
gunsten einer Annaherung an den Charakter eines 
Wohnhausbaues, eines Schlosses oder sonst irgend 
einer Anlage, die dcm Architekten oder Bauherrn 
vorschwebt, zu andern, wird nur zu Halbheiten 
fuhren, denen das Befreiende und GroBe des wahren 
kiinstlerischen Ausdruckes mangelt. Nur dic ganz 
konse(|iiente Ausbildung des Baues auf Grund seiner 
wirtschaftlichen und technischen Bedingungen wird 
die Grundlage fiir eine typische kiinstlerische Aus
bildung geben.

Die wirtschaftlichen Bauten aus den groBen 
Zeiten der Architektur sind ty p is c h  und wirken 
dadurch oft so iiberwaitigend. Die machtigen Bogen 
der romischen Wasserleitungen in ihrem einsamen 
Rhythmus vergiBt kein Beschauer, die Steinbriicken, 
Speicheranlagen, Kriine tragen zum kiinstlerischen 
Ausdruck unserer mittelalterlichen Stiidte gewaltig 
bei. Staunend stehen wir heute noch vor den Be- 
festigungen unserer Burgen und Stiidte, sie wirken 
nicht nur durch ilire Massen, sondern durch ihren 
Rhythmus auf jeden kiinstlerisch Empfanglichen und 
doch sind sie nichts ais praktischc Anlagen, nur die 
Bauglieder sind vorhanden, dic wirklich notwendig
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sind, aber das konstruktive Element ist in einer fiir 
die damalige Zeit selbstverstandlichen Wciso rhyth- 
misch geordnet.

Die Nutzbauten der gotischen Zeit z. B. zeigen 
deutlicli, daB sehr oft Kiinstler an ihnen mitgewirkt 
haben. Dic Zeit fiihrto iiber ihre Kiinstler nicht Buch, 
selbst die Erbauer der herrlichsten franzosischen oder 
deutschen Kathedralen sind uns zum Teil garnicht, 
zum Teil ungenau iiberliefert. Aus spiiteren Epochen 
wissen wir einigcs. D iire r  soli die Mauerturme von 
Niirnbcrg gezeichnot haben und L eo n a rd o  da 
V inci hat viel ais Festungsbaumeister gearbeitet.

Alle die Nutzbauten jener Epochen sind, trotz der 
Mitwirkuug von Kiinstlem, wie man viclleicht heute 
sagen miiBte, zu typischen Vertretern ihrer Bau- 
gattung geworden. Die Mauerturme sind keine Kirch- 
tiirme, die Wehrgange keine Umgange, wic sie in 
den Schiffen der Kathedralen zu finden sind; kein 
Speichcr schmuckt sich m it dcm Ausdruck cines 
Patrizierhauscs, wirkt aber gerade deshalb um so 
gewaltiger.

Es liegt mir fern, den Ycrgleich unserer Ingenieur- 
hochbauten mit den alten je tzt noch yorhandenen 
Nutzbauten — zumal der mittelalterliohen Epochc — 
engherzig durchfiihren zu wollen. Unsere tcchnisch 
in rasendem Tempo yorwiirtsstrcbende Zeit schafft 
yielleicht keine Anlagen fiir Jahrhundcrtc, wohl schon 
nach 50 Jahren weicht z. B. jeder Industriebau einem 
neuen. Die Monumentalitat des scheinbar fiir die 
Ewigkeit Gcfiigten werden unsere Industriebauten 
der Zukunft nicht zeigen konnen: ein jeder Bau kann 
nur das zum Ausdruck bringen, was seines innersten 
Wcsens Kern ist. W o bei den alten Nutzbauten fast 
fensterlose, dicke Wandę aufragen, brauchen wir eine 
FOlle von Licht fiir die Arbeit, selbst unsere Speichcr 
verlangen zuineist vicl mehr Helligkeit ais die alten 
Kornbodcn. Auf das knappste beschranken wir bei 
Hochbauten die Starkę der AViinde und Pfeiler, die 
tiefen Schattcn der alten Tor- und Fenstcrlcibungen 
verniogen den Bauten unserer Zeit nicht zum Aus
druck zu verhelfen. Die Lasten werden zumcist auf 
Einzelpunkte geleitet, damit die Zwischenwandun- 
gen auf das schwiichste bemessen werden konnen, 
und um yiele Bauten legt sich nur, wie eine Hulle 
zwischen eiserne geflochtene Bandstreifen gcfiigt, eine 
wenige Zentimeter dicke Backsteinwand, die, ohne 
selbst tragen zu konnen, an Pfosten hangt.

Schon das Extrem lehrt uns, wohin wir steuern 
miissen und wie wir zum eigenen Ausdruck gelangen. 
Bei den alten Bauten iiberwiegt dio Masse, und das 
Fenster unterbricht klein und tiefbeschattet dic 
starkę Wandung. Heute tr itt die cigcntliche Wand- 
flache oft hinter der Fensterflache an Ausdehnung 
zurUck, so daB ein Betonen des Fensters ais Durch- 
bruch die Wand zerrciBen wiirde. Wir miissen viel- 
facli gerade danach streben, durch schwachen oder 
giinzlich unterdriickten Riicksprung des Fensters der 
Wand die Einheit zu belassen. Starkę Gliederungen
— wie sie der in Haustein aufgefuhrte altc Bau oft 
zcigt — und wie sie an Festungsbauten und sonstigen

II.»

Nutzbauten des Mittelalters zur Stiitzo fiir die vor- 
gekragten Holzkonstruktionen der Laufgange dienen
— fallen bei unseren Bauten fort. Das Materiał fiir 
dio W andę des Ingenieurhochbaues ist mcist in 
erster Linie Backstein, der von selbst stark hervor- 
tretende Vorspriinge, zumal auf diinnen Wanden, 
nicht gestattet. Auch der neu in die Entwicklung 
getreteno Betonbau gewahrt ein ubcrmiiBiges Hervor- 
treten und handwerkliche Bearbeitung der Bau- 
gliedcr oft nicht und bleibt im wesentlichen in 
der AuBen wandung flachig. In den meisten 
Fallen wird das wirtschaftlich yorteilhafteste Dach
— zumal fiir die Kurzlebigkeit der Industrie
bauten oft eine minderwertige Deckung geniigt
— das Flachdach sein; das Stcildach des alten 
Speichers mit der Jahrhunderte uberdauernden 
Ilohlziegeldeckung kann bei unseren Fabriken nicht 
wieder aufleben. Meiden wir also Halbheiten. 
Wenden wir die tcchnisch yollkommenstc und wirt
schaftlich vorteilhafteste Bauart an und hiiten wir 
uns, ihr Formen aufnotigen zu wollen, die einer ver- 
alteten Konstruktionsweise entlelmt sind. Scheuen 
wir nicht die scheinbar harte UmriBlinie des unbeirrt 
durchgefuhrtcn modernen Baues und suchcn wir 
eine Bereicherung der Silhouetten nicht im Auf- 
fuhren ganz willkiirlicher und weichlicherer Archi- 
tekturzutaten. Gestalten wir die UmriBlinien der 
Bauten so ruhig und klar wie moglich, und grup- 
pieren wir die moglichst wenig von der Mauer- 
fliiche zurttckwoichenden Fenster und Oeffnungen 
in einer gut abgcwogenen Verteilung, indem wir 
uns freilich ganz an die Fordcrungen des Betrie- 
bes in der Anlage aller Lichtzufiihrungen ansohlieBen. 
Die bei den meisten Industriebauanlagen von selbst 
crforderlichen Hohenunterscliiede der Bauten, die 
GrćiBe einzclner Bauteile, wie der Schornsteine, 
der Wasserbehaltcr, Hochofen, Silos, der fiir viele 
Betriebe erforderlichen turmartigen Anlagen gc- 
niigen vollig, um dem Ganzen einen oft gcwaltigen 
Rhythmus zu sichern. Und wenn der Kiinstler oder 
Architekt sich in die Grundbedingungen des Baues 
einlebt, wenn er dem Konstrukteur nie in den Arm 
fiillt, sondern mit ihm gemeinsam dem technisch und 
konstruktiv Vollendetsten zustrebt, werden wir auch 
stets Industrie- und Ingenieurbauten schaffen, die 
den kiinstlerischen Ausdruck unserer Zeit in bestem 
Sinne darstellen.

Z u sam m enfassung .

Eine kiinstlcrische Gcstaltung der Ligenieur- 
bauten ist notwendig. Aber vollig zu verwerfen ist 
eine dilettierendc Jlitarbeit irgend eines Kiinstlers, 
und ebenso muB eine rein dekorative Auffassung 
abgelehnt werden, die die formale Durchbildung der 
Ingenieurbauten aus den inneren Grundbedingungen 
heraus unmoglich macht. Der mitarbcitende Kiinstler 
muB dem Ingenieur in der Vervollkommnung der 
konstruktiyen Moglichkeiten folgen und darf nicht 
Yersuchen, ihn in der Ausnutzung aller technischen 
Moglichkeiten zu behindem. Sehr lehrreich ist die

S
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Betrachtung der alten Nutzbautcn, da zumal die 
mittelalterlichen ty p is c h  sind, und ihren Ausdruek 
nicht in der Anlehnung an Monumentalbauten 
anderer Art suchen oder finden. Fiir die heutige 
Zeit muB der kiinstlerische Ausdruek der Ingenieur- 
bauten und damit auch der Eisenbauten i land in

Hand gehen m it dem Grundsatz der heutigen Tech
nik, dereń Prinzip die Ersparung von Materiał ist. 
Bei der unbeirrten Beriłcksichtigung dieser tcch- 
nischen Grundbedingungen wird es stets moglich 
sein, den Ingenieurbauten einen eigenen und im 
besten Sinne kiinstlerischen Ausdruek zu yerschaffen.

Z ur Geschichte des Stahlwerks Bruninghaus.

I | i e  bekannte Stahlwerksfirma Bruninghaus in 
Werdohl feierte am 23. Dezember 1912 ein 

dreifaches Jubelfest: Das Andenken an das 350jiihrige 
Bestehen der Firma, dic Erinnerung an die vor 
fiinfzig Jahren erfolgte Uebersiedelung nach Werdohl 
und endlich das 50jiihrige Geschaftsjubilaum ihres 
Teilhabers Wilhelm Bruninghaus.

Aus diesem AnlaB hat die genannte Firma eine 
von Direktor E r n s t  B ru n in g h a u s  verfaBte, an- 
z iehendausgesta tte tcF cstsch rift herausgegeben, die 
nicht allein einen trefflichen Ueberblick iiber die Ent- 
wicklung und die heutige Bedeutung der Stahlwerke 
Bruninghaus bietet, sondern auch fiir die Geschichte 
des Eisens im allgemeinen eine gewisse Bedeutung 
besitzt und insbesondere fiir die Geschichte der west- 
falischen Eiseniiulustrie von groBem Werte ist.

Der Namc B r iin in g h a u s  ist verkniipft m it den 
altesten Anfangen der fabriksmiiBigen Eisenerzeugung 
in der Grafscluift Mark. Von der Geschichtsschrei- 
bung wird diese Zeit des Ueberganges von der 
Handarbeit der „wandemden Iserschmitten11 auf 
die seBhaften Stiickofen- und Osemundverfahren in 
das 15. Jahrhundert yerlegt. Aller Wahrscheinlich- 
keit nach ist anzunehmen, daB auch der Beginn 
der Industrietatigkeit der Firma Bruninghaus in 
Briininghausen an der Verse bei Ludenscheid bereits 
in das 15. Jahrhundert fiillt. Die alteste bisher auf- 
gefundene Nacliricht dariiber bildet ein Schrift- 
stiick aus dem Jahre 1573, in dem ein P e t e r  to  
B ru n in c k h u se n  ais Miterbe des Engelsberges 
genannt wird.

Eisenerz im Boden, Holzreichtum in den Waldern 
zur Erzeugung der Holzkohlen und die Wasser- 
krafte an den kleinen Fliissen und Baclien waren 
von Beginn an die Unterlagen fiir die Eisenerzeugung 
im Kirchspiel LUdenscheid. Der zur Yerhiittung 
gelangende Eisenstein war nesterweise vorkommen- 
des Rasenerz, das im Tagebau gewonnen wurde, 
jedocli leider allzubald zu Ende ging. Heute weisen 
nur noch die alten Schlackenhaufen auf die ehe- 
maligen Fundstatten und ihre Verhuttung hin.

Die Firma Briininghaus hat bis weit in das 
16. Jahrhundert hinein eigene Erzgewinnung in den 
Bergen und Waldern der Umgegend von Briining- 
hausen, wo noch heute ein „Eisenberg“ genannt 
wird, betrieben und den Eisenstein im eigenen Stiick- 
oder Hochofen yerhuttet. Wo dieser Hochofen 
gestanden hat, geht aus den Quellen nicht mit Be- 
stimmtheit hervor; nach mundlicher Ueberlieferung 
soli er in der Rahmcde unterhalb der Oedenthaler

Hiitte gelegen haben. Mangel an Erzen und die 
Wirren des 30jahrigen Krieges miissen nicht sehr 
lange danach die Hiitte zum Erliegen gebracht 
haben, da nach dcin Berichte des Bergmeisters 
Kutschauer aus dcm Jahre 1663 in der Mark kein 
Bergwerk und keine Eisenhutte mehr in Betrieb war. 
Die ,,Osemundschmieden“ fanden Ersatz fiir ihren 
Rohstoff in dem vorziiglichen Roheisen aus den 
Herrschaften Sayn-Altenkirchen und Siegen, welches 
sich fiir das cigentiimliche Osemundfrischverfahren 
ausgezeichnet eignete. Dieses Verfahren war ein soge- 
nanntes „Anlaufschmieden“ : man lieB dabei das 
gefrischte Eisen an dem gliihenden Endo einer 
Eisenstange anschweiBen, d. i. „anlaufcn“ , worauf 
man es in dieser Form ais „Anlauf“ dem Schmelz- 
herde entnahm. Die Osemundschmiede erforderte 
ein vorziiglich reines, garschmelziges Eisen. Das 
markische Osemundeisen war beriihmt wegen seiner 
Weichheit und Ziihigkcit. Zum Ausrecken bediente 
man sich kleiner, sehnellschlagender Schwanz- 
hammer. Li den ersten Jahrhunderten diente der 
,,Osemund“ ausschlieBlich ais Rohstoff fiir die 
Drahterzeugung in Altena und Ludenscheid, und 
zwar bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Das 
Berg- und Hiittengewerbe einschlieBlich des Ose- 
mund-Yerfahrens und der Weiterverarbeitung des 
Eisens wurde „Reidung“ genannt und die Leiter 
dieses Gewerbes hieBen „Reidemeister“. Unter 
diesen waren die B ru n in g h a u s  mit die ersten. 
Die Osemund-Reidemeister nahmen die angesehenste 
Stellung in der Mark ein; sie waren nicht nur Fabri- 
kanten, sondem ais Eigentiimer von Gnmd und Boden 
gleichzeitig aueh Gutsbcsitzer und Landwirte.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gewann die 
bergisehe Kleineisenindustrie fiir die Osemundham- 
rner ais Abnehmer immer mehr an Bedeutung. 
In den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts cr- 
bliihte auch in der Mark eine weitere Stufe der 
Yerarbeitung des Osemundmaterials, die Erzeugung 
fertiger Eisen- und Stahlwaren, wic Sensen, Klingen, 
31esser, Spaten, Schaufcln, Sagen, Pfannen, Flinten- 
laufen, Hammern, Ambossen usw. Die groBeren 
Reideineister, u. a. auch die Briininghaus, be- 
gannen neben der eigenen Erzeugung von Osemund- 
und Raffinierstahl in all’ den genannten ferti- 
gen Erzeugnisseu im GroBen Handel zu treiben, 
indem sie ihre alten, weitreichenden Geschiifts- 
beziehungen dazu benutzten, diese neuen, aus 
ihrem Materiał hergestellten Eisenwaren mitzuver- 
kaufen.
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Im Jahre 17G8 gelang es, die gesamten Brttning- 
haus-Betriebc unter der Firma J o h a n n  P e te r  
B ru n in g h a u s  & C o n so rte n  zu vereinigen, nebeu 
der ais Kommissionsgeschaft nocli die Firma Gebr. 
B ru n in g h a u s  bestand. Die groBe Bedeutung der 
crstgenannten Firma erkennt man aus der „General- 
tabelle von denen in der Grafschaft Mark befind- 
lichen Fabriquen und Manufakturen pro anno 1788“.* 
Danach hatto dic Firma Johann Peter Bruninghaus & 
Consorten i. J. 1788 34 Oąeinundhiimmer mit 37 Feuern 
und 127 Arbeitern, sowio 3 Rohstahlhiimmer mit 
3 Feuern und 11 Arbeitern. Die Gesamtzahl der 
in der Mark vorhandenen Osemundliiiinmer betrug 
demgegenttbor nach der crwiihnten Tabolle 05, die 
der Boli- und Rcckstahlhiimmer 45. — Dieser Zeit 
der Blute wurde im Anfang des 10. Jahrhunderts 
durch die Umwiilzung aller Yerhaltnisse, der poli- 
tischen sowohl ais der iudustriclkn, ein vorschnelles 
Ende gesetzt.: die Osemundschmicderei wurde durch 
das Puddelverfahren und die GuBstahlerzeugung 
verdrangt. Vergebens suchen wir die Firma Briining- 
liaus unter den Pionieren auf diesen ncucn Gebieten. 
Das Yerhiingnis hatte es gewollt, daB gerade in 
diesen kritisehen Zeiten Jo h a n n  P e te r  B ru n in g - 
liau s  seinem Yater Johann Peter Caspar im Jahre 
1809 nocli ein Jalir im Tode vorausging, so daB 
Johann Peters Solino J o h a n n  C a sp ar und P e te r  
im jugendlichen Alter von 17 und 14 Jahren den 
ausgedehnten Besitz antreten muBten. Beide Brttder 
hatten bei Geschiiftsfreunden in Brcmen nur kauf- 
mannisehe Ausbildung erhalten, was ihren Betrieb?n 
auch in der Folgę verhangnisvoll wurde. 1822 liieB die 
Firma B ru n in g h a u s  & Co.; neben den beiden ge- 
nannten Brudem war nocli ein Peter August Briining- 
haus zu einem Yiertel an ihr beteiligt. AuBer im 
engeren Bezirk unterhielt sic Beziehungen nach 
Remscheid, Cronenberg u. a. O. Der Osemund war 
derzeit schon gewaltig gegenuber dem Raffinicrstahl 
zuruckgetreten. Yoriibergehend brachte ihm die Ein- 
fiihrung der GuBstahlfabrikation einen neuon Absatz, 
da er ais Rohstoff hierfur diente. Die Firma Bruning- 
liaus lieferte den Osemund zu diesem Zwecke an 
Meyer & Kfihne in Bochum (spater Bochumer Yerein) 
und vor allem an Friedrich Krupp in Essen.

Johann Caspar erkami te sehr bald, daB in Briining- 
liausen abseits der Eisenbahn — die inzwischen ais 
neues Verkehrsmittcl eingefiihrt worden war und 
weitgehende Umwalzungen hervorgerufen hatto — 
fiir die neueren Yerfahren nicht mehr der riehtige 
Ort sei, und erwarb daher fiir seine Solme Wasser- 
kriifte an der Lenne, nalic der neu angelegten Ruhr- 
Sieg-Bahn, und zwar eine am Siesel bei Plettenbcrg, 
die andere bei Werdohl. Die neue Firma crhielt den 
Namen: G ebr. B ru n in g h a u s  & Co. Yon den alten 
Betricben der Bruninghaus wurden von ihr die 
Reelc- und Baffinierhammcr: Bruninghausen, Erl- 
liagen und Ahehammer mitubernommen. Die Er-

* Berlin, Geh. Staatsarchiv, Gencraldirektorium Graf- 
sehaft Mark, Fabriksachen Titel CLXXVI Nr. 3.

zeugnisse des neuen W e rd o h le r  W erkes (Raffinier- 
stahl, Sensen, Pflugscharen und Schaufeln) erfreuten 
sich allenthalben einer so groBen Beliebtheit, daB 
bald die Wasserhammerwerke nicht mehr genOgten 
und 1869 eine Dampfhammerschmiede angelegt 
werden muBte.

Fiir die GuBstalil- und Raffiuierstahlfabrikation 
maclite sich das Bedurfnis nach eigener Erzeugung 
des Einschmclz- und Piiddelrohstahls gcltend. Die 
Firm a erwarb zu diesem Zwecke am 1. April 1880 
das Eisen- und Stahl-, 1’uddel- und Hammerwerk 
von Lausberg & Winkhaus in Y orhalle . 1882 wurde 
das Werk durch Anlage zweier Walzwerke wesentlicli 
yergroBert, und die Zalil der Puddelofcn auf zehn 
erhoht. Spater ging man vom Puddehiscn zum 
FluBeisen uber. Zur Selbsterzeugung des letzteren 
sowie zur Herstellung von StahlformguB errichtete 
die Firma im Jahre 1884 ein Martin werk mit Forinerei 
in Werdohl, das zunachst nur aus einem Siemens- 
Jfartin-Ofen von etwa 6 t Fassung m it saurer Zu- 
stellung bestand. '1’rolz allerlei widriger Verhalt- 
nisse nahm im Jahre 1896 die Firm a die GrOndung 
eines neuen Unternehmens, der L e n n e -E le k tr i-  
z i t i i ts -  und  I n d u s tr ie w e rk e ,  in die Hand.

Yom Jahre 1898 an wurde die Lage der Firma 
durch einen besseren Stand der Geschafte begiinstigt. 
Im gleichen Jahre wurde ein neuerFabrikationszweig, 
die Herstellung von Drahtzieheisen aufgenoininen, 
und zwar sowohl von deutschen ais auch sógonannten 
englisehen Zieheisen. Letztere wurden damals in 
Deutschland iiberhaupt noeh nicht hergestellt, sondern 
ausschlieBlich vonEngland eingefiihrt. Das Jalir 1899 
brachte der Firma eine Hochkonjunktur, die Erleich- 
terung schaffte, auBerdem aber auch das Ableben von 
Adolf Bruninghaus, der am 15. Juli 1899 starb und 
dem es damit leider versagt blieb, den neuen, einige 
Jahre spater langsam einsetzenden Aufschwung der 
Firma zu erleben. Die giinstige Geschiiftslage konnte 
dazu benutzt werden, allerlei Yerbesserungcn des 
Betriebes vorzunehmen. Das Bestreben der Inliaber 
war darauf gerichtet, eine neue Finanzierung herbei- 
zufiihren. Dies geschah im Jahre 1902, wo die Firma 
in eine Gcsellschaft mit beschriinkter Haftung um- 
gewandelt wurde. Erst spater konnte an groBere 
Erneuerungen und Neuanlagen gedacht werden, 
zu denen die im Jahre 1906 erfolgende Umwandlung 
der Firm a in dic „Aktien-Gesellschaft Stalilwerke 
Gebr. Bruninghaus" noeh weiteren AnstoB gab.

Nach allen scit dieser Zeit vorgenommenen 
Bctriebsverbesserungen und Erweiterungen gibt der 
heutige Bestand des Werkes folgendes Bild:

Die Gesamtzahl der Beamten und Arbciter betragt 
rund 750. Der Umsatz des laufenden Geschafts- 
jahres wird sich bei ungestortem Betriebe auf rund 
8 000 000 Jl, belaufen.

D as W e rd o h le r  W erk  besteht aus:
1. der im Bau begriffenen elektrischen Wasser- 

kraftzentrale;
2. dem Martinstahlwerk fiir Stahlblockherstellung 

nebst vollstandiger StahlformgieBerei.



64 Stahl and  Eisen. Vmutk'm 33. Jahrg . Xr. 2,

S. GuSstahlfabrik und Hammerwerkc far Quali- 
tatsstahle, GuBstahl- und deutsche Drahuieh- 
eisen m it zwei Tiegelofen:

4. Siahlgabelfabrik, umfassend 10 Pressen und 
Scheren. sowie 41 Hammer mit einer Jahres- 
leislungśfahigkoij von 1000 000 Stuck Stahl- 
gabeln.

D a sS ta b s ta h lw a lz w e rk  Y o rh a lie  besteht aus:
1. der elektrischen Zentrale;
2. drei Stab- und Profilstahl-Walzwerken;
3. zwei Querwalzwerken zum Entzundern und 

Blankwaken von Rundstahl;
4. einem Puddelwerk zur Erzeugung von Qualitats- 

Puddeljiahl nebft zugehorigen HUfsberrieben.
Die Jahresleistungsfahigkeit des Yorhaller Werkes be- 
trag t 5GOOO Tonnen Stab- und Profilstalile sowie 
Fassoneisen.

Das E ise n w e rk  W e s th o fe n  umfaBt: 
eine W erkstatte fur den Bau ron  Fórderwagen: 

die Jahresleistungsfahigkeit betragt: S500 Fórder
wagen und 3000 Tonnen Sehmiede-, PreB- und 
SiaMSJucke, die zum Teil zur Deckung des eigenen 
Bedarfes di en en.

Das Rohm atm al fur die Stabstahle des Yorhaller 
Werkes bezosr die Firm a bis zum 1. Ju li 1912 Tom

Stahlwerksrerbande, Da bereits im letzten Winter 
ein Mangel an Halbzeug im Anzuge scliien, so schioS 
die Firma Bruninghaus ein Abkommen liinsichtlicł 
einer Interessengemeinscbaft mit den Rombaehe 
Huttenwerken in Rombach. Dieses Abkommen maci; 
sie vom Stahlwerks-Yerband unabliangig und sichen 
ihr die Befriedigung ihres rollen Halbzeugbedaris 
auch fur die Xeuanlagen. —

Wir haben im vorstehenden rersucht. im eng- 
begrenzten Rahmen ein allgemeines Bild von de 
eigenartigen Entwicklung der Firm a Bruninghai. 
zu geben, wie sich solehe gesialtet hat im Auf ułs 
M e der ihres dreieinhalb Jahrhunderte dauernćki 
Bestehens, im Wecksel von guten Geschaftslaga 
und bósen Zeiten. von langem Festhalten an einea 
Sondergebiete und ungestum aufstrebendem allp- 
meinem Fortschritt. Wir schlie&en mit dem aul- 
richtigen Wunsche, es móge je tzt und immerdar fur 
die Firma und das ganze Geschlecht der Bruninghai 
der alte markische Wahlsprueh sich bewahrheitei:

„Die Grafschaft Marle ein W apen fuhrt,
Auf weiBem Grand, mit Stein geziert, 
Yierecket Stein, wie er auch fallt,
Sich immer auf ein Seiten stellt".

Umschau.
Elektrischer Antrieb von Walrwerkeru

In  łetzter Zeit sind in englischen Faehzeitachriften 
rersehiedene Arbeiten veróffcntbcht worden, die ach  m it 
d e r Pragę des elektrischen Antriebes fiir Walzwerke 
liriaisen, woraos wir folgendes entnehm eo:

C. Antony A b le t t  untersueht in einem Yortrag vor 
d e r Institu tion  of Etectrical Engineers* zun lchst das 
A n w e n d u n g s g e b ie t  T o n  S c h w u n g ra d e rn  und stellt 
dabei den Leitsstz auf:

1. Kurze Pausen bei kurzer oder langer Stichdauer 
ormoglichen kleine Schwungrader.

2. Lange Arbeitsperioden, besonders wenn die Pausen 
Yergleichsweise groSer sind a k  die Stichzeiten, erfordem  
groSe Schwungmassen. Die Yerhaltnisse kommen in 
nachstehender Tabelle gu t zum Ausdruck.
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Um Schwungrader uberhaupt genugend ru r  Wirk- 
sim keit za  bringen, ist die Um drehungstahl der Antriebs- 
inotoren bei Belastung wesentlich uber das naturliebe 
MaS *u T e r m i n d e m .  Zur Y enreadung kommen da bei 
S c h lu p f r e z le r  m it stetiger Arbeiisweise oder solehe mit 
spronghafter. Die erstere A rt besteht bei G kkhstrom - 
m otoren einfach in  einer Yerbundwicklung fiir das Feld

* Abdruck Enginw ring 1912, 9. Februar, S. 1 &9 '202;
16. Febr.. S- 232 3.

des Motors, bei Drehstrommotoren aus einem dauerać 
eiageschalteten W iderstand im Rotorkreis. Die zwefe 
Art der Regler setzt sich zusammen aus einer Reik 
Relais, die beim Ueberschreiten einer festgeseizten Stroa- 
starkę ausgelóst werden und beim Gleichstrommotor 
das Motorfeld rerstarken bzw. beim Drehstrommote 
W iderstande in den Rotorkreis einschalten.** Die Arbeitf- 
■weise stetiger Schlupfregler, das Abfallen der UmdrehuET?- 
zahl und die gleichzeitige Steigerung der Motorleistmą 
nach logarithmischen K u rren  zeigt Abb. 1, u n ter de 
Annahme (nach Angabe Ton A blett m it einem hóchstet 
Fehler von 7 ° 0), daB die Yom Schwungrad abgegebeat 
Arbeit proportional dem Abfall der Umdrehungszsli 
ist. Den Yorteil des Schlupfreglers im allgemeinen lii: 
Abb. 2 erkennen. F u r den sprunghaft arbeitenden R epa 
gibt Abb. 3 das theoretische Schaubild. Wegen der Tri:- 
heit des Apparates kom m t aber nur eine Regelung nati 
Abb. 4 zustande. Seine Anwendung ist darum  beschranb 
auf die Falle, wo nur lange und n ich t zu plótzlich aifi- 
tretende  Belastungsandeningen auszugleichen a n d , ste 
z. B. bei FeinstraBen und dem Generatorsatz bei Ilgner- 
Umformem. Bei Drehstrommotoren b k ib t ubriges , 
der Yorteil, den man durch Yermeidung des dauenrf 
Yorgeschalteten Rotorwiderstandes erwarten sollte, auf, 
d a  dieser W iderstand nur dann herausgenommea is> 
wenn der Motor schwach belastet lauft, also wenig Stras 
rerbrauch t. In«"ieweit die BelastungsstóBe bei Waii- 
werken durch Schwungrader ausgeglichen werden mussse, 
hangt u. a. davon ab , ob noch weitere periodische Kra:i- 
Yerbraucher an das Netz angeschlossen sind, und et1 
unter Um standen auf einen naturlichen BelastunfS- 
Yerbrauch gerechnet werden kann. Selbst ohne Ruckacal 
auf die Zentrale wird aber der Anlagekosten wegen e i

** Neuerdings sind an  Stelle der Relais ron  de- 
Hauptstrom  bzw. einer Abzweigung desselben durc'-
flosaene Magneten oder Motoren getreten, die ebenlłS5
einen der Belastung entsprechenden aber ste tig  y w -

anderlichen W iderstand in den Rotorstromkreis 
Antriebsdrehstrommotors einschalten (vgL St. u. E-
5. Dez., S. 2050(2), so daB die Atssfuhrungen ro n  Abk" 
fiberholt erecheinen.
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* Vgl. Cleveland Inatitution of Engineers, 
Proceedings 1911, 11. Dez.

** Ygl. St. u. E. 1910, 15. Juni, S. 1017/19. 
t  Vgl. The Iron & Coal Trades Review

1912, 5. April, S. 542.

Abbildung 3.
Theoretiscbe Arbdtsweise eines eprunghaft wirkenden Schlupfreglcrs. 
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kleinerer Motor m it maCi- 
gem Schwungrad vor 

einem ohne TJnterstiitzung 
eines solchen, entspre- 
ehend schwererendenVor- 
zug yerdienen. E inN aeh- 
teiiderH auptantriebe m it 
Schwungrad ist es aber, 
daB das Walzstiick mit 
der groBten Geschwindig- 
keit gefaBt und dann 
gerado in den letzten 
Stichen m it der kleinsten 
fertiggewalzt wird.

Deshalb ist auch fiir 
TriostraBen mit Erfolg 
das Ugner-System wic bei 
UmkehrstraBen angewen- 
det worden.* Nebenher 
wird dadurch auch die 
Bruchgefalir der StraBe 
wcsentlich vermindert. Die lCosten des elek- 
trischen Antriebes steigern sich nach Ablett 
um 100 % . die des gesamten Werkes um 10 % , 
wahrend die LeistungsfShigkeit um 30 %  
wachst. Zur Bestiitigung der angegebenen 
Vortcilo wird eine Zusammenstellung iiber sechs 
solche Ugner-Antriebe von TriostraBen m it den 
entsprechenden H auptdaten angefugt.

Dio weiter behandelte Regelung der Dm- 
drehungszahl bei Drehstrommotoren durcli 
Anordnung eines Dreh- und eines Gleich- 
strommotors auf der Hauptwelle, dio elektrisch 
durch einen rotierenden Umformer miteinander 
Yerbunden sind, ist den Lesern von , ,Stahl und 
Eisen“ aus der Abhandlung von H. O r tm a n  
bekannt.** In  dieser Art ist neuerdings der 
Antrieb einer TriostraBe auf den L o c h r in -  
Werken von f fm . B a in  & Co. in Coatbridgef 
nach den Entwiirfen der Firm a W alter Dixon
& Co. in Glasgow ausgefiihrt m it der Er- 
weiterung, daB auf der Hauptwelle m it dem 
Dreh- und dem Gleichstrommotor aueh noch
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Abbildung 1. Arbeitswcisc eine3 stetigen Schiupfreglcrs,
--------— Scbaubild fiir 50-t-Schw ungrad,
----------- „  „  25-1-

------  „  „  12,5-t-

OTme M /ugfreg/er

Ze/f m Mfnuterr

Abbildung 2. Dampfung dutcii Schiupfregier.

ein Schwungrad sitzt. Es ist Drehstrom 
von 25 Perioden yorhanden. Der Wirkungs- 
grad soli bei einer Regelfiihigkeit zwischen 
100 und 300 Umdrehungen in der Minutę 
und zwischen Halbbelastung und 50 %  
Uoberbelastung bis auf 1 bis 2 %  konstant 
bleiben. Die StraBe besitzt yier Geriiste 
und ist dazu bestimmt, aus Kniippeln von
51 bis 102 mm im Quadrat Rund-, Vier- 
kant-, Flach- und kleinere Profileisen in 
Spezialtjuerschnitten von 0,7 bis 3,3 kg/m  
zu walzen.

Besondero Beachtung yerdienen nach 
A bletts Ausfiihrungen in Walzwerkcn dic 
R e ib u n g a v e r lu s te .  Wenn sie fiir die 
Antriebsmaschinen, auf Normalleistung bc- 
zogen, auch gering erscheinen, so sind aio 
aehr betrśiehtlieh, sobald in Betracht ge- 
zogen wird, daB die m ittlere Belastung nur 
einen Bruehteil der normalen ausmacht, 
wahrend sich die Verluste nur geringfugig 
in ihrer absolu-en Groflo yermindern. Bei 
nicht direkter Kuppelung yerhalten sioh 
besonders schlimm dio Seiltriebo, wahrend 
bei Riementrieben die Verlusto mehr der 
Belastung entsprechen. Es h a t sich gezeigt,

2e/rmM//7vre/?

72,5 77,5 22,5
Ze/f /h Sefrunden

°0  % 5
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daB fiir den Leerlauf der gesamten WalzenstraBe oft 1/ s 
bis 1/ 8 der Nennleistung gebraucht wird, also etwa die 
Hiilfte der Durchschnittaleistung, so daB Verbesserungen 
an dieser Stelle besonderen Erfolg yerspreehen.

Von Neuausfiihrungen elektrischer Antriebe von 
WalzenstraBen sind dic Erweiterungsbautcn auf den 
Werken yon D o rm a n , L o n g  & Co. in Middelsborough 
zu erwahnen.* Im  AnschluB an eine 1908 aufgestelltc 
elektrische Walzenzugmąsphine fiir eine 406er StraBe, 
geliefert von der E le e t r i c a l  Co., L td . ,  — dicse steht m it 
der Allgemcinen Elektrizitatagesellschaft inVerbindung — 
wurde daselbst eine 711er UmkehrblockstraBe von der 
B r i t i s h  T h o m so n  H o u s to n  & Co. im Rugby, ferner 
eino 356cr Vor- und 279er FertigstraBe yon der B r i t i s h  
W e s tin g h o u s e  E le e t r i c a l  M a n u f a c tu r in g  Co. fiir 
elektrisehen Antrieb ausgerustet.

Die B lo c k s tra B e  m it einem Geriist ist bestimmt, 
Blócke von 305 mm Vicrkant und 1 1 Gcwicht zu Kiiiippeln 
von 76 mm Vierkant auszuwalzen, bei einer Stundcnleistung 
von 15 t. Die Dauerleistung des Motors betriigt 1200 PS 
bei 70 Umdrehungen. DaR groBte Drehmoment ist das

A bbildung 4.
T a ts ic ld ic lie  ArbeiUweUe eines sp ru n g h aft w lrkenden Sclitupfreglers.

.............  S cliaubild  filr 50-t-Schw ungrad,
----------- „ 25-1-
■ -------- , ,  „

dreifaehe des normalen. Der Motor ist m it Wendepolen 
ausgerustet und kann in seiner Umdrehungszahl bis auf 
90 geeteigert werden. Der stromliefernde Generator von 
1000 K W  Dauerleistung boi 400 A' Spannung ist m it 
einem Sclileifring-Drehstrommotor von 950 PS Dauer
leistung bei 400 bis 480 Umdrehungen ausgerustet, der 
aus dem Netz mit 2750 V Spannung und 40 Perioden 
gespeist wird. Sehwungrad und Maschincn-Umformer 
sind durch nachgiebigc Stahlfeder-Kupplungen yerbunden.
Der Induktionsm otor kann das 2%fache seines normalen 
Drehmoment es ausiiben. Das Sehwungrad wiogt 30 t ;  
seine Umfangsgeschwindigkeit betriigt 94,5 m /sek; im 
Notfalle kann es durch eine wassergekiihlto Bremsyorrich- 
tung in zwei Minuten stillgesetzt werden. Zum Anlassen 
des Sehwungrades und zum Drehen des H auptm otors 
fiir das Nacharbeiten des Kollektors ist ein Andreh- 
m otor yon 15 PS yorgesehen. Dio Fclderregung der 
Gleichstrommaschinen und die Steuerung erfolgt durch 
besondere Errcgermasehinen iihnlieh wie bei der Roni- 
bacher KniippclstraBc.** Zum Antrieb des Erregersatzes 
werden 75 PS  gebraucht. Der W alzmotor liiBt sich in
4 Sekunden yon 70 Umdrehungen in der einen Richtum;

auf dio gleiche Gesehwindigkeit in der anderen Richtung 
umsteuern.*

Die V o rs tre c k c  beBteht aus eincin Triogeriist mit 
1373 mm Ballenliinge. Der Antrieb erfolgt durch einen 
350- bis 700-PS-Schleifring-Drehstrommotor m it 570 Um- 
drehungen, der durch einen Seiltrieb m it 12 Seilen von
11 /4‘' (31,7 mm) auf eine m it dem W alzgeriist yerbundenc 
Seilscheibc von 3810 mm Durehmesser und 10 t  Genicht 
arbeitet, so daB die StraBe 150 Umdrehungen in der Minutę 
macht. Die Fertigstrecke dagegen m it einem Standcr 
yon 762 mm Ballenlange und zwei Standem  von 216 mm 
Ballenlange ist direkt gekuppclt m it einem Gleichstrom- 
m otor von 800 bis 2000 PS bei 175 bis 425 Umdrehungen 
in der Minutę. Der yorhandene Drehstrom yon 2750 V. 
40 Perioden wird in einem rotierenden Umformer von 
600 KW  Leistung bei 480 Umdrehungen zu Glcichstrom 
von 400 V Spannung umgeformt. Die Regelung der 
Umdrehungszahl erfolgt teils im Primiirkreis durch einen 
Spannungstransform ator, teils im Sekundiirkreis durch 
Aendening der Feldcrrcgung des Antriebsmotors. Die 
groBte Leistung der StraBe in der Stundc betriigt 6 t  von

2 1 4 "  (63,5 mm) gleichschenkligen Winkcln aus 
Kniippcln von 127 mm Yierkant und 1829 mm 
Lange.

In wie um fangreicherW eise sich der elek
trische Antrieb von HauptwalzenstraBen in 
Nordamcrika eingefiihrt ha t, zeigt eine Zu- 
sainmenstellungyonA. D y c k erh o ff .* *  Danąch 
wurden die ersten Gleichstrom-Walzcnzug- 
m otoren im Jahre  1900 auf den Edgar- 
Thomson-Werken in Bessemer zum Antrieb 
cines Walzwcrkes fiir leichte Schienen auf- 
gestellt; 1907 folgte die .Illinois Steel Co. 
in Siid-Chicago m it einer UmkelirwalzenstraBe 
fiir die Herstellung yon Grobblechen. In der 
Zwischenzeit sind dann 52 Walzmotoren mit 
insgesamt rd. 108 000 PSc gebaut worden, 
wobei Motoren un ter 400 PS nicht mitgeziihlt 
sind. U nter den Motoren fiir Sehwungrad- 
betrieb fallen sechs Drehstrom  - Schleifring- 
motoren der Indiana Steel Co. in Gary mit 
6000 PSo bei 25 Perioden und 6600 Voit auf. 
Bemerkenswert ist, daB insgesamt nur viei 
elektrisch betriebene UmkehrstraBen bestehen, 
yon denen lcdiglich eine ais Blockwalze arbeitet. 
wahrend die anderen BlechstraBen sind. Er- 
kliirlich ist diese geringe Zahl durch dio Tat- 
sache der Beyorzugung durchlaufender Stralfcn 
in amcrikanischen Walzwerken. F ast alle Mo

toren werden mit Drehstrom gespeist, naturgemaB mit 
Ausnahme der Antriebsmaschinen der Umkehrwalzwerke. 
Nur drei Strceken sind durch Gleichstrommotoren an- 
cetrieben.

Herstellung und Prufung von Stahlflaschen fiir ver- 
flussigte und verdichtete Gase in Amerika.

Wio J o h n  C. M in o r, jr. auf der Hauptversammluii£ 
des „American Institu te  of Chemical Enginecrs" ó 
W ashington im Dozember v. J . bcrichtetef, wurde die 
Herstellung fliissiger Kohlensiiure in Amerika vor et«> 
30 Jahren begonnen; sie ist inzwischen zu einer Industrie 
yonauBerordentlicherBedeutunggeworden. B isvor kurzem 
bestanden <lort nooh keine Vorsohriften iiber Fiillung 
und Beforderung hochgespannter Gase. Man war der 
Ansicht, daB cnie Priifung der Flaschen un ter einen

* Engineering 1912, 15. Marz, S. 282/3; Iron & Coal 
Trades Review 1912, 29. Marz, S. 4S3/4.

** Vgl. St. u. E. 1912, 5. Dez., S. 2050/2.

* Nach einer Mitteilung im „Engineering" 1912, 
8. Noy., S. 635, h a t sich die Anlage in zweijahrigcffl 
Betrieb yorztlglich bewahrt. Insbesondero ha t auch der 
Kollektor des W alzinotors ohne Nachbesserung funkenfret 
gearbeitet.

♦* Elektrische K raftbetriebe und Bahnen 1911.
4. Nov., S. 621/30.

f  Journal of Industrial and Engineering Chemistff
1912, Februarheft, S. 88/96.



9. Januar 1913. Unuschau. Stalil und Eisen. 67

bestimmten Wasscrdruok geniige. Im Jahre 1896 wurden 
dann in Eńgland umfangreicho Untersuchungen iiber 
die Eigenschaften der versehiedenen Gasc und Behiilter 
uiul dereń Fiillung und Beforderung angestellt; diese 
Ergebnisse bildeten die Unterlago fu r dio spiiter ange- 
nommenen Yorsehriften iiber die Herstellung und Eigen- 
sehaften der zu verwendenden Stahlflaschen. In Deutsch- 
land bestanden damals sehon Yorsehriften, sie sind aber 
neueren Anforderungen entspreohend im Jahro 1905 
geandert und verscharft worden.

In  Amorika gesohieht die Beforderung aller gofalir- 
liehen und leicht brennbaren Saehen naoh den Yerord- 
nungen des „Bureau of Explosive of the Amerioan ltailw ay 
Assooiation“ , die von der „ In tersta te  Commereo Com.“ 
genehmigt sind. Dieses Bureau nahm im Jahro 1909 die 
Angelegenheit iiber hoehgespannte Gaso auf. Professor 
R. F. S te w a r t  von der P ittsburgcr Universitiit und 
auch die N ational Tubo Co., P ittsburg , ha tten  sehon 
vorher groBere Yersueho auf diesem Gebicte angestellt 
und daauroh dem Bureau of Explosivo die Arbeit be- 
deutend orleióhtert.

Die Kohlenstiure wird sowohl in gasformigem wio 
auch fliissigem Zustande ver«endet; ihre kritisohe W arnie 
liegt bei 31,3° C, iiber die hinaus der fliissige in den

hat wieder das hohe Gewioht den Naohteil, daB das Gas 
duroh die Fraehtgebiihren unnotig Y crteuert wird.

Um nun ein geeignetes M ateriał zu bestimmen, 
welches sowohl dom Gewioht ais auch der Ziihigkeit nach 
den Anspriiolien geniigen soli, sind umfangreiohe Yer- 
suohe angestellt worden, u. u. auch Versuche, bei denen 
die gefiillten Flasohen durch Feuer zur Explosion gebraeht 
wurden. Dio groBero Flascho in Abb. 3 bestand aus Stahl 
m it 0,50 %  Kohlenstoff, die kleinere aus Stahl m it o ,n %  
Kohlenstoff. Im  iibrigen umfaBten dio Yersuohe Flaschen 
aus S tahl m it 0,14 bis 0 ,56%  Kohlenstoff, bis 1,02%  
Mangan und bis 0,25 %  Siliziuni. Ferner wurden auch zu 
den Yersuohen Flaschen aus V anadium stahl m it folgender 
Zusammensetzung herangezogen: Kohlenstoff =  0 ,2% , 
Mangan 0 ,6% , Phosphor =  0,049% , Silizium =  0,031 %, 
Chrom =  1,05% , Yanadium =  0,15% . Streckgrenze
03 500 bis 68 800 lbs a. d. Quadratzoll =  45 bis 48kg/qm m ; 
Festigkeit --- 84 000 bis 93 000 lbs a. d. Quadratzoll =  60 
bis 65 kg/qm m ; Dehnung =  8 ,25%  bis 16 ,5% ; Kon- 
traktion =  41,8 %  bis 50,4 %.

Im  allgemeinen soheint der Yanadiumstahl dio ge- 
hegten Hoffnungen nicht erfiillt zu haben, denn bei der 
Festsetzung der Vorschriften ist man nicht darauf zuriiok- 
gokommen. Naoh all diesen Vorversuchen ist man zu

Abbildung 1. 
Quctschprobe.

Abbildung 2. Bei der Probe 
aufgerisscne Stahlflaschen.

Abbildung 3. Dnrch Feticr zur 
Explos(on gebrachte StahlOascheu.

gasfórmigen Zustand iibergeht, was mit einer ganz 
bedeutenden Druekyermehrung yerbunden ist. Yon der 
Flasche, die zur Aufnahme des Gases dient, wird nur 
verlańgt, daB sie diesem Drucke bis zu einer gowissen 
Grenzo widersteht, gleiehzeitig aber auch eine genllgende 
Sioherheit gegen rauhe Behandlung bei der Beforderung 
bietet. Die britisohen Yorsehriftcn fiir Stahlflaschen, 
wio sio 1896 von der Kommission empfohlen sind, lauten 
wie folgt: Kohlenstoff nioht iiber 0,25 % , Eisen nioht 
unter 99 % , Dehnung bei einem Stabo aus der fertigen 
Flasohe nicht unter 15 %  auf 200 mm Probierliinge. 
Festigkeit 63 000 bis 74 000 lbs f. d. Quadratzoll — 44,3 
bis 52,0 kg/qmm (63 000 ist nioht richtig, sondern 26 t  
=  58 000 lbs =  40,8 kg/qmm) und eino Quetsohprobe 
naoh Abb. 1 zwischen abgerundeten Schneiden. Alle 
Flasohen miissen vor Ingcbrauchnahme ausgcgliiht und 
einem Druck von 3600 lbs f. d. Quadratzoll - 253 kg/qcm 
(3600 ist nicht richtig, sondern 3360 f. d. Cjuadratzoll 
=  236 kg/qom) unterworfen werden, beides muB alle 
vier Jahre wiederholt werden. Es handelt sich also um ein 
HuBerst weiohes Materiał, das eine gute Sioherheit bietet, 
aber aucli entspreohend hohes Eigcngewicht der Flaschen 
bedingt. .Mit solchen Flasohen sind viele Versuohe angestellt 
worden, die im allgemeinen recht giinstig ausgefallcn 
smd. Bei einer etwaigen Explosion soli dio Flasohe 
nioht in Stiicke zersplittern, sondern sioh moglichst nur 
an emer Stelle offnen. Das ist auch bei diesen Flasohen 
in den meisten Fiillen geschehen. (s. Abb. 2.) Andererseits

Festsetzung folgender V o rs c h r i f te n  f iir  n a h tlo s e  
K o h le n s i iu r e s ta h l f la s c h e n  gekommen, die auch von 
dem Bureau of Explosive of the American Railway Asso- 
oiation genehmigt wurden.

Die Flasohen miissen nahtlos hergestellt werden, und 
zwar aus einem Stahl von gleichformiger Beschaffenheit 
gcmaB dem augenbliokliohen Stande der Wissenschaft 
und m it folgender Zusammensetzung:

Kohlenstoff nicht iiber 0,55 %
Phosphor „  „ 0,04 %
Schwefel ,, ,, 0,05 %

P h y s ik a l is c h e  P r o b e n :  Bei emer voIlstiindig
fertigen, zur Priifung bestimmten Flasche darf nach dem 
Ausgluhen dio Streckgrenze nioht weniger ais 50 000 
lbs a. d. Quadratzoll =  35,5 kg/qmm  und nioht mehr 
ais 65 000 lbs a, d. Quadratzoll 45,7 kg/qmm, dio 
Dehnung nicht weniger ais 10 %  des aus der Łangsriohtung 
gcsehnittenen Probestabes betragen.

F l a c h p r o b e n :  F iir jeden Posten von 200 Stiiok 
mu8 eine vollstańdig fertige Musterflaschc, olme zu 
brechen, zwisohen abgerundeten Messerschneiden der Ver- 
flachung bis zu emer Entfem ung von der vierfachen 
Flasohenwandstiirke widerstehen. Die Messersclmeiden 
miissen keilformig mit euiem W inkel von 60° sein. Die 
Sohneide muB abgerundet sein mit einem Radius von 
y2"  =  12,7 mm. Wenn irgendeine Flasche eines Postens 
diese Probe nioht besteht, so werden zwei andero aus
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gewahlt, und dieso miissen die Probo bestehen, wenn der 
Postcn angenommen werden soli. W enn es den Ansohein 
h a t, daB das Versagcn in der Priifung auf unrichtiges 
Ausgliihen zuriiokzufiihren ist, so h a t der F abrikan t das 
Reoht, die Flasohen nooh einmal auszugliihen und eino 
noohmalige Priifung des Postens vorzunehmen. Von je 
200 Flasohen muB eine den oben erwiihnten ohemisohen 
und physikalisohen Proben sowio der Flachprobo unter- 
worfen werden.

A u s g li ih e n :  Allo Flasohen miissen naoh der
Fertigstellung gleiohformig und in gecigneter Weise aus- 
gegliiht werden. Bevor dio Flaschen gestriohen werden, 
sind sio von Schmutz und anderen anhaftenden Teilen 
zu reinigen,

W a s a e r d r u c k p r o b e : Jede fertigo und ausgegliihtc 
Flasohe muB in einem Wasserkessel oder in einem anderen 
A pparat von vorgesohriebener Form  oiner W asserdruck- 
probo unterworfen werden, wobei ein innerer Druok von 
n icht weniger ais 3000 lbs/ Quadrat/.oll =  211 kg/qom 
angewandt wird. Die bleibende Ausdehnung darf 5 %  
der ganzen bei diesem Drueke entstandenen Ausdehnung 
nicht uborsohreiten.*

D io k e :  Die W and der Flasohen von 5*4" =  140 mm 
und 8 y2"  =  216 nim darf nioht weniger ais 0,25" 

= G;35 mm dick sein und ist vor dem Zuziehen des Ifalses 
zu messen.

G e w io h t:  Dio Normalflasohe von S Y t"  X  51"
- 216 X  1295 mm soli ohne Kappo nioht weniger ais

105 = . 47,7 kg und nioht mehr ais 115 lbs =  52,2 kg 
wiegen.

Dio amerikanisehen Werkstoff-Yorseliriften nah em  
sich sehr den im Jaliro 1905 in K raft getretenon und 1909 
vervollstandigten deutsohen Yorsohriften. W ahrend aber 
in Deutscliland das Bestreben daliin ging, den W erkstoff 
der Flasohen bei der Druokprobe nioht bis zur Streok- 
grenze, sondern nur bis ’/* zu beanspruchcn, liiBt man 
im Auslande nach wie vor die Priifung bis zu dieser zu 
und h a t das wohl aus den englisohen Vorschriften iiber- 
nommen, desgleiohen auoh die Yorseliriften iiber Analysc 
und Flachdruckprobe, auf dio man in Deutsohland aus 
guten Griinden vcrzichteto. Das regelmaBig wieder- 
kehrendo Ausgliihen, wic in England gefordert, h a t man 
in Amerika wio auch in Deutsohland ais iiberfliissig 
fallen lassen.

Dio H e r s te l lu n g  d e r  G a s f la s c h e n  gesohieht in 
Amerika auf dreierlei Weisen: 1. Aus Blechen. E in 
runder Bleohteller wird nach Art der Patronenherstel- 
lung zuerst zu einem Napf gopreBt und dann iiber ent- 
spreohend geformte Dorno duroh Ziehringo in Ycrschie- 
denen Absiitzen zu einem Rohr m it den gowiinschten 
Abmessungen gezogen. Der Boden w ird bei dieser Arbeit 
gleich auf richtige Form  und Starko rorgearbeitet, der 
Hals wird un ter Pressen oder Ham m em  auf dio gewiinschte 
Form  oingestaucht. Dann wird dio Flasohe ausgegliiht, 
der H als den Vorschriften entsprcchend bearbeitet, und 
zum SohluB wird dio fertige Flasche den geforderten 
Priifungen unterworfen. — 2. Aus nahtlosen Rohren. Es 
wird ein Rohr m it den gewiinschten Abmessungen in (J) 
und W andstarke auf Lange m it dem richtigen UebermaB 
abgesohnitten, und die Enden werden im rotwarmen 
Zustando auf einer Druckbank geschlossen und wunsch- 
gcmiiB gcformt. Die Druckbank ist eino A rt Drehbank 
m it Hohlspindel, die das zu sohlieBende R ohr aufnim m t 
und 1200 bis 1400 Umdrehungen macht. Das rotwarme 
Endo des Rohres wird dann durch ein Druokstiick so 
gefaBt, daB es sioh schlieBt, gleiohzeitig wird durch 
die groBe Geschwindigkeit soloho W arnie erzeugt, daB 
iler M ittelpunkt gleioh geschweiBt wird. Die Fertigstel
lung der Flasohe gesohieht dann wie un ter 1. — 3. Aus 
geschweiBten Rohren. Die Rohren m it den geforderten 
Abmessungen werden auf Lange geschnitten und der 
Boden und Hals eingeschweiBt. Im  flbrigen wird dann 
wio un ter 1 Yerfahren.

* Vgl. St. u. E. 1912, 26, Sept., S. 1634.

Dio nach dem zuletzt genannten Verfahren her- 
gestellten Flaschen finden nur noch Verwendung bei 
Gasen, dio unter niedrigom Drueke, und zwar unter 
70 a t stehen. In Europa werden auch noch dio nah t
losen Flasohen durli P re s s e n  a u s  v o lle n  B lo o k en  
hergestellt. H ier wird ein vollcr runder oder niehr- 
eckiger Błock auf schweren W asserdruckpresscn gelocht 
und in der gleiohen oder in mehreren H itzen zu einem 
passenden R ohr ausgezogen, ahnlioh wie un ter 1, auoh 
dio Fertigstellung der anderen Arbeiten gcschieht dann 
wio un ter 1. Das Verfahrcn un ter I aus Bleohtellern 
wird in Europa nioht mehr angew endet, da es yeraltet und 
zu teuer ist. Soriel bekannt, ha t m an in England eine 
kurzo Zeit naoh diesem Yerfahren gearbeitet, doch ist dns 
Yerfahren bald wieder aufgegeben worden. Wohl wer
den diinnwandigo GefiiBe auf kaltem  Wego naoh diesem 
Verfahren hergestellt; allerdings handelt es sioh dann 
um verhiiltnismaBig niedrige Drueke, bei ganz geringer 
W andstarke und weiohem Werkstoff. Das SohlieBen des 
Bodenendes nach Nr. 2 ist hier in Europa n icht bekannt 
und soheint ein ganz neues Yerfahren zu sein; ob es in 
so einfnolier Weise durchfflhrbar ist, wio besohrioben, ent- 
zieht sioh unserer Beurteilung. i)/.

Ueber den Schwetel bei der Roheisendarstellung.

Eino unter dieser Uoborsohrift erschionono Sr.^tig .*  
Dissortation von R u d o lf  Se liii for* en thaltneben  kleinen 
experimontellen Beitragen zu obigem Thoma oino griind- 
lieho Zusammenstcllung der einsclilagigen Literatur. Das 
Vorkommen des Schwefels in Erzen und Brennstoffen 
nebst den Ycrsuchen zu dereń Entsehwefelung und 
das Verhalten des Schwefels im Hochofen und in den 
Hochofenprodukten Eisen, Sclilaekc und Giclitgas werden 
cingehend besprochen. Es dflrfte genugen, einige Seitcn 
der Schrift hier kurz zu erortern und im iibrigen dio Fach- 
loute auf diese LitcraturUbersiclit aufmerksam zu machen.

Der Verfasser schreibt dem Sulfatschwefel in Erz 
und Koks einen weniger schadlichen EinfluB zu ais dem 
Sulfidschwefel und dem organischen Koksschwefel. Erstcrer 
soli unm ittelbar in dioSchlacko flbcrgohen, letztcrcr dagegen 
wenigstens intermediiir Eisensulfid bilden. Nach der 
Osannschen Theorie,** daB der HochofenprozeB iiber 
eino allgemeine Verschlackung fflhrt, muB man aber 
annehmen, daB siimtlicher Schwefcl unabhiingig von der 
Form, in wclcher er im Bcschickungsmaterial cnthalten 
war, im Schmelzraum des Ofens in einen einheitliehon 
Bcstandteil des Magmas, der „Rohschlacke“ Obergeht.

Nach der Osannschen Theorie h a t auch dio von 
Wilst und Wolff gefundene und von Schiifer ausfiihrlich 
besprochcnc Entsehwefelung des Kokses beim Erhitzen 
im Wassersteff- und Kohlcnoxydstrom keinen EinfluB 
auf dio Verteilung des Schwefels in den Endprodukten. 
Berichterstattcr h a t durch Analyscn von Koksstuckcn, 
wclche dem Eisenabsticli und einer Notformoffnung ent- 
nommenwaren, Einblick in dic tatsiichlicho Entsehwefelung 
des Kokses im Hochofen zu gewinuen rersueht. Der 
betreffendc Ofen ging auf Luxemburgcr GieBereieisen und 
wurde m it Saarkoks betrieben. Naehstehendo Tabello 
zeigt den Aschengehalt und den nach Eschka bestimmten 
Schwefelgchalt des Kokses,

Aschc SchweftI 
% %

Versach I Aufgegebener K oks. . . 12,6 0,70
Koksstflck aus dem Eisen-

a b s tie h ............................. 26,5 0,55
„ II Aufgegebener Koks . . 12,7 0,71

Koksstflck aus dem Ei sen-
a b s tic h ............................. 25,5 0,57

., I I I  Aufgegebener K oks. . . 13,7 0,66
Koks aus einer Notform 

offnung ................. 10,2 0,72

* 2r.*3llS-'I>issertotion, Kgl. Technische Hochschule 
Berlin, 1912.

** YgL St. u. E. 1912, 21. Marz, S. 473 ff.
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Im  lotz teren Fallo ist also kcino Entsohw'ofclung 7.u 
bomcrkcn, wahrend der Koka aus dom Eisonabstich 20 %  
dos Schwefelgehaltes verlorcn hat.

Ein interessantea Thoma ist der Sohwefelgohalt dos 
Giohtgasos. Der im Gaso enthaltono schw'ero und loichto 
Gichtstaub enthalt bokanntlich Sulfid- und Sulfatschwofel. 
Der Sohwefelgohalt des Rohga3es braucht deshalb nicht 
zu Uberraschen. Eraglioh ist nur, ob auch im cntstaubton 
Gase Sohwcfel yorkommt. Wenn in einer iilteren Arbeit 
von H ilg o n s to c k *  ein Sohwefelgohalt von 0,00% , 
also von rd. 0,8 g fiir 1 cbm Gas von 0 0 O., und wenn ncucr- 
dings von cinom amorikanisohen Werke** ein Schwefel- 
gchalt von 0,094 g im cbm Gas angegebon wird, so kann 
man aus diesen Zahlen keinon SohltiB ziehen, weil nicht 
angegeben ist, ob es sich um  vollstiindig entstaubtes Gas 
liandelt. Berichteratattcr h a t im Minett«revier weder in 
naBgereinigten (und dann durch Papier filtrierten) noch 
in filtrierten Gasen, dio nach dom Verfahren Halberger- 
hfltto - Beth geroinigt waren, Spuren von Sohwcfel odor 
sauro Reaktion der Gasmaschinenauspuffgaso gefunden. 
Dio Frage, ob es iłberhaupt einen Gichtgassohwofol 
gibt, scheint houto mit Sicherhcit noch nioht zu beant- 
worton zu sein.

Dor Verfasser schlicBt soino Arbeit m it der opti- 
mistisohon Ansicht, daB os mit Hilfo dor Sohlacko und 
mit Hilfo des Misehers kcino Schwicrigkeiton bictc, auch 
aus achwefclreiehoron Ausgangsmaterialieu ein sehwefcl- 
armos Eisen zu erzielen. Dio ktirzlioh erschieneno Arbeit 
von E. S o liu lz f  zeigt abor, daB dor Schwefel, „der alto 
bosoFeind“ des Hilttenmanns, doch noch nicht (iberwunden 
ist, wenn os sich um dio Erzougung von GicBereieisen 
handclt. Hier ist erst ein Fortsciiritt zu erwarten, wenn 
durch eino abermaligo Erhohung der W indtomperaturen 
oder durch Anwendung von Sauerstoff auch hoohkalkigo, 
sehr stark gcschwefelto Solilacken benutzt werden konnen.

Ollo JoJiannscn.

* St. u. E. 1893, Juni, S. 455 ff.
** St. u. E. 1910, 21. Sept., S. 1652. 

t  St. u. E. 1912, 1. Aug., S. 1254 ff.
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Gewinnung von Kali und Ferrosilizium  
aus Feldspat.

Dor sohwedische Ingoniour A x e l L in d b la d  in 
Ludvika ha t, wio das „Mining Journal"* m itteilt, ein 
Verfahron erfundon, um aus Feldspat das Kali in loslicher 
Form zu gewinnen. Dor Kalifeldspat oder andero kali- 
lialtigo Gcsteino werden in einem eloktrischon Ofon mit 
Kohlo und Eisen in bestimmton Mengenvorhaltnissen ge- 
schmolzen, wobci oinerseits ein in Humusboden losliohes 
Kalisalz, andorseits Ferrosilizium gebildet wird; diese 
Loslichkeit des im Foldspat enthaltenen Kaliumsilikats 
wird dadurch bowirkt, daB es in dem SchmelzprozeB 
von cinom Teil dor Kioselsiiuro bofroit wird. Das so ont- 
standeno Kalisalz, „Elektrokali" genannt, soli sich fiir 
Dlingezwcoke sehr eignon und den deutschon Kali- 
salzon noch dadurcli ilbcrlcgen sein, daB es frei von 
Ohlor ist.

Die im August 1912 begonnenen Schmelzvorsucho 
wurden m it Untorstlltzung von Direktor L a rs  Y ng- 
s t ró m  auf den Sandsta Eloktriska Smaltvorks in der 
Naho von Haago bei Ludvika(Sohweden) in einem 500-KW- 
Ofen durohgoflihrt. Die kalihaltige Ofenschlacko braucht 
fiir dio Verwendung ais DUngomittol nur in Kugelmilhlen 
gomalilen zu werdon; dor durchschnittlicho Kaligchałt 
botriigt 11 % . Das „Elektrokali11 soli auch ais Rohstoff 
fflr andero Industrien, zur Gewinnung von Kali- und 
Aluminiumsalzen, vcrwendot werden. Professor J . P. 
K la so n  von der sohwedischen Technischen Hochschule 
bringt den Versuchsergobnisson wegen der gloiohzeitigen 
Erzeugung von zwoi so yerschiedenartigon Stoffen, wic 
os das Kalisalz und Ferrosilizium tatsiichlich sind, noch 
einige Zweifel entgogen; auoh wtirde der Kaliprois von der 
Verkaufsm6gliohkoit des Ferrosiliziums abhiingig eein. 
Wenn dio tcchnische Frago boi obigem Lindblad-Yngstrom- 
Yerfahren auch ais gelost zu betraohten soi, so wurde das 
„Eloktrokali" mit den doutschen StaBfurter Salzcn doch 
kaum in Wettbowerb treten konnen.

* 1912, 28. Doz., S. 1295.

Aus Fachvereinen.
Internationaler V erband  fiir die Material-  

priifungen d er T e ch n ik .
VI. KongreB in NewYork, 2. bis 7. September 1912. 

(F ortsetzung  von Seite 32.)
Eine Rcihe von interessanten Berichten behandelten 

versehiedene Gebiete der M e ta l lp ru fu n g .
C. F ró m o n t ,  Paris, beschriob ein
Neues Verfahren zur Prufung von Stahldriihten.
Die tiiglieh sich croignenden zufiilligen Briiche von 

Stahldriihten werden meist der Ermiidung des Slaterinls

E inspannvo rrich tung  fiir B riih te zwecks Schlagbiegeprobe.

zugcschrieben. Der Verfasser weist auf mikroskopischem 
Wego nach, daB solche Unfalle meist auf Ungleich- 
maBigkeit des Materials, w ie Seigerungen, unganze Stellen 
usw., zuriickzufiihren sind. Dio Me th od en des Hin- 
und Herbiegens, des Zugversuchs und auch des Schlag- 
zerreiBrorsuchs liefern meist keino Anhaltspunkto fiir 
dio Briichigkeit des Stahldrahtes. Der Yerfasser zeigt,

daB nur die SchLagbiegcprobe an eingekerbten Driihten 
imstande ist, dio Briichigkeit von Driihten einwandfrci 
nachzuweisen. Wcgen der oft geringen Dicko der Driihte 
ist es zweckmiiBig, dieselben in besondero Hiilsen ent- 
sprechend der Abb. 1 einzuspannon. Nioht eingekerbte 
Driihte geben bei dieser Prufungsmethodo koin Bild der 
Bruchiskeit.

C. F r ć m o n t ,  Paris, berichtete weiter iiber ein 
Neues Priifungsverfahren fiir FluBeisenróhren.

Die statische Prufung (Zugversuch, Ausbreite-, 
Bioge-, Druckversuch usw.) gib t keinen Anhalt iiber den 
W iderstand von Rohren gegen djTnamischc Beanspruchung. 
Dio mikroskopischo Untersuehung ist sehr wertvoll, da 
sie schon bei geringen VcrgroBerungen AufschluB iiber die 
im Metali enthaltenen Vcrunreinigungen gibt, dio nicht 
allein die Sprodigkeit des Metalles erhohen konnen, 
sondern auch blasenformige Anfressungen Terursacheu, 
insbesondere wenn das Metali sich in Beruhrung m it mehr 
oder weniger oxydierenden Stoffen, wie beispielsweiso 
Speisowasser, befindet; FluBeisen, das solcho Verunreini- 
gungen enthalt, darf daher zur Herstellung yersehiedener 
Kesselteile, von Sammelrohren, Sicderohren usw. nicht 
benutzt werden. Befinden sich dio Verunreinigungen 
naho aneinander und naho an der Oberflache des Sletalles, 
so ergeben sich nach einiger Zeit gangformigc Anfressungen, 
wie der Yerfasser an einem Beispiele zeigt. Bei der Unter- 
suehung eines Stahlrohres verfiihrt der Verfasser in folgen- 
der Weise: An jedem Ende des Stahlrohres wird ein Ring 
von 8 mm Hóhe entnommen, der zunlichst makroskopisch 
auf Yerunreinigungen, sodann bei Yorhandensein einer

10
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SchwciBnaht auf die Art derselben untersucht wird. Nach 
dieser ersten Untersuehung wird jeder ais gu t befundene 
Ring abgeplattet und Doppelprobestiibe, U- oder hufeisen- 
formig, kalt abgetrennt. Der etwa 35 mm lange Doppel- 
probestab wird an beiden Schenkeln des U durch einen 

. Sageschnitt von 1 mm Breite und 1 mm Ticfe eingekerbt 
und der Sehlagprobe unterworfen. Die zum Bruch auf- 
gewandto Arbeit darf bcispielsweise nicht geringer sein 
ais 10 m kg/qcm  der urspriinglichen Bruchfliichc.

F. N. S p e lle rh iil t in  der Besprechung die Fremontsche 
lle thode fur geeignet, UnregelmaBigkeiten aufzudecken, 
zur Kontrolle jod es einzclnen Rohres aber seheint sic ihm 
zu teuer und zcitraubend zu sein. Die in den Vereinigten 
Staaten ilbliche Priifungsmethode habe sich ais zuver- 
liissig erwiesen. Frem ont scheine in bezug auf iiberlappt 
gcschweiBte Rohre recht pessimistiscli zu sein. Jeden- 
falls hatten  sich in den Yereinigten Staaten iiberlappt 
gcschweiBte Rohre dort bewiihrt, wo man in andern 
Landem  nalitlose angewendet hatte . Speller fiihrt diese 
Tatsache auf die in den Vereinigten Staaten ilbliche 
Priifung der Rohre unter hydraulischem Druek zurilek. 
Endlioh ist nach Speller nicht so sehr dic GroBe, sondern 
eher die Qualit;it der Ueberlappung von Bedeutung.

Die Bruchfestigkeit zylindrischer Róhren
ha tte  M. M a la v a l zum Gegenstand seiner Untersuchungen 

. gemaclit.
An die Ansehauung anknttpfend, daB bei zusammen- 

gesetzter Beanspruchung die Elastizitiitsziffer bei gleiclier 
Dchnung in einem Raum teil wie bei dcm linearen Zug- 
vcrsuch crreielit werde, gibt Yerfasser eine Versuclis- 
anordnung zur Nachpriifung dieses Satzes bei einem in 
Richtung seiner Achse auf Zug und partiell auf dic Breit- 
seite durch Druek beanspruehtcn Flaehcisenstabes und 
dehnt weiter dic Versucho auf Nachpriifung des Satzes 
aus, daB nach Erreichung der Elastizitiitsziffer im ge- 
driiekten Teil des Stabes letztere infolgo Kalthiirtung 
bei Vermehrung des achsialen Zugcs ihren W ert so iindert, 
daB die zum Vergleich dienende elastisehe Dehnung bei 
linearer Beanspruchung der unter gleichzeitiger W irkung 
der Kriifte entstandenen Eormiindcrung gleich sein wiirde. 
Der quantitativen Spannungsermittlung fiir eiti durch 
inneren Uebcrdruclc blcibenden Deformationen unter- 
worfenes, zylindrisches Rolir dienen folgende Gruudlagen:

Ein von zwei parallolen Querschnitten und zwei 
konzentrischen Zylindcrfliichen vom Radius r und r +  dr 
begrenzter Streifen wird durch normalen Diuck p  belastet, 
der mit dem tangcntialcn Zug T durch eine bekannte 
Gleichgewichtsbędingung verknilpft ist. Bei eintretender 
Eormveriinderung wird fiir die Elastizitiitsziffer E der 
(innerhalb der Proportionalitatsgrenze bekannte) Aus- 
druck fiir dio der gróBten Dehnung cntsprechendc (ideello 
Haupt-) Spannung in  Anwendung gebraeht, wobei die 
Poissonsche Konstanto mit */3 eingefiihrt wird, also:

E =  T +  wenn T >  p„

E  =  3 +  p  p >  T

Zur Einfiihrung von E ais Fimktion der Formveranderung 
werden Diagramme von Zug- und Druckversuchcn benutzt, 
welche die auf dic Einheit des deformierten Querschnittes 
bczogene Spannung ais Funktion der Dehnung darstellen, 
wobei fiir die Formveranderuugen unveranderter Inhalt 
der Quersehnittsfliiche vorausgesetzt wird. Yerfasser gc- 
langt hierdurch zu folgenden Ergebnisscn: Nach der 
elastischen Dehnung tr it t  zuniiehst eine Periode partieller 
H artung auf, so daB die Fascrn, m it den innersten bc- 
ginnend, allmahlich bleibende Formveriinderungen an- 
nehmen, und nach E ntlastungdie auBeren Fasern gespannt 
bleiben, wodureh der Zustand des Rohres von selbst dem 
eines aus einer Reihe umfassender Hohlzylinder herge- 
stellten Rohres vergleichbar wird, bei dem jeder nach 
auBen folgende Zylinder m it Hilfe von Wiirmewirknngen 
in bekannter Weise in Anfangsspannung rersetz t ist.
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Diese „halbelastische“ Periode crreicht ihr Ende, sobald 
die aufiere Faser bleibende Formyeranderung crfiihrt, 
und cs folgt hierauf eine Periode aHgemeiner Kalthiirtung, 
wobei die Erhohung des inneren Ueberdruckes eine w'eitere 
H artung in allen Fascrn bewirkt. Bei iiblichem Materiał 
und gew-isser Dieke wird fiir die Fascrn innen Druek, 
auBen Zug erm ittelt, und bei groBerer Zahigkeit fur Zu- 
sammendriickung ais fur Dehnung wird hierdurch er- 
liiutert, daB die inneren Fasern sehr erhcbliche Form- 
iinderungen erfahren konnen. Fiir dic Konstruktion der 
Geschiitzo wird der praktisehe ScliluB gezogen, daB bei 
Zulassung bleibender Formiinderungen dio Herstellung 
von Geschiitzeu von bedeutend groISerer Festigkeit und 
W irtschaftlichkeit ais bisher ermoglicht wird.

Dr. P. H. D u d le y , New York Gity, berichtete iiber 
Erprobung von Schienen auf Dehnung und Zahigkeit.*

Die besprochenen Dchnungs- und ZiihigkeitsprobeH 
m it Stahbchienen wurden wahrend der Erzeugung der 
Schienen im  Walzwerk auf der Schlagprobenmaschine 
vorgenommen. Ais Yersuchsmaterial dienten 1,2 bis 1,5 m 
lango Stucke vom Ende der Schienen, dic allo drei bis vicr 
Stunden, nachdem dic Blócke einer Charge gegossen 
worden waren, crprobt wurden. Die Zahigkeit wurde auf 
folgende Weise erm ittelt: Man brachte auf der Schicnc 
eine Teilung an, und die mit einem biegsamen Stahlband 
gemessenen Langenanderungen (Dehnungfen) ergaben das 
angenommene MaB fiir dio Ziihigkeit des fertig gewalzten 
Stahles, das maBgcbend fiir dio Erzeugung d e - wcitcren 
Chargen dessclbcn Tages war. Dem Berichto ist ein um- 
fangreiches Zahlcnmaterial beigegeben. Seit der An
wendung dieser Probe war bei allen in Frage steheuden 
W erken eine entschiedene Verbesserung des erreichten 
Ziihigkeitsgrades zu verzeichnen, verbunden mit grofit- 
moglichcr Gleichformigkeit, HomogenitSt. Der Verfasser 
ver\veist zum Sclilusse auf die Bedeutung der Ausseheidung 
von desosydierenden Bestandtcilcn und Unreinigkeiten 
aus dcm Mctallbade zwecks Gewiihrleistung eines honio- 
genen Materials. Vor allen Dingen ist zur Entfernung der 
genannten Korper Zeit erforderlich.

(l-'ortsctzuiig folgt.)

8. Internationaler KongreO fiir angewandte  
C h e m ie .

New'York, 4. bis 13. September 1912.
(F ortsetzung  yon S eite  31.)

N. L. M a cG allu m  wcist in oiner Arbeit iiber eine 
Neuerung im Martinwerksbetriebe 

auf die Schwierigkciten hin, die sich beim YcrgieBcn 
schwercr Chargen ergeben. und m acht den in Deutschland 
schon bekannten Yorschlag, durch eine geteiltc Rinna 
in zwei Pfannen abzustechen. W ir werden auf diese 
A rbeit-an anderer Stelle noeh zuriickkommcu.

Der Aufsatz von R. B. C a rn a h a n  jr., 
neue Bestrebungen und Ergebnisse im Martinwerksbetriebe. 
liegt nur im Auszug vor. Es wird darauf hingewiesen, daC 
die M artinworke der Vcreinigten Staaten in den drei letzten 
Jahren hauptsaehlich auf chemischcm und metallurgi- 
sehem Oebieto Fortschritte  zu verzeichnen hiitten, wahrend 
der konstruktiven Ausbildung wenig Beachtung geschenkt 
worden sei. Die Entwieklung soi gekenrizeichnet durch 
dio Yerbesserung der Schienenqualitiit, dio Herstellung 
von Spezialstiihlen und dio Erzeugung reinen Eisens. Es 
sei zu erwarten, daB dic amcrikanische Industrie  in dem 
Bcstreben, die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung 
auf dic Praxis anzuwenden, in wonigen Jahren  Europa 
ebenbiirtig sein werde.

O. S im m e rs b a e h  berichteto iiber die 
Beheizung von Martinofen mit Koksofengas.

Seine Ausfiihrungen deckten sich im wesentlichen 
m it dem auf der Hauptversam m lung des Vereins dcutscher

* YgL St. u. E. 1912, 25. Jan ., S. 108-
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Eiscnhilttenleute 1911 in Breslau gehaltenen Vortrag, 
auf den hier venviesen sei.* Der Gcgenstand begegnete 
einem lebhaften Interesse der amerikanischen Huttenleutc, 
welches in der augenblicklichen Umwalznng der Gas- 
industrio seine Erkliirung findet.**

R. A m b e rg  zieht in einer Arbeit:

Die Aufgabe der Schlacke bei der elektrischen Stahl- 
herstellung

Vergleiche zwischen dem Martinofcn und elektrischen Oefon 
yersohiedener B auart und fah rt seino sehon frtther in 
dieser Zoitschrift ausgesprochencn Gedanken woiter aus.f 
In  einem Stahiofen sind wcnigstens vier Phasen yorhanden, 
Metali und Schlacke ais flllssigc Phasen, dio Atmosphiiro 
und ein oder mehrero feste Phasen in der Zustcllung. 
Unter der Annalime, daB Metali und Schlacke nicht misch- 
bar sind, konnen sich homogenc Reaktioncn in jeder Phaso 
ohne Stiirung der anderen abspielen, welche dem Massen- 
wirkungsgesetz uńterliogcn. Treten aber Bestandteilc 
der einen Phase in dio andero Uber, so haben wir os mit 
einer heterogenen Reaktion zu tun, welche uinso schnollor 
veriiiuft, je diinnflilssiger die Schlacke und je groBer dio 
Bcr&hrungsflache ist.

Dio Vorgiinge in e in e m c lo k tr iso h e n  O fonhaben wir 
uns folgcndermaBen vorzustellen: Biiiigo Stromkoston 
yorausgesotzt, wird zunachst Roheisen und Schrott ein- 
gesehmolzcn. Im  Lichtbogenofen bildet sich bei basischcr 
Auskleidung eine Schlacke aus lia lk , Kieselsuure und 
Eiscnoxvd (Erz, W aizsinter oder dergl.), und die Oxy- 
dation der Fremdkorper beginnt in Form verschiedencr 
heterogener Reaktionen. Wiihrcnd nun im Martinofcn 
ein unbcgrenzter Sauerstoffvorrat in der l-uft yorhanden 
ist, soli in dem elektrischen Ofen der Sauerstoff aus- 
sehlieJilich in festcr Form zugefdhrt werden. Nachdcrn 
das in der Schlacke geloste Eisenoxyd zu Oxvdul reduziert 
ist, w irkt es zum Teil auf dio ruichstliegendon Metall- 
teilchen, zum Teil lost os sich in dem Metallbade. Dio 
Uinsetzungen yerlaufen ahnlieh wio im Martinofcn, 
jedoch mit groBerer Geschwindigkeit, da  hohere Tempc- 
raturon und eino starkero Konzontration des Eisenoxyduls 
moglich sind. Lichtbogen- und Induktionsofcn weisen 
in diesem Zeitraum einen Unterschied in der Arbeitsweisc 
auf. Die Entphosphorung geht am schnellsten vor sich 
bei einer Tem peratur, die wenig unter dem Schmelzpunkte 
weichen Eisens liegt, und ist deshalb in der kaltercn 
Schlacke des Induktionsofcns schneller beendigt ais unter 
dem Lichtl)Ogen. Praktische Bedeutung ha t dieser Unter
schied aber nicht, da man bestrebt ist, derartige Prozesso 
noch im -Martinofcn auszufiihrcn und dem clcktrischen 
Ofen nur diejcnigcn Arbeiten zu Uberweiscn, welche 
anderswo unmoglioh sind.

In dcm R o d u k tio n s p ro z e B  ist der elektrische 
Ofen allen nicht elektrischen Oefen Oberlegeń. Ais Haupt- 
reduktionsmittel dient Kohlenstoff, der in der homo- 
genen Metallphasc schneller wirkt ais bei den heterogenen 
Sehlackenreaktionen. W enn dann dic in beiden Phasen 
loslichcn Vcrbindungen aus dcm Metali entfernt sind, 
so kann eine Diffussion dersolben aus der Schlacke in das 
Metali erfolgen, eine Erscheinung, dic wir boi der Rilck- 
phosphorung beobachten. Nach den Patenten von Hum bert 
ist es in elektrischen Oefen moglich, diese Rtlckplios- 
phorung zu yermeiden, und durch Zusatz von Kohlcn- 
stoff zur Schlacke in reduzierender Atmosphiiro einc lioch 
endothermischc Vcrbindung Ca3P , zu bildon, aus welcher 
der Phosphor nicht in den Stahl ubergoht. Der Vortcil 
der reduzierenden Atmosphiiro und des geringen Partial-

* St. u. E. 1911, 7. Dez., S. 1993.
ł * Bei der bedcnklichen Abnahmo des Naturgascs im 

Pittsburgcr Bezirk sind dic dortigen Hattenwerke ge- 
zwungen, neuc Heizmittel heranzuziehen, tind es erschcint 
nicht ausgesehlossen, daB das Koksofcngas neben dem 
Genoratorgas berufen ist, an dic Stello des Naturgascs 
zu treten. Der Berichterstattcr.

t  St. u. E. 1909, 3. Febr., S. 170.

druckes von Sauerstoff zeigt sich darin, daB es leicht ist, aus 
beiden Phasen den Sauerstoff bis auf goringo Resto zu 
entfernen und den Gehalt der Schlacke an Eisenoxydul 
auf 0,5 bis 1 %  heruutcrzudrQcken.

BezOglich der E n ts c h w 'e fe lu n g  ist Verfasscr der 
Ansicht, daB auBer der Yerbrennung des Schwefels noch 
einc weitero Entschwefelung in der Reduktionspcriode 
vor sich geke.*

Wescntlich fiir die DurohfUhrung der genannten 
Reaktionen ist dio starko Basizitiit dor Schlacke, welche 
nur bei der hohen Temjjcratur des olektrischcn Ofens 
moglich ist. Dio Zerlegung der Silikate und Aluminate 
von Eisen, Mangan, Nickcl, Chrom usw. durch die stiirkerc 
Basc, das Kalziumoxyd, kann im Martinofcn nur in be- 
sohriinktom MaBo duichgofUhrt werdoh, da die Schlackc 
bei einem Gehalt von 55 %  Kalk zu ziihflilssig wtirdc und 
auch die freiwerdenden Oxvdo (Fel), MnO usw.) keine ge- 
eigneten Reduktionsm ittcl fiindon. Im  Lichtbogen-Ofen 
Ubcrnimmt der Kohlenstoff, im Induktionsofcn das Sili- 
zium dio Rolle des Rcduktionsmittels, und auf dieso Weise 
ist es moglich, sowohl Eisen ais auch Mangan, Chrom, 
Wolfram, Vanadium fast yollstiindig aus der Schlacke 
in das Metali ubcrzufOhrcn.

Ycrfasser woist auf die Notwcndigkeit hin, zur Kr- 
kliirung aller Reaktionen dio Schmelztemperaturcn der 
cinzelnen Verbindungcn und dio Schmelzdigramme der 
yerschiodoncn in Frage kommonden Systemo zu bestimmen, 
und gibt an H and einiger Analj’scn Ausblickc auf dio An- 
wendung derartiger Untersuchungcn.

Dio VorzUgo des eloktrischcn Ofens liegen aber nicht 
nur auf chomischem Gebictc, auch die rein mechanische 
Entmi8chung von Metali und Schlackc geht boi dor 
hoheren Tem peratur des Ofens und der Moglichkeit, das 
gefrischto Materiał in der reduzierenden Atmosphare 
liinger abstehon zu lassen, besser und leichter vor sieb.

Trotzdcm istcs infolge der geringen Masse der im Metali- 
bado enthaltenen Schlaćkentcilchen noch nicht gelungen, 
letztore yollkommcn zu entfernen, was durch dio mikro- 
skopische Bcstimmung von Schlacke bis tief in den Błock 
hinein nachgcwiescn ist. In  einem kurzeń SchluBwort 
ist auf die Arbcitsweise des sauer zugestelltcn elektrischen 
Ofens hingewiesen.

In Abwesenheit von A. E. G re en c  verlas Professoi 
J. W. R ic h a r d s  einen Aufsatz Uber

Elektrische Heizung und die Entfernung des Phosphors aus 
dem Eisen.

Es werden etwa zehn Reaktionen crortert, denen 
Phosphor boi ycrschiedenen Tcmperaturen ausgesetzt 
ist. Dio elektrische Heizung sei das besto Mittcl, um die 
Beziehung zwischen der Oxydation der Fremdkorper 
und der Reduktion des Mctalls zu rcgeln. Der Yortrag 
wird spiiter an anderer Stelle noch genauer bcrlicksich- 
tig t werden.

In  der gemeinsamen Besprechung Ober die beiden 
yorgenannten Arbeiten wcist J . W. R ic h a r d s  auf die 
cingehenden Erortcrungen hin, dio iiber dio Frage der 
SchlackcneinschlUsse auf dem glcichzeitig tagenden Inter- 
nationalcn KongreB fiir die Materialprufung der Technik 
stattfanden. Er empfichlt, den S tahl aus oxydierend 
arbcitendon Oefen in elektrische Oefen abzustechen und 
dort abstchen zu lassen, und gibt auf eine Anfrage von 
R o g e rs  dic Mohrkostcn fur das Abstchen zu 25 bis 50 c 
f. d. t  an.

T a y lo r  schlśigt vor, fiir das Abstchen des Stahlcs 
nach dem Vorbild der Roheisenmischer Stahlmischer zu 
yerwenden.

F r a n k  N. S p e l le r  empfichlt, zur Entmischung das 
Bad in der Pfanno aufzurlihrcn. Bei der National Tubo Co. 
habe man fiir diesen Zweck ursprunglich IIolz yerwendot, 
doch standen jctz t bessere Mittcl zur Verfugung.

S in d in g  L a rs e n  geht kurz auf die Entschwefeluni;
ein.

* Ygl. St. u. E. 1909, 3. Febr,, S. 176.
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Y lu d im irY a k o y lo f f ,  Petersburg, erlśiutert an H and 
yon zahlreichen Photogramm cn, Aetzproben usw. dio 

Verteilung der Verunreinigungen in Flufleisenblocken.
D a dieser Vortrag n icht gedruckt yorlag, so miissen wir 
uns yorbehalten, spater darauf zuriiekzukommen.

(Fortsetzung folgt.)

V er e in  der  M ontan-,  E isen -  und  
M a sch in e n -In d u str ie l le n  in O esterre ich .

Der in der X X X V III. ordentlichen H a u p t y e r 
s a m m iu n g  des Yereins am 21. Dezember 1912 erstattete  
R e c h e n s c h a f t s b o r ic h t  des Aussehusses weist u. a. 
auf dio yon der osterreichischen Regierung durchgefiihrto 
K a r t e l  1 -E n q u e te  hin ; an den die Eisenindustrie be- 
treffenden Verhandlungen war der Verein durch zahl- 
reiche Delegierte yertreten.

Der Bericht geht des weiteren auf Fragen aus dcm 
Gebiete des V e rk e h rs w e s e n s  ein, insbesondero auf 
den Wagenmangel, den Entw urf einer Neuanlago I zum 
internationalen Uebereinkommen tlbcr den Eisenbahn- 
fraohtverkchr, dio Uebelstiindo bei Schleppbahnen, die 
Bezeichnung der Stuckguter m it dom Namen der Be- 
stimmungsstation, dio Nebengcbtihren im GOteryorkohr, 
dio Royision der Łloydtarife und dio Bomtihungcn 
des Aussehusses anlaBlich der Neufassung der Position 
E—-10 (Eisen- und Stahlabfallo) der Gflterklassifikation. 
Ferncr wurdo das Eisenbahnministeriuin yon dom Vcrcin 
ersucht, dio A u s f u h rb o s tro b u n g o n  d e r  o s te r r o ic h i-  
se h e n  G e se h iitz f  a b r ik a t io n  durch eino Abiinderung 
der nach dem Berichte iiberaus drilckenden Tariflage 
ZU fórdern.

Aucli im Berichtsjahre hatto  der Yeroinsausschu (J 
Gelogcnheit, sich m it den durch das A rb e i te r w o h n u n g s -  
g e s e tz  aufgerolltcn Fragen zu beschiiftigen; fiir den 
MiBerfolg des Gesetzes m acht der Bericht ausschlicBlieh 
dioinneren Miingcldes Gesetzes selbst yerantwortlich.

Eino an dio Vcroinsmitglioder gerichteto Umfrago 
betreffend dio Miingcl des Verfahrens bei G e n e h m ig u n g  
g c w c rb l ie h o r  B e tr i e b s a n la g e n  ergab kein genligendos 
Materiał, um m it formulierten Antriigon an dio Regierung 
heranzutroten.

SchlicBiieh befaBt sich der Bericht noch mit den im 
September 1912 vom Handelsministerium erlassencn 
Verordnungen betreffend N o u ro g e lu n g  d o r  S o n n ta g s -  
ru h e  u n d  d e r  A r b o i ts p a u s o n  in gewerbiichen Be
trieben. In  einer yorher oingereichten ausfUhrliclien, 
durch zahlreiche praktische Beispielo erlautcrten Eingabe 
an dio Regierung yertra t der Verein dio Wilnscho der 
seinem Interessenkreise angehorenden Industriezweige 
hinsichtlich der Regelung der Arbcitspausen. Die in einer 
Ende 1910 an das Handelsministerium gerichteton Eingabe 
betroffend dio Royision der Sonntagsruheyorschriften 
yertretenen Forderungen wurden neuerdings auf miind- 
lichem Wogo geltend gemacht. W enn dio Rogiorung sich 
in zahlreichen Punkten  zu Zugcstiindnissen bestimmen lielJ, 
so stellcn doch die beiden Verordnungen, dio im Horbsto
1913 in .K ra f t treten  sollen, in botriebstcehnisohcr und 
wirtschaftlioher Hinsicht Anforderungen, an doren Erfiill- 
barkeit der Bericht ernstlich zweifelt.

Der Entw urf einer Verordnung betroffend Vor- 
schriften zum Schutzo des Lebens und der Gcsundhcit 
der in gowerblichen Unternehmungen beim B e tr ie b o  v o n  
S c h le i f s te in e n  u n d  S e h le if -  o d e r  P o l io rs e h e ib o n  
beschiiftigten Arbeiter yeranlaBtc den VereinsausschuB, 
dio Yereinsmitgliedcr um Vorschliigo zur Verbcsscning 
und Abandorung des Entwurfes zu befragen und dio 
cingegangenen AeuBorungcn der m it der Beratung des 
Entw urfs betrauten Unfallyerhiitungskommission zur 
Verfiigung zu stcllen.

Aus dem ansehlioBendcn Bericht iiber die G o sch iif ts -  
lag e  der osterreichischen Montan-, Eisen- und Maschinen- 
industrio gaben wir an anderer Stelle (S. 87) das Wesent- 
lichsto wieder.

Patentbericht.
D e u ts c h e  P atentanm eldungen .*

30. Dezember 1912.
KI. 19a, K 50 179. Schienenbefestigung fiir Eisen- 

querschwellenoberbau. Fried. K rupp Akt.-Ges., Essen 
a. d. Ruhr.

KI. 31 b, S 36 331. Formmaschino fiir Zahnrader. 
Kareł Sirućek u. Vaclav Podany, Prag.

KI. 49f, D 26 331. Rohrbiegomasohinc. Wilh. Dci- 
wiks, Bielefeld, Rohrteiohstr. 66.

2. Januar 1913.
KI. 10 a, B 68 046. Yerfahren der Vorwiirmung von 

Luft, insbesondero ftir die Beheizung yon Verkokungs- 
ofen. Fa. Franz Brunck, Dortm und.

Kł. 10 a, L 34 585. Regenerativkoksofen m it Zug- 
um kehr und unterhalb der Heizwande parallcl zu diesen 
liegenden Regeneratoren. Eugóno Lecoeq, Brflssel.

KI. 18b, D 27 691. Verfahren und Yorrichtung zur 
HersteEung yon Edelstahl: Zuk. z. Pat. 250 999. Dellwik- 
Fleischcr Wassergas-Gesellschaft m. b. H., F rankfurt a. M.

KI. 31 c, F  33 352. Kernstutze aus einem mehrfach 
rechtwinklig hin und her gebogenen Flachmetall. Paul 
Fuhrm ann, Dortmund, Poststr. 30.

D e u ts c h e  G eb rau chsm u stere in tragun gen .
30. Dezember 1912.

KL 24 a, Nr. 534 827. Feuerungsyorlage fiir Unter- 
windfeuerungeji. Georg Siitterlin, Blankenese, Sehiller- 
straBe 42.

* Die Anmeldungen liegen yon dem angegebonen Tagc 
an wahrend zweier Monato fflr jedermann zur Einsicht und 
Einaprueherhebung im Paten tam te zu B e r l in  aus.

KI. 24a. Nr. 534 828. Fouerungsvorlage fiir Kcsseł- 
feuerungen. Georg Siitterlin, Blankenese, Schiller- 
straBe 42.

KI. 24a, Nr. 534 829. Feuerungsyorlage. Georg 
Siitterlin, Blankenese, Schillerstr. 42.

. KI. 31 a, Nr. 535 225. WindformrUssel odór Wind- 
form. Dango & Dienentlial, Siegon.

KI. 31 a, Nr. 535 484. W endbarer Schmclzofcn fiir 
Roholfeucrung ohne Tiegol zum Schmelzcn von Eisen, 
Temper- und StahlguB. M as Miersch & Co., Schoppen- 
stedt.

KI. 31c, Nr. 534 989. Vorrichtung zum Formen von 
SohneckenflUgeln. Vereinigto Schmirgel- u. Jlaschincn- 
Fabriken, Akt.-Ges., yormals S. Oppcnlieim & Co. und 
Schlesinger & Co., Hannover-Hainholz.

KI. 31c, Nr. 535 474. Sogonanntcr Konigstcin fiir 
StahlgicBereien. W estdeutsche Steinzeug-, Chamottc- u. 
Dinas-Wcrko G. m. b. H ., Iiuskirchen, Rhld.

KI. 31 c, Nr. 535 478. Zweiteilige Gieflform zur H erstel
lung yon Massenartikeln. Fr. K aucrt, Holicnlimburg i. W.

KI. 42 1, Nr. 535 020. Vorrichtung bei Apparaton zur 
Ausfuhrung yon Gasanalysen. Ingeniorsfirma Fritz Egnell, 
Stoclcholm.

KI. 49f, Nr. 534 899. GłUhofen m it Gebliise und ab- 
hebbarem Deckel zum Gliihen von Radrcifcn und Stab- 
eisen. Friedrich Bohnenberger, Gaggenau i. B.

KI. 81e, Nr. 535 460. Tragorgan fiir Hochofen- 
begichtungskubel und andere FordergefaBe, welche m it 
in einen Bund oder Knopf endenden Tragstangen ver- 
sehen sind. Deutsche Masehinenfabrik A. G., Duisburg.

KI. Sie, Nr. 535 461. Tragorgan fiir Hochofen- 
begichtungskubel oder iihnliche FordergefaBe, die m it 
in einen Bund oder Knopf endenden Tragstangen ver- 
sehen sind. Deutsche Masehinenfabrik A. G., Duisburg.
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zufflhrung e und einem oinstellbaron Sieherheitsventil d 
vcrsehen ist. Im Gcgcnsatz zu den bisherigen Yerfahren 
wird nun nicht sofort der hochste Luftdruck auf das 
Metali wirken gelassen, sondern der Druck cntsprccliend 
dor ahnehmenden Dttnnflilssigkeit' des Metalles erst all- 
mahlich gesteigert. Hierdurch wird yermieden, daB das 
GuBmetall zwischen dic Fugen der Formteilo geprefit wird.

KI. 18 c, Nr. 249 644, vom 4. Septembcr 1910. H e r 
m a n n  G a r tn e r  in  D u s s e ld o r f -G e r re s h e im . Gliih- 
o/enzum Blankgluhen ton Mclallgegenstdndcn in indifferenten 
Omen mit konlinuierlichem, durch tor der Einlritts- und 
Austrittsóffnung torgesehene Aufzuge erzieltem Betrieb.

Der m it einer Gltihkammer a und Kuhlkammer b 
yersehene Ofen, boi dem sich dio E intritts- und Aus- 
t r it t3offnung fiir dieso Rilume unterhalb derselben be- 
finden, unterseheidet sich von andern Oefen dieser Art 
dadureh, daB an den śiuBeren Endcn der geradlinig hinter-

durch Seitenwando d und einen heb- und senkbaren 
Deckel e, dor Elektrudon f in groBerer Anzahl triigt, ab- 
geschlossen. Der Zcmcntierungsstoff kann fest, flUssig 
oder gasfórmig sein. Bei Durchleitung des elektrischen 
Stromes entsteht auf der 1’lattenoberseite dio groBtc 
Tem peratur, dio nach unten so weit abnekmon muB, 
daB nur oin AusglUhen dieser Teilo erfolgt.

KI. 24 e, Nr. 249 686, vom 28. April 1911. H e in r ic h  
K o p p o rs  in  E sso n , R u h r .  Yerfahren zum Betriebe 
ton Gaserzeugern mit Beeinflussung der Oberflache der 
Ileschickung durch im  oberen Teile des Gaserzcugers arbcitendc 
Riihrtorrichtungen.

Dio Oberflache des Brennstoffs in dcm Gaserzeuger 
wird dauernd durch einen zweckmiiBig wassergekOhlten 
drehbaren Arm a so gestaltet, wie es fiir einen gleich- 
miiBigen Durchzug der Luft am yorteilhaftesten ist. Durch

D e u ts c h e  Reichspatente .
KI. 31 c, Nr. 249 598, vom 30. Marz 1911. A lb e r t  

C h o r le y  R o g o rso n  u n d  A r th u r  F r e d o r ic k  H a l-  
s t e a d  in  G o r to n , M a n c h e s te r ,  E n g la n d . Verfahren 
zur IIcrstMung ton Metallgufistucken in Formkasten mit 
einem oder mehreren luftdicht terschliefibarcn Einf/iefi- 
kandlen unter Einfuhrung ton Druckluft iiber dcm Metali, 
dereń Druck durch ein einstellbares Sicherheitsventil begrenzt 
werden kann.

Der EinguB a wird nach beendetem GuB duroh eino 
P la tte  b luftdicht abgeschlossen, die mit einer Druckluft-

Die cinseitig zu zcmenticronde P la tte  a wird in dem 
don elektrischen Strom zufiihrendcn Behalter b unten 
und an den Seiten mit einem den Strom loitenden klein- 
kornigen Materiał c, wie z. B. H am atit, umgeben. Die 
zu zementierendo Obcrseite wird gegen die Atmosphiirc

einander yerlaufendcn und mittels Schiebers absperrbaren 
Glilh- und Kuhlkammer Benkrecht nach unten gerichtete, 
unten yerschlieBbare Schiichto und in diesen AufzUge
o und d angebraclit sind. Mittels dieser Aufzuge, dio 
so weit nach unten gefuhrt sind, daB das ausgeglilhto 
Gut yollstandig in diesen m it indifferentem Gas ange- 
fiillten Schachtcn erkalten kann, ohne zu oxydieren, 
wird das Gliihgut in Wagen o von passender GróBo in 
die Gltth- und Kflhlkammer in groBeren Mengen kon- 
tinuierlich ein- und ausgefiihrt.

KI. 18 c, Nr. 249 684, yom 13. Februar 1910. G eorgo  
G o o d w in  in  O t ta w a ,  C a n a d a , u n d  J a m e s  H e n ry  
R e id  in  N e w a rk , V. St. A. Verfahren zum einseitigen 
Zementieren ton Gegenstanden aus Stahl oder Eisen unter 
Benulzuiuj des elektrischen Stromes bei gleichzeitiger Er- 
warmung der tceichbleibenden Teile.

den Arm a wird auch dio Brennstoffzufuhr gercgelt, 
indem er boi jeder Umdrehung einen Schilttkcgel weg- 
łiimmt, der sich vor der Auslaufmiindung des Brennstoff- 
bchiilters b bildet und naturgcmiifi das weitero Nach-
1'utschcn der Kohle hindert.

KI. 24 e, Nr. 249 687,
yom 20. Mai 1911, Zusatz 
zu Nr. 249 6S7. H e in r ic h  
K o p p e rs  in  E s se n , 
R u h r . Vorrichtung zum  
Belriebe ton 6ase,rzeugern 
gemafidem Yerfahrennach 
'Patent 249 686.

GemaB dem Hauptpa- 
ten t h a t sich dio Gestalt 
eines Hohlkegels oder
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Pftrabolciidcs ais am zweekiniiBigsten fur dio Oberfliichc 
des Brennstoffs crwiesen. Um hierbei jedoch zu ver- 
huten, daB der neu hinzugetretene Brennstoff an dem 
sich drehenden Arm der P lanierrorriehtung naeh unten 
ru tseh t und sich in der M ittc anhauft, wird dem oder 
den Arinen a eine nach ruckwiirts gebogene Form  gegeben.

KI. 7 a, Nr. 249718, vom 25. August 1910. $ tp t.“3]ig. 
H e in r ic h  B r in k m a n n  in  D o r tm u n d .  Yorrichtung 
zum Schrdgwalzen nahUoser, konischer Rohre oder zylin- 
drischer Rohre. m it konischer Innenwandung.

Das Atiewalzen der Innenwandung der Kolire ge- 
sehieht in bekannter Weise durch Rollen, die der Erfin- 
dung nach in einem Dorn gelagort sind. Der Dorn a

dieser Uebelstand dadurch behoben, daB dio Durch- 
brechungen a der rotierenden Zylinder b und c mit 
aufw arts stehenden Leisten d versehen werden. Durch 
diese werden Gas- und Waschfltissigkeit durch dio 
Durchbreehungen a  befordert. und auf die gegenuber- 
liegenden nach abw arts geriehteten Pralieisten e der 
feststehenden Zylinder f bzw. g geschleudert.

KI. 12 e, Nr. 250 442, vom 21. Ju li 1909. A u g u s t 
S to l tc  in  Z w e ib r ttc k e n . Rotierender Gaswascher mit 
zwei einander gegenuberliegenden Gaszujuhrungen und 
einem zwischen zwei Wasehtrommeln wirkenden Yentilator.

Der Gaswascher m it zwei einander gegenuberliegenden 
Gasztifilhrungen a  und einem zwischen zwei W asehtrom-

ist m it zur Dornachse geneigten Langsnuten b ver- 
sehen, in welchen die Rollen o verschiebbar gelagert 
sind und bei dem Yorschieben des Dornes m it dem W alzgut 
durch Druckstangen d in bestim m ter Lage zu den die 
AuBensoite des Werksttiekes o bearboitenden Scliriig- 
walzen gehalten werden.

KI. 18 b, Nr. 249 859. vom 17. Jan u ar 1911; Zusatz 
zu S r . 247 365; vgl. St. u. E. 1912, S. 1884. H a n s  

C h r i s t ia n  H a n s e n  in 
B e r lin .  Verjahren zum Be- 
triebe von rotierenden Herd- 
jlammófen.

Der rotierendo Herdflamm- 
ofen gemiiB dem H aupt- 
paten t wird, naehdem er be- 
schickt ist, in schnelle Ro- 
ta tion  rersetz t, wobei sich 
das Eisen durcli die Zentri- 
fugalkraft an den Wiinden 
verteilt und durch die Gas- 
flamme auf die notige Tem 
peratur gobracht wird. Die 
R otation wird dann so weit 
ermiiBigt, daB die Badtiefe 
auf etw a 1 m steigt. Es 
werden dann ein oder mehrere 
Rohre a in das Metallbad 
eingeftllirt und Luft und 
erforderlichenfalls auch Erz 
m das Bad hineingetrieben. 
Is t das Eiscn in der H aupt- 
sache gefriseht, so werden 

die Rohre a  heraus gezogen, die R otation wieder ge- 
steigert und die woitere Raffination des Eisens nach dem 
Herdofenverfahren yollzogen.

KI. 12 e, Nr. 250 297, vom 30. Septem ber 1909. 
H a n s  E d u a r d  T h e is e n  in  J l i in c h e n . Desintegrator- 
artige Yorrkhtung zum Reinigen, Kiihlen und Mischen 
von Gasen mit konzentrisch ineinander angeordneten durch- 
brocMnen Zylindern.

Ea ha t sich ergeben, daB in Apparaten m it kon
zentrisch ineinander angeordneten, teils rotierenden, teils 

stillstehenden durclibrochenen 
Zylindern der Durchgang von 
Gas und Waschfltissigkeit bei 
hoher Tourenzahl auf ein Mini
mum beschrankt wird, selbst 
wenn separate Fiiigel fiir den 
Transport des Gases vorgesehen 
sind. GemaB der Erfindung wird

meln b wirkenden Ventilator e unterscheidet sich von 
anderen dieser Art dadurch, daB durch einen die Wasch- 
tromm eln b konzentrisch umgebenden Mantel d  ring- 
formige Leitungen geschaffen werden. Diese gestatten 
sowohl den Gasen ais auch dem Wasser eine Bewegung 
parallel zur Achso der W asehtrommeln und liings der- 
selben in die Flfigelriiume des Ventilators e. Hierduroh 
wird das Gas auf seinem Wege zu dem Yentilator stets 
von einer ringformigen Fliissigkeitssehicht umgeben, die 
sich bis in dio Flugclzwischenraume fortsetzt und hier 
durch dio durch den Ventilator nach auBcn getriebenon 
Gase durehbrochen wird.

KI. 31 b, Nr. 250276, vom
19. Jan u a r 1911. J a k o b  
B o h m e r  in  A s c h a f fe n -  
b u rg . A n  auf Schienen lau- 
fendem Gehange fahrbarer 
Gegen prefldeckel fu r Form- 
maschinen.

Zwischen dem auf Schienen 
laufenden Gehange a und 
dem GcgenpreBdeckel b ist 
ein Druckexzenter o einge- 
sehaltet. ZweckmaBig wird 
das Gehange aus mehreren 
verlanger- und verkflrzbaren 
Teilen hergestellt, um die 
D ruckplatte b entsprechend 
der verschiedenen Hohe der 
Form kasten richtig einstellen 
zu konnen.

KI. 12 e, Nr. 250 298, vom 30. Septem ber 1909, Zusatz 
zu Nr. 250 297; vgl. obiges Paten t. H a n s  E d u a r d  
T h e is e n  in  M iin- 
e h en . Desintegrator- 
artige Yorrichlung zum  
Reinigen, Kiihlen und 
Mischen von Gasen.

An Stello der mit 
Durchbreehungen ver- 
sehenen Zylinderman- 
tc l werden Kegelmśin- 
tel benutzt, wobei dio 
rotierenden, durchbro- 
chenen Mantel a und 
b m it aufwartsgebo- 
genen Leisten c, dic 
feststehenden, durchbrochenen Miintel d und e m it naoh 
abw arts gebogenen Leisten f versehen sind.
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KI. 18 b. Nr. 249 860, voni 11. Eebruar 1911, Zusatz 
/.u Xr. 247 365; vgl. St. u. E. 1912, S. 1884. H a n s  
C h r is t ia n  H a n sc n  in B e rlin . Betriebsverfahrc)i fiir 
um eine senkrechte Achsc rotierende Hcrdflammófen.

Das Verfalxren wird so geleitot, daB die Hauptmasse 
der fallenden Sehlacken auf einem zwisehen dcm Rotier-

ofen a und den Luft- und Gasgeneratoren b und c an- 
geordneton Vorherdo d erzeugt wird, der durch die Abhitzo 
des Koticrofens beheizt wird. Auf dem Herdo d soli haupt- 
sachlich dio Entphosphorung des Eisens yorgenommen 
worden. Die gebildeto Phosphatschlacke wird sodann 
entfcrnt und das yorgcfrischte Eisen durch den Abstich e 
und den Einlauf f in don Rotierofen a tibergcflihrt, wo- 
sclbst dio Kohlenstoffabscheidung im wesentliolien olino 
Schlackenbildung crfolgt.

KI. 10 a, Nr. 249 905, vom 22. Dezember 1911. A d o lf
S c h ro e d e r  in  B o ch u m . Turkabelutindc fu r Koksófen

u. dgl., welche die 
Koksofeniur zu- 

nachst senkrecht mul 
— . dann in schrdg auf- 

steigender Biclitung 
anhebt.

Das Anheben der Turon cr
folgt vermittcls einer Seil- oder 
Kcttentrom m el a  mit wachsen- 
dem Durchmesser. Dieso lost mit 
ihrem kleinsten Durchmesser dio 
Tur b von ihrem Sitz und zieht 
sie dann mit stnndig 
wachsendem Durch - 
messer unter gleich- 
zeitiger Seitenyer- 
schiebung schriig 
auf war ts. SchlieB
lich wird sie auf 
dcm gleichbleiben- 
den groBtcn Trom- 

meldurchmcsser 
weiter in der Senk- 
rechtcn angehoben.

KI. 10 a. Nr. 250 030, vom 10. August
1911. H e in r ic h  K o p p e r s  in  E s se n ,
R u h r . Koksofentur mit dic feuerfeste 
Aunkleidung umschlief3endem, eiaerntąn Bah- 
men und schmiedeisemer Bemhrung.

Der guBeiserne Rahmen a der Koks- 
ofenttlr ist in bestimmten Abstanden mit 
Dehnschlitzen b versehen, welche seine 
AuBenkanto bis zu einer gewissen Tiefe 
durchsetzcn. Die sehmiedciserno Beweh- 
rung c ist so wcit von der Vorderkante des 
Ttlrrahmens zurilckgesctzt, daB sie die 
inneren Endcn der Dehnschlitzc tiberdeekt

und so deren EinrciBcn vcr- 
hiltet, selbst aber vor dem 
Yerbrennen geschiitzt ist.

KI. 7 a, Nr. 250192, vom 
15.August 1909. D e u ts c h e  
M a s c h in o n fa b r ik ,  A. G., 
in Duisburg. Yorrichiung 
zum zwangldufig mit der Ver- 
stdlung der Druekspindel 
bewirkten Jleben und Senken 
der Oberwalze.

Die Oberwalze a wird 
yon einer von der Druek
spindel b gesonderten Spin- 
del c unter Vermitthfng von 
Zugstangen i! getragen, die 
m it der Druekspindel nur 
auf Drehung gekuppelt ist 
und sich auf das Walz- 
gerflst abstlitzt, so daB die 
Druekspindel durch das Ge- 
wicht der Oberwalzo nicht 
belastct ist.

KI. 50 c. Nr. 250 177. 
vom (>. Juni 1909. G u to - 
h o f f n u n g s h f l t to ,  A k t ie n y e r e in  fiir  B e rg b a u  u n d  
H i l t t e n b e t r io b  in  O b e rh a u s e n , R h e in la n d . 1 Valz- 
werk fiir Sand, Kohle, Koka und aonstigea Maldgut.

Das Walzwerk besteht aus zwei oder mehr Walzen
a, b, c, dic nach Art eines Duo-, Trio- usw. Walzwcrkcs 
Obcreinander angeordnet 
sind. Dio untcrc Walze
ist festgelagert, dio (ibrigen 0_____
hingegen sind in cinarmi- 
gen Hebeln d gelagert, die 0 /  ■
um festc oder bowegliehe 
Punkte schwingen. Da
durch, daB die Walzen sich 
yoneinander abheben kon
nen, ist das Uebcrschreitcn 
eines maximalen Kraftbedarfs ausgeschlossen und der 
Durchgang yon EisenstUcken u. dgl. ohne Gefiihrdung 
fiir das Walzwerk.

KI. 21 h, Nr. 250 270.
vom 13. Mai 1909. R u d o lf  
S e h n a b e l  in  B e r lin . Ver- 
fahren zur Erzeugung hoher 
Temperaturen durch elektri- 
sche Ueberhitzung ton  Flam- 
mcn.

Die yerbrennenden Gaso 
werden von einem Hoch- 
spannungslichtbogen durch- 
setzt. ZweckmiŁBig geschieht 
dics in der Weise, daB die 
in dem Raum a erzeugten 
Flammcn einen schmalen 
Ringraum b passieren, durch 
den ein elektrischer Strom 
yon hoher Spannung hin- 
durchgeleitet wird. DioFlam- 
men bewirken hierbei eine 
Herabsetzung des Durch- 
gangswiderstandes fiir den 
elektrischen Strom, durch 
dessen Lichtbogcn sio stark 
tiberhitzt werden.

KI. 18 b, Nr. 250 891. vom 18. Januar 1910. L o u is  
W eiB in B e rlin . Verfahren zur Herstellung von Eisen- 
oder MetaUegierungen.

Gegenstand des osterrcichischen Patcntes 53 221; 
ygL St. u. E. 1912, S. 1545.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vierteljahres-Marktbericht. (Oktober, November, Dezember 1912.)

1. RHEINLAN D-W ESTFALEN. —  So crnst dic 
Beriehtszeit in politischer Beziehung auch gcwescn ist, 
so wurde die Montanindustrio dadureh im groBen und 
ganzen doch kaum berOhrt; ihrc Lago blicb eine gute und, 
abgcsehcn von wenigcn Zweigon der Kleinindustrie, dio 
groBen Absatz nacli don B alkanstaatcn in ruhigcn Zcitcn 
finden, war die Bcschaftigung oino starkę und gleich- 
miiBigo, woran auch die Verteuerung des Geldcs gegcn 
SchluB des Yiertcljahres nichts zu śindern ycrmochte. 
Neben starkcm  Bcdarf des inliindischen Marktcs machtc 
sich fortgesetzt gute Nachfrago vom Auslande geltend, 
und der Auftragsbestand zu Endc des Kalonderjahres 
dttrfto durchwcg weitere gute Bcschaftigung fiir eine Rciho 
von Monaten sichern, zumal noch yielfaeh (iber zu aus- 
gedehnte Licferfriston geklagt wurde. Im  ilbrigcn war 
fur die Bcrichtszeit eine unerhorto Yerkehrsstorung auf 
den Eisenbahnen bezeiehnend, wio wir sie in diesem Cm- 
fangę noch nicht crlebt haben.

Dio Nachfrago sowohl fiir K o h le n  wio fiir K o k s  
war scit dem Oktober glanzend und auch Endo Dezember 
noch sehr dringend. Lcider konnte der Bergbau dieso 
gilnstige Lago infolgo der Verkchrsstorung nur zum 
Teil ausnutzen, wodurch den Zcchen und ihren Arbeitern 
groBcr Schaden erwuchs. Im  Monat Dezember ha t sich 
die W agcngestellung doch wesentlich gebessert, wcnnglcieh 
der Wagenmangel noch nicht yollstiindig bcscitigt war. 
In  Ammoniak ha t die schlcchte W itterung den Absatz 
otwas beeintrachtigt, so daB die Werke melir ais erw artet 
auf Lager nehmen muBten. Es ist aber so yiel yerkauft 
worden, daB das ErUlijahr 1913 jedenfalls ein lebliaftcs 
VorsandgoBchaft bringen wird. In  Tecr und Benzolen 
wurde die Herstellung yon dem Verbrauch g la tt iiber 
nom men.

Bei hohen Sccfraehten bliob der E r z m a r k t  im 
Oktober sehr fest. Im  Laufe des Monats Noycmber war 
ein allmiihliches Eallen der Erachton zu yerzeichnen. 
Dic hierdurch bedingto Abschwiichung dc3 Erzm arktes 
kam verstark t in der zwei ten Hiilfto Dezember zur Gel- 
tung, da oin andauernd weiteres Zuriickgehen der Sce- 
frachten zu bcobachton war.

Auf den Gruben im Siegerlande war der Abruf im 
letzten Jaliresyiertel iiuBorst lcbhaft, indossen wurde er 
durch den auBerordentlichen Wagenmangcl sehr be- 
eintriichtigt. Die Lieferung nach Oberschlesicn, die ver- 
traglich vom 1. Oktober bis 15. Noycmber ruhte, wurde 
wieder aufgcnommen. Die Abschlttsso fiir das erste Halb- 
jah r 1913 sind reichlich eingegangen, und die ganzo Eor- 
derung fQr diesen Zeitraum ist ycrschlossen. Die Preiso 
erfuhren eine Erhohung fttr die Tonno

bei R o h s p a t .......................... um M 0,60
bei R o s t s p a t ..........................   „ 1 ,0 0
bei Glanz- u. Brauneiscnstcin „  „ 0,00 bis M 1,00.

Tm Nassauischen war der Abruf befriedigend.
Der Abruf in R o h e is e n  war in den Monaten Oktober 

bis Dezember 1912 sehr flott, so daB die Nachfrago nielit 
yoll befriedigt worden konnte. In  S ta b e is c n  war und 
blicb die Bcschaftigung aller WalzenstraBen eine yorzttg- 
licho, und noeh immer wurde in der Eertigindustric iiber 
zu langsame Lieferung Klage gefiihrt. Die Preiso blieben 
fest bis auf einzelne Hiindlerunterbietungcn bei Staats- 
bahnliefcrungen, dio scheinbar rein spekulativer A rt ge- 
wesen sind und bei denen der Wunsch zu billigerem Ein- 
kauf der Vator des Gedankens gcwescn sein diirfte. Jeden
falls sind billigero Angebote der Werke n icht bekannt ge- 
worden, und oin AnlaB zur Preishcrabsetzung lag auch 
um so weniger vor, ais die Werke noch fiir Monate hinaus 
gut beschaftigt bleiben und das Ausland andauernd groBe 
Mengen aus dem Markte nimm t. Das gilt fttr FluBstab-

eisen sowohl ais auch fur SchweiBeisen, welch letzteres 
zu den Verbandspreison willig Abnehmor fand und beim 
SchluB des Berichts noeh findet.

Die D r a h tw a lz s t r a B e n  waren alle gu t beschiiftigt 
und die gegcn Ende der Bcrichtszeit erfolgto Verlangerung 
des Verbandes fttr zunachst scchs Monate gab dem Markte 
erneute Ecstigkeit.

Der G ro b b le c h in a r k t  war andauernd in der besten 
Verfassung, besonders das Ausland tra t  m it bedeutendem 
Bedarf lieryor, und violfach suchto man sich noch fttr das 
erste Jahrcsvicrtel Mengen zu ycrsehaffen, wclcho die Werke 
aber nićht mchr zu iibernehmen ycrmochten. Trotz der 
yorgeschrittcncn Jahreszeit war in derii Einkauf der 
Spezifikationen keine Acndcrung zu yerzeichnen, im 
Gegenteil konnte man feststellen, daB im Monat Dezember 
der Eingang so lebhaft ais jo zuvor gewesen ist. Die Prcise 
haben keinerlei Aufbesscrung erfahren, sind aber auch 
nicht gefallen.

In E c in b le c h e n  hat das Geschiift in den bisherigen 
glinstigen Bahnen angehalten. Auftriigo gingon gut ein, 
und die letzten Preiso wurden ohne Schwicrigkeit erzielt. 
Der Spezifikationscingang ist auch hier ein gleiehblei- 
bender.

In  Q u a l i t i i t s b le o h e n  war ein Nachlasscn der Sjłezili- 
kation zu Beginn des Jahrcsyicrtels zu yerzeichnen; doch 
war im Noycmber und Dezember der Eingang wieder 
besser und am JahressehluB wieder normal. Auch hicr 
sind die Preisc wohl wegen aufgctrctenen neuen Wctt- 
beworbs nicht gestiegen, so daB also dio Rohstoffpreis- 
erhohung von den lioferndon W erken getragen werden muB.

Dor S ta h lw e r k s - Y e r b a n d  sendet uns folgenden 
B ericht:

„Dic Gcschiiftslago in den Erzeugnissen des StaUl- 
werks-Verbandes war auch im letzten Viertel des Jahres 
gut. Der Eormeisenabsatz allerdings ging, wie alljiihrlich, 
entsprechend dem m it der W interjahroszeit eintretenden 
Nachlassen der B autatigkoit ctwas zurttek. Der Gcsamt- 
absatz an Vcrbandserzeugnisscn nach dem Inlande war 
abor trotzdem  in den Monaten September bis Noycmber 
rd. 30 000 t  hoher ais in derselben Zeit des Vorjahrcs. 
Der Auslandsm arkt behaupteto infolgo fortgesetzt guter 
Nachfrago seine bisherigo Aufnahmefiihigkeit bei gc- 
fcstigter Preislage. In  den europaiselien, Eisen erzcugendcn 
liindern  lag durchwcg flotto Bcschaftigung vor, und in 
den Vereinigten Staaten von Amerika war die Nachfrage 
so stark, daB selbst dio Priisidcntcnwahl, die sonst stets 
dio Entwicklung des Geschaftslcbens darnieder zu haltcn 
pflegt, keinen sonderlich merkbaren EinfluB auf die 
dortigo W irtschaftslago austtbto. Dio im Oktober aus- 
brcchcnden kriegerischen Ycrwicklungen auf dem Bałkan 
brachten zwar den Absatz dorthin zum Stillstand, aber 
im groBen und ganzen erfuhr das Geschaft dadureh keino 
EinbuBe, da der Ausfall dahin bei der guten Aufnahme- 
fiihigkeit des heimischen sowohl wie des Weltmarktcs 
ohne Schwicrigkeit ausgeglichen werden konnte. Es ist 
zu erwarten, daB nach Beilegung dor Balkanschwierig- 
keiten das Geschaft im Frtthjahr eine weitere Belebung 
erfahrt. Der Gesamtyersand des Stahlwerks-Yerbandcs 
h ielt sich auf bcachtensworter Hohe und ttbertraf in den 
Monaten September bis Noycmber m it 1 543 317 t  den 
der gleichen Vorjahrszeit um 79 605 t. Dic Preisstcllung 
im letzten Jahresyiertel war dio glcichc wic im yorher- 
gehenden; fttr das erste Vierteljahr 1913 wurden nur die 
lnlandspreisc fttr Formciscn um 2,50 .({ f. d. t  erholit, 
wahrend die Halbzeugpreisc fttr diesen Zeitraum unvcr- 
andert blieben. —  In  H a lb z e u g  hielt die gute Bescliaf- 
tigung der inlandischcnVerbrauchcr bis zum Jahresende an; 
der Abruf war infolgedessen andauernd sehr sta rk  und 
Halbzeug immer noch rccht ltnapp. Nach der Endc No-
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vember crfolgten Aufnahmę des Verkaufs fur das crsto 
Viertcljahr 1913 zu den seitherigen Preisen und Be
dingungen yollzog sich der Auftragscingang fiir diesen 
Zeitraum in iiuBerst flotter Weise. Das Auslandsgeschaft 
lag ebenfalls giinstig, besonders in GroBbritannien, \vo 
sowohl die Stahlwerke ais auch dic Betriebe der Ver- 
braueher sehr gu t beschiiftigt sind. Der Spczifikations- 
cingang war sehr rege, und auch die Balkanwirren (ibten 
bis jetzt keinen wcscntlichen EinfluB auf den Abruf aus. — 
In  schwerem O b e rb a u b e d a r f  war dio Geschiiftslago 
reelit befriedigend und der zurzeit vorhandeno Auftrags- 
bestand erlieblich hoher ais im Dezombcr des Vorjahres. 
J l i t  den meisten deutschen Staatsbalmverwaltungcn 
sind dio neuen Yertrago auf Lieferung von Schienen, 
Schwellen und Kleineisenzeug abgeschlossen. Der von den 
Siichsiscken Staatsbahnen ahgemcldoto geschiitzte Be- 
darf des Jahres 1913 ist etwas niedriger ais der endgiiltigo 
Bcdarf der letzten Jahre, diirfto jedoch duroh den sich 
in der Regcl ergebenden Nachtragsbedarf den des Vor- 
jahres erreichcn. Die fiir dio Preuflischen Staatsbahnen 
bis Endo Marz zu liefernden Oberbaumcngen wurden 
den Werkcn zum groBcn Teil tlberwiesen. Der Auslands- 
m arkt in schwerem Materiał war fortgesetzt sehr be- 
friedigend und brachte eine weitero Anzalil groBcrer 
Gesehafte herein. Die Aussichten auf dem W eltinarkte 
scheincn auch wciterhin gtinstig zu sein, da fortgesetzt 
neue Anfragen an den Markt kommen. In Grubenschićnen 
war der Abruf vom lnlande und Auslande zufricdenstcllend. 
Im  Oktober war das Geschiift, soweit es sich um Neukiiufo 
haudelt, etwas Stiller, dagegen gingen dic neuen AbschlOsso 
m it den inlandischen Zcclien tiber den Bcdarf des niichsten 
Jahres flott ein. In  Rillenschicncn hcrrschto bis Jahrcs- 
«nde andauernd lebhafte Nach frage, sowohl vom Inlando 
wio vom Auslande, und die Rillenscliienenwerko waron 
sta rk  besetzt. — In  E o rm e ise n  vcrlief das Inlands- 
geschiift befriedigend, und der Absatz war hoher ais im 
Vorjahre. Das Formcisengeschiift lag unter dom EinfluB 
der fttr Noubauton weniger gilnstigen Jahreszeit stiller 
und wurde vor allem auch durch die auBerordentlicho 
Geldknappheit etwas gedriickt. Ende Noyember wurde 
die Freigabo des Verkaufs fiir das ersto Vierteljahr 1913 
unter Erhohung des Preiscs um 2,50 M l. d. t  zu den bis- 
herigen Bedingungen gcschlossen. Der Spezifikations- 
-eingang yerlief der Jahreszeit entsprechend zufrieden- 
stcllend. Das Auslandsgeschaft in Triigcrn behielt seine 
bisherigc gttnstige Vcrfassung bei steigender Prcisrichtung 
bei. Auftragscingang und Abruf Waren sehr rego und 
wcsentlich besser ais im Vorjahre; nur das in diesem Jahro 
bisher rccht gute Geschiift nach den Donaulandern und 
dem Bałkan crlitt m it dem Beginn der dortigen poli- 
tisehen Vcrwioklungen eine EinbuBc. Dafur war der 
Absatz nach den tibrigen Ausfuhrlandern durchweg recht 
befriedigend."

Den Versand des Stahlwcrks-Verbandcs in den Mo- 
naten September bis Novembcr 1912 (die Dezcmberzahlcn 
Maren noeh nicht bekannt) haben wir bercits friiher mit- 
gctcilt.*

In  den M a s c h in e n fa b r ik e n  war der Auftragsbe- 
stand in bearbeiteten SchmicdcstUckcn derartig stark, 
ilaB Auftrage zum Teil nur mit einer Lieferzcit von fOnf 
bis sechs Monaten hereingenommen werden konnten. 
Besonders lebhaft war das Geschiift in Schmiedestttcken 
m it England. Das Geschaft in sonstigen Halbfabrikaten, 
wio Walzenstiinder, Schwungrader usw. war ebenfalls 
sehr lebhaft. Die Preisc hierfiir waren jedoch noeh sehr 
schlecht. Der Auftragsbestand in Jlaschinen ist gegen- 
iiber der vorigen Berichtszcit dersclbe geblieben. Die Preise 
fiir Maschinen blieben immer noeh auBerordentlich ge- 
driiekt.

Im  E ise n lio c h -  u n d  B r i ic h c n b a u  dauerte dic Be- 
schiiftigung unvermindert an, und die Wcrke sind noeh 
auf liingere Zeit reichlich mit Auftragcn versehen. Die 
Preise zogen nur langsam an. Das Angcbot an Arbeits-

* Vgl. St. u. E. 1912, 19. Dez., S. 2151.

kraften deckto nicht ganz den B cdarf; viele Wcrke waren 
in der Lagę gewesen, nocli einen groBcrcn Teil von Ar
beitern einzustellcn, wenn sio ihnen zur VerfUgung ge- 
standen hiitten.

Auf dem G u B ro h re n m a rk to  hcrrschto im In- 
und Auslande andauernd eino starko Nachfragc, so daB 
in diesem Betriebszweigo eine rego Tiitigkeit entwickelt 
werden konnte. Endo Dezember haben dio Abrufe etwas 
nachgelasscn, was auf dio kurzeń Tago und das fiir Rohr- 
vcrlegungen ungtlnstigo W etter zurOckzuftihren ist.

Auch in s o n s t ig e n  G u B s tiick e n  bestand rege 
Nach frage.

Dio P re is e  stelltcn sich wio folgt:

M onat
O ktober

M onat
Noveinber

M onat
Dezember

Kohlen und Koks:
f. d. t i.  d . t

: _ — 
f. d . t

JC M Ji
F la m ra k o li le  . . . . 11,50—12,50 11,50-12,50 11,50—12,50
K o k s k o h l e ................. 12.25—13,00 12,25-13,00 12,25— 13,00
I lo c h o f e n k o k s  . . . 15,50—17,5Q 15,50-17,50 15,50 —  17,50
G ie O e re ik o k s  . . . . 18,00—20,00 18,00-20,00 18,00-20,00

Erze:

R o h s p a t  ...................... 12,80 12,80 12,80
G e r i i s t .  S p a te i s e n -  / 18,50 18,50 18,50

s t e i n ......................^ (m it tlerer G rundprcis)
N a s s a u e r  R o te is e n -  

H te in , 5 0 %  Eisen ab 
G r u b o .......................... 14,30— 14,60 14,30—14,60 14,30—14,60

B r ie y -M in e tte *
37-38% Eisen ab Grube 

F rachtbasis Uomćcourt 4,50—4,75 4,50—4,75 4,50-4,75
B ilb a o - E r z  ( la  Kubio) 

(Basis 50% Pe i. Nass.
10 %  S iO , „ ) 

frei Schiff R ułirort . 20,50 20,50 20,50
I a  S a n ta n d e r - E r z  

(Basis 50% Fe i. Nass.
8% SiO , „ ) 

frei Schiff R uhrort . 19,25 19,25 19,25
S U d ru ss . E ise n e rz  

(Basis 60% F e i. Nass.
8% SiO , „ ) 

frei Schiff R uhro rt . 25,00 25,00 25,00
G r iin g e 8 b e rg -E rz  

(Basis 60% Fe i. T r. 
1% P  „  )

frei Schiff R uhrort . 20,50 20,50 20,50
P o t i - E r z

(Basis %  Mn i. Tr. 
11% SiO , „  ) 

cif R o tterdam . . . . 12 d 10*/,—11 d 10 d

Roheisen: D e u t s c h e s  
G ic f le r e ie is e  n Jt A Ji

Preise f  N r j £  ‘ '
76,50—77,50 77,50 77,50
73,50—74,50 74,50 74,50

a b I IU tto ^ n a ^ atl(. _ _ 80,50- 81,50 81,50 81,50
B e s s e m e r  ab HUtte . 80,50—81,50 81,50 81,50
S ie g e r l& n d e r  Q u a li -  

tU ts -P u d d e le is e n  
ab S i e g e n ................. 68,00-69,00 69,00 69,00

S ta h  le i s e n , weiBes, 
m it n ich t Uber 0,1 % 
Phosphor, ab Siegeu 71,00—73,00 72,00—73,00 72.00-73,00

T h o m a a c is e n  m it mln- 
destens 1,5 %  Mangan, 
ab Luzem burp . . . . _

Dasselbe ohne M angan. — — —
S p ie g e le l s e n ,  10 bis 

12 % ab  Siegen . . 81,00- S  2,00 82,00 82,00
E n g l . G ie f le re ie is e n  

N r. I I I ,  frei R uhrort 85,00-88,00 85,00—88,00 85,00—88,00
L u s e m b u r g e r  P u d -  

d e le is e n  ab Luxem- 
b u r g .............................. _

L u x c m b u rg e r  
G ie B e re ie ise n  
N r. I I I  ab  Lusem burg 60,00-62,00 63,00-65,00 63,00—65,00

Gewalztes Eisen:

S tabe isen ,S chw eiB - . 145,00-148,00 145,00-148,00 145,00-148,00
FluB- . . . 123,00-126,00 123,00-126,00 123,00-126,00

T r& g cr, ab  Diedenhofen 
fUr N orddeutscliiand. 115,00 115,00 115,00
fiir SUddeutschland . 118,00 118,00 118,00

K e s s e lb le c h e  . . . . 142,00-145,00 142,00-145,00 142,00-145,00
G r o b b l e c h e ................. 132,00-135,00 132,00-135,00 132,00-135,00'
F e i n b l e c h e ................. 142,50-147,50 142,50-147,50 142,50-147,501

* Nur „tcl-quel“ Yerkiiufe. Dr. B’. Beumer.
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IL  OBERSCHLESIEN. — A llg c m e in e  L ag e . Dio 
in den vorhergehenden Yiertcljahren berichtete Aufwarts- 
bewegung auf allen wirtschaftlichen Gebieten, insbesondere 
auf den Eisenmiirktcn, kam in der Berichtszeit zu einem 
zwar siehtbaren, aber im allgemeinen noch nicht fuhlbar 
gewordenen Stillstand. Der Ausbrueh des BaLkankrieges 
und die dadurch eingetretene politische Spannung 
iiuBerte sich in einer unverkennbaren Zuriickhaltung der 
Gesehaftskreise im AbschluB neuer Kiiufc. Der Arbeits- 
stand der Werke lieB entsprecliend nach, indessen war 
er fur eino gute Beschiiftigung noch Tollstandig aus- 
kommlich, so daB an den Preis en im allgemeinen Ab- 
brockelungen n icht zu yerzeiclmen waren. — Der in der 
ersten Hiilfte des Vierteljahres aufgetretene groBe Wagen- 
mangel h a t der Industrie  viel geschadet.

K o h le n . Forderung und Verladung in Kohlcn waren 
in der Berichtszeit auBerordentlich lebhaft, so daB die 
oberschlesische Kohlenkonrention in der Lage war, dieses 
Mai die gesamte Forderung freizugeben. Die industriellen 
Yerbre ucher im obersehlesischen Industrierevier riefen 
infolgri ihrer guten Beschiiftigung dauenid groBe Mengen 
ab, und der Absatz nach den entfernter gelegenen in- 
landischen und ausliindischen Gebieten, besonders nach 
Oesterreich-Ungam, RuBland und infolge des Bałkan- 
krieges auch nach den Balkanstaaten, war gleichfalls 
recht bedeutend. Die m ittel- und norddcutschen Absatz- 
gebiete, die friiher ihren Kohlenbedarf groBtenteils in 
England cindeckten, zeigtcn sich auch in der Berichtszeit 
erfrculieherwcise aufnahmefahig. Zudem trug der m it 
der kalteren Jahreszcit einsetzende Bedarf an Hausbrand- 
kohlen zur Hebung der Marktlage n icht unwesentlich bei. 
Leider yerhinderte der in den ersten Monatcn des Berichts- 
yierteljahres einsetzende Wagenmangel — in einem Um- 
fange, wie er noch selten zu yerzeiehnen war — die Aus- 
nutzung der Marktlage. Die Kohlcnindustrie tra f er 
naturlich, angcsichts der groBen in Frage kommenden 
Mengen, in erster Linie. Die giinstigcn Wasscryerbiiltnisso 
auf der oberen Oder ycnnochten glueklicherweise den 
Uebelstand ein wenig 7.11 mildem. Der Kohlenyersand 
weist infolge des durch die W eihnachtsfeiertage bedingten 
Forderausfalls und des yorcrwiihnten Wagenmangcls 
dieses Mai im Verhaltnis zum yorhergehenden Yiertel- 
jahre einen kleinen Riickgang auf. Bei entsprechenden 
Verladeycrhiiltnissen ha tte  sich dies n icht nur ycrmciden 
lassen, sondern es ware sogar eine wcsentliche Steigerung 
moglich gewesen. Der Hauptbahnyersand des ober- 
schlosischen Reviers betrug:

im IV. Vicrteljahro 1912 . . . . . .  8320710 t
„  I I I .  „ 1912 . . . . . .  8582030 t
„  IV. „  1911 ......................  7 452 330 t

Danach war der Versand gegeniiber dem yorhergehenden 
Y iertcljahr um 3 ,0 5 %  geringer, erliohtc sieli aber gegen
uber dem IV. Vierteljahr 1911 um 11,05% .

K o ks. Die Lage des obersehlesischen Koksmarktes 
war wahrend der Berichtszeit gleichfalls recht giinstig. 
Die Erzeugung an Hochofen- und GieBereikoks ging 
infolge der guten Haltung des Eisenmarktcs voll in den 
Yerbrauch iiber, und auch dic anderen industriellen und 
landwirtschaftliehen Abnehmer, wic Zuckerfabriken, Kar- 
toffeltroeknercicB usw., bezogen gróBere Mengen ais sonst. 
Das Handclsgcschiift in Hcizkolcs gestaltcte sich infolge 
des milden W intcrs etwas weniger lebhaft ais sonst zu 
Beginn des W inters. Bei dem starken Abmf der anderen 
Yerbrauchcr war dies jcdoch auf die Marktlage ohne E in 
fiuB. Die Nebenerzeugnisse der Kokereien fanden zu 
lohnenden Preisen schlanken Absatz.

E rze . Der Erzbedarf war bei dem groBen Roh- 
materialmangel der Eisenindustrie recht groB, und die 
Beziige gestalteten sich namentlich zu Beginn des Yiertel
jahres, infolge der hohen Seefraclitcn, sehr teuer.

R o h e is e n . Der Roheisenbedarf der Stahl- und 
Walzwerke hielt sich auch im Berichtśyierteljahre auf 
einer Hohe, der die Hochofenwerke trotz Anspannung 
aller Kriifte nicht genugen konnten. Die den Werken zum

Vcrkauf zur Yerfiigung stehenden Mengen muBten an 
die angestamm te lnlandkundschaft abgegeben werden, 
und der lebhaften Nachfrage des Auslandes yermochte 
m an n ur zu einem kleinen Teile zu entsprechen. Unter 
diesen Um standen konnte das Roheisensyndikat, das 
durch den AnschluB der Luxemburgcr Hochofenwerke ii 
der Bcrichtszeit eine weitere Stiirkung erfahren hat, Prek- 
erhohungen olme Scliwierigkeiten durchsetzen.

F o rm  e isen . Der Formeisenabsatz besehrankte sich, 
angcsichts der zumeist beendeten Bausaison, zum gróBten 
Teile auf den Bedarf der Konstruktionswerkstatten und 
Waggonfabriken. Immerhin war der Vcrsand, infolge der 
guten Beschiiftigung dieser Yerbrauclier, im Yerglcich 
zum yergangcnen Jahre noch vcrhaltnismilBig gut. Zudem 
begannen die Werke bereits m it den Vorbereitungen fur 
das Fruhjahrsgeschiift. Im Noycmber erhohte der Stahl 
werks-Verband die Fonneisenpreiso fur den Yerkauf ab
1. Jan u ar 1913 um 2,50 Jl f. d. t.

E is e n b a h n m a te r ia l .  In  Sehienen, Schwellen, 
Lasehen und Platten  gingen seitens des Kgl. Eisen baba- 
Zcntralamtes, allerdings crst in der zweiten Hiilfte der 
Berichtszeit, reiehlich Auftriige ein, so daB die Werke in 
diesem Materiał yollauf bcschiiftigt waren. Bei entspre- 
cliend fruherer Aufgabe der Bestellungen wiire bereiU 
von Anfang Oktobcr an ein Arbeiten m it yollcm Bc- 
triebe moglich gewesen. Die Prciso erfuhren keine Ver- 
anderung.

S ta b e is e n . Der Stabeisenm arkt stand im Berichts- 
yiertcljahrc im tcr dem EinfiuB der kriegerisclien Yer- 
wicklungen auf dem Bałkan und der dam it zusammen- 
hiingenden politischen Storungen. Das Ausfuhrgeschaft 
nach den D onaustaaten kam fast yollstiindig zum Still
stand , und auch sonst w irkte die Kriegsgefahr dem 
weiteren Aufsticg der K onjunktur entgegen. Die aus den 
politischen Gefahrcn sich ergebende Verteuerung des 
Geldcs im Vercin m it der Einschriinkung des Krediti 
der GroBbanken zeitigte bei Handel und Verbrauchet- 
schaft Zuriickhaltung, besonders im Einkaufsgeschiift fur 
feniere Fristen. Trotzdem w ar der Bcschiiftigungsgiad 
der Werke befriedigend, und die Liefcrterminforderungen 
fiirneue Spezifikationen bewegten sich auf 8 bis 12 Wochen. 
Das Verkaufsgeschaft war zwar sehr gering, doch genugen 
dio yorhandenen Bestellungen zur Deckung des ArbeitS' 
bedarfs fiir das niichste Vierteljahr. Die Verkaufsprcise 
erfuhren tro tz  der politischen Storungen keine bemerkens- 
werto Veriinderung nach unten, Aufbcsserungen waren 
allerdings auch nioht zu yerzeiehnen.

G ro b b le c h e . In  Grobblechen waren die ober- 
schlesischen Walzwerko wahrend der ganzen Dauer der 
Berichtszeit zur Geniige m it Auftriigen yersehen, so daB 
fiir ncu eingehendo Bestellungen Licferfristen yon 8 bis 
12 Wochen gefordert werden muBten. Die Preise erfuhren, 
besonders dank dem starken Bedarf der deutsehen Schiffs- 
werften, keine Abschwachung.

F e in b le c h e . Der Feinblechmarkt lag yerhiiltnis- 
maBig ruliig. Dic zuflieBende Arbeit geniigte aber, um 
die Werko in befriedigender Weise zu beschaftigen und 
ein Abbrockeln der Preislage zu yerhindem.

R o h re n . Auch auf dem Rohrenm arkte iiuBertoi 
sich die politischen Yerhiiltnisse in einem gewissen Still
stand hinsichtlich der Preise und Bestellungen. Neuc 
Geschiifte zu den erhohten Preisen wurden nur wenig ab- 
geschlossen, jcdoch w ar der Auftragsbestand recht giinstig, 
so daB die Werke auf viele Wochcn m it spezifizierter 
Arbeit yersehen waren.

D r a h t .  D er D rahtm arkt, der in den yorhergehenden 
Yierteljahren bereits n icht besonders giinstig lag, erlitt 
infolge der durch die unklare politische Lage bedingten 
Gcldknappheit und Zuruckhaltung der Verbraucher eine 
n ich t unerhebliche EinbuBe. Die Beschiiftigung reichtc 
teilweise zur Ausnutzmig samtlicher Betriebsm ittel nicht 
aus, so daB groBere Lagerbestande angesammelt werden 
mu li ten. Eine Erhohung der bisherigen yerlustbringendcn 
Preise war unter diesen Umstanden nicht moglich. Dif 
provisorische Yerliingerung des W alzdraht-Yerbandes uffl
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ein halbeg Jah r konnte naturgemiiB die Marktlage auch 
n icht bofestigen.

E ia e n g ie C e re ie n  u n d  M a sc h in e n fa b r ik e n . Die 
EisengieBereien waren im allgemeinen gu t beschaftigt. 
Die Preise wiosen klcine Aufbesserungen auf, befriedigten 
jedoch noch bei weitem nicht, da  die Mehruusgaben fiir 
Roheisen, GuBbrueh usw. dio Erhohung yollstiindig auf- 
zchrten. Die Maschinenfabriken hatten noch immer iiber 
Bescliiiftigungsmangel zu klagen. In  Eisen fiir Hoch- 
und Briickenbau gingen geniigend Bestellungen ein, wenn 
auch weniger ais im vorhergehenden Vierteljahr. Die 
Preise blieben jedoch sehr gedriiekt.

P re is e :
, , r. d. t  ab W erka) R o h e is e n :  ^

GieBereiroheisen..................................  76,00—78,00
Hani a t i t ............................................... 80,00— 82,00
Puddelrolieisen......................................  70,00—72,00
Siemens-M artin-Boheisen.................  73,00—75,00

durcbKchnlttllchcr
. . , G ru t id p r tls  f. d . t
b) W a lz e ise n : ■ «b Wcrlc

M
S ta b c i s c n ........................................... 120,00— 137,50
K essclb leeho ......................................  155,00— 172,50
FluBeisenblcclie .............................. 145,00— 157,50
Diinne B le c l io ..................................  155,00—170,00
W a lz d ra h t ..........................................  127,50 ab Hamm.

III. GR0SSBR1TANNIEN. — Im vergangcnen 
Vierteljahre blieb der Durchschnittsprcis ftir Roheisen
G. M. B. Nr. 3 ungefiihr gleich, wahrend dio Hiimatit- 
sorten eino Preisbesserung von sh 80/— auf sh 83/6 d 
fiir gleiclie Mengen Nr, 1, 2 und 3 erfuhren. Da sich kein 
H iim atit in den W arrantlagern befindet, bowegto sich 
der Preis hierfilr ohne Schwankungcn stetig aufwarts. 
Roheisen G. M. B. Nr. 3, das man hier, weil es aus hiesigen 
Erzen erzeugt wird, im allgemeinen mit Clcveland bezeich- 
net, zum Unterschicd von Hiimatit, war fortgcsetzt von 
dem jewciligen W arrantm arkto abhiingig und sohwankto 
dalier m itunter bis zu sh 1/6 d f. d. ton im Laufo einer 
Wocho. Die W arrantspokulation wurdo weniger ais frflher 
von amerikanisehen Beriehten, sondern vielmchr von dem 
Laufo tiiglieher Ercignisso beeinfluBt, also hauptsiiehlieh 
von der politischcn i,age, don Wirkungen oinos Eison- 
bahnerstroiks und zuletzt von don Fricdensverhand- 
lungen in London. Dio Lieferanten hingen mehr oder 
weniger von den W arrantlagcrn ab. Die HOtten waren 
in der ganzen Zeit m it Liefcrungcn im Rtickstando, 
wahrend der Bedarf sowolil ftir das Inland ais auch fiir den 
Seeversand fortwahrend stieg. Es waren ganz bedeutende 
ROckstande, liauptsaehlich durch den Kohlcnstreik im 
Marz, verursacht, die teilweiso heute noch nioht erlcdigt 
sind und sich infolge des Eisenbahnerstreiks Anfang 
Dezember v. J . auch jetz t noch nicht gut machen lassen. 
Es herrschto fortwahrend ein groBer Mangel an Koks, 
der einen Preis von sh 30/— erreichte. Gieflercioisen Nr. 4 
war fast tibcrliaupt nicht zu haben und stcllte sich ebonso 
hoch wio Nr. 3. Geringere Sorten, wio meliert und weiB, 
fiir die fast gar keine Nachfrage herrscht, sind durch den 
unrcgclmiiBigon Gang der Hochofen iiber Bedarf vor- 
handen. Zuverl;issige statistischo Ausweiso sind noch nicht 
erhiiltlich. Wenn man die Verschiffungen von Middles- 
brough allein betrachtet, so ergibt sich daraus ein Versand 
nach Dcutschland und Holland von 21 861 tons im 
Oktober, 8945 tons im November und 10 010 tons im 
Dezember. Die Gcsamtsumme der Verschiffungen betrug
120 452 tons im Oktober, S2 592 tons im Novembcr 
und 92 587 tons im Dezember. Der Ausfall nach Dcutsch
land und Holland im Dezember wurde hauptsachlich 
wettgemacht durch den Mehrversand nach Belgien, 
Diinemark und Schweden; Schwedcn erhiclt im Oktober 
9710 tons, im November 3787 tons und im Dezember
11 091 tons. In  der Erwiigung, daB in den beiden letzten 
Monaten Deutsohland iiberhaupt. wegen der bcvor- 
stchenden Unterbrechung der Binnensehiffahrt stets

weniger Eisen bezieht, ist also das steto Anwachsen der 
deutsclien Roheisenerzeugung hier kaum von EinfluB 
gewesen.

Dio W a r r a n t la g e r  cnthielten:
ins^esamt darunter Nr. 3 

tons tons
Endo Dezember 1911 .................. 536 634 500 212

„ Juni 1912 ................... 312 270 307 671
„ Oktober ..........................  254 005 252 899
„ November ..........................  254 033 253 110
„ D e z e m b e r ..........................  241 845 241 623
Dio Jahresabnahmo betriigt also 294 789 tons, 

darunter 258 589 tons Nr. 3, d. s. boinahe 55 %1
Dio Anzahl der H o c h o fe n  im hiesigen Bezirk betriigt 

116; es arboiten jetzt 87, von denen 45 hiesigo Erzo ver- 
hiitten. Dieso Zahlen sind dieselben wio Ende Oktober. 
Weitcro Oefen sollen angeblasen worden, sobald mehr 
Koks erhiiltlich ist.

Dio G io fie rc io n  haben vollauf zu tun.
Dio S ta h lw e rk o  sind bis in don Spatherbst voll 

beschaftigt. Allo Arten Konstruktionsinaterial, wioWinkel, 
Trager, Blechc, sind fiir Licfcrung innerhalb scchs Woehen 
nur in kleinen Poston zu beschaffen. Dio Lieferung von 
Profilen gogen neuo Spezifikationen hangt ganz von den 
jewciligen Walzprogrammen ab, welcho die Einschicbung 
selbst geringer Posten haufig nicht zulassen.

Dio E is o n h ll t to n  sind ebenfalls gut beschiiftigt. 
In W e llb le e h c n  ist keino Wriinderiing eingetreten. 
Fiir g e zo g e n o  R o h ro n  ist das Gesohiift entschieden 

bessor geworden; es besteht eine Art Konvcntion, jedoch 
unter etwas vcriinderten Bedingungcn soit dem Zu- 
sammcnbrueh der frllhercn Vereinigung. Dies wurdo 
hauptsachlich crmoglicht durch dio Vercinigung der 
sehottischen H iitten in eine groBo Gescllschaft.

S c l ii f f sw e rf te n . Nach den alljiihrlich im Dezember 
stattfindenden Ermittlungen wurden in den W erften von 
GroBbritannien und Irland im Jahre 1912 2137 047 tons 
gegen 2 042 928 tons im Jahre 1911 gobaut. Die 
einzclnen Werften m it groBter Leistung befinden sich 
an der Tyno m it 126 152 tons, in Sundcrland mit 
92 481 tons, in West Hartlepool m it 90 272 tons und in 
Belfast mit 85 391 tons. An der englischcn Nordostkftste 
wurden fertiggestellt an der Tyno 397 791 tons, an der 
Wcar 347 515 tons, an der Tees 165 092 tons, in West 
Hartlopool 142 682 tons und in Blyth 12 215 tons. Ocl- 
tankdam pfer werden mehr und mehr gobaut, auBerdom 
wurden auch mehrero Sehwimmdocks geliefert.

Dio F r a c h te n  blieben sehr hoch. Die Liniendampfer, 
die fiir 1912 noch laufendo AbscklUsse hatten, erhiihten 
fiir das neuo Jah r ilie R atcn nach allcn Richtungen, 
wahrend „Tram ps“ sich ofters mit geringoren Siitzen be- 
gniigten; so wurden z. B. fiir Roheisen nach Hamburg 
sh 6/9 d an sta tt sh 7/— und fur groBe Dampfer sh G/6 d 
genommen. Trotz der vcrschiedenen Linien nach Ant- 
werpen ist die Fracht dahin von sh 3/6 d  auf sh 4/— und 
nach Rotterdam  von sh 3/6 d auf sh 4/3 d erhoht worden.

Die P re is e  schwankten in den letzten droi Monaten 
wie folgt: 0k t_ Kov_ DcE_

«h *h *h
Middlesbroug^h Nr. 3

G .M .B ...................  65/4 bis 67/3 67/6 bis 63/6 67/6 bU 6S\—
Ontkusten - H iim atit

M/N......................... 80/— 80/— „ S2/6 82/— „ 83/6
W arraats , K assa- 

K Sufer:
M lddlełbrough Xr. 3 6e|2'/«bI»67/<V»«6/3Vi. 68/4 66/10 .0 7 /1 1 '/.
Wutku.ten-nilm.tlt 80,9 ,  81/U  8 1 / -  „ 82/9 8 2 / -  „ 8S/6

Dio h e n tig e n  P re iso  (3. Januar) ftir sofortigc Ver- 
schiffung sind: sh
Middlcsbrough Nr. 1, G. M. B. . . 70/9

„  3, „  . ■ • 68/3
„ „  4, GieBorei . . 6S/3

„ 4, Puddel . . . 6 8 / -
„  weiB und meliert. . 67/9
„  H iim atit Nr. 1, 2 u.

3 gemischt . . . 83/3

f. d. ton 
netto Kasse 

ab Werk.
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Middlesbrough Nr. 3 W arrants sh 67/10J4^ 
W estktaten-H am atit,
Stahlschicnen ab W erk 
Eisenblcch ,, ,,
Stahl blcch „ „
Stabeiscn ,, „
W inkelstahl ,, „
Winkeleisen „  „
Stahltragcr ,, „
Verzinktcs Wellblech 

Nr. 22 bis 24, ab Werk

£  0 - W -  
>, 8 . - / — 
„ 8.5/—
„ 8.10/— 
„ 7.17/6 
„ 8.10/— 
„ 7.7/6

Kassa- 
82/6 )  Kiiufer. 

f. d. ton, netto  Kasso.

\

f. d. ton, 
m it 2 >/2 %  

Skonto und 
Nachlali fiir 
dio Ausfuhr.

f. d. ton
12.15/ — )  m it 4 %  Skonto.

Dio A u s a io h to n  f tir  d a s  nono J a h r  bloiben nach 
allen Riehtungen gtinstig. Dio Mohrzahl der HOtton ist 
sehon bis in das zwoite Vicrteljahr 1913 ausvorkauft und 
befindet sioh Ubcrall im Rtlckstando, wiihrcnd dio ver- 
brauchenden Industrion samtlich his zum Herbst und 
spiiter sta rk  m it Auftriigcn ycrsehon sind.

M id d le s b ro u g h -o n -T e o s , don 3. Januar 1913.
II. Eonnebeck.

IV. FRA NKREICH. — A llg em e in e s . Das letzto 
Jahresvicrtel 1912 stand unter dem Eindruck der politi- 
sohen Bcunruhigung infolge der Vorgiingo auf dem Bałkan. 
Obwohl der Waffengang auf dio Balkanstaaten besehrankt 
blieb, wurde das franzosischo W irtschuftsleben doch bis 
zu einem gewissen Grade beruhrt; dio Unternehmungslust 
des Ycrbrauchs sowohl wio namentlieh des Handels 
entfalteto sich nicht mehr in dem yorherigen Umfang, 
und an dio Stelle eifriger K auftiitigkeit t r a t  groBere 
Zuriickhaltung, yornehmlich auf spiiter hinaus. Wenn 
ca gleiehwold nicht zu irgondwelchen Ruckgiingen in den 
Marktyerhiiltnissen und noch weniger in der Preisver- 
fassung kam, so is t dies in crster Linie der vor7.iigliohen 
Aufnahmefiihigkeit des Inlam lm arktes sowio don vor- 
liegenden ungewohnlich groBen und weitreiehenden 
Arbeitsmengen zu yerdanken. Eingangs O k to  b e r  blieb 
die Kauftiitigkeit auf dem franzosischcn Eisenmarkto 
zuniichst rege; immerhin blieb dio Anzahl der zustande- 
kommenden neuen Gcschiifte hinter den Erwartungen 
zuruck, da dio Abgeber yon Roheisen, Halbzeug und Fertig- 
cisen in der Uebernaluno neuer Liefenmgsyertriigo groBere 
Yorsicht an den Tag legtcn, weil fiir Roheisen ein weiterer 
Aufsohlag nicht mehr zwcifelhaft sein konnte, um so 
mehr, ais der dcutscho Roheisenyerband m it einer neuen 
Preissteigerung yorging und wcitero Erhohungcn in Aus- 
sieht atcllte. Die franzosischcn Roheisenycrbrauchcr 
glaubten daher, m it einem ziemlich betriichtlichen Auf- 
schlag rcehnen zu miissen; dio UngewiBheit iiber den 
Umfang der yoraussichtlichcn Preissteigerung bcstiirkte 
die Werke in ihrer Zuriickhaltung neuen Yerkaufen gegen- 
iiber. In  der zweiten Hiilfto Oktober setzte das Comptoir 
Mćtallurgiquo do Longwy den Grundpreis fiir GieBerei- 
roheisen Nr. 3 um 8 fr auf 90 bis 92 fr herauf. Diese Ycr- 
teuerung wirkte auf dic Preisstcllungen der ycrarbeitenden 
Wcrko festigond ein. Inzwischcn ha tte  die Panik  an den 
Borsen und die schwachero Haltung der Preise am belgi- 
schon Markto Handel und Yerbrauch zuriiekhaltendcr 
gestim m t. Dio Fort<lauer des wirtschaftlichen Hoch- 
standes schien eine Zeitlang in Frage gestellt, solange 
hinsichtlich der Losung der Balkanfragen und der Aus- 
schaltung weiterer Konftikto keine yollkommeno Sichcr- 
heit herrschte. Die Kiiufcrschaft griff daher zunachst nicht 
in dem MaBe zu, wio es unter andern Yerhaltnisscn der 
Fali gewesen ware. Die Preiso blieben gleichwohl auf der 
ganzen Linio iiberaus fest, konnten aber erst allmiihlich 
entsprochend der zunehmenden Materialvertcuerung auch 
fiir Fertigciscn aufgcbessert werden. Das Syndicat 
Genćral des Fondeurs en Fer de Franco ging in der letzten 
Oktoberwocho m it einer allgemeinen Preissteigerung 
um 2%  bis 5 fr fiir 100 kg vor. Auch die in den gangbaren 
Handelseiscnsorten und namentlieh in Bandeisen meist 
beschaftigten Wcrko gaben neue, um 5 bis 10 fr herauf- 
gesetzto Verkaufspreiso heraus. Im  N o y e m b o r kam 
m it dom naoh und nach zuriickkehrenden Yertrauen 
in dio giinstige Weiterentwicklung. m it der zunehmenden

Beruhigung der politischen Lago und dem andauernd 
regen Bedarf wieder mehr K auftiitigkeit auf. Sodami 
trug dio festero H altung der Roheisenpreiso in Belgien 
und dio GewiBhcit, daB dio Aufwiirtsbewegung auf dcm 
franzosischcn Eisenmarkto noch n icht ilir Endo erreicht 
habc, dazu bei, daB Handel und Yerbrauch den fiir die 
folgenden Mona to zu iibersehendon Bedarf unycrziiglich 
unterzubringen suchten. Aucli dio Eiscnbahngcsellschaften 
blieben m it weiteren Bestellungen in rollendein sowio 
Gleismaterial am Markt. Dio B autiitigkeit behielt trotz 
dor yorgcschrittenen Jahreszeit ihre groBo Rcgsamkeit, 
was auf den Yerbrauch an Triigern und sonstigen Bau- 
eisen giinstig einwirkte. Den Werkcn wurde dadurch 
ihr Bostreben erleichtert, die angesichts der fortschreiten- 
den Vertoucrung der Brennstoffe und Rohmatorialien 
benotigto wcitero Hebung der Preiso fiir Fertigeisen mit 
m ehr Erfolg durehzufuhren. Dieses Vorgehcn erwies 
sich um so notwendiger, ais im letzten Teil des Noyem- 
ber das Thomasstahl-Comptoir den Verkauf von Halbzeug 
fflr das ersto H albjahr 1913 auf 10 fr hoherer Preis- 
grundlago freigab. Dio Notierungen ftlr Stahlblocke 
liegen dam it yom 1. Jan u ar ab um 21 bis 22*4 r̂ Łoher 
ais yor cinom Jahre, fiir Platincn betriigt dio Steigerung 
sogar 27^2 fr f- d. t. In der orsten Hiilfto D e z e m b e r 
konnte dio franzosischo SehweiBeisenerzeugung fiir die 
ersto Jahreshiilfte 1913 bercits ais yerschlossen gelten. 
Zusatzkiiufo diirften sich unterbringen lassen, sobald 
von den zahlreiehen in der Einrichtung bcgriffenen 
BetriebsrergroBerungen weitere arbeiten. Im  allgemeinen 
hielt sich der Beschiiftigungsgrad bei allen Erzeugnisscn 
auch wiihrcnd des letzten Monats auf einer recht ansehn- 
liohen Hohe, obwohl neue Auftriigo n icht mehr in dem 
fruheren Umfang zuflossen. Es fehlto den Werken keines- 
wegs an ausreichonder Arbcit, da  dio Einteilungcn fruherer 
Abschliisso und der laufendo Abruf wciter m it groBer 
RegelmaBigkeit und in weitgehendem Umfang iiber- 
schrieben wurden. Auch auf den Gebieton, auf denen 
dio Geschiiftstiitigkeit in den letzten Monaten merklich 
ruhiger goworden war, wio namentlieh bei Blechen, kam 
os an keiner Stelle zu Absatz.bcdurfnis. Die Blechwalz- 
werko sind je tz t in der Lagc, die Lieferungsriickstande 
aufzuholen. Dio Werko konnen durchweg der W eiter
entwicklung des Marktcs m it Ruho entgegensehen, die 
Arbcitslage bleibt immer noch gliinzend. Das Ja lir 1912 
klingt som it auf dem franzosisehen Eisenmarkto in durch- 
aus zuvcrsiclitlicher Stimmung aus.

F iir K o h le  u n d  K o k s  ist wiihrcnd der Bcrichtszeit 
eino weitere Kriiftigung der Jla rk t- und Preisycrfassung 
zu yerzeichnen. Yon der yorziiglich beschiiftigtcn Eisen- 
industrie wurden fortgcsetzt stcigendo Anforderungen 
an dio Inlandszechen gestellt, die ihre waehsendo Forde- 
rung nicht nur g la tt absetzen konnten, sondern schlieBlicli 
dom Bedarf nicht mehr im vollen Umfang naehzukommcn 
yermochtcn und daher mancho Abschliisso auswiirtigen 
Licferanten uberlassen muBtcn. Im  Oktober maclito sich 
zwarinfolgo der groBen Anliefeningen in cnglischen Kohlen 
wiihrcnd der Sommcrmonate stiirkeres Angebot bemerkbar, 
so daB es den franzosischcn Zcchen zunachst n icht moglich 
war, die yorgesehencn Preiscrhóhungen in dio T a t umzu- 
setzen, ihit der in der zweiten Oktoberhiilfto einsetzenden 
Yerstcifungdesenglisehcnsowohlwic des deutsehen Kohlen- 
m arktes gingen aber auch dio franzosischcn Zeclien zu 
hoheren Notierungen iiber. Industrickohlen wurden bei 
Liefcrungcn in die óstlichen Grenzbezirko um y2 fr und 
Hausbrandsorten durchgiingig um 1 fr f. d. t  erhoht. 
Der Verbrauch fing an, sich in umfangreicherem MaBe 
einzudecken, weil besonders fiir Industrickohle wcitero 
Preisaufschliigo bevorstandcn, dann aber auch, um im 
Falle des in Belgien eino Zeitlang drohenden General- 
ausstandes der Bergleute reichlich m it Vorriiten yersehen 
zu sein. Auf den belgischen und yornehmlich den deutsehen 
Bahnen machte sich bald ein so starker Wagcnmangel 
bemerkbar, daB dio Liefcrungcn yon do rt groBo Ver- 
zogerungen erlitten und die franzosischcn Wcrko sich 
genotigt sahen, eilige Ersatzkiiufe bei den Inlandszechen
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Yorzunehmen. Dazu kam, daB (lor britische Wcttboworb 
wieder mehr zurttektrat; die nordfranzosischen Zeehcn 
konnten gleielizeitig, bcgiinstigt durch umfangreiche 
Wagengestellungen der lieimisehen Bahnen, andauernd 
flotte Abfuhren bcwerkstelligen, dio Yorriite wurden mchr 
und mehr gcriiumt, und schlieBlicli war in don meist ver- 
langten Sorten auf Mo na to hinaus nichts mehr frei. Auch 
die gcwohnheitsmiiBig um die Juhreswcndo zur Erncuerung 
kommenden groBeren LieferungsYcrtriigo der heimischcn 
Bahngesellschaftcn und sonstigen GroByerbraucher konnten 
bis je tz t nur zum kleineren Teil im Inlando untergebracht 
werden, einersoits, weil dio franzosisclien Zeehen ihre 
Forderung nicht dcm waehsonden Bedarf cntspreehend 
auszudehncn yermogen, anderseits, weil sie zu den altcn 
Preisen keine wcitcren Yerpflichtungen ubernehmen 
wollten. Eiir H o c h o fe n k o k s  tra t  nach der zwischen den 
Zechen und Roheisenherstellern vercinbarten Bcrechnung 
m ittels bewcglicher Preisskala im Berichtsvicrteljahre 
eine woitoro Preiserhohung um rd. 1,50 fr auf 24,34 fr ein. 
Auch auf dem freicn Markte wurde GioBereikoks um 
1 f r f. d. t  heraufgesetzt. Angesichts des stark  zunehmemlcn 
Bedarfs der Hochofen, dom die Inlandsorzeugung an Koks 
keineswegs voll zu ontsprochen vermag, war eino vcr- 
mehrto Heranzieliung von auswiirtigem, namentlieh 
deutschem Koks erforderlieh. Dio gleiehzeitige Verteuerung 
dieser Herkiinfte crleichtertc dic Durchlmltung der hoheren 
Siitze auf dcm Inlandsm arkte.

Auf dem E r z m a r k te  t ra t  wahrend der Berichts- 
monate fiir f ranzosische Erze, yornchmlich aus dem Becken 
ro n  Bricy, keine notierbare Yeriinderung von Bedeutung 
ein. Die dortigen Erzgruben bzw. dio Mitgliedcr des fiir 
den internationalen Yerkauf der Briey-Erze bestehenden 
Vorkaufscomptoirs sind bestrebt, dic Ausfuhr weiter zu 
heben, denn die Eorderung ist fortgesetzt in starkom 
Anwaohscn begriffen, dem die andauernd stcigende Ver- 
liiittung im Inlando bei wcitem nicht zu folgcn yermag. 
Die Preiso dieser Erzsorten konnten sich daher der sonst 
allgemein aufstrebenden Richtung noch nicht anschlicBen 
und blieben vorwiegend nuf dcm gleichen Stand wio 
vorhcr. Der Abruf findet, entsprechend der zunchmendcn 
Yerwcndung, in groBcm Umfang sta tt, immerhin ist auch 
der Bezug von auswiirts noch etwas gestiegen. Bis zum
1. November dieses Jahres wurden an fremden Erzsorten 
1 207 750 (i. V. 1 135 870) t  eingefiihrt. Die gleiehzeitige 
Ausfuhr franzosisclier Erzo bezifferte sich auf 0 054 420 
(1911: 4 992 418 und 1910: 3 978 590) t.

In  R o h e is e n  hatte  der Yerbrauch angcsichts der 
betrachtlichen Erhohung der Preise zunachst nicht in 
dem erwarteten Ma Be zugegriffen. Es fehlte nicht an 
Stimmen, die in dieser Yerschiebung der W ertstufe 
eino Uebertrcibung sahen, besonders unter Bcriick- 
nichtigung des Umstandes, daB eino derartige Preislage 
eeit der yorletzten Hochkonjunkturzeit 1899/1900 nicht 
melir erreicht und auch im Jahre  1900 m it 95 fr nur fiir 
ganz kur/.e Zeit iiberschritten worden war. Auch lag 
dem lctztgcnanntcn Preissatze seinerzeit ein wesentlich 
hoherer Kokspreis zugninde ais gegenwartig. Die yer- 
arbeitenden Werke haben sich denn auch meist nicht 
wesentlich iiber das erste Yicrteljahr 1913 hinaus cin- 
gedeckt. Dio Yorriite des Yerkaufscomptoirs von Longwy 
blieben auch wahrend des Berichtsyiertcljahrcs bescheidcn; 
der stcigende Bedarf der Werke begiinstigte einen an- 
dauem d starken Abruf. Das Ausfuhrgeschiift konnto 
infolgo der steigenden Preisrichtung an  den Nacbbar- 
miirkten und in GroBbritannien gefordert werden. Bis 
zum 1. Noycmber 1912 kam dio franzosiseho Roheisen- 
ausfuhr auf 177 830 (i. V. 80 105) t. Die Einfuhr aus- 
wiirtigcn Roheisens nahm wahrend des genannten Zcit- 
raumes nur in maBigem Grado zu; sie stellte sich auf 
48 398 (39 092) t. Dic Erzeugung, yornchmlich in Thomas- 
roheisen, ist in stiindigem Aufschwung begriffen und diirfte 
m it dem JahresschluB insgesamt 15 000 t  im arbcits- 
tiiglichen Durehschnitt iibersteigen.

Bei H a lb z e u g  ist die im letzten Teil der Beriehtszeit 
voin Comptoir des Acicrs Thomas beschlossene abermals

erhcbliche Preiserhohung um 10 fr vom 1. Januar ab 
besonders bemerkenswert, zumal da am 1. Ju li 1912 eine 
solehe um  11 '/4 fr fiir Stahlkniippcl und um 143/« fr fiir 
Platincn vorangegangen war. Dieses starko Aufriickcn 
kennzeichnet den iiberaus angespannten Markt. Dic 
Stahlwerko konnten zwar in letzter Zeit dem Bedarf ctwas 
mchr nachkommen, da sich durch dio auf einer Reiho 
von Werken bcrcits in Betrieb genommenen Werk.s- 
erweiterungen allniahlich eino bessero Lieferfiihigkeit 
bemerkbar macht, aber es blicb doch noch mancho Liioko 
im Bedarf nicht voll ausgefullt. Die Yerbrauchcr zogerten 
daher nicht, sich fiir das erste Vierteljahr 1913 und dariiber 
hinaus zu den hoheren Preisen cinzudccken. Man ha t sich 
von groBeren Meinungskiiufen ferngehalten, weil die 
Wertlago bcrcits einen auBcrgcwóhnlich hohen Stand 
erreicht hat, und es immerhin nicht unzweifelhaft sicher 
erscheint, ob sich in don Erlosen der Fertigerzeugnisse 
ein entsprcehender Ausgleich schaffcn liiBt.

Die Preisbewegung auf aem E e r t ig o is e n m a rk to  
geht aus nachstchender Aufstcllung hcryor:

im ó k t. im N o r. Endc JDez.
S c h \v e lf ls ta b e i8 c n : fr fr fr

im N o r d e n .......................... 385—200 190—200 195—205
„  O a tc a .............................. 185—200 185—200 190—200
„  oberen Marnebezirk 195—210 200—210 200—220
„  Loirc- und Ccntrcbezirk 1071/*—210 200—210 200—210

am  P ariscr M arkte. . . . 205—210 205—210 220—225
F lu U s ta b c i s e n :

im  Kordon . . . . . . . 185—205 195—205 200—210
„  O s to n .............................. 185—205 190—205 190—210
,, oberen Marnebezirk 195—210 200—210 200—210

am  Pariser M arkte. . . . 205—215 205—215 220—225
S p e z i a l s o r t e n :

im N o r d e n .......................... 195—205 195—210 200—215
„  O s te n .............................. 190—200 190—210 200—210
„  oberen Marnebezirk . 200—210 200—210 205—215

am Pariser M arkte. . . . 215—220 215—225 220—230
I ła n d c l8 e n :

im N o r d e n .......................... 190—200 190—200 195—205
„  O s te n .............................. 185—195 185—195 190—200
„  oberen Marnebezirk . 200—210 200—210 210—220

am Tariser M arkte. . . . 210—220 215—230 220—240
P ie c h e  von 3 mm u. m ehr:

im N o r d e n .......................... 230—250 230—250 250—260
,, O s te n .............................. 230—250 230—250 250—260
„ oberen M arnebezirk. . 250—260 250- 260 255—265

am Pariser M arkte. . . . 270—280 270—280 270—280
T rU g e r :

im Łoire- und Centrebczirk 195—200 200—210 200—210
am Pariser M nrkte. . . . 230—245 230—245 230—245

Y. B E L G IE N .— A U gem eincs. Dic sehr giinstigen 
Aussichten fiir den SchluB des Jahres 1912 haben sich, 
obgleich zu Beginn des letzten Jahresyiertels fiir eine 
groBe Anzahl von Woclien bei den Werken Arbeit im 
voraus yorhamlen war, m it der tatsachlichen Markt- 
entwicklung wiihrcnd der letzten drei Monate des Jahres
1912 nicht yollstiindig gedcckt. Die Geschiiftstiitigkeit 
erfuhr im ter dem EinfluB der durch dio Balkanwirrcn 
geschaffenen allgemeinen politisclien Unsicherheit im 
Laufo des Monats Okt .ber bis zur Hiilfto des Monats 
Noycmber eino zicmlich cmpfindlichc Abschwachung. 
Namentlieh seitens der ubcrseeischen Yerbrauchcr, dio 
zu SchluB des dritten Yiertcljahres eine sehr lebhafte 
Kauftatigkeit cntwickelten, wurde alsbald eine merk- 
licho Zuriickhaltung an den Tag gclegt. Es zeugt fiir die 
trotz alledem vcrtrauensvoll bleibcndc Beurteilung der 
Zukunftsaussichten und die im groBen und ganzen durch- 
aus gesunden Geschiiftsyerluiltnisse am belgischcn Eisen- 
inarkt, daB dieser sich trotz seiner groBen Abhangigkeit 
vom Ausfuhrmarkt weder durch den Ausfall der Bestcllun- 
gen fiir die Balkanliinder, noch durch die allgemeine Yer- 
ringerung der Kauftatigkeit in seiner Preishaltung nennens- 
w ert beeinflussen lieB. Allcrdings nahm die Yerringcrung 
des Auftragseingangs den anfangs befurcliteten groBen 
Umfang nicht an. In  allen Kreisen scheint man iiberzeugt 
gcblieben zu sein, daB durch die Balkanwirrcn der euro- 
piiische Fricile nieht gestort werden wurde, und durch 
den tatsachlichen Bedarf veranlafit, traten  dic iiber- 
seeisohen Yorbraucher nach vcrhaltnismiiBig kurzer Zeit 
wieder ais Kaufer auf. Wenn dies zwar nicht in dcm zu 
Anfang des Ilerbstes festzustellenden Umfang geschah, 
so war dies unter dem Zwang der Yerhaltnisse nur natur-
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lich; auf jeden Eall sehoint dio wirtsehaftliche Lage in 
den iiberseeischen Landem  durch dio Balkanwirren und 
die politischo Unsicherheit in Europa bislang keineswega 
besonders sta rk  angegriffen worden zu sein. Es spiegelt 
sich dies auch in der Tatsache wider, daB wiihrend der 
letzten Monate dio Vereinigungen der groBen europiiischen 
Sehiffalirtsgescllschaften nach den hauptsachliclisten iiber- 
seeischen Miirkten, z. B. Brasilien und Argentinien, 
weiter die Seefrachten erhohten. Der Handel wurde durch 
dio politischcn Ereignisse gegen Mitto dos letzten Yiertel- 
jahres etwas unsicher gem acht; diese Unsicherheit zeigte 
sich sowohl in den Kauf- wio Yerkaufsyerfugungon. Im  
allgemeinen ging m an indessen gegen Ende November 
dazu iiber, die zuriickgehaltenen Bestellungen zu iiber- 
schreiben, wenn man auch m it groBercn Abschliissen fiir 
nachstjahrige Lieferungen vorsichtiger geworden war. 
Sowohl die direkten Vcrbraucher wie der Handel schienen 
in den letzten Wochen m it der Moglichkeit etwaiger Preis- 
ermiiBigungen am M arkt mcrklich weniger ais yordem zu 
rechnen. Augenscheinlich sagto man sich, daB angesichts 
der Behr starken und allgemeinen Rohstoffyerteuerung, 
dio gegen Endo 1912 m it Giiltigkcit ab 1. Jan u ar 1913 
angekiindigt wurdo, dio Werke in nachster Zukunft auf 
wesentlich fostero Preiso ais yorher halten wurden. Das 
Comptoir des Acićries Belges kiindigte eino abermaligo 
Verteuerung der Inlandspreise fiir Halbzeug um 3,50 fr 
f. d. t  und gleichzeitig das Belgischo Kokssyndikat eino 
allgomeinc Erhohung der Preiso fiir H iittenkoks um 2 fr 
f. d. t  an. Dio belgischen Zechen gingen Endo Dezember, 
naehdem es ihnen gelungen war, sich dic Deckung des 
gesamten Brennstoffbedarfs der Staatsbahn fiir das Jah r
1913 fiir Kohlen zu um 1,50 fr, fiir Briketts um  2 fr f. d. t  
hoheren Preisen zu sichern, dazu iiber, auch die fiir die 
Indus tri o bestimmten Kohlensorten um durchwcg 1,50 
bis 2 fr f. d. t  zu erhohen. VeranlaBt durch dio reeht er- 
hebliche Koksyerteuerung, welche den Preis fiir halb- 
gewaschenen Hochofenkoks auf 30,50 fr stellte, und teil- 
weiso auch durch die bis zu 1 fr f. d. t  betragendo 
Yertcuerung ihrer Erzbeziige, erhohten in den letzten 
"Wochen des Jahres 1912 auch die belgischen Hochofen 
in schneller Folgo ihre Vcrkaufsprciso fiir dio naohst- 
jilhrigen Roheisenlieferungen. H ierdurch, wio durch 
dio iibrigon Rohstoffyerteuerungcn' wurdo dem Eiscn- 
m ark t eine erneuto Fcstigkeit, und durch die gleichzeitig 
einsetzendo Belebung der Kauftiitigkeit ein frischer 
AnstoB gegebon. Seit Endo Noyember begannen die 
Verkaufśtfrcise zur Ausfuhr sich abermals in aufstrobcnder 
Richtung zu bewegen. Dio Ende Dezember verlangten 
Ausfuhrnotieningon lassen erkennon, daB die Mitto des 
letzten Yiertcljahrcs eingetretene Abscliwachung am 
belgischen Eisem narkt yollstiindig iiberwunden wurdo. 
F iir eino Anzahl yon Erzougnissen wurden sogar teilweise 
erhoblich hohere Notiemngen ais zu Anfang des Monats 
Oktober gestellt. Wahrscheinlich ware im Dezember dio 
Preissteigerung noch stiirker gewesen, wenn nicht die 
Geschiiftstatigkeit m it England durch die Festzeit ge- 
litten hatte. Die Kauftiitigkeit Japans, Indiens und 
Australiens w ar in den letzten Monaten yerhaltnismiiBig 
befriedigond, auch China crtcilto langsam groBere Auf- 
triigc; das Ausfuhrgeschiift m it der Tiirkei und den 
Balkanlandern, teilweise auch Kleinasion und Egyptcn, 
wurde dagegen durch den Kricg sehr stark  beeinfluBt, 
wiihrend Siidamerika fortgcsetzt ein sehr gutes Absatz- 
gebiet blieb. Dic belgischo Ausfuhr in Fertigerzeugnissen 
belief sich in der Zeit vom 1. Jan u ar bis zum 1. Dezember
1912 bei Stabeisen auf 564 200 t, Schienen auf 154 500 t, 
Blechen auf 176 3001, Triigern auf 84 8001, yerschiedcnen 
Eisen-und Stahlerzeugnissen auf 115 300 t, D raht und 
Drahterzeugnisscn auf 1010001, Maschinen auf 70 8001 und 
rollondem Eisenbahnm aterial auf 117 800 t. Die Zunahme 
bezifferto sich insgesamt auf rd. 198 000 t  oder 16,7% , 
wiihrend bis zum 1. Septem ber dio Ausfuhrsteigerung 
150 000 t  oder 173/« %  botragen hatte . Durch den Krieg 
is t somit die Ausfuhr belgischer Fertigerzeugnisso nur 
sehr wonig beeinfluBt worden. — Der belgische I n la n d s -

m a r k t  zeichnete sich durch eino sehr groBe Festigkeit 
aus. Irgendwelche Beeinflussungen der Preislage waren 
n icht zu bemerken, im Gegentcil konnten Anfang Sep
tem ber die Inlandspreise fiir FluB- und SchweiBstabeisen 
um 5 fr f. d. t, spiiter fiir FluBstabeisen nochmals um
2.50 fr erhoht werden. Die Preiso stiegen som it fiir FluB
stabeisen auf 167,50 bis 172,50 fr, fiir SchweiBstabeisen 
auf 175 bis 180 fr, fiir FluBeisenbleche auf 180 bis 185 fr,. 
fiir Trager auf 165 fr und fiir U-Eisen auf 172,50 fr.

K o h le n . Naehdem im d ritten  Vierteljalir die Nacli- 
frage in Hausbrandkohlen durch die Besorgnisse yor 
einem allgemeinen Ausstand der belgischen Arbciterschaft 
im Noyember einen ungewobnt groBen Umfang ange- 
nomracn hatte , wickelte sich das Geschaft in den letzten 
Monaten des Jahres, ais sich dio Befiirchtungen ais grund- 
los erwiesen, in sehr ruhigen Bahnen ab. Dazu kam, daB 
die W itterung den Absatz in Hausbrandkohlen keineswegs 
unterstiitzte, und dio Zechen sahen sich schlieBlich gc- 
notigt, obgleich sie keineswegs iiber ein besonders starkes 
Angebot in auslandischen Kohlen klagen konnten, eiuige 
Sorten Hausbrandkohlen auf Lager zu nehmen. in  
Industriekohlen erfolgte indessen der Abruf fortgesctzt 
in sehr Icbhaf ter Weise. Gegen Ende Noyember befurchtete 
man yoriibergehend Brennstoffmangel, da infolge des 
W agenmangcls im Ruhrkohlenbezirk die Zufuhr yon 
deutschen Kohlen und Koks yoriibergehend yollstiindig 
gesperrt wurdo und aueli nach liingcrer Zeit nur in sehr 
beschranktem Umfang erfolgte. Infolge der allgemeinen 
K nappheit am internationalen ICohlenmarkt sali sich dio 
belgische Staatsbahn yeranlaBt, ihren Brennstoffbedarf 
fiir 1913 zu um 1,50 bis 2 fr f. d. t  hoheren Preisen bei den 
belgischen Zechen cinzudecken, obgleich sie ihnen bereits 
im Friihjahr um 3 fr f. d. t  hohere Preiso zugestanden 
hatte . Dadurch sind die Geschiiftsyerhaltnisse fiir den 
belgischen Kohlenbergbau wesentlich giinstiger geworden, 
zumal da  auch yon der industriellen Yerbrauchcrschaft 
fiir die Ende Dezember zur Erneuerung kommenden Ab- 
schliisse, wenn auch widerwillig, um 1,50 bis 2 fr f. d. t 
hohere Preiso angelegt wurden. Vom belgischen Koks
syndikat wurden samtliche Preise um 2 fr f. d. t  m it 
Giiltigkeit ab 1. Jan u ar 1913 erhoht, naehdem das Syn- 
d ikat yorher sein Absatz- und Prcisabkommen m it dem 
rheinisch-westfalischen Kohlensyndikat yerliingert hatte ; 
hierbei wurden fiir die Einfuhr deutscher Kokskohlen nach 
Bclgien besondere Zugestandnisse gemacht und dieselbe 
namentlich fiir Nordbelgien freigegeben. Dio Brikett- 
fabriken konnten dio Preisyerhiiltnissc nicht in  der von 
ihnen gowiinscliten Weise nufbessern, da  die Rohstoffe 
billiger wurden und auch in Frankreich, einem starken 
Abnehmcr belgischer Briketts, dio Erzeugung in den 
letzten Monaten ziemlich erheblich anwuchs.

A l tm a te r i a l .  Dio nahezu wiihrend des ganzen 
Jahres flauo Stimmung m achte bcmerkenswerterwciso 
wiihrend der letzten Monate des Jahres 1912 einer aus- 
gesproehenen Festigkeit Platz. Ausliindisches Angebot 
wurde knapper. Auf der Anfang Dezember stattgefundenen 
sehr bedeutenden Verdingung yon Eiscnbahn-Altmaterial 
wurden ganz betruchtlich hohere Preise seitens der Hiindler- 
firmen und Werke angelegt. Der Preis fiir gewohn- 
lichen W erkschrott, der Endo des d ritten  Vierteljahres
57.50 t is  62,50 fr betrug, stieg auf 64 bis 67 fr, walirend 
fiir grobstiickigen Stahlwerksschrott fiir Martinofen s ta tt 
68 bis 71 fr 74,50 bis 75,50 fr gefordert wurden.

R o h e is e n . Der Roheisenmarkt lag in der ersten 
Hiilfte dor Berichtszeit nahezu unyeriindert. Selbst 
naehdem der Essener Roheisenyerband starkę Prcis- 
erhohungen besclilossen hatte , setzten die belgischen Hoch
ofen ihre Verkaufsnoticrungen nur um durchschnittlich
1 fr f. d. t  in die Hohe. Naehdem aber durch die Erz- 
und namentlich Koksyerteuerung die Einstandspreise der 
Hoohofen eine erhebliche Verteuerung erlitten, wurden 
auch von den belgischen Hochofen die Verkaufsprcise 
wiihrend des Monats Dezember betriichtlich in die Hohe 
gesetzt. Die standige Erzeugungssteigcrung von Roh
eisen in Belgien yermochte som it auf dio Preise keinerlei



9. Januar 1913. Wirlscha/lliche Rundschau. Stalli und Eisen. 83

EinfluB auszuiiben, Weil der Bedarf der Erzeugungs- 
stcigerung in gleichem Umfang folgte. Dio Erzeugung 
von Roheisen beziffertc sich in der Zeit vom 1. Januar 
bis zum 1. Dezember 1912 auf 2 137 000 (i. V. 1 920 000) t, 
die Einfuhr ausliLndisclien Roheisens auf 719 000 (621000) t, 
sodaB sich abziiglich der Ausfuhr von 12 000 (10 000) t  ein 
Gcsamtverbrauch von 2 844 000 (2 531 000) t  ergibt. Dio 
Verbrauchssteigerung betragtm ithin 313 OOOt oder 12,36%. 
Die Roheiscnknappheit geht aus dem Um stand hervor, 
daB gegen Endo Dezember unter den belgischcn Roh- 
eisenyerbrauchem Stimmung dafiir gcmacht wurde, bei 
der belgischcn Rcgierung um dio Aufhebung des Einfuhr- 
zolles fiir auslandisehes Rohoisen, der 2 fr f. d. t  betriigt, 
einzukommen. — Die Entwicklung der Marktpreise fiir die 
Tonne frei Yerbrauehswcrk des Erzcugungsbozirks von 
Charleroi gcht aus nachfolgender Aufstcllung horvor:

Anfang O kt. M ittc Nov. 
fr fr

Frischereirolieisen 70 77
Thomasrohelscn S I bis 83 82 bis 84
GlcBcrelroltelsen 81 „  83 82 ,, 84

Ende Dez. 
fr

82 bis 84 
87 „  89 
87 „  89

H a lb zo u g . Obgleich wahrend des ganzen Jnhres
1912 die groBen gemischten Werke ihr Hauptaugenmerk 
auf die Hcbung der Halbzeugerzeugung gcrichtot hatton, 
ha t die Knappheit am Ilalbzeugm arkt noch zugenommen. 
Sie yeranlaCte deshalb auch dio fiinfte, in Abstiindcn vón 
drei zu drei Monaton erfolgto Erholiung der Inlandspreiso 
fiir Halbzeug, dic im Betrage von 3,50 fr f. d. t  ab 1. Januar
1913 angckiindigt wurde, nachdem am 1. Oktober 1912 
eine Erholiung um 3,50 fr f. d. t  vorausgegangen war. 
Die Verteuerung fiir Halbzeug am belgischcn Inlands- 
m arkt ging schlieBlich so weit, daB dio belgischcn Halb- 
zeugyerbraucher cino Ausfuhrvergutung fiir jede Tonno 
der zur Ausfuhr kommenden Fertigerzeugnisso vom 
Comptoir des Acićries Bclgcs fordem.

F c r t ig w a rc n .  Bei lebhaft bleibendem Spezifikations- 
eingang m achte sich wahrend des letzten Jalircsyiertols 
das Bcstrcbcn gcltend, angesichts der unsicheren po- 
litischcn Lago weitreichende Abschliissc nach Moglich- 
keit zu yermciden. Dic Werke driingtcn indessen ihrer- 
seits kcincswegs zur Tiitigung langfristiger Verpflich- 
tungen. Dic allmahlich et was kiirzer werdenden Lieferfristen 
und die im Noyember voriibcrgehend niodriger gestellten 
Notierungcn regten den Verbrauch im Noyember zur Er- 
teilung einer groBeren Anzahl Auftragc an, die im Verein 
m it den alsbald erfolgenden Preiserliohungcn fiir H alb
zeug, Koks, Roheisen und Kohlen ab Anfang Dezember 
der Preisentwicklung cino entschieden nach oben weisende 
Riehtung gaben. Trotz der immer fiihlbarer werdenden 
Anspannung am Gcldmarkt liielt im Dezember die ICauf- 
belebung an und das Jalir wurde un ter vollkommcn be- 
friedigenden Preis- und Beschaftigungsverhaltnissen ge- 
schlosscn. Der diesmalige W inter zeichnete sich namentlich 
durch eine Zunahme der Kauftiitigkeit in Schienen und 
Triigern aus; ein groBer Auftrag auf 113 000 t  Schienen 
usw. sicherte den Stahlwerken im voraus fiir das Jah r 1913 
einen guten Grundstoek, zumal da wcitere Schicnenauftrago 
im Umfango von 30- bis 40 000 t  gebucht werden konnten. 
Der Schienenpreis wurde dcmentsprechend auf £  5.17/— 
bis 6.0/— erhóht, wahrend Anfang Oktober der Triiger- 
preis auf £  5.15/— aufgebesscrt worden war. Dio Stab- 
eisen- und Blechausfuhr konnto auf erhcblich breiterer 
Grundlage yorgenommen werden, wobei eine auffallend 
starkere Nachfrnge in SchweiBstabeisen s ta tt  in FluB- 
stabeisen beincrkbar war. Beim Blcchgeschaft besserte 
sich gegen Jahresende die Bescliśiftigung in Feinblcchen 
merklich, wahrend sie in Grób- und Mittelblechen eher 
nachgab. Das Bandeisengeschaft erfuhr erst gegen Endo 
Dezember eine Belebung, wahrend der Absatz in D raht 
und Drahterzcugnissen seit der durch den Balkanlcrieg 
yerursachten Abschwachung noch keine erneute Besscrung 
aufweisen konnte. Die GieBereien, Maschinenfabriken und 
Konstruktionsanstalten, dio Waffenfabriken, Automobil- 
und Fahrradwcrke waren meistens ausreichend be- 
schaftigt. Nachfolgende Aufstellung liiBt die E nt

wicklung der A u s fu h rp ro is e  am belgischen Eisenmarkt 
wahrend des letzten Vicrteljahres 1912, f. d. t  fob Ant- 
werpen gestellt, erkennon:

Anfang Okt. M itte  Xov. E nde Dcz.
£  £  £  

FluGstaboisen 6. 0/— blaG. 1/— 6. 1/— bisG. 2 /— G. 2/— b is0. 3/— 
SchweiUstab-

cisen . . . .  G. 2/— „ 0. 4/— 6. 4/— „ 6. 6/— 6. 0 /— „ 0. 8/— 
FluOeis. Grob-

bleclic . . . 6.IG/— „ 6.18/— 6.14/— „ 6.16/— 0.16/— „ 6.18/—
Bleclle >/« *■ ■ 6.17/— „ 7. 0/— 6.16/— „ 6.18/— 7. 0 /— „ 7. B/—
Felnblcche

V ..- . . . .  7. 2/— „ 7. 4 /— 7. 1/— ,  7. SI—  7. 4/— .  7. C/—
Bsndcison . . 7. 6 /— „ 7. 8/— 7. 4 /— „ 7. 6/— 7. 6/— „  7. 8/—
Schienen . . . 6.10/— ,  5.14/— 5.14/— „ 5.15/— 6.17/0 „ 6. 0/—
Trttger . . . .  6.11/— 5.15/— 5.16/—

VI. RUSSLAND. — A llg o m e in cs . Dio MiBcrnto 
des Jalires 1911, dio verspateto Ernto V0I1 1912 und dio 
internationalen politischen W irren haben der russisohon 
Volk8wh'tschaft in dcm letzten Viertoljahro 1912 iliron 
Stempel aufgedrtlckt. Am sohliminston davongokommen 
sind diojenigen fndustriozwoige, dio Massenartikel er- 
zeugen, golitten habon auch dio Eisonbahncn, doron Roh- 
einnahmen im Verglcich zum Vorjahro bedeutond zurllck- 
gegangen sind. So wurdo auch dio russischo Sohwer- 
industrio ungiinstig bccinfluBt. Im  Augenbliek liiBt sich 
kaum dio EinbuBe im vollen MaBo Uborsehcn. Sicher ist 
aber, daB dio cigentlicho Volksnaehfrage tcilweise abge- 
nommen, tcilweiso kcino Aufwartsbewegung erfahren 
ha t, was in gowissem Sinno schon einen Rtlckgang be- 
deutet. So sei auf dio Abnahmo des Vcrbrauches von 
Stab- und Formoisen, Drahterzcugnissen, Niigeln u. a. 
hingowieson. Der Rtlckgang wtlrde deutlicher zutage 
getroton sein, wenn nioht dio gostoigerte Krons- und Eiscn- 
bahnnaclifrago der Eisenindustrie zu Hilfo gekommen wiire. 
Dank der Anlegung einer groBen Anzahl von noucn Eiscn- 
bahnlinien und der Vcrbcsserung des Betriebs auf bercits 
bestchcnden Eisenbahnen stoigerto sich dio Nachfragc 
auf Schienen und rollendes Materiał bedeutend. Zur 
Belebung der Eisonindustrio trug nicht weniger dio in 
Angriff gonommeno Erneuerung der russischen Plottc bei, 
worauf eine halbe Milliardo Rubel bereits bewilligt ist 
und die Bewilligung von weiteren 500 Millionen Rubel in 
Aussicht steht. Die Duma und der Reichsrat habon be- 
stimm t, daB siimtlichc Eisenerzougnisso filr dio Flotto 
in RuBland selbst hergestellt werden miissen. Geht man 
deshalb vom Stando der Krons- und Eisenbahnnaelifrago 
aus, so werden die russischen Eiscnwcrko hochstwahr- 
schcinlich noch auf cinige Jahre mit guten Auftragen 
vcrschon sein. In  dieser Hinsieht befinden sich auch dio 
Uralwerko in gOnstigcr Lagc, da gegenwiirtig das Eisen- 
bahnnetz am Ural bedeutend ycrlangert wird. Im letzten 
Viertcljahre konnte man deshalb das Auftauehen neuer 
Akticnunternehmen m it umfangrcichen Kapitalien in der 
Uraler Eisonindustrio bcobachtcn, und beroits bcstchendo 
Unternehmen haben eino Gcsundung und Erweiterung 
ilires Betriebs yorgenommen. Es sei z. B. an die Bogos- 
lower Htittengcscllschaft erinnert, die m it Hilfo einer 
russisch-franzosisch-englischen Finanzgruppe aus der 
Zwangsverwaltung herausgekommen ist und zweeks Ver- 
stiirkung des Betriebs ihr Grundkapital um 10 Millionen 
Rubel erhoht. Dio Uraler Werko sind gegenwiirtig im 
vollcn Gange und entwickeln eino derartige Tiitigkeit, 
wio sio seit zehn Jahren nicht beobachtet wurde. Gegen- 
wiirtig m acht sich am Ural ein gewisser Mangcl an Eisen- 
erz und Roheisen filhlbar. Der Slangcl an Roheisen steht 
in Zusammenhang m it einer gewissen Koksknappheit, 
an der der Ural in der letzten Zeit besonders leidet. 
Der R at der stidrussischen Steinkohlenindustricllen hat 
sich deshalb an dio Regierung m it dem Gesuch gcwandt, 
den Eisenbahntarif von Donez-Koks nach dcm Ural 
zu ermaBigcn, da sonst mehrere Hochofenwcrko am Ural 
Gefahr laufen, ihren Betrieb cinstellen zu mtlssen. Dank 
der oben geschilderten Umstando befindet sich auch dio 
stldrussisohe Eisenindustrie in guter Lagc. Samtliehe 
stidrussischen Eisenwerke haben das Geschaftsjahr 1911/12 
mit ansehnlichem Reinnutzen abgeschlossen und konnten
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deshalb gute D m denden verteilen. In  den Verwaltungs- 
berichten fast samtlichcr Eisenunternehmen liest man iiber 
Betriebserweiterungen und Ausbesscrungen, Erwerbungen 
von eigenen Kohlenzechcn u. a., wodurch dio Selbstkosten 
herabgcsetzt werden. Hierzu haben nicht wenig auch dio 
Unternehmerverbiindo beigetragen, da dank ilinen dio 
Werke von den iiuBeren Sorgcn enthoben waren und des
halb ihro ganze Energie und K raft der Vervollkommnung 
des Betriebs widmen konnten.

K o h le n . P as  letzte Vierteljfthr stand un ter dcm 
Zcichen des sogenannten „Kohlcnhungers". Es handelto 
sich hauptsachlieh um den scit Jahren sehon bestehenden 
Preiskampf zwischen den Steinkohlcnindustriollcn und 
dem Verkehrsministerium, der in den letzten Monaten 
infolge besonderer Umstiindo sich zugcspitzt hat. Dio 
sildrussischen Stcinkohlenindustriellcn, dio scit Jahren 
dem Yerkehrsministerium ais einem H auptabnehm er von 
jiihrlich rd. 4 900 000 t  Kohle zu verlustbringendcn 
Preisen liefern muBten, wollten nunm ehr von der dank 
der gesteigerten Nachfrago der iibrigen Verbrauchcr 
festen Lago des Kohlenmarktes einigen Vorteil zichen und 
kilndigten deshalb bei den im Scptomber stattgefundenen 
Aussehrcibungen des Vcrkehrsministeriums unanselm- 
liehe Prciserhohungen an. Mittlerwcilo hatto  sich im 
Scptomber wegen des Fortgangs von Arbeitern, im Zu- 
sammenhang mit den Mobilisationsgeriichten und den 
Eeldarbeiten, eino geringo Abnahine der siidrussischcn 
Kohlenforderung bemerkbar gemacht. Dor Vcrkehrs- 
minister wollte darin  eino planmiiBige und absichtlieho 
Einschriiukung der Forderung der Industriellen und ins- 
besondero des Syndikats „Produgolj“ , dem er irrttimlich 
die Alleinherrschaft auf dem siidrussischcn Kohlenmarkte 
zuschreibt, wahrend tatsiichlich boi „Produgolj“  nur 49,6 %  
dor sildrussischen Steinkohlcnforderung syndiziert sind, cr- 
blicken. Der Minister glaubte sich deshalb im Reehto, eigen- 
miichtig dio fiir die anderen Verbrauehcr Terladcnen Kohlen- 
wagen in Beschlag zu nehmen. Es ist begreiflich, daB dieso 
Yerfilgung groBe Unruhe un ter den iibrigen Verbrauchern 
und insbesondere in der Eiscnindustrie, die angestrengt 
weiter arbeiten muB, hervorrief. DaB von einer absicht- 
lichen Forderungseinschriinkung kaum die Redo sein 
kann, geht sehon daraus hervor, daB in den ersten neun 
Monaten d. J . die siidrussischo Kohlenforderung diejcnigo 
des gleichen Zeitraumes 1911 um 1 208 352 t  oder 8,58 %  
tlbertraf —  sio betrug 15 283 523 (14 075 170) t, wovon 
auf Steinkohlc 12 853 222 ( +  861 096) t  und auf A nthrazit
2 430 300 ( +  347 256) t  entfallen. Die gesamte Kohlen
forderung im europiiischen RuBland in don ersten neun 
Monaten d. J . bezifferte sich auf 20 210 300 t, d. s.
1 636 034 t  oder 8,8 %  mehr ais im gleichen Zcitraum des 
Yorjahres. Da scit Oktober ein Zustrom von neuen 
Arbeitern in dem Donezbecken sioh bomerkbar macht., 
so ist laut Ywsichorung der Industriellen anzunohmen, 
daB in don letzten drei Monaten dio Kohlonfordorung hoher 
ais im Vorjahre ausfallen wird. Ueber den Abruf von 
Kohlo aus dem Siiden RuBlands fiir die einzelnen Vcr- 
braucher in don ersten neun Monatcn d. J . g ibt folgende 
Zahlentafel A uskunft:

In  den ersten neun 
M onaten

In  1912 
m ehr (+ ) |

1911
t

1912
t

weuiger (—) j 

t

i E isenbahnen . . 3 049 956 3 516 622 -ł- 466 666
Hutten^*erkc usw. 2 397 049 2 734 969 + 337 920

• Zuckerfabrikcn . 849 303 876 002 + 26 699
Andere Vcr- 

b rauchcr . . . 4 601 142 5 293 197 + 692 055

Insgcsam t 10 897 450 12 420 790 + 1523 340j

Wegen des fortwiihrenden Steigens der Preise ron  N aphtha 
und anderen Heizmitteln ha t dio siidrussischo Steinkohlo 
ihren Sicgcszug in ZentralruBland und im Betrieb vcr-

schicdcncr Eiscnbahncn unternehmen konnen. L aut Vor- 
anschlag des R ats der sUdrussischcnStcinkohlenindustricIlen 
wird die Kohlenforderung des Jahrcs 1913 rd. 2(5 400 0001 
und der gesamto Verbraueh (cigenor Verbrauch der Zechcn 
und Abruf) 27 225 000 t  betragen. Der Fehlbetrag von 
825 000 t  wird wahrscheinlich durch Kohle aus dem 
Dombrower Becken oder aus dem Auslande gedeelt 
werden. Das Verkehrsministerium ha t bereits dio Er- 
laubnis eingeholt, Kohlenbestellungen im Auslando von 
insgesamt 1 064 700 t  zu machen. Es h a t ferner jiingst 
einen Lieferungsvertrag auf drei Jahre  m it dem siui- 
russisclien SjTidikat „Produgolj" von rd. 4 900 000 t 
zu bedeutend niedrigeren Preisen, ais es boi don auBen- 
stehenden Zeohen crlangcn konnte, abgoschlossen.

K o k s . Wegen Mangel an feuerfesten Materialien 
und anderen schwerwiegenden Ursachen kann gegen- 
wartig dio Kokserzeugung boi weitem nicht der Nach- 
frago nachkommen. Dio Preise sind deshalb fortwiih- 
rend im Stcigen begriffen, und man befiirchtet in 
Zukunft einen starken Mangel an  Koks. In  den ersten 
neun Monatcn d. J . betrug dio siidrussischo Koks- 
erzeugung 2 785 583 ( +  354 135) t. Am 1. Septembcr 
waren 4 797 Koksofen im Betrieb.

E r  z. Die Lage des Eisenerzmarktes war im letzten 
Vicrteljahro sehr fest. Anfang November wurdo cinc 
weitere Preiscrhohung von 9 Kopeken f. d. Pud auf Krivoi- 
Roger Eiscnerz m it 62 %  Eiscngehalt vorgenommen. 
Die siidrussischo Eisenerzforderung im ersten Halbjahre 
1912 ttberstieg dio Hochstforderung des ersten Halb- 
jahrcs 1911; sio betrug 2 892 216 ( +  700 409) t, wovon 
auf Kcrtsch 212 940 (+101 720) t  und auf Krivoi-Rog
2 679 277 ( +  434 889) t  entfallen. Demgcgcniiber stellte 
sich der Abruf auf 2 805 S94 t, d. s. 14,14%  mehr ais 
im gleichen Zcitraum des Yorjahres, wobei der Abruf fur 
russischo Werke um 25,62 %  gestiegen ist, wahrend er fOr 
das Ausland um 29,94 %  gcfallen ist. Auch am Ural 
m acht sich eine sehr starko Nachfrago auf Eisencrz bc- 
morkbar.

R o h e is e n . Nach wie vor bleibt der siidrussischo 
Rohoisenmarkt fest, obgleich Anfang Oktober das Angebot 
ctwas freier war. Die Preise blieben jedoch wahrend der 
Berichtszcit auf dersclben Hohe. Dio sUdriissischo Roh- 
eisenerzeugung betrug in den ersten sieben Monatcn 1912 
1 631 1201, d. s. 228 632 t  oder 19,7 %  mehr ais im gleichen 
Zcitraum des Vorjahres. Im  Ju li waren im Donezbecken 
46 (i. V. 40) Hochófcn im Betrieb, 10 Hochófcn wurden 
neu zugcstcllt und der Bau von zwoi neuen Hochofen 
nahte sich der Yollendung. Auf dem Ural maclito sich 
eino gowisso Knappheit an Roheisen bemerkbar. Uober 
dio gesamtrussische Erzeugung von Roheisen, Halbzcug 
und Fertigerzeugnissen im ersten Halbjahre 1912, vcr- 
glichen mit dem gloiehen Zeitraum der Vorjahrc, gibt 
folgendo Zahlentafel AufachluU:

E rstes
H alb ja lir

Roheisen

t

H albzeug

t

F ertig -
erzcugnisse

t

1912 2 045 649 2 175 657 1 811 366 I
1911 1 736 706 1 867 057 1 579 884 ■
1910 1 513 151 l 712 136 1 477 296
1909 1 434 265 1511 628 1 305 388
1908 1 452 987 1 447 304 1 251 301

Die Nachfrago nach F e r t ig e r z e u g n is s e n ,  ins
besondere Sehienen, Triiger und Schwellen, die bei „Proda- 
ineta“ syndiziert sind, war lebhaft. Insgcsam t stellte sich 
der Versand des Syndikats in den ersten zchn Monaten d. J. 
auf 1 618 790 t  gegen 1 499 7S3 t im gleichen Zeitraum des 
Vorjahrcs. Der Syndikatsvcrtrag fiir Sehienen liiuft 
am 1. Januar 1914 ab ; es werden bereits jetz t erfolgreiche 
Vcrhandlungen gefilhrt. Auch die Erneuerung des Draht- 
Syndikats ,,Prowoloka“ ist gesiehert.

Ueber dio P re is e  gib t folgender Borsenzcttel der 
Charkower Steinkohlen- und Eisenborse Auskunft:
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Anfang
O ktober

Anfang
N ovem ber

A.niany
Dezember

(In  Kopeken* f. d . Pud**)

R o h c is e n  a b  I l t l t t e :  
Sttdl. GieBereieis. Nr. 1 6 8 — 7 2 6 8 — 7 2 6 8 — 7 2
U raler „  Nr. 1 0 0 — 70 6 0 — 7 0 6 0 — 70
Sfldliohes Stahleisen 6 0 6 0 6 0
Uraler Stahleisen . . • 5 7 5 7 5 7

"3 2

f* "r

Stab- und Form -'
1 4 4 — 1 5 3 1 4 4 — 1 53 1 4 4 — 1 53

2 SJ 
f i

T rager ................. 5 1 4 0 — 154 1 4 6 — 1 5 4 1 4 6 — 1 54
Schwellen . . . 'i 151 151 151

S/~- Blecho . . . <a 1 6 0 — 165 1 6 0 — 1 65 1 6 0 — 1 65

K rivoi-Roger Eisenerz 
m it 62 %  Fe-G ehalt . 9 9 9
„ t y  % 8 7 . 8 '/« 8 7 .

» 58 % • w m W

V III. PR E ISE  FU ER  ElSEN LEG IER U N G EN  
UND METALI-E.

Dr. B. Siew.
V II. V ER EIN IG TE STAATEN VON NORD- 

AMERIKA. — Dos letzte Jahres viertel 1912 war fiir die 
amerikanische Eisenindustrie ein Zeitabsóhnitt ange- 
spanntester Tiitigkcit und fortgesotztcr Preisstcigerung. 
Dio Rolicisenerzeugung errciclito eino nio vorlier da- 
gewesene Hohe, und dabei gingen dio an sich schon nicht 
bedcutenden Vorriite stiindig zuriiek; besonders stark 
w ar der Begehr in den zur Stahlerzougung benotigten 
Roheisensorten. Gegen ScliluB des Jahres nahin die 
Lebhaftigkeit des Roheiscnmarktes etwas ab, dio Hoch- 
ofenwerke lehnten aber ab, zu den letzten Notienuigen zu 
Ycrkaufen, und yerlangten hohere Preise.

In Rolistahl lierrschte ausgesprocheno Knappheit; 
die Preise fiir Ilalbzeug konnten durehweg erhoht werden.

Die Beschiiftigung in Fertigerzeugnissen war sehr 
etark, groBe Auftrage wurden fiir Eisenbalmmaterial 
hereingenommen, darun ter auch orhebliclie Ausfuhr- 
mengen. Im groBon und ganzen wurde indessen das 
Auslandsgeschaft durch den W ettbewerb europiiischer 
Werke beschnitten.

In  Blechen, Baueison, Stabeison, Rohren, D raht und 
Drahtfabrikaten war lobhaftes Geschiift bei allgemein 
steigenden Preisen. Die Aussiehten fiir das Jah r 1913 
werden allgemein ais durchaus giinstig bczeichnet.

Dio P re isb e w e g u n g  im abgolaufenen Vierteljahr 
ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

1912 1911
bo
1 3 |3 O -fl

&
1  i  
1 *

t g 1 8 M P
V . 
« S fi B

Dollar litr die Tonne z u 1016 ig

GieBerei-Roheisen S ta n 
dard Nr. 2 loco Phila-
d e lp h ia ........................... 17,00 18,25 18,50 18,50 14,85

GieBerei-Roheisen Nr. 2
(aus dcm Silden) loco
C i n c i n n a t i .................. 16,50 17,25 17,25 17,25 13,25

Bessem er-Roheisen .] Q ? 17,40 17,90 18,15 18,15 15,15
G rauesP uddelroheis.U j 15,90116,40 17,15j 17,15 13,40
Bessem crknilppei . J g 25,00] 27,00 27,00[ 27,00 19,00

Centa fiir da* Pfund
Schw ereStahlsehienen 1

ab W e r k ...................... 1,25 1,25 1,25 i 1,25 1,25
B ehalterblecho . | 1,40 1,45 1,45 ! 1,45 1,15
FeinblechoN r. 28 [ -g i g 2,15 2,25 2,25 i 2,25 1,90
D rah tstifte  . . . ) 1,70 1,70 1,70 \ 1,75 1,55

1912

A
nf

an
g

O
kt

. to

J  8
D fl
<

E
nd

e
D

ez
.

E lsenleglerunoen.
F e r r o s i l i z iu m : JC JC JC JC

a) 1. Hochofenerzeugt(Basis 10% Si) 
f. d . t  re rzo łlt frei Waggon 
Dulsbitrg-IŁuhrort . . . . 117,50 120,50 126,50 131,25

Skala ± 3 ,5 0  JC 
b) elektr. hergestellt (Basis 45% Si) 

f. d. t  ab Duisburg . . . . 260 250 240 250
Skala ±  5,50 JH 

c) elektr. hergestellt (Basis 75%  Si) 
f. d. t  ab Duisburg . . . . ■160 450 450 150

Skala ±  6 JC 
F e r ro m a n g a n s l l i z iu m , elektr. her- 

geste lit:
1. 50 bis 55%  Mn, 23 bis 28%  Si 

f. d. t  ab Duisburg . . . ■> . ■100 400 400 400
2. 68 bis 75% Mn, 20 bis 25%  Si 

f. d. t  ab Duisburg . . . . 400 380 380 380
3. 50 bis 55%  Mn, 30 bis 35%  Si 

f. d. t  ab Duisburg . . . . 420 420 420 420
F e r ro m a n g a n  (Basis 80%  Mn):

f. d. t  fob engl. Hiifen . . 220 220 230 240
Skala ±  2 JC 

F e r r o c h r o m : 
a) kohlefrei, Q ualitiit 1 „M ark", 

Basis 60%  Cr, f. d . t  ab Wen-
2000 2200 2200

Skala i  32,50 .K  

b) elektr, hergestellt:
1. raff. Ferrochrom N r. I

(0,3 bis 0,75%  0, Basis 60%  Cr) 
f. d. t  ab Duisburg . . . . 1750 1750 1750 1750

Skala ± 3 2 ,5 0  „fC 
2. raff. Ferrochrom N r. I I

(1 bis 2 %  C, Basis 60 %  Cr) 
f. d. t  ab Duisburg . . . . 1050 1050 1050 1050

Skala ±  25 JC 
3. Ferrochrom

(4 bis 6%  0 , Basis 60%  Cr) 
f. d. t  ab Duisburg . . . . 430 450 475 475

Skala db 15 JC 
F e r r o t i t a n  (10 bis 15%  Ti) f. 100 kg 

ab HUtte .............................. 150 150 150 150
F e r ro  w o lfram  (85%  Wo, 0,5 bis 

1%  C): f. d. kg des in der Legie* 
rung enthaltenen metallischen Wolf- 

ram s ab Duisburg . . . . 6,00 5,80 6,00 6,25
F crrom o lybdśŁ n  (70 bis 80%  Mo): 

f. d. kg des in der Leglerung ent- 
haltenen MolybdUns ab Duisburg . 16,50 16,50 16,50 16,50

K a r b o r u n d u m  (Silizium karbid):
f. d. t  ab Duisburg . . . . 400 420 430 430 j

Metal le.
Blei . . .  f. 100 kg ab HUtte . . 45,00 38,75 36,00 ; 36,20
K upfer , (, 10O „  „  „  . . . 163,50 159,00 162,25 101,00

(  schles. g  fi 100 kg ab  HUtte 65,50 56,25 53,50 ! 54,25
Z In k  i  rhein. $  f. 100 „  „  „ 55,65 56,40 53,60 54,40

[ belg. S, f. 100 „  „  „ 55,00 55,75 53,00 | 53,75
Z in n -B a n c a  f. 50 kg cif R otterdam 232,35 236,30 233,50 | 231,30
N ic k e l (98 bis 99%  Ni):

f. 100 kg ab HUtte . . 344,00 314,00 344,00 i 344,00 i
A lu m in iu m  (98 bis 99%  Al):

f. 100 kg ab  HUtte . . 160,00 165.00
i

170,001175,00}
M e ta li. W o lf ra m , pulverfi5rmig 

(96 bis 98%  Wo): f. d. kg ab  HUtte 5,60 | 5.75 6.20 | 5,7*|

* 1 Rubel zu 100 Kopeken — 2,10 .ft. 
** 1 Pud =  16,38 kg.

n . „

Vom Roheisenmarkte. — D e u ts c h la n d . Dor Roh- 
eisenmarkt ist auBerordentlich fest bei sehr lebhaftoni 
Abruf. Dio Preise zeigen gcgonflber den Dezcmber- 
noticrungen (s. Seite 77) keino Aenderungen.

Rheinisch-Westfalisches Kohlen-Syndlkat zu Essen
a. d. Ruhr. — Das Syndikat ha t den Syndikatszechen mit- 
geteilt, daB es m it einer S te ig e ru n g  se in e s  J a h r e s a b -  
s a tz e s  in  K o h le n  um 5 %  oder 40000001 rechne und den 
Zcchen freistelle, in diesem Rahmen iiber ihro Beteiligungs- 
ziffer hinaus an das Syndikat zu liefern. Dam it sind dio 
Zcchen indieLage versetzt, eine Erhohung ihrerBeteiligung

12
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in Kohlen um diejenigen Mengen zu erreiohen, die sie ein 
halbes Jah r lang iiber ihrc jctzigo Beteiligung hinaus an 
das Syndikat liefern.

Naehfoigende Zusammonstellung zeigt dio ab 1. J a n u a r  
1913 gUltigen B e te i l ig u n g s z i f f o r n  in Kohlo, Koks und 
B riketts der einzelnen Zeohen des Kohlen-Syndikats.

G ew erkschaft 
bzw. G eselischaft

Kohlen
t

K oks
t

B rik e tts
t

G ew erkschaft 
bzw. G eselischaft

K ohlen
t

Koks
t

B rik e tts
t

A plerbeoker A. V. . 300 000 __ 92 450 H arpcner B.-A.-G. 7 240 000 1 750 000 345 620
Arenbergsche A. G. 1 872 702 587 250 — 192 700 — —
A renberg-Fort- Heleno u. Amalie . 920 000 307 800 72 000

setzung . . . . 500 000 150 000 — H ibornia . . . . 5 416 500 1 057 300 54 450
' B lankenburg . . , 155 000 — 100 000 Jo h an n  Doimols-

Bochum er B.-A.-G. 405 900 136 000 — 361 600 — 169 900
Boehumor Veroin . 399 200 4 000 154 100 Johannessegen . . 150 000 — 80 000
B o ru ss ia ................... 254 760 100 000 45 500 K olner B.-V. . . 904 438 353 540 —
Buderusscho Konig Ludwig . . 1 312 000 493 050 —

Eisenw................... 600 000 215 000 72 000 Konig W ilhelm l 040 000 443 367 —
C a ro lin e .................. 182 600 — 46 300 K onigin E lisabeth 885 000 305 200 216 000
Carolus M agnus . . 324 200 100 000 — K onigsborn . . . 1 124 770 413 900 —
Concordia . . . . 1 526 376 387 400 — Langonbrahm  . . 660 000 — —
Consolidation . . 1 740 000 515 400 — L othringen . . . 904 100 445 000 —
Vor. C onstantin  der Lothringer H tlt-

G ro B o ................... 2 292 000 900 200 223 350 tenv. Aum etz-
Dalilbusch . . . . 1 210 000 183 000 — F rie d o .................. 1 270 000 331 940 72 0001
D eutscher K aiser . 1 650 000 12 000 — Magdob. B. - A. - G. 550 000 — —
D eutsch-Lux. B .-u. M ansfelder GeWerlc-

H.-A.-G. . . . 3 635 4S1 853 700 638 550 300 000 — —
Dorstfold . . . . 840 000 366 580 — M atth ias S tinncs . 1 321 000 248 195 —
Eisen- u. S tahhvork M inister Achonbach 600 000 8 100 —

Hocsch . . . . 550 000 120 000 — M ont Cenis . . . 995 000 190 000 —
Essener Steinkoh- Mtilhoimcr B.-V. . 1 380 000 95 000 364 900

lenbergwerko . . 1 989 300 — 811 000 Neu E33en . . . . 770 000 — —
Ew ald u. Ew ald N eum tih l.................. 1 650 000 453 000 —

Forts...................... 1 993 000 200 000 54 450 Ver. Nou-Scholer-
Fried. K rupp, A. G. 700 000 — — pad u. H obeison . 210 000 — 60 100
Friedrich dor GroBo 930 600 381 500 — 3 190 000 642 640 71 280
Friedrich E rncstiuo 368 100 99 260 — R heinische Stahl-
Frohliohe Morgen- werko ................... 515 000 100 000 72 000

s o n n e ................... 570 000 142 000 180 000 RheinpreuBen . . 3 000 000 795 000 —
Golsenkirchener Siobenplaneten . . 300 000 64 600 132 360

B.-A.-G................. 8 698 000 1 726 808 216 600 SchOrbank u. Char-
Gcorgs- Marten- B.- lo ttenburg  . . . 180 000 — 72 600

u. 11.-V.................. 600 000 100 000 Vcr. T rappo . . . 152 900 — —
G o tte 8 S e g o n  . . . 180 000 — 54 450 Unscr F ritz  . . . 820 000 75000 —
Graf B eust. . . . 456 100 66 760 — V ic to r ia .................. 135 000 — 90 000
Graf B ism arck . . 1 754 700 — — V ictoria M athias . 452 900 145 060 —

Graf Schwerin . . 468 400 242 800 — Zollycrcin . . . . 1 755 507 240 000 —
Gutehoffnungs- --------------- :j

h t l t t e ................... 1 900 000 40 000 216 000 Zusamm en 79 704 S34 16 687 350 4 777 960

Pio Zahl der Mitglieder ist gegeniiber dem Vorjalire* 
von 67 auf 64 zuriickgcgangcn. Dio Beteiligungen von 
„Deutschland“ und „E in trach t Tiefbau" sind auf die 
Gowerkschaft „C onstantin11 und dio Kohlenbeteiligung 
von „M ark“ auf dio Zecho „Lothringen" iibergegangon, 
wahrend die Brikettbeteiligung von „M ark" an das Syndi
k a t zuriiekgegeben wurde. In  Kohlen h a t die Gesamt- 
betoiligung um 200 000 t  zugenommen, von denen jo 
100 000 t  auf Arenberg-Fortsetzung und don Lothringer 
Hilttenyeroin entfallen. Dio Koksbeteiligung h a t um
1 383 250 t  zugonommen. Hieran sind beteiligt: Arcnbcrg 
m it 200 000 t  und Arenberg-Fortsetzung mit 150 000 t, 
Consolidation m it 100 000 t, Ver. Constantin der GroBo 
m it 182 700 t  (durch Vereinigung m it „Deutsohland" und 
„E in trach t Tiefbau" 180 200 t), Ewald m it 106 250 t, 
Friedrich dor GroBo m it 75 000 t, Heleno und Amalio 
m it 100 000 t, Hibernia m it 244 500 t, Kolner Bergwerks- 
Vcrein m it 25 000 t, Konig Ludwig mit 100 000 t, 
Lothringen m it 25 000 t, Mont Cenis m it 90 000 t, Neu- 
mtthl m it 90 000 t  und Unscr Fritz m it 75 000 t. Die 
BrikettbetciUgung ist insgesamt nur um 18 000 t  ge- 
stiegen. Hinzugekommen sind bei der Gutehoffnungs- 
hiitto 72 000 t ,  wahrend, wie oben erwahnt, die 54 000 t  
von „M ark" nicht mehr in den Ziffcrn cnthalten sind.

* VgL St. u. E. 1912, 11. Jan ., S. 81/2.

Preise oberschlesischer Kohlen. — Dio Koniglichc 
Bergwerksdirektion Zabrze erhohte durch Rundschreiben 
vom Beginn des neuen Jahrcs ab dio Preiso fiir das Innen- 
gobict um 20 bis 50 Pf. f. d. t.

Schiffbaustahlkontor, G. m. b. H., Essen a. d. Ruhr. — 
Biatterm eldungen zufolge sind nunmehr auch dio D il- 
l in g c r  H t i t te n w e rk e  dem Schiffbaustahl-Kontor bei- 
gotreten.

Siegerlander Eisenstein-Verein, G. m. b. H„ Siegen. —
In  der am 30. Dezember 1912 abgehaltonen Hauptvcr- 
sammlung des Vereins wurdo berichtct, daB dio Eisen- 
steinforderung dor Vercinsgruben im Novcmber 204 912 t  
gegen 203 280 t  im Oktober und 194 127 t  im Septembcr, 
der Vcrsand im Noyember 210 879 t  gegen 189 320 t  im 
Oktober und 195 947 t  im September betragen habe. 
Durch den Wagenmangel, der auch im Dezember noch 
anhielt, wurden im November dio EisensteinfSrderung 
und der Yersand ungiinstig bceinfluBt. Der Abruf und 
die Nachfragc nach Eisenstein sind zurzcit noch sehr regc. 
Die gesamte Forderung fiir das erste H albjahr 1913 ist 
ausverkauft.

Verband deutscher Kaltwalzwerke, Hagen i. W. —
Dio am  30. Dezember 1912 abgchalteno Mitglieder vcr- 
sammlung beschloB, den Verband um yorliiufig sechs 
Monate, bis zum 30. Ju n i 1913, zu y e r la n g e rn .
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Die Geschaftslage der ósterreichischen Eisenindustrie 
im Jahre 1912. — Der an andercr Stelle (S. 72) crwiihrite 
Bericht des V e re in e s  d o r  M o n ta n - ,  E iso n - u n d  
M a s c h in e n - I n d u s t r ie l lo n  in  O e s to r re ie h  bezeieh- 
net die Geschiiftslago der ostcrreiohischen Montan-, Eiscn- 
und Masehinenindustrie im abgelaufenen Jahro ais im 
allgemeinen befriedigend. Wiihrend dio Besserung dor 
Verhaltnisse in zahlreichen Industrion weitere Fortschritte 
niaehte, traten  in anderen Hemmungen auf, welche die 
aufwartsstrobendo Bewegung in cinzelnen Zwoigen zum 
Stillstand und sogar zur Umkehr braohten. Hier sind 
an crster Stelle die politischen Yerhaltnisse zu erwahnen; 
wenn auch manohe Industrion dadurch nioht wesentlich 
beeintriichtigt wurden, bei cinzelnen sogar die In ten s itłt 
der Beschaftigung zunahm, so hatten  doch andero wieder 
ein plotzliches Stooken der Konjunktur z.u beklagon, wozu 
nicht nur die unmittelbaro Unterbindung der Ausfuhr- 
moglichkcit nach den Balkanlandern, sondern auch dio 
Verringcrung der Inlandsauftrage sowie die Verhiiltnisso 
des Geldmarktes wesentlich beitrugen. Hemmend wirkte 
ferner der viclfach boklagto Arbcitermangel sowio wieder 
der im Hcrbsto eingetretene Wagenmangel. In  manehen 
Zwoigen, namentlich der Masehinenindustrie, beeintriich- 
tigtc das Vordringon des auslandischen Wettbewcrbs 
cm pf ind lich dio Absatzmoglichkcit. Die Preisgestaltung 
yermochte daher der Besserung der Absatzverhiiltnisse 
nur mit sehr geringen Ausnahmen zu folgenj hiiufig war 
trotz der aufsteigcnden K onjunktur cin Sinken der Wirt- 
schafthclikcit zu verzeichnen. — Dem im allgomoinen bc- 
friedigenden Beschaftigungsstando der Industrio entspraeh 
ein gestcigerter Verbrauch an Kohle. Der Absatz, der im 
ersten Vierteljahr noch zu wiinschon ilbrig lioB, bosserta 
sich allmiihlich vom April an derart, daB insbesondero dio 
Steinkohlenzechen und Koksanstalten ihro Leistungs- 
fiihigkoit voll ausnutzen konnten. Dio Steinkohlenfor- 
derung Oesterreichs in den ersten zehn Monaten des 
Bericlitsjalircs uberstieg dio Forderung dor gloiohon Zeit 
des Vorjahres um 8,2 %, dio Braunkohlengowinnung nahm 
um 4 ,8 %  zu; an Steinkohlenbriketts wurden 14% , an 
Koks 11,0%  mehr erzeugt. Anderaeits nahm auch die 
Einfuhr an Steinkohlo um 11,4 %  zu. Mit dom gosteigerten 
Bedarf ergab sich eino Befestigung der Preise. Der Aus- 
bruch des Balkankrieges ha tte  eino stiirmischo Nachfrago 
nach hochwertiger Kohle und hochwertigem Koks zur 
Folgę, welchcr dio Reviero nur zum Teil gerecht werden 
konnten. Dio befriedigende Beschaftigung der Eisen- 
werko hielt im Beriohtsjahre an. Dio anhaltend rego Bau- 
tiitigkeit wirkto insbesondero auf den Absatz von Tragern 
und Stabeiscn gunstig ein, der in don erston zehn Monaten 
1912 20,3 bzw. 25,8 %  hoher ais im Vorjahro war. In 
Frischerei- und GieBereirohcisen ergab sich eino Ver- 
brauchssteigerung von 0,9 bzw. 10 %, boi den Forro- 
legierungon eine solcho von 38,4 %. Durch die Steigerung 
in Halbfabrikaten von 40,4 %  wurdo der vorjiihrige Abfall 
von 3,8 %  um ein Vielfaches wcttgemacht. Der Absatz 
von Schienen, Tyrcs und 
Aehsen ging um 2, 4,2 bzw.
0,7 %  zuruck, wiihrend der 
Verbrauch an Kleinmate- 
rial um 9,9 %  und von 
R adem  sogar um 102,5 %  
zunahm. Grobbleche zeigen 
eino Absatzsteigerung von 
49,9 % , Feinblecho eine 
solche von 0,9 % . Trotzdem 
in Qualitats- und Wcrkzeug- 
stahlen Inlands- und Aus- 
lańdsbcdarf zunahmon, konn
ten im allgemeinen dic Preise 
wegen des scharfcn W ett- 
bewerbs der Steigerung der 
Gestehungskcsten nicht an- 
gepaBt werden. Die Eiscn- 
und StahlgioBcrcien waren

ausgiobig bcschiiftigt. Einzclno Unternehmungon sahen 
sich zu Betriebsorweitorungen veranlaBt. Hemmend 
wirkte der mancherorts auftretendo Arbcitermangel. In  
der zweiton Jahrcshalfte wurdo die Beschaftigung noch 
roger. Boi der Drahtindustrio und D rahtstiftenfabrikation, 
deren Beschaftigung in der ersten Hiilfto des Jahres bei 
der lebhafton Bautiitigkeit und gilnstigen allgemeinen 
Wirtschaftslago nicht unwesontlich zunahm, tra t  gegen 
Endo des dritten  Vierteljahres infolge der politischon Er- 
oignisso ein Riioksohlag ein. Das Gcschiift nach den Balkau- 
liindem liegt gcgenwiirtig vollkommen brach. In dem Aus- 
fuhrgesehiift nach Deutschland t ra t  gesteigertc Nachfrage, 
verbundon mit einer tcilweisen geringfiigigcn Besserung 
der Preise, auf, die beido nur zum Teil ausgenutzt werden 
konnten. Dio rego Bautiitigkeit bccinfluBto den Absatz 
an Rohren und Fittings gilnstig, ohno eino woscntlicho 
Steigerung hcrvorrufen zu konnon. Im  Brtlekcnbau war 
dio Zalil der Neubauten gering, dio dor Um bauten auf dio 
dringondsten Notwondigkeiten beschriinkt. In Eisonkon- 
struktionen fUr industriello Hochbautcn konnte ein teil- 
woiser E rsatzfiir jenen Ausfall gefunden werden. InW agen- 
achson war dio Beschaftigung bei gedrUcktcn Preisen nor- 
inal. Die Kcttenindustrio war ausrciohend beschiiftigt. Auf 
dem Schraubenmarkte waren dio Werko im ersten Halb- 
jahro noch teilweise beschiiftigt, gcgenwiirtig stockt das 
Gcschiift infolge der politisohen Lago und der Geldknapp- 
hoit yollstiindig. Den Absatz von Wcrkzeugen fUr in 
dustriello Zwecke bezeichnet der Bericht ais gttnstig. In 
der Masehinenindustrie waren die Absatzvcrhiiltnisso 
im Inlando im allgemeinen nicht ungttnstig. Die Einfuhr 
an ilasohmon uberstieg jono des Vorjahros dom W erta 
nach um 20,7 % , dagogon stieg dio Ausfuhr nur um
14,5 % . Infolgo des scharfcn W ettbewcrbs der aus
landischen, namentlich reichsdcutschen Maschinenindu- 
strio waren dio Preiso im allgomoinen unbefriedigond. Die 
osterreichischo Lokomotivindustrio lieferte im Jahro 1912 
fiir dio ósterreichischen Staatsbahnon und dio inlii.ndischo 
Privatindustrio zusammon 237 Łokomotiven und 85 Ten
der; x\usfuhrlieferungon waren nicht zu vcrzcichnon. 
Dic osterreichischo Waggonindustrio erhiolt von den 
ósterreichischen Staatsbahnen Bestellungen auf 512 Per- 
sonen-, 281 Dienst- und 5124 Lastwagon; auBor Auftragen 
fur dio Privatbahnon und dio Privatindustrio waren noch 
oinigo Ausfuhrlieferungen auszufdhren. Die Waggon- 
fabriken erreiohten somit einen Erzeugungsstand von 
0800 Fahrbotriebsraitteln, d. s. etwa 43 %  ihrer Leistungs- 
fiihigkeit.

Wagengestellung im Monat Noyember 1912. — Im
Boreiche des D o u tsc h o n  S ta a t s b a h n w a g o n y e r b a n -  
d e s  war, wio die nachstehonde Zusammenstellung zeigt, 
dio Gestellung an bedockten und offenen Wagon im 
N o T o m b cr 1912 hoher ais im gleichon Monat dos Vor- 
jahres. Besonders stark  ist dio Steige rungder Gestellung bei 
den offonen Wagen. Bei don bedeck ten Wagen ist dic Zahl 
der nicht rcchtzoitig gestellten Wagen wesentlich geringer.

WageoKestcllung 1011 1912 1912

A. O ffene W ag en :
Gestellt im g a n z e n .............................. 2 822 473 3 149 739 +  327 200
Gestellt fiir den Arbeitstag im

D u r c h s c h n i t t ................................... 112 899 125 989 +  13 090
Nicht rechtzcitig gestellt im ganzen 415 893 691 356 +  275 403
Nicht rechtzcitig gestellt fur den Ar

beitstag im Durchschnitt . . . . 16 030 27 654 +  11018

B. B c d e c k to  W ag e n :
Gestellt im g a n z e n .............................. 1 841 309 1 950 392 +  109 083
Gestellt fiir den Arbeitstag im

D u r c h s c h n i t t ................................... 73 652 78 015 +  4 303
Nioht rechtzeitig gestellt im ganzen 102 532 71707 — 30 825
Nioht rechtzeitig gestellt fiir den Ar

beitstag im Durchschnitt . . . . 4 101 2 868 — 1233

+  11,6 < 

+  11,0%

+  5 ,9%  

+  5 ,9 %
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Walzwerke, A. G. (vorm. E. Bócking & Co.) in Miil- 
heim, Rhein. —  U nter Yorstehender Firm a wurde eine 
neue Gesellsehaft m it einem A ktienkapital von 1 000 000 Jl 
gegriindet. Gegenstand des Unternehmens ist dio Ueber- 
nahme und W eiterfflhrung des Walzwerkuntcrnehmens 
der Kommanditgeśellschaft Ed. Bocking & Co. in Mulheim
a. Rhein sowie die Yerarbcitung und Verfeinernng von 
Eisen und Stahl und die Uebernahmo aller dazu dienenden 
Gesehiifte und Bcteiligungen.

Eisenerzverschiffungen der United States Steel Cor
poration vom Oberen See.* — Die EisenerzYersehiffungen 
der United States Steel Corporation bezifferten sich im 
Jahre 1912 bis zum 1. Dezember auf 24 191 252 t, d. s.

* The Iron Age 1912, 19. Doz., S. 1445.
** VgL St. u. E. 1906, 1. Nov„ S. 1340/1; 1911, 

9. Nov., S. 1860; 10. Nov„ S. 1907.

ungefahr 49,45 %  der gesamten Eisenerzverschiffungen 
vom Oberen See. In  dieser ZitTer ist eine kleine Mengc 
Erz, die auf dem Bahnwege Yersandt wurde, nicht ent- 
halten. Auf Grund des E r z v e r t r a g e s  m it  d e r  Great 
N o r th e r n  R a ilw a y * *  wurden im Jahre 1912 etwas iiber 
8 000 000 t  Yerladen. D a die Steel Corporation zu Beginn 
des Jahres 1912 noch m it 3 680 000 t  im Riiekstand war 
und im Jahre 1912 mindestens 4 500 000 t  abzunehmcn 
hatte , wurde von ihr ungefahr die ganze Mcnge Erz, fQr 
die sie Abgaben zu zahlen hatte , bezogen. In  den niiehsten 
beiden Jahren sind von der Steel Corporation auf Grund 
des Yertrages noch mindestens 11 250 000 t  abzunehmcn; 
bei einer gleich groBen Forderung wie im abgelaufeuen 
Jahre wurde diese Menge um nicht wcnigcr ais 5 000 0001 
ubersohritten werden. Die im D urchschnitt des Jahres 
1912 gezahlte Abgabe einschliefilich (X) Cents Fracht 
stellte sich auf ungefahr 1,79 $ f. d. ton.

Bucherschau.
R o b i n ,  F  e 1 i x : Traitt de mćtallograpMe. Prćface 

de M. F. O sm o n d . Paris (6, Rue de la Sor- 
bonne): A.Hermann & fils 1912. (464 S.) 8°. Geb. 
30 fr.

Das Werk rerd ien t unbedingt groBe Beaohtung, 
zumal, da  es das umfassendste ist, was die franzosisohe 
L ite ratu r iiber Mctallographio bietet, und durch eine 
Yorrede des Altmeisters F. O sm ond ausgezeiohiet 
worden ist. Leider wird die Lekturę und vor allem die 
Moglichkeit, eino kurze Inhaltsiibersicht zu geben, sehr 
ersohwert dnroh die eigenartige Anordnung des Stoffes, 
die stellenweise ganz undurohsichtig wird.

Dio Yoraussetznnc zum Verstandnis des Buches bildet 
die,,Em leitungindieM etallographie“ von F a u l  G o e ren s ,*  
die Yon R o b in  ins Franzosisohe iibersetzt worden ist. 
Naoh einigen ganz allgemein gehaltenon Bemerkungen 
iiber physikalisehe Untersuchungamethoden (Bruchfestig- 
keit, Hartę, Farbę, Magrieiismus usw.) beginnt sogleioh 
der praktisehe Teil, Herstellung der Soliliffe, Polieren, 
Aetzen und ilikreskopie. Zu kura ist besonders die 
Mikroskopie behandelt. Es fchlt vollkommen eine Be
sprechung der Yerschiedenen Arten von Mikroskopen, 
wofiir ein Abschnitt iiber Ultramikroskopie keinen Ersatz 
bilden kann. Es findet sich in dcm Bucho ofters die Er- 
scheinung, daB wichtige Dinge zuguiisten des Originellen 
und Gesuohten Yernachlassigt werden. Ebenfalls unzu- 
reichend ist der Abschnitt iiber thermisehe Analyse, die 
Tyjien der Sohmelzdiagramme. W enn es auch nicht mog- 
lich ist, in einem mehr praktischen Buche diesen Gegen- 
i>Tand so ersohopfend zn behandeln, wie es R u e r  inseinem 
Werke tu t, so muB doch der Leser wenigstens soweit 
Yorgebildet werden, daB er die epateren Absohnitte ver- 
steht. Im  AnsohluB hieran gibt der Yerfasser in einer 
tabellarisohen Ueborsioht die „ąualitatiYe metallographische 
Analyse", an Hand dereń man Metallo unbekannter Her- 
kunft erkennen soli. Es folgt dann ein Abschnitt iiber 
die qualitative ehemisohe Analyse, der sich jedoch ledig- 
lieh auf die weniger iiblichen mikroohemischen Methoden 
besehrankt. Allgemein wird man es doch Yorziehen, sich 
erst iiber die Zusammensetzung zu vergewissern und 
dann das Gefuge anzusehen.

Nach allgemeinen Bemerkungen iiber den Aufbau 
kristallisierter Kórper beginnt der besondere Teil, und zwar 
zunachst m it einer Besprechung der bei Eisen und Stahl 
auftretenden Strukturtypen ohne theoretische Aus- 
einandersetzungen. Wenn auch der B eriehtorstatter nicht 
in allen Punkten m it dem Yerfasser gleicher Ansicht ist, 
so muB doch dieser Teil ais fu r den Praktiker recht wert- 
voll bezeichnet werden. Dasselbe gilt Yon den entspreehcn- 
den Auseinandersetzungen iiber Bronzen und Messing. 
Die Beziehungen zwischen Kleingefiige und Zustandsdia-

grammen werden erst in einem Kapitel erortert, das -cich 
„quantitatiYe Analyse" nennt. In  diesem sehr ausluhr- 
liohen Abschnitt findet sich die Besnrechung der Kohlen- 
stoff- und Sonderstahle, ferner werden hier die Schmelz- 
diagramme der meisten bisher untersuchten Legierungen 
gegoben. Wirklich originell ist das Yerfahren, bei wioh. 
tigen Schmelzdiagrammen (z. B. Fe—Fej C, Cu—Sn) in 
die einzelnen Zustandsfclder unm ittelbar die entsprechen- 
den Strukturcn einzuzeichnen; ob aber der Gedanke sehr 
glticklieh ist, mag dahingestellt bleiben. Fiir den Prak
tiker wichtig sind die Auseinandersetzungen iiber dic 
Kleingefiige, die durch mechanische Einwirkungen ent- 
stehen. Den SohluB des Werkes bildet die mikroskopische 
Untersuohung Yon Schlaoken und Flugstaub.

Das W erk bietet unstreitig Yiel Interessantes und 
kann zur Ansehaffung wohl empfohlen werden, zumal 
wenn es ais H iilfsm ittcl fiir die P rasis dienen soli. Es 
besohiittigt sioh auch wirklich fast nur m it Mctallographio, 
entsprechend seinem Titcl, und stellt keineswegs eine 
physikalisehe Chemie der Metalle dar, wie wir es in der 
deutschen L iteratu r gewohnt sind. Hierin liegt sicherlich 
ein groBer Yorzug. Donn man entfernt sioh so weniger 
leicht vom Boden der Tatsachen, und die wis3ensohaftliohe 
Yerwertung der metallographisohen Bildcr ist manchinal 
recht heikel. Die beigcfiigten Schliffbilder ‘sind zwar meist 
gut, Lassen aber hier und da auch zu wunschen iibrig.

S. Ililpert.

Lelirhicli der chmisclien Technologie und Metallurgie. 
Unter Mitwirkung hervorragender Faehleute 
hrsg. von Dr. B e r n h a id  N e u m a n n ,  a. o. 
P rofesor an der Techni.schen Hochschule in 
Darm stadt. Mit 398 Textabb. u. 5 Taf. Leipzig: 
S. Hirzel 1912. (X II, 892 S.) 8°. 18 J i ,  geb. 
19,20 J l.

Es kann gewagt oder doch iiberflttssig crscheinen, 
neben dem vortrefflichen Buche Yon O st* ein neues 
Lehrbuch der chemischen Technologie auf den Markt zu 
bringen. Aber der Herausgeber betont m it Recht, daB 
bei der Fulle der in diesem Gebiete zu bchandelndcn 
Gegenstande, die oft herzlich wenig miteinander zu tar. 
haben und in ihrer ganzen Arbeitsweise himmelweit aus- 
einander liegen —  ich erinnere nur an  Gas und Glas, 
Bier und Keramik, Kokerei und Starkę, Sprengstoffe 
und Fette , Sauren und Wein — diB es einem einzelnen 
schleehterdings nicht m ehr moglich ist, auf allen diesen 
Gebieten die neuesten Bestrebungen kritisch zu wurdigen 
und ein getreues Bild des heutigen Standes der Technik 
zu liefern. Ein Meisterwerk wie das von K n a p p ,  wunder- 
bar klar und anziehend geschrieben, ist heute fUr den

* Yg). St. u. E. 1906, 1. Okt,, S. 1219. * Ygl. St. u. E  1912, 25. April, a  726.
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einzelnen eine umnocliehe Leistung, wie denn auch dio 
letzte Au flagę von Knapp ein, wenn auch klassiseher, 
Torso geblieben ist. Zu dem vorliegenden Lehrbuehe hat 
daher der Herausgeber sich die Mitarbeit von siehzehn 
Fachmannem  gcsichert, obgleich cr dic wichtigere Hiilfte 
der Arbeit allein Ubernommen hat. Mehr a!s in irgend- 
einer anderen wird in der chemischen Industrie Gehcim- 
lialtung bcobachtet, und wenn die in der Praxis stchenden 
Fachleute auch nicht inimer in der Lago sind, volles 
Licht zu Yorbreiten, so kónnen sic doch wenigstens Un- 
richtiges und Veraltetos ausschaltcn. Fur den Lernenden 
leomint es weniger auf die letzten Einzelheiten an ais 
auf ein richtiges Gesamtbild jeder Fabrikation, bei dcm 
das Wescntliche klar hervorgehobcn. das Ncben3achliehe 
nur gestreift wird. Das ist hier gcschehen. Die Anord- 
nung des Stoffes ist zweckentsprechend, vom Allgemci- 
neren zum Besondercn fortschreitend, die Darstcllung 
klar w id tibersichtlich. Den wirtschaftliehen Verhiilt- 
nissen und der Statistik ist gebtthrend Raum gegeben. 
Zu wtinschen ware, daB endlich m it dem uńwissenschaft- 
liclicn Brauch gebrochen wurde, Erzeugungs- und Ver- 
kchrszahlcn mit 0 bis 10 Stcllen anzufiihren, z. B. Stein- 
kohlengcwinnung 148 960 316 t. Derartigo Zalilen sind 
durch Summierung unzahliger, oft rccht ursicherer Einzel- 
ziffem gewonnen und sind daher nicht genauer ais letztere. 
Auf weniger ais 5 %  Fehler kann keino derartige Ziffcr 
Ansprueh machen; warum gibt man sio dann bis auf 
0.000001 %  an ? Rundę Zahlen sind zudem yiel tiber- 
sichtliehcr, namentlieh wenn die ausiiindischen MaBe und 
Mfinzcn in metrische und -Mark umgereehnet werden. — 
Sehr willkommen sind dio kurzeń geschichtlichcn Ein- 
leitungen zu jedem Kapitel, dio manches Neuo und 
Interessante bringen.

Das Buch kann sowohl zum Studium ais zum Nach- 
schlagen bestons cmpfohlen werden. O. Rau.

K y s e r ,  H e r b e r t ,  Oberingenieur:
Elektrische Krajluberlmgung. Band 1: Dic Mo- 
toren, Umformer und Transforniatoren. Mit 277 
Textabb. u. 5 Taf. Berlin: J . Springer 1912. 

(VIII, 372 S.) 8°. Geb. 11 .11.
In  vorlicgendem Bueho ist die Arbeitsweiso, An- 

wendungsart und Einschaltung aller gebrauehliehcn 
Motoren, Umformer und Transformatoren eingehend bc- 
handelt und mit Hilfo von Schaltungsskizzcn, Abbildungen 
und Diagrammen in leicht yerstandlicher Art klargelegt. 
Dabei ist von jeder theoretischen Bercchnung und Ent- 
wicklung der Maschinen yollkommcn abgesehen. Das 
Werk ist gceignet, dem projektierenden Ingenieur bei Be- 
arbeitungen von Anlagen und Beurteilung derselbcn dio 
besten Dicnste zu leisten. Ohno genflgende Vorbildung 
kann natflrlich auch dieses Werk dem Leser keinen groBen 
Nutzen bringen. Der Preis cntspricht durchaus dem Wcrto 
des Buehes. V.

Ferner sind der Redaktion zugegangen:
Annuaire 1912 [de la] Chanibre Syndicalc des fabricants 

<{,• des constructeurs de materie! pour chemins de jer et 
tramways. Paris (7, Ruo do Madrid): Selbstycrlag der 
Chambro Syndicalc etc. [1912]. (703 S.) 8°. 5 fr.

3ś Auf dieses nOtzlicho Nachschlagowcrk haben wir 
sehon vor zwei Jahren durch eine kurzo Besprechung 
hingewiesen.* Was wir damals Ober den Inhalt des 
Buehes sagten, gilt im wcsentlichcn auch noch fiir dio 
yorliegende Neuausgabc, die, obwohl sie in allen Teilen 
zeitgemiiB erganzt, verbessert und dadureh nicht un- 
crheblich vermehrt worden ist, doch durchweg dio 
friihcro Einteilung des Stoffes beibehalten h a t; nur ha t 
sich dio Zahl der Abteilungen des Bandes dadureh auf 
sieben erhoht, daB dio von den Hdttcnwcrken gegrfln- 
deten, auf Gcgenseitigkeit beiuhenden Versichcrungs- 
einrichtungen diesinal in einem besonderen Abschnitte

* Vgl. St. u. E. 1910, 7. Dez., S. 2098.

behandclt worden sind. AuBerdem sind dem letzten 
K apitel dio in den letzten beiden Jahren  neu erlassenen 
Gesetzo und Bestimmungcn fflr dic Industriearbeitcr 
hinzugofiigt worden. 3-

Annuaire [du] Comiti des Forges dr, France, 1912—1913. 
Paris, (7. Ruo do Madrid): Sclbssyerlag des Comite des 
Forges dc Franco [1912]. (1188 S.) 8°. 10 fr.

B a s t ia n ,  E., Rcgierungsrat, GroBh. B ankdirektor: Die 
Schuiierigkeiten der Gescha/tskorrespondenz. Zugleich 
ein Hilfsbuch fiir den Bank- und Weehselvcrkclir. 
2., verm. Aufl. S tu ttgart: Muthscho Vcrlagshandlung 
1913. (100 S.) 8°. 2

B e rg  n e r ,  H a n s ,  3)tyl.»3ittfl., Dozent am Technikum 
Altcnburg: Die Wtrkungsweise. und Konstruktion der 
orts/esten Verbrennungs-Kraltmaschinen. Mit einem Anh. 
Uber dio Gasturbino. Mit 92 Textabb. (L e in e rs  Tceh- 
niseho Bibliothek. Bd. 8.) Leipz.ig: O. Lciner 1912 
(V III. 178 S.) 8°. 3,25 .« , geb. 3,75 .« .

B o th m a n n , H u g o , Ingenieur: Die Pumpen, dereń 
Berechnuruj und Konstruktion. Mit 252 Abb. (L e in e rs  
Tcchnischo Bibliothek. Bd. 7.) Leipzig: O. Leiner 1912. 
(VII, 22+ S.) 8°. 4,25 geb. 4,75 .((.

B o d e n m tlllc r ,  A lb . ,  Ingenieur der Stettincr Maschincn- 
bau-Act.-Ges. „Vulcan“ : Schij/smaschinen, dereń Be- 
rechnung und Konstruktion. Mit 125 Abb. (L e in e rs  
Tcchnischo Bibliothek. Bd. 9.) Leipzig: O. Leiner 1912. 
(V III, 208 S. 8 °.) 4,80 .11, geb. 5,25 .11.

Biiehcrei, Technische. Ein Musterkatalog und litcrari- 
scher Ratgebor auf dom Gobieto der Technik und der 
m it ihr verwandten Disziplincn. Teil 1: Geschichte, 
Volkswirtsehaftslehrc, Rccht, Patentwcsen, Fabrik- 
betrieb, Mathematik, Mechanik, Elcktrizitiit, Masehincn- 
bau, Dampf-, Gas- und Wasserkraft, Marinę, Luftschiff- 
fahrt u. a. Im Auftrage der Redaktion der „Technischcn 
Monatshefto“ zusammengestcllt von Dr. G. B ic d e n -  
k a p p  [u. a.]. Alit Aufsatzcn von Prof. 'Sipl.-^nęi. 
A. B irk ,  E. D a u n c r  und C. K o h lm a n n .
S tu ttgart: Verlag der Technischcn Monatshcfte, Franckh- 
schc Verlagshandlung,[1912]. (XVI, 50 S.) 8°. 0,50 M. 
aeb. 1 ./{.

Chemie, Industrielle. Unter Mitarbeit von Architekt 
H. A U w an g , Miinchen, [u. a.] hrsg. von Dr. R. E s- 
o a le s , Mflncbon. Mit 21 Textabb. S tu ttgart: F . Enko 
1912. (X, 573 S.) 8°. 12 .« .

•fi Unter der Bezeichming „industrielle Chemio11 
moehto der Herausgeber des vorliegenden Wcrkcs 
allcs das zusammenfassen, was der Leitcr eines ohe- 
mischen industriellen Untcrnehmens wissen oder doch 
wenigstens einigormaBcn Ubcrsehon muB. Das Werk 
behandclt denn auch in 45 fQr sich abgeschlossenen 
Abschnitten, die von Spezialfachmannern gcschrieben 
sind, eino solcho FQUo von 1’ragen aus den yerschie- 
densten Gebicten des Wisscns, daB cs unmoglich ist, 
zu dem Inhalte kritisch Stellung zu nehmen, wenn man 
nioht mindestens ein halbcs Dutzcnd Refcrenten ais 
Riehtcrkollegium einsetzen will. Bei dieser Sachlago 
inllssen wir uns darauf beschranken, den Inhalt des 
Buehes hier kurz anzudeuten. Der Herausgeber solbst 
bespricht im ersten Kapitel die Bcziehungen der eho- 
inischen Industrio zu ihren Wohnsitzen (d. h. dio Roh- 
stoffe, das Absatzgebiet, dio Art der motorischen K raft 
und dio Arboiterfrage) und geht ferner im zwanzigsten 
Kapitel auf dio Bcziehungen der chemischen Industrio 
zur wissenschaftlichcn Forsehung ein, wobci er es ais 
wiinschenswert bezeichnet, daB fiir jedes Spezialfach 
der chemischen Technik zum mindesten an e in e r  
deutsehen Hochschule ein entspreohend eingerichtetes 
Faehlaboratorium yorhanden ware, dam it dio Stu- 
dierenden nach dcm ersten (allgemeinen) Teil ihres 
Studiums ihre Doktorarbcit im AnschluB an ein tech- 
nisch wichtiges Sondergebiet ausflihren konnten. 
Rcchtsanwalt Dr. Loo V o ssen  behandclt einigo fQr den 
Chcmiker Mńchtige rcehtlich-industriclle Fragen (Kon- 
zession, Gesellschaftsformcn der Unternehmungcn, 
Rcchtsstreitc und Schiedsgerichtc, Geworbepolizci und
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Verwaltungsstreitigkeiten), wahrend Patentanw alt Dr, 
J u l i u s  E p h r a im  einen Ueberblick (lber den gewerb- 
liohen Rechtsschutz gibt. Mit den wichtigsten in- und 
ausliindisehen Rohmaterialien der chemischen Industrie 
beschaftigt sich P rira tdozen t Dr. H. G ro B m a n n , 
m it den Brennstoffen Dr. D. A u f h a u s e r ,  m it den 
Kraftm asehinen, der Eeuerung, der Dampferzeugung 
und -verwendung Oberingenieur E r io d r ic l i  B a r th ,  
m it der Rauchschadenfrage Professor Dr. H. W is li-  
o e n u s  usw. Man findet also —  das mogen diese wenigen 
Beispielo zeigen — fiir das W erk durchwcg Triiger 
bekannter Namcn zu dem Zwccke vereinigt, das Pro- 
gramm des Horausgebers durchzufiihren, und darf 
somit wohl die Uebcrzeugung liegen, daB das Buch 
seiner neuartigen Aufgabe in angemessener Weise 
gerecht zu werden vcrmag. Hi

Compass. Einanzielles Jahrbuch fiir Oesterreich-Ungarn, 
Hrsg. von R u d o l f  H a n c ) . 46. Jg . 1913. Bd. 1/2. 
Wien (IX /2, Widcrhofcrgassc Nr. 7): Compassvcrlag 
1912. (X X X II, 1456, 499 und LX, 1895 S.) 8°.
2 Bde., geb.

F lu r ,  F., Kgl. Bauinspektor: Wie wohnt man im  Eigen- 
hausc. billiger ais in der Mictwohnung ? Wie besehafft 
man sich B aukapital und H ypothek ? Fiir alle Mieter- 
kreise in S tad t und Land hrsg. m it iiber 80 Abb. 8. AufL 
W iesbaden: W estdeutsche Verlagsgesellschaft m. b. H 
[1912]. (04 S.) 8 ° . I M .

G a lk a , M a s , Ingenieur, Dozent am Stadt. Fricdrich- 
Polytechnikum Coethen: Technische Mechanik. 2. Teil. 
Mit 96 Textabb. (Kollegicnhefte. Hrsg. von Prof. 
Dr. F o e h r . Bd. 11.) Leipzig: S. Hirzel 1912. (XV, 
192 S.) 8° (m it Schrcibpapier durchschossen). Geb. 0 M.

Handbuch, N ew s, der chemischen Technologie ( Bolley’s 
Handbuch der chemischen Technologie. Dritte Folgę.) 
Hrsg. von Dr. C. E n g le r ,  W irki. Geh. R a t u. Professor 
der Chemie an der Techn. Hoclischule in Karlsruhe. 
Braunschweig: F. Vieweg & Sohn. 8°.

Bd. 5. K o h le r ,  Dr. H ip p o ly t ,  D irektor der Rtit- 
gerswerke, Berlin: Die. Fabrikation des Ruf$es und der 
Schwarz«' aus Abfallen und Nebenprodukte.n mit beson- 
derer Berucksichligung der Entfdrbungskohle. 3., giinzl. 
umgearb. Aufl. Mit i 14 T estabb. 1912. (V III, 228 S.) 
7 M . geb. 8 J i.

Jahres-Bericht iiber die Leistungen der chemischen Techno
logie fiir das Jahr 1911. 57. Jg. Bearb. von Dr. P a u l
F. S c h m id t  u. Prof. Dr. B. R asso w . 2. Abteilung: 
Organischer Teil. Mit 65 Abb. Leipzig: J . A. B arth  1912. 
(XXV, 015 S.) 8°. 16 M , geb. 17,50 M.

J o ly ,  H u b e r t :  Technisches Auskunftsbuch fiir das
Jahr 1913. Eine alphabetische Zusammenstellung des 
W issenswerten aus Theorie und Praxis auf dom Gebieto 
des Ingenieur- und Bauwesens unter besonderer Be- 
rtioksichtigung der neuesten Errungenschaften, Preiso 
und Bczugsquellen. 20. Jg. Leipzig: K. F. Koehler 
[1912]. (XVI, 1522 S.) 8°. Geb. 8

K a p p ,  ®r.*Qng. G is b e r t ,  Professor an der Universitat 
Birmingham: Elektrisclie Wechselstróme. 4. Aufl.
(L e in e rs  Technische Bibliothek. Bd. 6.) Leipzig: 
O. Leiner 1911. (2 BI., 118 S.) 8°. 2,85 geb. 3,50 M .

K a u f m a n n ,  D r.,Priisident des Reichsyersicherungsamts: 
Licht und Schatten bei der deutsehen Arbeiteruersiche- 
rung. Vortrag auf dem XXVI. Berufsgcnossenschafts- 
tage zu Hamburg. Berlin: J .  Springer 1912. (18 S.) 8 °.
0,60 M.

K r a e tz e r ,  Dr., Dozent am Rheinischen Technikum in 
B ingen: Denkschrift iiber die Elektrizitatsversorgung des 
oberen Flu/Sgebieles der Weser im  Anschluf} an die Kraft- 
werke der Eder- und Diemeltalsperre und an das Reserve- 
wasserkraftwerk bei Hann.-Miinden. Zusammengestellt 
im Auftrage der beteiligten Kreise. Bingen: Selbst- 
verlag des Yerfassers 1912. (24 S.) 4 ° . 1,20 M.

L a n d m a n n ,  L., Professor, Oberlehrer an der Kónigl. 
Baugewerkschule zu Magdeburg: Formeln und Tabellen- 
zur Berechnung von Platten und Plattenbalken mit dop- 
pelter und einfachcr Armierung ohne und mit Beriick-

sichtigung fon  Betonzugspannungen. W iesbaden: C. W 
Kreidels Verlag 1912. (17 S.) 4 1,30 M .

L in d e m a n n ,  Dr. B .: Dic Erde. Eine allgemein yerstiiiti 
liche Geologie. Mit zahlreichen Abb., schwarzea i  
farbigen Taf. u. K art. Bd. 2: Geologie der deutschta 
Landschaften. Lfg. 2 bis 4 (des ganzen Werkes 1%
12 bis 14). S tu ttg a rt: Kosmos, Gesellschaft der Nator- 
freundo (Franck’scho Verlagshandlung) [1912]. (S.35 
bis 128 u. 6 Taf.) 4 °. Jede Lfg. 0,80 M . (Der Bd. aol 
in 10 Lfg. yollstandig crscheinen.)

M e h r te n s ,  G eo rg  C h r is to p h ,  Geh. H ofrat und Ptc- 
fessor der Ingenieur-Wissenschaften an der Kgl. Tech- 
nischen Hoclischule in Dresden: Vorlesungen ii?
Ingenieur-Wissenschaften. 1. Teil: S ta tik  und Festig- 
keitslehre. 3. Bd., 2. Hiilfte: Statisch unbestimmteTraj- 
werke. Mit 233 zum Teil farbigen Abb. 2., umgearb. 
u. stark verm. Aufl. Leipzig: W. Engelmann 191i 
(X I, 283 S.) 4 °. 17 .11, geb. 18,50 

Mittcilungen iber Forschungsarbeiten auf dem Gebiete da 
Ingcnieurwcsens. Hrsg. vom V e ro in  deutsche: 
In g e n ie u r e .  Berlin: J . Sprmger (i. Komin.) 4 

H. 121. B r e ts c h n c id e r ,  3 t.-3ll3 . O t to :  Vermk 
iiber die Verdrehung von Staben m it rechteckigem Qua- 
schnitt und zur Ermittlung der Langs- und Querdehnmt 
auf Zug beanspruchter StSJbe.* — S te i l ,  E., Sipl.*3nj.: 
Untersuchungen iiber Soletioide und iiber ihre praktmh 
Verwendbarkeit fiir StraPctibahnbrcmsen. 1912. (2 BI, 
70 S. nebst 1 Taf.) 2 M, (fiir Lehrer und Schiller tech- 
niseher Schulen 1 M).

II. 122 und 123. B a c h , C., und O. G r a f :  Vcrmh 
m it Eiseiibetonbalkcn. Vierter Teil. 1912. (99 S. nebsi 
24 Zahlcntaf.) 4 M (bzw. 2 M).

H. 124. L in d n e r ,  G e o rg :  Winddruck in Silos vn! 
Schachtófen. — K e l le r ,  H u ld r c ic h :  Berechnung y- 
wólbter Platten. 1912. (2 BI., 82 S.) 2 Ji (bzw. 1 .dl

H. 125. W ild , 2)r.'£jll8. J . : Die Ursache der zwal:- 
lichen Eisenverluste in  undaufenden glatten Ringanhn. 
Beitrag zur Frage der drehenden Hysterese. 19!i 
(57 S.) 2 JC (bzw. 1 M).

Sanwdung berg- und hiittenmannischcr Abhandlungcii. 
(Aus der „Berg- und Htlttenmannischcn Rundschau".! 
Kattow itz, O .-S.: Gebr. Bohm. 8°.

H. 105. S e id l,  K u r t ,  Bcrgassessor: Die Naphtk- 
industrie von Baku. 1912. (10 S.) 0 60 JC.

II. 100. S c lio m b u rg , W., Ingenieurr Die Dampf 
turbinę in  Elektrizitatswerken und auf Bergu-erks- mi 
Iliitlenbctrieben. Mit 1 Taf. 1912. (20 S.) 1,20 .1

H. 107. F o r s te r ,  S:t.-^ng., Gleiwitz: Sicherhdh■ 
vorrichtung Grunewald m it Kegel-, S tau - und abgestujl? 
Bremswirkung. 1912. (10 S.) 0,50 M.

H. 108. E b e l in g ,  Dr., Bcrgassessor a. D., EOrstlicl 
Plessischer Berginspektor: „ Miedziankit“ , ein Emk 
fiir Dynamit. Ein bedeutungsvollcr Fortschritt auf dcu 
Gebieto der Sprengstofftechnik. 1912. (40 S.) 2 X 

Sammlung elektrotechnischer Lehrlieftc. Hrsg. von Friti 
H o p p e , Ber. Ingenieur u. gerichtl. Sachverstiindigfi 
fiir Elektrotechnik, Direktor der Verein. Techn. Lolu- 
anstaltcn, Berlin. Leipzig: J . A. B arth. 8°.

H. 5. K o n ig s w e r th e r ,  A l e x . : Prinzip und TTw- 
kungsu-eise der Wattmcter und Elektrizitatszdhler ji' 
Gleich- und Wechselstrom. Mit 84 Abb. 1912. (VII, 
72 S.) Geb. 3,30

H. 10. H o p p e , F r i t z :  Uebungsau/gaben aus dtr 
Gleich- und Wechselstromtechnik. Mit 158 Abb. (191— 
(V, 237 S.) Geb. 7,00 

S p e id e l ,  O t to ,  Ingenieur, Dozent am Stadt. Friedrich*- 
Polytechnikum Coethen: Wasserkraflmaschinen, dero 
einfaclie Berechnung und Konstruktion. E in Lehrbuch 
fiir Studierende nnd Praktiker. 2. Teil: Die radia!1'3 
Uebcrdruckturbinen und die Wasserradcr. Mit 107 o 
den T es t u. aufj[8 Taf. eingedr. Abb. (Kollegicnheftf- 
Hrsg. von Prof. Dr. F o e lir . Bd. 7.) Leipzig: S. Hirze!
1912. (X II, 150 S.) 8 °  (m it Schrcibpapier durch- 
sebossen). Geb. 6 .11.

* Ygl. St. u. E. 1912, 11. April, S. 021.
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Yereins - Nachrichten.
N o rd w est l ic h e  G r u p p e  d es V er e in s  

d eu tscher  E isen -  und Stahlindustrie ller  
and V erein  d eu tscher  E isenhiitten leute .  
Feler des £0. Geburtstages von Geheimrat A. Servaes.

Pio Vorstands- und AusschuBmitglieder des Yereins 
zur W ahrang der gemeinsamen wirtsohaftlidhon Tnteressen 
in Rheinland und Westfalen, der Nordwestlichcn Gruppe 
des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, des Ycr- 
eins deutscher Eisenhuttenleuto und des Yereins deutschor 
Eisen- und Stahlindustrieller — dio Beschrankung auf 
dieson Kreis hatto der Jubilar selbst gewttnscht — foierten 
am 4. Januar in der stadtischcn Tonlialle den 80. Goburts- 
tag des Gcheimrats A. S e rv a e s . Von den Bchorden war 
Oberpriisident P r. Frhr. v. R h e in b a b o n  zu seinem lob- 
liaftcn Bedauern durch dio gleichzeitigo Tagung dor 
preuBischon Oberprasidenten in Berlin an der Teil- 
nahme vorhindort; erschienen waren Regierungspriisi- 
dont P r. K ru se , Oberburgermci-stor P r. O eh lo r, Pfissel- 
dorf, dio Eiscnbahndirektionspriisidenten von Koln, Esson 
und Elberfeld, M a r t in i ,  L e h m a n n  und H o o ft. 
Vor dem Beginn des Festmahls nahm der Jubilar von 
allen Seiten herzliche GlUckwiinsche entgegon. Zunachst 
feierte im Namen der oinladenden Veroino Geh. Berg- 
ra t K le in o  den Jubilar in fessclnder Redo; Ober- 
bflrgernieister P r. O e h lc r tiberbrachte den Gldokwunsoh 
dor S tad t Piisseldorf, in der Servaes geboren sei und dio 
ihn jetz t ais Mitbttrgor zu besitzen sioh glUcklich sohatzo; 
Regierungspriisident P r. K ru s e  spraeh im Namen doi 
Staatsregiei ung herzliche Worto des Pankes und der 
Ane.kennung fur dio Tatigkcit dej Jubilars im Pienst 
allgemeiner Interesson und (lberreichto ihm im Namen 
des Konigj den Roten Adlerorden II. IClasso mit Eiuhen- 
laub. P an n  ging man zur Tafel, bei der Geneialdiiektor 

h. u. S p r in g o ru m  in wirksamer Redo den 
Jubilar fcierto und Abgeordneter P r. B o u m o r desson 
trefflioher Gattin in warmen W orten gedachto. Geheim
ra t S e rv a e s  sprach tiefbewegt seinen P an k  aus und gab 
der Hoffnung Ausdruck, es mogę ihm yergonnt sein, 
noch einige Jahro inm itten der Industrie zu leben. Soinon 
W orten folgte lebhaftester Beifall. Nachdem noch 
$r.«Qiig. h. c. S c h ro d to r  einige, mit groBer Heiterkeit 
aufgenommcnogcschichtlicho Mitteilungen zu der Geburts- 
urkundo des Jubilars gemacht, spraeh der greiso Gcneral- 
sekretar H. A. B u o ek  in fesselnder Weiso tiber sein Zu- 
sammenarbeiten mit Servaes in den Jahren 1872 bis 1887. 
Pio Tischfreuden wurden dureli ein „Intermezzo‘* ver- 
scliont, das, in einer kleinon P ichtung dos Abgeordncten 
P r . Beumcr bestehend, den Mitgliedern des Ptisscldorfer 
S tadttheaters, Frau Fiohlich-Foister und Herrn Waschow, 
Gelegonheit gab, ihr hohes Gcsangstalent zu entfalton 
und ais Pax und Labor dem Jubilar den wohlverdienten 
Lorbeerkranz zu ttberreichen, wiihrend am Klavior 
P r. Stophan Temesvary trefflich scines Amtcs waltete. 
AUes in allom ein schones Fest der Pankbarkeit und An- 
erkennung fiir wirkliches Verdicnst!

V erein  d eu tsch er  Eisenhiitten leute .
Aenderungen in der Mitgliederliste.

Baume, Franz, Betriebschef der Masehinenf. J . Banning, 
A. G., Hamm i. W., Kentroperweg 5a.

Broel, Wilhelm, Slipl.-^ng., Stahlwerkschef des Eisen- u.
Stahlw. Hoescli, A. G., Dortmund, Oestorholzstr. 124. 

BuscherbrueJc, O., Siegen, Freudenbergerstr. 17/7.
Claśon, Rudolf, Betriebsingenieur d. Fa. Fried. Krupp, 

A. G., Essen a. d. Ruhr, Irmgardstr. 32.
Geihsel, Alfred, GicBereichef, Bad Soden i. Taunus, Park- 

strafio 6.
Gle.im, Fritz, Ingonieur, Detroit a. Michigan, U. S. A., Ford 

Building, Room 1218.

Griiter, Ludwig, $ ip l. «Qltg., Brandenburg a. d. H., 
St. Annenstr. 35.

lliilbig, Hans, Ghefingeniour, Karlshorst, Bez. Berlin, 
Rhcinsteinstr. 5.

Hcrtcr, Emil, Hiltteningenieur der Agenco maritimo do la 
Co. des Minerais, Antwerpcn, Ave. du Commercc 54.

Hóvcl, Heinrich, Hfittondirektor a. P ., Inh. des Patent- u. 
Tochn. Bureau Koeohling, Ilagen i. W., Elborfolderatr. 32.

Jacobi, ®r.«3;ng. Ernst, Reg.-Baumoister a. P ., Wilhelms- 
haven, Roonstr. 45 a.

Koppenberg, / /., Betriebsdirektor der Stoier. Werkc der 
Folton & Guilleaumo A. G., Bruck a. d. Mur, Steiermark.

MiiUer, Viktor II'., P iroktor dor Eisen- u. Prahtind . in 
Krakau, Eisenwerk Borek Falecki, Podgórzo boi Krakau, 
Galizion.

Pliischau, John, Betriebsingoniour der Julienhutte, Bo- 
brolc, O. S., Carostr. 8.

Sperling, Rudolf, Ujipl.-gitfl., Gutehoffnungshutte, Walz- 
werk Nouoberhausen, Oberhausen 2, Rhcinl., Oster- 
felderstr. 51.

N euo  M itg lio d o r.
Baccker, Julius, ®ipI.»Qug., Ing. d. Fa. Fried. Krupp, A. G. 

Essen a. d. Ruhr.
Berger, / /. .  Stahlwerkschef der T ata  Iron and Steel Co., 

Sakchi, B. N. R., Brit.-Indion.
Denlc, Franz J ., Assistant Steam Engineer, Pittsburg, Pa., 

U. S. A., 7423 Monticello Str.
Erbreich, Friedrich, ®ipl.«3ltg., Obcrlehror der Kgl. Jla- 

schinenbau- u. Htittensohule, Puisburg, Prinzenstr. 4.
Faber, ®r.*Qng. Paul, P irccteur do la Fabriąue Parisienue 

do Mćchos Americaines e t d ’Outtilago do Precision, 
La Courneuvo prós Paris, 33 Ave. Victor Hugo.

Fiillmann, ./., MaschineningenicurderEisenind. zu Menden 
u. Schwerte, Sohwerto i. W.

Gockel, Richard, Sipl.-^llfl., Betriobsassistent im Martinw. 
der Gelsenk. Bergw.-A. G., Abt. Aachener Hdtton- 
vorein, Aachen-Rotho Erde.

Jakob, Hugo, Ingonieur der Peutschen Tcerprodukten- 
Vereinigung, G. m. b. H., Esson a. d. Ruhr.

Jeutner, Ludwig, Stahlwerk Thyssen, A. G.,
Hagondingon i. Lothr.

Kasakon, Peter, Betriebsingenieur der W alzwerksabt. des 
Alosander Eisenw., Ekatcrinoslaw, Slld-Russland.

Klemperer, St.-yug. Herbert von, Piroktor <ler Berliner 
Maseliinenbau-A. G. vorm. L. Schwartzkopff, Berlin NW, 
Chausseestr. 23.

Lamndier, Emil, Sipl.-^ng., Betriebsing. des Stahlw. 
Thyssen, A. G., Hagendingen i. Lothr.

Moldenhauer, Friedrich, Ingenieur des Stahlw. Mannheim, 
Rhoinau i. B., Stengelhofstr. 10.

31 unter, Hellmuth, Fabrikbositzer, Anklam.
Noesen, Valentin, Ingenieur dos Arts e t Manufactures et 

des Minos, Pifferdingen, Luxemburg, Hiittenkasino.
Nouwowsky, Emil, Ing., Betriebschef der Eisenw. Brtlder 

Lapp, Rottenm ann, Steiermark.
Olbrich, Max, Ing., Betriebschef der Rus*. Ges. fur Rohren- 

fabrikation, Ekatcrinoslaw, Siid-Russland.
Orlik, Artur, ®ipt.«Qng., Ing. des Stahlw. der Froistadtcr 

Stahl- u. Eisenw., A. G., Freistadt, Oestcrr.-Sehl.
Oswald, Josef, Ingeniour des Stahlw. Thyssen, A. G., 

Hagendingen i. Lothr.
Overbeck, Heinrich, Ingeniourd. Fa. Thyssen&Co., Abt. Roh- 

renwalzw., Miilheim a. d. Ruhr, Frosehcnteichstr. 102.
Reisenarth, Hans, Ingeniour d. Fa. Thyssen & Co., Abt. 

Rohrenwalzw., Miilheim a. d. Ruhr, Charlottenstr. 13.
Rodewald, Kurt, ®ip(.-3!ng., Betriobsassistent im Martinw. 

der Gelsenk. Bergw.-A. G., Abt. Aachener Hiitten- 
verein, Aachen-Rotho Erde.

Schaedgen, Josef, Puisburg, Krummacherstr. 38.
Schiriaeff, Nikolaus, Betriebsingenieur der Walzwerksabt. 

des Alesander Eisenw., Ekatcrinoslaw, Siid-Russland.
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Fritz C a em m e re r  *f\
Ara 27. Dezember 1912 yersehied zu Duisburg nach 

kurzem Leiden Herr Zivilingcnieur F r i t z  C a em m o ro r, 
der unserem Verein seit seiner Neugriindung im Jahre 1881 
ais treues und eifrigcs Mitgliod angehort liatte.

Der Veiatorbene war am 12. Oktober 1830 in Mainz, 
wo sein Vater Lchrer der M athem atik und Naturwissen- 
sehaften an der dortigen Realschule 
war, geboren und bezog, liaehdem er 
diese Anstalt durchlaufen hatte , das 
Polytechnikum in D arm stadt, um 
sieh dom Studium der Maschinen- 
kunde zu widmen. Zur Ergiinzung 
seiner wissenschaftliehen Ausbildung 
arbeitete Caemmerer von 1854 bis 
1856 praktisch in einer Maschinen- 
fabrik seiner V aterstadt Mainz und 
war dann zunaehst bis zum Jahre 
1858 in F rankfurter Maschinen- 
fabriken sowie weiterhin von 1858 
bis 1804 boi der Firm a Hensehol 
& Solin in Kassel tiitig, um dann 
eino Stellung ais Oberingenieur bei 
der GuBstahlfabrik von Louis Berger 
in W itten a. d. R uhr żu ubernehmen.
Ais dieses. Untemehm cn unter der 
Firm a GuBstahlwerk W itten in 
eino Aktiengesellschaft umgewandelt 
wurde, iibernahm Caemmerer dio 
Generaklirektion, die er bis zum Jah re  1882 inne hatte. 
Im  gleichen Jahre  lieB er sieh ais Zm lingenieur in W itten 
nieder, siedelto aber fiinf Jahro spater in derselbcn 
Eigenschaft nach Duisburg iiber und w irkte hier bis zu 
seinem Tode ununterbrochen m it groBem Erfolge ais 
Vertretcr mehrerer bedoutonden Masehinenfabriken, so 
u. a. fiir dic Firmen Peipera & Cie., Siegen und G. Polysius, 
Dessau, seit nahezu 30 Jahren , fOr Collet & Engelhard, 
Offenbach a. M. seit 25 Jahren.

Der Yerstorbene war eine weit iiber den rheinisch- 
westfalischen Industriebezirk hinaus belcannte Personlich- 
keit, die sich durch ihren hervorragenden C harakter und 
eino seiton zu findende vornehme Gesinnung, ein stet? 
freundliches und liebenswiirdiges Wesen zahlreiclie Freunde 
zu erwerben wuBte. Vielen h a t er m it seinem aus reicher 

Erfahrung gesehopften wcrtvollen 
Rato, vielen auch m it der T a t hel- 
fend zur Seite gestanden. Caemmerer 
war ein Lebenskiinstler im besten 
Sinne des W ortes; ein heiteres, gliick- 
Iiches Gcmiit, unverwiistlicher Froh- 
sinn und stete  Zufriedenheit, Eigen- 
schafton des Temperamentes, mit 
denen sich eino ernste Łebens- 
auffassung in harmoniseher Weise 
paarte, lieBen ihn bis in sein 
hohes Alter ais einen Jiingling 
un ter den Greisen erscheincn. Hatte 
er auch das Ungliick, sehon vor 
22 Jahren seine Lebensgefiihrtin 
zu verlieren, so fand er doch ein 
reiohes. Familicnlebcn durch seine
5 Toehter, von denen 4 yerheiratet 
ihm eine Schar von 11 Enkeln 
schenkten.

E in altes Leiden, das sich in 
den letzten Wochen yerschlimmerte, 

setzte seiner Liuifbahn ein Ziel, nachdem er noch 
einmal das W eihnachtsfest, das ihm ste ts ais das 
schonsto Fest des Jahres erschienen war, im Kreise der 
Seinen yerlobt hatte.

Mit dem Verstorbenen is t ein reiches, tiitiges Leben 
dahingegangen zum Schmcrze seiner ihn iiber alles lieben- 
den Familio und zur T rauer der viclen Froundo, die ihm 
iiber das Grab liinaus eine dankbare und treuo Erinncrung 
bowahren werden.

Schnuch, Josef, Direktor, Coln, Mohrenstr. 31.
Schulz, Bernhard, Ingenieur d. Fa. Fried. Krupp, A. G., 

Grusonwerk, Magdeburg, Sternstr. 25.
Spitzcnbcrgcr, Joli., Filialleiter der Schocllcrstalil-Ges.

m. b. H ., Frankfurt a. M., Mainzerlandstr. 251. 
Tdchmann, Dr. Hermann, Fabrikdirektor, Rauxel i. W- 
Thomas, Rudolf, Hutteningenieur, Aachen, Bluchcrpl. 11. 
Yorbach, Emil, Stahlwerksingenieur des Eisenw. Kladno, 

Kladno, Bohmen.
Wasłlcirtii', I/udwik von, Berging., D irektor des Hiittenw. 

Nioopol-Mariupol, Sartana, Gouv. Jekaterinoslaw, Russ- 
land.

Weis, Joseph, 3)ipt.-Qng., Walzwerksehef der Soe. An. 
Metallurgiąue de Sambre e t Moselle, Montigny sur 
Sambre, Belgien.

Weyland jr., Gustav, Vorstandamitglied der Wcstf. Eisen- 
u. Drahtw., A. G., Dortmund, Schwanenwall 29.

A e l te r e  t e o h n i s e h e  Z e i t s o h r i f  te n  u n d  W e rk e  
b itte t man nicht einstampfen zu lassen, sondem der 

B i b l i o t h e k  X 
d o s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e  

zur Yerfilgung zu stellen.

E i s e n h i i t t e  S i i d w e s t ,

Z w e ig v er e in  d es V er e in s  d eu tsc h e r  E isen hu tten leute .
D ie n a c h ste  H A U P T V E R SA M M L U N G  findet am  S on n tag , den  9. Februar 1913, v o rm ittags 11 Uhr. 

im  Z iv itk asin o  zu  S a a r b r u c k e n  statt.
T A G E S O R D N U N G :

1. G e sc h a ft lic h e  M itte ilu n gen .
2. V orlage  der J a h resrech n u n g  von  1912; A u fste llu n g  d es V o ra n sch la g e s fiir 1913 und  E ntlastung  

d e s  V o rsta n d es .
3. V orstan d sw ah i.
4. Vortriige:

a) G eh eim rat P ro fesso r  Dr. D i e t z e l ,  B onn: „ D ie  U rsa ch en  der K on iu nk tu rsch w an k u n gen " .
b) D ip l -J u g .  K a r l  E l l i n g e n ,  B och u m : „ D ie  V erw en d u n g  von  H o ch o fen - und K ok sofen -  

g a se n  in an d eren  B etr ieb en “ .
5. M itte ilu n gen  und A nfragen  au s der P raxis.

U m  2V 2 U h r  Hndet g e m e i n s a m e s  M i t t a g e s s e n  i m  g r o B e n  S a a l e  d e s  Z i v i l k a s i n o s  
statt. D er P reis fiir das G ed eck  e in sc h lie fllic h  e in er  halben  F la sch e  T isch w e in  betragt 4. — Di e  A nm el- 
dung zur T e iln a h m e an dem  g em ein sa m en  M itta g essen , so w ie  d ie E in sen d u n g  d e s  e n tsp rech en d en  B etrages  
w ird b is  s p i i t e s t e n s S o n n t a g ,  d e n  2.  F e b r u a r  1 9 1 3 ,  an den  V orsitzen d en  der E isen h iitte  S u d w est, 
H m . D irek tor F. S a e f t e l  in D illin gen  a. d. Saar, erb eten .
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Tafol 1
„STAHL UND EISEN “  1913, Nr. 2. J. Schreiber: Ueber die Abhitzeverwertung 

bei Siemens-Martin-Oefen.
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Abb. 6. GrundriB des neuen Martinwerks in Ruhrort.
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