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Die A dolf-Em il - Hutte in Esch.
(H ierzu Tafeln 10 bis 15.)

^ ch o n  im Jahre 1892 hatte der Aacliener Hutten- 
^  Aktien - Yerein, der mit der Gelsenkireliener 
BergwcrksAktien - Gesellschaft seit 1904 durch 
Interessengemeinschaft verbunden und seit 1907 
endgiiltig vereinigt ist, einen ersten bedeutungs- 
vollen Schritt getan in dem Bestreben, sich in der 
Beschaffung'der Rohstoffe unabhiingig zu machen, 
einem Bestreben, das”er gleich nach Einfulirung des 
Thomasverfahrens durch langfristige Roheisenver- 
trage eingeleitet hatte. Im Jahre 1892 erwarb er die 
Erzgruben und Hochofen der Luxemburger Hochofen- 
Gesellsohaft in Esch an der Alzette, baute sie zu 
seinem Roheisenbedarf entsprechenden Leistungen 
aus und vergróBerte die Ofenanlage sowie seinen Erz- 
besitz ini weiteren Ycrhuif der Jahre sowohl durch 
umfangreichen Erwerb von Erzfeldern ais aueh im 
Jahre 1903 durch den Kauf der Gruben und Hoch- 
ófen von Deutsch-Oth.

Aueh zur Sicherstellung des Kohlenbedarfs wurden 
sehon friihzeitig Schritte getan, namlich im Jahro 
1901 durch Erwerbung von Kohlengerechtsamen in 
Westfalen, durch Bohrungen in Holliindisch-Lim- 
l)«rg und bereits vorher durch Ankniipfung von 
\  erhandlungen mit einem benachbarten Kohlcn- 
"erk. Nachdem diese zum Scheitern gelangt waren, 
trat man an dio Gelsenkirchencr Bergwcrks-Aktien- 
Ciesellschaft mit dem oben genannten Ergebnis heran.

Nunmehrhinsichtlich seiner Rohstoffbeziige sicher- 
gestellt, haftete dem Unternehmen, das seitdem den

xvn r.„

Namen „Abteilung Aacliener Hiitten-Ycrcin der Gel- 
senkirchener Bergwcrks-Aktien-Gcscllschaft“ triigt, 
nur noch ein Mangel an. Durch die getrennte Lago 
seiner Stahl- und Walzwerke von den Hochofen war 
das Unternehmen nicht in der Lage, sich die mehr 
und mehr zu groBer Bedeutung gelangten Vorziigo 
der direkten Konvertierung des von den Ilochiifeu 
kommenden flussigen lloheisens und dic volle Aus- 
nutzung der Hochofengase zunutze zu machen. Die 
Erbauung von Hochofen bei den Stahl- und Walz- 
werken in Rothc Erde konnte aus ortlichen Grunden, 
namentlich aber deshalb nicht in Frage kommen, 
weil dann fiir die Roheisenerzeugung von Esch und 
Deutsch-Oth eine andere, kaum aufzufindende Yer
wendung hatte gesucht werden mussen. Es muBte 
daher ein neues Stahl- und Walzwerk in Verbindung 
mit den Hochofen im Erzbezirk unter gleichzeitiger 
Vermehrung der Oefenzahl ins Auge gefaBt werden, 
damit das Stahl- und Walzwerk in Rothc Erde, das 
in Zukunft nur leichte Walzprofile und weiterver- 
arbeitete Erzeugnisse herstellen soli, die benotigten 
Roheisenmengen zur Verfiigung behalte. Dio Er
richtung der Hiitte auf łothringischem Boden schei- 
terte an der Unmoglichkeit, aus dem unendlich zer- 
splitterten Grundbesitz ein genugend groBes, zu- 
sammenhangendes Gelande zu erwerben. Dagegen 
bot sich Gelegenheit, ein in Luxemburg im Nord- 
westen der Stadt Esch gelegenes, derselben gehoriges 
Gelande von 200 ha giinstig anzukaufen (vgl. Abb. 1).
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lin Jahre 1909 wurde der crste Spatenstich getan, 
nud 30 Monate spater konnten die beiden ersten 
Oefen, neun Monate spater die Gesamtanlagen des 
neuen, nach den Brudem Kirdorf „Adolf-Emil-Hiitte11 
genannt en Werks dem Betriebe iibergeben werden.

Dieser Zeitraum fur den Bau des Werks kann in 
Anbetracht der gewaltigen Erdbewegungen und Neu- 
bauten, die zu leisten waren, ais kurz bezeichnet 
werden, waren doch an Erdbewegungen allein

selbst ais giinstigste Lago fiir das Hochofenwerk die 
parallele Anordnung an der oberen Schmalseite. In 
senkrechter Achsenrichtung dazu wurde die Mischer- 
halle, und wiederum senkrecht hierzu, also parallel 
zur Hochofenanlage, das Stahlwerk erbaut. Fiir die 
senkrechte Anordnung der Mischeranlage zum Stahl
werk war der Gesichtspunkt maBgebend, die eine 
Seite des Stahlwerks fiir einc spatere Erweiterung 
und etwaige Anlage eines Siemens-Martin-Stahlwerks

Abb ildung  1.

H iittonanlagen der Gelsen- 

kirchenor Bcrgwcrks-A.-G. 

in E sch  a. d. Alzetto.

1 900 000 cbm auszufiihren, wobei 39 ha Wald aus- 
zuroden waren. Hierzu kamen noch etwa 500 000 cbm 
Ausschachtung fiir Fundamente. An Betonmassen 
wurden 250 000 cbm verbraucht, wovon 240 000 cbm 
Hochofenschlackenbeton waren. An Gleisanlagen 
waren 50 km zu verlegen, wobei alle Gleise auf Hoch- 
ofenschlacken-Schotter ausgefiihrt wurden. Die mit 
Hallen iiberdachte Flachę betragt 123 000 qm, wozu
54 000 t Baueisen erforderlich waren.

Die Flachę des ganzen Werks ahnelt einem Recht- 
eck mit einer groBten Seitenliinge von 1830 m (vgl. 
Abb. 2, Tafel 10). Durch diese Form ergab sieli von

in der gleiehen Langsrichtung freizuhalten. 
Der zwischen Hochofen- und Stahlwerks- 
anlage liegende freie Platz wurde fiir die 
beiden Gebliisehauser, fiir das Gaskraftwerk 
und die Nebenbetriebe des Stahlwerks aus- 
genutzt. Senkrecht zur Stahlwerksachse 
liegt das Walzwerk mit der in gleichcr 
Langsrichtung sich unmittelbar anschlieBen- 

den Adjustage, wodurch die besten Transportmóg- 
lichkeiten gegeben sind. Die Nebenanlagen, wie 
Schlackenmuhle, Reparaturwerkstiitte usw., liegen 
etwas abseits von den Betriebshallen, um auf diese 
Weise moglichst viel freien Raum fiir spatere Neu- 
anlagen iibrig zu lassen.

Hochofenanlage.

Die Hochofenanlage (vgl. Abb. 3 [Tafel 11], 4u.5) 
wurde fiir acht Oefen entworfen, doch gelangten vor- 
liiufig nur sechs Oefen mit einer Tageserzcugung von 
je 250 bis 300 t zur Ausfiihning. Diese sechs Oefen
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sind in drei Gruppen von je zwei Oefen in der Weise 
angeordnet, daB sieh bei den Erz- und Kokstaschen, 
den Oefen mit den seitlich in derselben Liingsacbso 
angeordneten GieBhallen, den Staubflasohen und den 
Winderhitzern die gleielic Anlage dreimal wiederholt. 
Die Gasreinigung und Gaszentrale wurden in die 
Symmetrieachse der ganzen Hoehofenanlage verlegt. 
Zwischen den Erztaschcn und Oefen befinden sioh die 
Gleise fiir die Schlackenabfuhr, wahrend die Gleise 
zwischen Oefen und Cowpern zur Abfuhr von Roh- 
eiseu und [zum Wegschaffen des Gichtstaubes 
dieneu.

Der in Eisenbahnwagen anlangende Koks wird 
umnittelbar durch Hand in Kiibel verladen, die 
mittels Kran und Zubringerwagen unter den 
Schragaufzug gebracht werden. Diese Kiibel stehen 
wahrend des Fiillens auf einem aus kleinen Liings- 
tragern gebildeten Rost, unter dem sich dic 
Kokstaschen befinden, so daB der an den Kiibeln 
beim Fiillen vorbeifallende Koks sofort in die 
Kokstaschen gelangt. Auch der Mehreinlauf iiber 
Jen taglichen Verbrauch wird in die Taschen gegeben; 
bei mangelnder Einfuhr wird dann dieser Koks un
nnttelbar in die auf den Zubringerwagen stehenden 
Kiibel abgezogen. Fur den normalen Betrieb kommt 
jedoch nur die unmittelbare Verladung durch Hand 
m Betracht, da bei dieser Art der Verladung der Koks 
am meisten geschont wird.

Das i n Selbstentladern von 40 t  Tragkraft an- 
gefahrene Erz gelangt iiber eine Auffahrtrampe auf 
die Erzbunkeranlage und wird hier in die einzelnen 
Taschen verteilt (vgl. Abb. 6 und 7). Diese Taschen 
haben parabolischen Querschnitt und sind aus 
starken Eisenblechen zusammengesetzt; sie sindan  
schweren GittertrSgem aufgehangt, dio zwischen 
je zwei Saulen angeordnet sind. Unterhalb der 
Taschen befinden sich zwei Gleise, auf denen die je 
drei Kiibel transportierenden Kiibelzuge verkehren. 
Das Erz wird durch vierklappige Ziiblinverschliisse, 
die von elektrischen Windwerken bedient werden,

aus den Taschen abgezogen, wobci die Kiibel mittels 
einer auf den Wagen angebrachten Drehscheibe 
roticren, um eine moglichst gleicluniiBigo Kiibel- 
fiillung zu erhalten. Die Kiibeldrchscheiben werden 
durch Motoren angetrieben, die im Wagengestell ein
gebaut sind und von der elektrischen Lokomotive 
des Kiibelzuges aus angelassen werden. Durch die 
Drehscheibe kann auch, falls der Kiibel sich beim 
Absetzen vom Schragaufzug auf den Kiibelwagen 
nicht genau in der Mitte aufsetzen sollte, eino Aendc- 
rung der Kiibelstellung erreicht werden, so daB die 
Aufnahme des Kiibels wieder ennoglicht wird. Fiir 
die Erztaschengruppe eines jeden Ofens sind drei im 
Gleis eingebaute Wiegevorrichtungen in der Weise 
angeordnet, daB der Kubel wahrend des Fiillens 
sogleich gewogen wird bzw. durch Handhaben des

A bb ildung  4. B lic k  auf dio Hochofenanlagc und das Gebliłsehaus.
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Abb ildung  5. B lick  auf dio Hochofenanlage.

lich klein gchalten werden, da die gunstigo Lage der 
Erzgruben wie auch der einfaohe Transport eine 
gleichmaBige und sichere Anfuhr des benotigten 
Erzes gewahrleistcn. Um jedoch etwaigem Material- 
mangel vorzubeugen, wurden auf der andern Seite 
der Anlage hinter den Erz- und Kokstaschen noch 
groBere Erz- und Kokslager angelegt, die von zwei 
Ilochbahnen aus versorgt werden. In den Lagern 
sind eine Reihe von Dampfschaufeln aufgestellt, die 
das Materiał in die Transportwagen verladen.

Die Oefen, deren Bodenstein 6 m iiber Hutten- 
flur liegt, haben einen Gestelldurclimesser von 4 ra, 
einen Kohlensackdurchmesser von 7 m und einen 
oberen Schachtdurchmesser von 4,7 ni. Dic Ofen- 
liohe betragt 24,5 m, die Gesamthohe von Bodenstein 
bis zur Gichtebene 29,5 m und der gesamte Ofen- 
inhalt 570 cbm. Die Oefen haben ein eingemauertes

in die Giefihalle leiten und die Nachschlacke zur 
Schlackenseite hin abfiihren zu konnen. Zum Stopfcn 
des Eisenabstiches dient eino mit PreBluft betriebene 
Stichlochstopfmaschine, die mittels Hebels und eines 
besonderen PreBluftzylinders angedriickt wird. Der 
Wind wird dem Ofen durch aclit Blasformen zu- 
gefiihrt, die mit Metalldichtungen in StahlguBkuhl- 
kiisten sitzen; dieso Kiihlkasten sind wieder in kraftige 
StahlguBkapellen eingesetzt. Das Kiihlwasser wird 
aus zwei Ringwasserleitungen, einer oberen und einer 
unteren, entnommen, deren jede auch zur Reservc 
dienen kann. AuBerdem ist in Hohe der unteren 
Wasserleitung noch eine Rundleitung angeordnet, 
die mit der HeiBwindleitung in Verbindung steht, 
und an der die Notdiisenstocke angebracht sind. 
Um die Arbeitsbuhne um den Ofen moglichst frei 
zu bekommen, wurde das Schachtmauerwcrk auf

elektrisch betatigten Verschlusses ein genaues Ab- 
wiegen erfolgen kann. Der den VerschluB bedienende 
Mann steht dabei auf einer Biihne zwischen Ver- 
schluBwindwerk und Wiegepostament, so daB das 
Ablesen des Gewichtes am Wiegebalken moglich ist.

Die Taschen fiir Manganerz und andere Zuschlage 
sind ais Behiilter aus Eisenblech mit schragem Boden 
ausgebildet und zwischen je zwei Oefen angeordnet. 
Die Zuschlage werden durch einen einfachen Klappcn- 
vcrschluB in kippbare und mit Wiegevorrichtung ver- 
seheneWagengefullt, die in den zweiten oder drittenErz- 
kiibel entlcert werden, wahrend bereits dei erste Kiibel 
mittels des Schriigaufzuges zur Gicht befordeit wird.

Der Querschnitt bzw. der Inhalt der Erztaschen 
konnte im Yerhiiltnis zur Erzeugung der Oefen ziein-

Gestell, das mit einem Kniippelpanzer umgcbcn ist. 
Dieser besteht aus zwei Blcchmanteln, zwischen denen 
sich drei Reihen Knuppel von 50 mm Vierkant 
befinden. Dio Zwischenriiumc zwischen Knuppel und 
Bleclnnantel bzw. zwischen den einzelnen Knuppeln 
sind mit einer Masse, bestehend aus Teer, Ton und 
Koksstaub, ausgefullt. Der Teil des Gestells oberhalb 
dieses Panzers ist, ebenso wie der Ofcnschacht, mit 
Bandagen armiert, wahrend die Rast einen geschlosse- 
nen Blechpanzer besitzt. Die Oefen haben einen 
Eisenabstich und drei Schlackcnabstiche, von denen 
der eine iiber dem Eisenabstich liegt, wahrend die 
beiden anderen um je 120° vcrsctzt sind. Der Eisen
abstich wurde in die Langsachse der Ofenanlage ver- 
legt, um das Eisen unmittelbar und auf kurzeni AVege
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Triiger verlegt, die von den vier Ofengeriistsaulen 
getragen werden. Diese Anordnung bedingte es aber, 
um eine zu groBe Entfernung der Geriistsaulen zu 
vermeiden, die HeiBwind-Rundleitung auBerhalb des 
Geriistes zu verlegen (vgl. Abb. 8). Um trotzdem 
eino gleichmiiBige Windverteilung zu den Blas- 
formen zu erreichen, wurde die Rundleitung auf 
zwei Scitcn an die HeiBwindleitung angeschlossen.

Abb ildung 8. Hochofonanlago.

Die Schriigaufzuge, Bauart Stiihler-Benrath, haben 
im unteren Teil eine Neigung von 26°, im oberen eine 
solche von 52°. Die Abnahme des Kokses und Erzes 
erfolgt an zwei aueh in der H5henlage verschicdenen 
Punkten. Das Windwerk des Aufzuges befindet sich 
in einem oberhalb der Erztaschen und unabhiingig 
voin Aufzuge untergebrachten Gebaude und wird 
durch einen Motor von 90 PS angetrieben, dessen 
Regelung durch Leonard - Schaltung erfolgt. Die

Oefen 1 bis 5 haben Sehragaufziige mit einfacher 
Kiibelbegichtung, wahrend bei Ofen 6 eine Kiibel- 
begichtung mit Deckel ausgefiilirt ist. Der Gas- 
abschluB wahrend des Begichtens erfolgt hierbei in 
der Weise, daB sich der Deckel zuerst auf den Kubel 
aufsetzt, und daB dann erst die Gichtglocke durch 
den Kubelboden geoffnet wird (vgl. Abb. 9). Die 
Beschickung fiillt dann sofort in den Ofen, wahrend bei 
den Oefen 1 bis 5, bei denen der Kiibeldeckcl fehlt, der 
Ofen durch eine zweite Gloeke abgeschlossen ist. Diese 
Gloeke kann jedoch leicht ausgebaut werden, wo
durch sich ein entsprechend groBerer nutzbarer Ofen- 
raum und gesteigerte Erzcugungsmenge ergibt; die 
AnschluBstutzen fiir die Gasrohre sind bereits vor- 
gesehen. Je zwei Oefen sind in der Hohe der Gicht
ebene durch eine Briicke verbunden, auf der ein 
Kiibeltransportwagen verkehrt. Sollte der Schrag- 
aufzug eines Ofens auBer Betrieb kommen, so kann 
dieser Ofen mittels des Schriigaufzuges des anderen 
Ofens und des Kiibelwagens weiter beschickt werden.

Die Windcrhitzer, die den Wind auf 1000° C vor- 
wiirmen, sind zu vier je Ofen in einer Reihe angeord- 
net, und zwar derart, daB fiir je acht Apparate ein 
Schornstein vorgesehen ist. Die Cowperapparate 
haben 33 m Hohe, 6,5 m Durchmesser, eine Gas- 
zufiihrung, drei Luftklappen, ein Rauclwcntil, eine 
Kaltwindzufiilirung sowie die iiblichcn Einsteig- und 
Reinigungsverschlusse. Die Gaszufiihrung erfolgt 
von oben und dereń Regelung durch eine iiber dem 
Gasventil angebrachte Drosselklappe. Die Heifiwind- 
schieber bestehen aus StahlguBgehiiusen mit ungekiihl- 
ten Ringen sowie Schicberplatten aus GuBeisen. Nur 
diejenigen HeiBwindschieber, welche nicht regehnaBig 
gezogen werden, haben wassergekiihlte Ringe und 
Schieber. Die Kalt- und HeiBwindleitungen sind 
auBerdem so angeordnet, daB je ein Winderhitzer eines 
Ofens auch auf den benachbarten Ofen blasen kann.

Fiir die standige wissenschaftliche Uebenvachung 
des gesamten Ofenbetriebes sind in einem besonderen 
Apparatenraum, der mit den verschiedenen Betriebs- 
stehen unmittelbare telephonische Yerbindung hat, 
eine groBe Reihe von MeBgeraten vereinigt. Zur 
Betriebsiiberwachung der Winderhitzer dient eine 
sclbstaufzeichnendo HeiBwind-Pyrometeranlage sowie 
eine Anlage zum Messen der Cowperabgastempera- 
turen, die fiir jeden beliebigen Cowper selbstaufzeich- 
nend eingeschaltet werden kann. Mit dieser Anlage 
vereinigt sind noch selbstaufzeichnende Winddruck- 
messer und eine registrierende MeBanlage fiir die 
Gichttemperaturen.

Das Hochofengas wird unterhalb der Gieht an 
zwei gegeniiberliegenden Ausmundungen aufgefangen 
und durch cin Gabelrohr (Y) einer Staubflasche von 
7 m  Durchmesser und 15 m Hohe zugefiihrt; von 
dieser gelangt es durch eine hinter den Winderhitzern 
angeordnete und fiir  alle Oefen gemeinsame Zickzack- 
leitung zur Gasreinigung. Unterhalb der Gieht, vor 
und hinter der Stau b flasche sowie auf der Zickzack- 
leitung befinden sich Ventile, so daB die Staubflasche 
sowohl am Ofen ais auch an  der Zickzackleitung ab-
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geschlossen werden kann. Jede horizontal liegende 
Leitung ist vermicden; der Staub sammclt sich so, 
daB er sofort in Wagen abgezogen werden kann. In 
der Gasreinigung wird das Gas zuerst in seehs Horden- 
kuhlern von 5,50 m Durchmesscr und 22 in Hohe 
bis auf einige Grad iiber die Kiihlwassertemperatur 
abgekiihlt, tritt hinter den Kiihlern in eino Sammel- 
leitung und wird aus dieser yon den sechs Ventilatoren 
der Vorreinigung abgesaugt. Die Ven- 
tile der Zuleitungen zu den Ventilato- 
ren sind durch Winden, die von einer 
gemeinsainen, elektrisch angetriebe- 
nen Welle bewegt werden, verstellbar, 
so daB der Gasdruck leicht geregelt 
und ein Unterdruck in den Kiihlern 
und Gaszufiilmingen leicht vermieden 
werden kann. Die Yentilatoren haben
2 m Fliigelraddurchmeśser und reini
gen etwa 50 000 cbm Gas je Stunde 
bis auf etwa 0,3 g/cbm Staubgehalt.
Hinter den Ventilatoren befinden sich 
mit Holzliorden ausgekleidete Wasser- 
absoheider, nach deren Durchstreichen 
das Gas in eine Sammelleitung gelangt, 
die sich nach beiden Seiten der Gas
reinigung fortsetzt. Aus dieser Sammel
leitung saugen vier Yentilatoren der 
Naclireinigung das zum Antriebe der 
Gasmaschinen erforderliche Gas und 
reinigen es auf etwa 0,02 g/cbm Staub
gehalt. Das iiberschiissige Gas dient 
zum Ileizen der Cowper und Kessel.
Der Wasserverbrauch der Kuhler be
tragt etwa 3,5 1 je cbm Gas, derjenige 
der Ventilatoren etwa 1,5 1 je cbm Gas 
bei einem Kraftbedarf von rd. 200 PS  
je Yentilator. Ln Ventilatorenhaus be- 
findet sich eineManometeranlage, welche 
in sehr ubersichtlicher Weiso die ver- 
schiedenen Driicke vor, innerhalb und 
hinter der Gasreinigung anzeigt. AuBer- 
dera gibt eine Zwischenstation der Sig- 
nalanlage von den Oefen zu den Ge- 
feemaschinen AufschluB iiber den 
Betrieb der Oefen.

Die Verschliisse der einzelnen Gas- 
z u fiih ru n g e n  sind fiir die Rohgasleitun- 
oen ais einfache Tellerventile mit 
Sand- bzw. StaubabschluB ausgefiihrt.
Fiir das vor- und nachgereinigte Gas sind dort, wo 
eine Begelung der Gaszufuhr erforderlieh ist, Glocken- 
ventile mit WasserabschluB yorgesehen, wahrend zum 
vollstandigen AbschluB einzelner Leitungen, z. B. 
zweeks Reinigung, Wasseryerschliisse angeordnet 
sind. Diese wirken in der Weise, daB ein in die Gas
leitung eingebauter und mit einer Trennungswand 
Tersehener Kasten mit Wasser gefiillt wird, wodurch 
ein sicherer, gasdichter AbschluB erreicht wird.

In einem gemeinsamen G a sk ra ftw erk  (vgl. 
Abb. 10 und 11) befinden sich acht doppelt-

wirkende Tandem - Gasgeblasc und neun Gas- 
dynanios gleicher Bauart. Die Halle besteht aus 
einem Mittelbau von 9,2 m 1. W. und einer Lange 
von 136 m, dem sich links und rechts zwei Seiten- 
hallen von 28,5 m Spannweite und 136 m Lange bzw. 
34,9 in Spannweite und 112 m Liinge anschlieBen. 
Vom Maschinenhausflur, der 4,8 m iiber Hiittenfliir 
liegt, betragt die Hohe 18 m bis Unterkante Dacli-

Abb ildung 9. Einfacber und  doppelter GichtyerschluC.

binder. Alle vier Saulenreihen des Gebaudes sind zur 
Aufnahme der Wind- und Horizontalkrafte heran- 
gezogen worden. Der Binder iiber dem Mittelbau 
kragt an beiden Seiten iiber, um die Spannweite 
der groBen Binder abzukurzen. Der Mittelbau 
hat drei iibereinanderliegende Etagen, in denen 
sich die Schaltraume befinden. In den beiden 
Seitenballen, eine fur die Gasdynamos, die andere 
fiir die Hochofengcblase, befinden sich zwei iiber- 
einanderliegende Kranbahnen, die obere fur leich- 
tere Krane, die untere fiir die schweren 50-t-Bau-
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Abb ildung 10. Sclinitt durch Gobliisohaus und Gaskraftwerlc.

handenengroBerenErrcgerumformernerzcugt wird. Es 
sind Yerbindungskabel mit dem Kraftwerk der alten 
Hiittc in Escli vorhanden, dic es ermoglichen, sowohl 
den Erregerstrom im Notfall unmittelbar von dort zu 
entnehmen ais auch mit der Zentralenspannung von 
5300 Yolt sich wechsclscitig zu unterstiitzcn. Der 
fiir die Ziindung der Gasmaschinen notwendige 
Gleichstrom von 05 Yolt Spannung wird einer von 
zwei Yorhandenen Akkuinulatorenbatterien von je 
350 Amp-st Kapazit&t cntnommen. Dieselbe Span
nung dient auch zur Bet&tigung der Oelschalter in 
der Sohaltanlage. Zum Aufladen der Battericn sind 
zwei kleinere Umformer yorhąnden, die sieli beliebig 
auf jede Batterie schalten lassen.

Auf die Betriebssicherheit der Schaltanlage wurde 
groBte Sorgfalt yerwendet. Samtliche Apparate, 
Sammelschienen und blanken Leitungen fiir 5000 
Yolt wurden wie fiir eine Betriebsspannung von 
15 000 Yolt isoliert; auBerdem wurde fiir reich- 
liche Reserve Sorge getragen. Die fiir die Be- 
dienung niitigen MeBgcriite und Schalter befin-

schaltanlage befindet sieli im Mittelbau des Kraft- 
werks, in dcm seitlich auch die verschiedencn Ililfs- 
umformer, die Komprcssoren und die Oelversor- 
gungsanlage Platz gefunden haben.

Die Yerteilung des elektrischen Stromes im Hocli- 
ofenwerk erfolgt iiber vier groBere Yerteilungs- 
stationen, die sich in den zwei Pumpcnliausern, vor 
den Erztaschcn und in der Gasrcinigung befinden. 
Fiir Motoren unter 100 PS wird der Strom hier auf 
dic Spannung von 500 Volt herabtransformiert.

Der aus den Staubflaschcn entfallende trockene 
Staub wird in Selbstentladcr abgezogen und zwecks 
W icderverwertung in  der G ic h t s t a u b - B r ik e t t ie -  
r u n g s a n la g e  nach dem  Chlormagnesiumverfahren 
zu Briketts gcpreBt. Die "Wagen werden in einen Be- 
hiilter von etwa 800 t Fassung entlcert, aus dera der 
Staub m ittels eines Greifcrlaufkrans zu einem kleinen 
B ehalter iiber der Mischschnecke transportiert wird. 
Eine zweitc Schnecke fiihrt das m it Wasser u ml 
Chlormagnesiumlauge angefeuchtete Materiał einer 
Yierstempelpresse zu. Die Briketts werden auf Platt-

krane. Das Gewicht der 1-lallenkonstruktion f. d. qm iiber- 
spannter Grundflache betriigt 175 kg.

Die Gasgebliise liefern bei 0,05 at Pressung 1150 cbm 
Wind i. d. min. Unmittelbar auBerhalb des Gebliisehauses sind 
dio Windleitungen so angeordnet, daB cs moglich ist, mit jeder 
Maschine auf jeden Ofen zu blasen. Dementsprechend ist auch 
dio Signalanlage, welche die Verstiindigung zwisehen Oefen und 
Gebliiscmaschincn vermittclt, so eingeriohtct, daB von jedem 
Ofen zu jeder Maschine Signalc fiir das Anfahren, Stillsetzen 
und die Drehzahl der Maschine gegeben werden konnen. Ein 
Dampf-Turbogebliise im Kraftwerk sowie das Dampfkonverter- 
gebliisedcs Stahlwerks diencn zur Reserve und ermoglichen das 
Wiederanfahren der Oefcn, falls einmal infolgo einer Storung 
in der Gasżufuhr samtliche Gasgebliise zum Stillstand gckom- 
inen sein sollten.

Die neun Schwungrad-Gasdynamos (s. Abb. 11) leisten je 
2240 KYA bei einer groBten Phasenvcrschicbung von 0,65 und 
einer Drehzahl von 04 i. d. min; sie erzeugen Drehstrom von 
5300 Yolt Spannung und 50 Perioden i. d. min. Dic Dynamos 
werden mit&OO Yolt Gleichstrom erregt, der in einem von zwei vor-

den sich auf der rd. 40 m langcn Manuor- 
schaltwand im MittclgeschoB (vgl. Abb. 10), 
vor der noch die Schaltpulte fiir die Dyna
mos aufgestellt sind. Die Ilauptsannncl- 
schicnen sind doppclt ausgefiihrt. Beide 
Systemo kiinnen miteinander parallcl ge- 
schaltet oder nochmals in der Mitte geteilt 
werden. Sie sind im ObergeschoB unter- 

gcbracht, walirend die fiir 
Fernbet&tigung eingeriebte- 
ten Oelschalter, die MeB- 
transformatoren usw. in ge- 
trennten Zcllcn im Jlittel- 
und ErdgeschoB unterge- 
bracht sind. Fiir Strom- 
erzeuger und Abzweige sind 
in jedem Stockwerk 
Schaltzellen vorhanden. Die 
fiir sich vollstandig abge- 
schlossene lloohspannungs-
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formen gestapelt und nach dem Erliilrten mittels 
eines Laufkrans von den Plattformen sofort in die 
Uegichtungskubel verladen. Die Leistung dieser An
lage betriigt, entsprechend der bei den Oefen ent- 
fallenden Gichtstaubmenge, etwa 2201 je 24 Stunden.

Mischeranlage.

Das von den Hochofen gelieferte Roheisen wird 
auf Normalspurgleis in achtriidrigen Pfaiinentrans- 
portwagen von 35 t Fassungsvcrmogen mittels 
Dampflokomotive zur Mischeranlage (vgl. Abb. 12 
und 13) gefahren. Auf diesem Wege wird der 
Pfannenwagcn auf einer Normalspurwage ge- 
wogen. Damit dic verschicdenen Pfannen sich 
nicht gegcnscitig im Wege stehen bzw. auszu-

Am Mischer werden dio Pfannen durch einen 
70-t-Kran von dem Wagen gehoben und sofort in das 
MischcrgefiiB entleert. Bei irgendwelchen Stórungen 
konnen die Pfannen auch auf die Roheisenwagen, dic 
zwischen Mischer und Stahlwerk fahren, abgesetzt 
werden, so daB auf diese Weise unter Umgehung des 
Mischers direkt konvertiert werden kann. Es sind 
zwei solcher 70-t-Mischerkrane vorhanden. Die groBe 
Katze hat in ihrer oberen Stellung starre Fiihrung, 
deren Lange so bemessen ist, daB die Pfanno beim 
Kippen gefiihrt wird; anderseits ist es bei d eser Lange 
der Fiihrung moglich, mit der Katze iiber die hocii- 
sten Punkte des Mischers hinwegzufahren. Aus 
Griinden der Sichcrheit steht der Fiihrer nicht auf 
dem Kran, sondern auf der oberen Mischerbiihne,

A b b ildu n g  11. Gaskraftwerk.

weichen brauchen, ist das Roheisenzufuhrgleis rings 
um die Hochofenanlagc ais Rundbahn verlegt. Dic 
geringe, an den Sonntagen im Mischer nicht unter- 
zubringende Roheiscnmengc wird im GieBbett der 
HochofengieBhalle zu Masseln vergossen. Auch kann 
das flussige Eisen zu der alten Hochofenanlage nach 
Escli transportiert werden, um dort auf der Ueliling- 
sclien GielSmaschine vergossen zu werden. Durch 
\  erbindungsgleise der Adolf-Emil-Hiitte mit der 
alten Hiitte ist so dic Moglichkeit gegeben, sich 
bei Stórungen im Hochofenbetrieb gegenseitig mit 
flussigein Eisen zu vcrsorgcn; natiirlich kann auf 
diese Weise, wenn einmal erforderlich, auch das 
ganze Escher Eisen sofort auf der neuen Hiitte 
kouvertiert werden.

X V 1 I I . „

und zwar auf der EinguBseite. Jeder Mischerkran 
hat unabhangige Schleif- und Zufuhrungsleitungen, 
so daB Stórungen in den Leitungen nur einen Kran 
treffen konnen.

Von den beiden vorgesehcnen Rollemnischern von 
800 t Inhalt ist vorl;iufig nur einer gebaut; der zweite 
befindet sich im Bau, und auBerdem ist noch Platz 
fiir einen dritten Mischer vorhanden. Das Mischer- 
gcfiłB hat eine Liinge von 9 bzw. 10,5 m und
0 m Durclimesser im Blech. Dio Ausmauerung besteht 
aus einem sauren Futter mit hintergestampftem Sand 
von zusammen 270 mm und ciner doppelten Magnesit- 
ausmauerung von zusammen 350 111111 Starkę. Der 
Mischer kann hydraulisch sowie elektrisch gekippt 
werden, gewohnlich erfolgt das Kippen elektrisch.

9 2
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Stahlwerksanlage.

Das Mischereisen wird in Pfannen- 
transportwagen von 30 t Inhalt durch eine 
feuerlose Lokomotive in das Thomasstahl- 
werk gebracht, wobei der Pfannenwagen 
wahrend der Falirt auf einer in der Ver- 
bindungsbriicke liegenden Wagę gewogen 
wird. Das Kippen der Pfanne in den 
Konverter geschieht entweder durch eine 
hydraulische Kippvorrichtung oder durch 
den elektrisch betriebenen Laufkran. fw ste/gescfiocStf 

Abb ildung 12. Mischeranlago (Langs- 

sehnitt und  GrundriB).

Der Mischer ist ungeheizt, doch ist eine Heizung mit 
Hochofengas vorgesehen; sie kann in der Weise er- 
folgen, daB das Gas an der einen Kopfseite in einer vor- 
gebauten Verbrennungskammer zur Yerbrennung ge- 
langt und die Gase durch den gegeniiberliegcnden 
Kopf abziehcn. Die dazu erforderliche Luft wird in die 
Yerbrennungskammer durch besonders an- 
gelegte Kanale entlang den Seitenwan- 
den gefiihrt und auf diese Weise vorge- 
wiirmt. Die Brennerkopfe sind nach der 
Langs- und Querrichtung fahrbar, damit 
sie nach Bedarf ganz weggenommen werden 
konnen. Ursprunglich wrar eine Regene- 
rativheizung unter Benutzung von Warme- 
speichem vorgesehen, dio aber fallen ge- 
lassen und durch Brennerkopfe fiir direkto 
Heizung ersetzt wurde. DieMischerschlacke 
wird mit dem Roheisen abgegossen, kann 
aber auch durch eine besondere AusguB- 
schnauze in die auf Huttenflur stehenden 
Schlackcnwagen gekippt und zwecks Verhii t- 
tung zur Hochofenanlage gefahron wrerden.

Die Mischerhalle selbst ist sehr hoch 
gebaut, um den Mischer so hoch legen zu 
konnen, daB das Eisen in Pfannen ver- 
gossen werden kann, die in der Ilohe 
der Konvertcrbiihne stehen und so ohne 
Hebcvorrichtung auf dic Biiline des Stahl
werks gefahren werden konnen. Die Halle 
hat eine Liinge von 42 m, eine Spannweite 
von 22,5 m und einc Hoho von 25,4 m  
bis Unterkante Dachbinder. Zwei Biihncn, 
eine Roheisenbiihne in 7,1 m Hohe und 
eine Chargierbiihne in 13,8 m H6he, sind 
fiir die Bedienung des Mischers vorgesehen.
Die beiden Saulenreihen an den Kopfen des 
Mischers sind ais Portale, gewisscrmaBen 
ais gegliederte Scheibcn, ausgebildet, die 
den ganzen Winddmck auf das Gebaude 
aufnehmen. Dic Biihnen tragen zwischen 
den Kappentragern ein Betongewolbe; 
dariiber liegt eine Ascheschicht, die mit 
StahlguBplatten abgedeckt ist. Die Fach 
werkswande sind gitterforinig mit Schlak- 
kensteinen ausgemauert, um dcm sich 
entwickelnden llauch einen schnellen Ab
zug zu ermoglichen.

Das Stahlwerk (vgl. Abb. 14 und 15) besitzt vier 
Konverter von je 30 t  Einsatz, wiihrcnd ein fiinfter 
noch vorgesehen ist. Die Anlage ist so entworfen, 
daB auf der entgegengesetzten Seite in der Ver- 
langerung der Halle und in der gleiehen Langs- 
achse noch weitere fiinf Konverter mit den erforder-
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Abb ildung  13. Mischeranlago (Querschnitt).

lichcnNebenapparaten aufgestellt werden konnen. In 
ahnlicher Weise wurden sich auch ftir die Erwei- 
terung GieBgrube, GieBstand usw. in derselben 
Achse anbauen lassen; beide Stahlwerke liegen 
dann symmetrisch zu beiden Seiten der Mischer- 
halle. Das zweite Zufuhrgleis vom Mischer zum 
neuen Stahlwerk ist bereits fertig verlegt. Da 
nach jener Seite des Stahlwerks noch ein groBer 
Kaum frei liegt, ist in weiterer Fortsetzung der 
Stahlwerkshalle noch Platz fiir cin spiiter etwa 
zu planendes Martinwerk verfiigbar. Der zwischen 
den Mischereisen - Zufuhrgleisen und den beiden 
Thomasstahlwerken liegende freie Biihnenraum 
"urde weiterhin noch Platz ftir etwaige Elektroofen 
bicten.

Die Konverterhalle enthalt unter anderem in der 
ublichen Anordnung eine Schrott- und Kalkbe- 
schickungsbuhne, die durch einen vertikalen sowie 
einen Schragaufzug bedient werden. Der Kalk, der 
vou dem eigenen Kalkwerk in Yerdun geliefert wird, 
*ird auf einer normalspurigen Hochbalin einem Kalk- 
silo zugefuhrt und von hier aus in Hangebahnwagen 
'■erladen und auf der schragen Hangebahn unmittelbar 
Z>| den uberden Konvertern befindlichen Kalktrichtern 
hefórdert. Der Kalksilo (vgl. Abb. 16), der im ganzen 
HOO t Kalk aufnehmen kann, liegt in einiger Ent- 
lernung vom Stahlwerk parallel zu dessen Langsachse

frei fiir sich, um den Kalk 
durch die Eisenbahn direkt 
zustellenzu konnen. Durch 
die freie Lage erhalt man 
auch maBige Steigungsver- 
haltnisse fiir die Seilbahn 
zwischen Siło und Konver- 
terbiihne. Ein groBer Vor- 
teil einer solchen Seilbahn 
gegenuber einem Vcrtikal- 
aufzugjiegt darin, daB bei 

angespanntem Betriebe 
sehr groBe Leistungen bei 
geringem Personal moglich 
sind. Von der Kalkbuhne 
fiihren jo drei Trichter zu 
den Kónyertern. Die Gr5Be 
des inittlcren Trichters, der 
zur Aufnahme des Kalk- 
zuschlags bestimmt ist und 
durch eine Klappe ver- 
schlossen wird, ist so bemes
sen, daB er auf einmal die 
furfcineChargeerforderliche 
Menge aufnehmen kann. 
Der zweite Trichter dient 
zum Einbringen von Ferro- 
inangan in das Bad mittels 
drehbarer Rohre, der dritte 
zum Einf iiliren von Schrott 
unmittelbar indenblasen- 
den Konyerter.

Die Ilangebahn befordert auch Spiegeleisen, Ferro- 
mangan, Koks zum Anblasen der Konyerter usw. 
auf die Kalkbuhne, die in ihrer Geriiumigkeit gleich- 
zeitig ais Magazin fiir diese Materialien benutzt werden 
kann. Zum Anwarmen von Ferromangan ist auf der 
Kalkbuhne ein Flammofen aufgestellt; man beabsich- 
tigt, in der nachsten Zeit mit fliissigemFerromangan 
zu arbeiten, und hierzu ist cin 5-t-Hćroult-Ofcn auf 
der Konverterbiihne selbst in der Kalie des Roheisen- 
zufuhrgleises im Bau. Das Kiederschmelzen von 
Spiegeleisen findet in den beiden, ebenfalls auf der 
Konverterbiihne stehenden Kupolofen statt, die in 
iiblicher Weise durch einen Yertikalaufzug bedient 
werden. Die mit Wasserkuhlung yersehenen Spiegel- 
ofen haben ausfahrbare Herde, damit sio nach Ge
brauch rasch und leicht entleert werden konnen. 
Die Oefen konnen sowohl durch einen besonderen 
Ventilator ais auch durch einen AnschluB von der 
Konyertergeblase-Windleitung betrieben werden. Das 
fliissige Spiegeleisen wird auf einer drehbarcn Aus- 
legerwage zwischen den Spiegelofen gewogen und 
beim AbgieBen der Charge gleichzeitig in die Pfanne 
des GicBwagens gegeben. Der Transport der Spiegel- 
eisenpfanne erfolgt durch den vor den Kónyertern 
fahrenden Laufkran.

Weil die Schlackenmiihle sehr weit entfernt liegt, 
sind die Schlackenkubel besonders groB fiir eine
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Fassung von etwa 15 t gewahlt, so daB die Thomas- 
sclilacke von drei Chargen aufgenommen werden 
kann. Zur Beseitigung des Kaminauswurfs sind die 
Kamine unten offen und mit Schurren yersenen, auf 
denen der Auswurf heruntermtscht und von Zeit zu 
Zeit entnommen und auf Eisenbahnwagen yerladen 
wird.

Der auf Huttenfiur laufende GieBwagen (vgl. 
Abb. 14) bringt die fertige Stalilcliarge zur GieBhalle, 
wo [sie zu Blócken von 4 bis 5 t Gewicht 
vergossen wird. Fiir die Wahl von GieB- 
wagen gegeniiber Laufkranen war deren 
groBer Yorteil maBgebend, daB bei groBen 
Erzeugungsmengen GieBwagen in beliebiger

Die Kokillen werden auf besonderen Transport- 
wagen (vgl. Abb. 18) vor die GieBbiihne gefaliren und 
nach dem GieBenmit den Blocken zur Stripperanlage 
in das Walzwerk gebracht. An jedem Ende der GieB- 
lialle ist ein GieBstand yorhanden, so daB unter 
Umstanden zwei Chargen zu gleicher Zeit yergossen 
werden konnen. Auf diese Weise ist auch gute Rc- 
serve geschaffen fiir den Fali, daB Unfalle beim 
GieBen yorkommen, sei es durch Auslaufen cines 

Blockes, Storungen am Steuer- 
apparat usw., wodurch der 
GieBstand auBer Betrieb gc- 
setzt werden muB. Es sind 
zwei GieBwagen yorhanden.

A bb ildung 14. Stahlwerk (Querschnitt).

Anzahl unter Einschaltung von Schiebebuhnen ver- 
kehren konnen. Die Stromzufuhrungsleitung zum 
GieBwagen liegt unterirdisch zwischen den Schienen 
in einem begehbaren Kanał. Diese unterirdische 
Stromzufuhrung ermoglicht es, daB man die GieB- 
halle mit einem Kran uberspannen kann, was bei 
oberirdischer Leitung nicht leicht moglich ist. Die 
Zufahrungsleitungen nach dem Wagen gehen durch 
die Mittelsaule. Samtliche Bewegungen des GieB- 
wagens sind elektrisch, nur die Hubbewegung erfolgt 
hydraulisch, wozu das PreBwasser durch eine mit 
einem Elektromotor gekuppelte Zentrifugalpumpe ge- 
liefert wird. Die Hubbewegung betragt 1,5 bis 1,7 m 
in der Minutę, die Drehzahl des Oberteils ist rd. 1,7 
und die der Pfanne rd. 2 Umdrehungen i. d. Minutę. 
Die Fahrgeschwindigkeit betragt 60 bis 70 m/min.

Das GieBen erfolgt bei feststchendem GieBwagen, 
wahrend die Kokillenwagen durch eine hydraulische 
Yorriehtung yerschoben werden.

Die GieBhalle ist 67,6 m lang und wird yon.einem 
elektrisch betriebenen 3-Motoren-Laufkran von 15 t 
Tragkraft bestrichen, der hauptsachlich zum Wechseln 
der Pfannen dient. Will m an die GieBpfannen, ohne sic 
vom  GieBwagen abzusetzen, m it neuen Stopfen ver- 
sehen, so wurde so viel Zeit yerloren gehen, daG man 
mit einem Wagen der Erzeugung des S tah lw erk - 
nicht folgen konnte. Um hier Abhilfe zu schaffen, 
ohne den zweiten Wagen in Betrieb nehmen zu 
m iissen, wodurch er unter Um standen ais R e s e n e  

yerloren gehen wurde, sind in der GieBhalle au 
Hiittenflur zwei besondere Geriiste aufgestellt, deren 
Hohe gerade in der Linie der Pfannenlager des Gicu-
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wagcns liegt. Nacli erfolgtcm AbgieBen der Charge 
bzw. Abkippen der Schlacke schiebt der GieBwagen 
die leere Pfanne auf das eine Geriist und entnimmt 
dann dcm zweiten Geriist durch einfaches Ver- 
scliiebeń der Pfanne die auf diesem bereitstehende 
fertige Pfanne. Auf diese Weise ist man in der Lage, 
auch nut einem GieBwagen der Erzeugung des Stahl- 
wcrks gut zu folgen. Das Trocknen der Pfannen er
folgt durch Hochofengas, wahrend die Pfannen- 
stopfen in einem auf Hiittenflur stehenden Ofen 
getrocknet werden, der fur Kohlen- und Gichtgas- 
feuemng eingerichtet ist. Die Pfannen werden mittels 
PreBluftstampfern mit Klebsand ausgestampft. Dic 
Transportwagcn m it . den leeren Kokillen werden 
durch Schmalspurlokomotiven von 1 m Spurweite zu

min 1100 cbm Luft von 2,5 at Ueberdruck bei 8 at 
Dampfdruck zu liefern. Das Dampfgeblase ist an die 
Zentralkondensation angeschlossen.

Die Stahlwerkshalle einschl. GieBhalle hat eine 
iiberdcckte Flacho von rd. 4800 qm; die Hohe bis 
Binderunterkante betriigt 21,5 m, die Spannweite der 
Halle 26,6 m. Vor den Konvertern liegt ein 6,6 m 
breiter Anbau, der in Yerbindung mit der Gebaude- 
siiule zur Bilduńg von Portalen benutzt worden ist, 
um dem ganzen Bau einen iiberaus kraftigen Halt zu 
geben. Durch Anordnung von Verbanden werden 
allc Windkriifte, Schragziige der Krane usw. in diese 
Portale iibergeleitet. Auch sind die gcgentiber- 
liegenden Siiulen durch die Dachbinder mit den 
Portalen yerbunden und werden durch diese ge-

Abb ildung  15. B liok  in das Thomasstahlwerk.

den GieBstanden gefahren. Die Kupplung der ein
zelnen Wagen untereinander erfolgt durch einfachc 
Laschen und Bolzen. In der gleichen Weise geschieht 
der Transport der gefiillten Kokillen zu den beiden 
liydraulischen Strippern, die vor den Tiefofen liegen. 
Die betreffeiide Lokomotive ist sehr stark gewiihlt, 
damit auch groBe Ziige gefahren werden konnen.

Zur Erzeugung der fiir das Stahlwerk erforder- 
Hchen Windmenge dient eine Zwcitakt-Gasgebliise- 
maschine fiir eine minutliche Windmenge von 1100 
ĉ m "'it folgeuden Hauptabmessungen: Gaszylinder 
11® mm Durchmesser, Windzylinder 1800 mm 
Durchmesser und Hub 1400 mm. Die Maschine ist 
inistande, die genannte Windmenge bis zu 3 at Ueber- 
drack in feinsten Abstufungen bei jeder gewunschten
l nidrehungszahl zwischen 20 und 84 i. d. min zu 
pressen.

Ais Reserve dient eine Dampf-Geblasemaschine 
'•on 1700 mm Hub, 1300 bzw. 2000 mm Zylinder- 
durchmesser und 1900 mm Durchmesser der Wind- 
zylinder, die inistande ist, bei 60 Umdrehungen i. d.

halten. DieMittelstiitzen uber denKonvcrterstiindern 
haben keinen Anteil an der Dachlast, um die Stander 
nicht unbestimmt durch die Dachlast zu belasten. 
Sie tragen nur die Krantriigcr fiir den Konverter- 
montagekran und den Pfannenkran und werden 
durch die Dachbinder nur gegen seitliche Ausweichung 
gehalten. Die Konverterstiinder stehen in der Quer- 
achse des Gebaudes in der Flucht der Gebaude- 
siiulen. Auf ersteren liegt ein kurzer, kastenfiirmiger 
Triiger, der dieLager des Konverters tragt und gleich
zeitig mit diesen an dem Stander verschraubt ist. 
Dic Haupttrager der Konvertcrbiihne sind nicht bis 
zur gcgeniiberliegenden Wand der Halle durch- 
gezogen, sondern man hat sie nur bis iiber das GieB- 
wagengleis verlangert und hier durch eine Saule ge- 
stiitzt. Auf diese Weise ist vor den Konvertern cin 
wertvoller Platz, der von dcm Laufkran bestrichen 
werden kann, vorhanden. Die Dachdeckung besteht 
aus Falzziegeln; eine Auflast von 400 kg f. d. qm 
ist fiir die Ablagerang des Konverterauswurfs bei 
der Bereehnung beriicksichtigt. Dic ganze Yorder-
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seite des Stahlwerks ist offen, wahrend die Riickwand 
mit Schlackensteinen gitterformig ausgeraauert ist, 
so daB sich die Schwaden beim Kippen des Kon- 
verters sehr bald verzogen haben. Die Beanspruchung 
der Konstruktion ist auf 800 kg/qcm festgelegt 
worden. Das Gewicht der 
Eisenkonstruktion beliiuft 
sich auf 1200 kg f. d. qm 
bebauter Grundflache.

Die Dolomitanlage (vgl.
Abb. 17) wurde unab- 
hangig von der Stahlwcrks-

Abb ildung 16. Kalksilo.

halle fiir sich aufgebaut und besitzt zwei Dolomit- 
brennofen von 2300 mm lichter Weite, die in 
24 Stunden etwa 20 bis 22 t Sinterdolomit je Ofen 
liefern. Fiir einen dritten Ofen ist noch Platz yor
handen. Der Rohdolomit wird durch einen auBer- 
halb des Gebaudes befindlichen, elektrisch betrie- 
benen Aufzug auf die obere Biihne befordert und 
hier yon Hand mit der bestimmten Menge Koks 
aufgegeben. Auf der Zwisehenbiihne wird der ge- 
brannte Dolomit aus dem Ofen gezogen und ge- 
lagert. Fiir die Weiterzerkleinerung des gebrannten 
Dolomits sind zwei Glockenmiihlen aufgestellt,

und zwar so, daB sie mit der Ausziehbiihne der 
Oefen absclmeiden und den fein gemahlenen Dolo
mit in hochstehende Silos direkt abgeben k8nnen. 
Von hier aus wird dieser alsdann den Kollergiingen 
oder dem liegenden Dolomitkneter zugefiihrt, wo

die erforderliche Menge 
Teer zugesetzt und das 
Ganze innig vennischt 
wird.

AuBerhalb des Ge
baudes sind Teerkocher 
mit direkter Feuerung 
und innerhalb des Ge- 
biiudes drei doppelwan- 
dige Kocher fur Dampf- 
heizung aufgestellt. Der 
Rohteer gelangt zuerst 
in einen gehciztenTeer- 
kessel; von diesem wird 
er vermittels zweier 
Teerpumpen, deren eine 
ais Reserve dient, nach 
den Teerkochem auBer- 
halb und inneihalb des 

|  Gebaudes gehoben. Yon 
8: den Kochem aus gehen 

gemeinsame Leitungen 
zu dem liegenden Dolo
mitkneter oder zu den 
beiden Kollergangcn. 
Zur weiteren Verarbei- 
tung dieses Dolomites, 
je nach seinen Yerwen- 
dungszwecken, dienen 
eine hydraulische Stein- 
presse oder eine Boden- 

stampfmaschine fur 
Konverterboden. Zum 
Betriebe der Stein- 
presse ist eine besondere 
Druckwasseranlage mit 
zwei Akkumulatoren 
und Pumpwerk aufge
stellt, dic Druckwasser
von 50 und 300 at lie- 
fert, wodurch in der 
Steinpresse ein Druck 
von 500000 kg erzeugt

wird. Die Konverterboden-Stainpfmaschine liefeit 
Boden bis zu 2 m Durchmesser, die in auBerhalb de» 
Gebaudes aufgcstellten Trockenijfen getrockuet wer
den. Die zu den Boden benutzten runden Holznadelu 

werden aus Yierkantholzem in einer kleinen Ma
schine selbst hergestellt. In der M a s c h in e n h a llc  

ist fiir den Transport der Boden mit Fonneii ein 
Laufkran von 20 t Tragkraft vorgesehen.

Waliwerksanlage.

Die parallel zu den Walzwerkshallen (v?l- 
Abb. 19, Tafel 12) liegende Stripperanlage verfugt
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iiber zwei hydraulische Stripper, Bauart Aiken (vgl. 
Abb. 20), die mit Druckwasser von 35 at be- 
tatigt werden. Jeder Stripper besteht aus einem 
senkrechten Stripperzylinder mit zwei verschieden 
groBen Plungern, von denen der untere kleine 
Plunger so bemessen ist, daB er mit einem griiB- 
ten Strippdruck von GO 000 kg druckt. Der 
obere groBere Plunger betiitigt mittels Traverse und 
Zugstangen die Auf- und Abwiirtsbewegung der 
Zangenschenkel, die einen Hub von 2600 mm haben. 
Die beiden wagerecht angeordneten Zylinder be- 
sorgen die Yersohiebung des senkrechten Stripp- 
zylinders von einem zum andern Gleise. Die Ver- 
schiebung der Kokillenwagen erfolgt, wie am GieB- 
stand des Stahlwerks, ebenfalls hydraulisch, wobei der

kundarluft durch einen Yentilator bewirkt. Vor 
ihrem Austritt gegeniiber der Feuerbriicke wird die 
Sekundarluft in Mauerkanalcn, dic in den Wanden 
der Feuerung liegen, vorgewarmt. In die drei Fuchs- 
kaniile, die sich im Essenkanal vereinigen, sind 
Regelschieber eingebaut. Der SchlackenabfluB erfolgt 
seitlich durch die kohlegeheiztcn Schnauzen. Die 
mittlere Reihe der Zellen steht nach beiden Seiten 
hin durch Oeffnungen am Boden mit den auBeren 
Reihen, deren Sohle etwas tiefer liegt, in Verbindung. 
Fiir das Abhebcn der Deckel ist ein auf Flur laufender 
elektrisch betriebener Briickenkran mit besonderer 
Katze (vgl. Abb. 22) vorhanden, der von einem auf 
dem Kran befindlichenFiihrerstand aus bedient wird. 
Die Tiefofendeckel sind mit schmiedeisernen Biigeln

Abb ildung 18. 

Kokillen-Transportwagon.

^ " 7 . ^ n | i - . - d J = r r . d n r =Ł - unter welche die zwei 
des Deckelabhebekrans

r -T h r r y

auf dem Plunger befestigtc Mitnehmer durch Drehung 
in die Zśihne des Wagens (s. Abb. 18) greift. Vor der 
Stripperanlage befindet sich ein Kokillenlagerplatz 
von 24 m Spańnweite und etwa 90 m Liinge, der von 
einem clcktrischen 6-t-Greiferkran bestrichen wird.

Nach dem die Blocke gestrippt sind, werden sie 
von den in der Tiefofenhalle befindlichen zwei Greifer- 
kranen von 5 t Tragkraft und 18 m Spannweite 
in die Tiefofen eingesetzt. Die T ie fo fe n a n la g c  be
steht aus zwei Gruppen geheizter Gruben zu je 
21 Zellen und einer Gnippe ungcheizter zu 36 Zellen 
(vgl. Abb. 21, Tafel 13). Die geheizten Gruben sind 
in drei Reihen zu je sieben Zellen in der Weise an- 
geordnet, daB die Flamme der vor Kopf liegenden 
Halbgasfeuerung fallend und steigend die hinter- 
einander liegenden Zellen durchzieht; auf diese 
Wcisc wird eine sehr gute Warmeausnutzung der 
Flamme gewahrleistet. Die Zufuhr der Primarluft 
wird durch ein Korting-Strahlgeblase, die der Se-

yersehen,
Pratzen 
greifen.

Die Zangenkrane heben die gleich- 
maBig durchwarmten Blocke aus 
den Gniben und legen sie in die 
hydraulisch umlegbaren Blockkipper 
vor die elektrisch angetriebenen Zu- 
fuhrrollgange der einen oder andern 
der beiden B lock straB en  (vgl. 

Abb. 23). Die B!ockkippcr sind beiderseitig um- 
legbar, um bei Bedarf in besonderen Fallen den 
Błock auch mit dem dicken Ende der Walze 
zufiihren zu konnen. Dic BlockstraBen haben 
1150 mm Walzendurchmesser und 2750 mm Bal- 
lenliinge. Der Antrieb erfolgt durch je eine Zwil- 
lings - Tandem - Umkehrdampfmaschinc von 1030 
bzw. 1650 mm Zylinderdurchmesser und 1300 nim 
Hub mit Riiderubersctzung 1 : 2 und 7000 PS 
Hochstleistung. Die Maschine ist an eine Zentral- 
kondensation fiir eine stundliche Dampfmenge Von 
57 000 kg angeschlossen. Sie besitzt ein eingebautes 
Kammwalzgcriist, um die sonst notwendige Kupp- 
lung zwisehen beiden zu vermeiden. Der Angriff der 
Maschine erfolgt an der oberen Kammwalze; die Aus- 
balancierung der 6 m langen Spindeln zwisehen Kamni- 
walze und Walzgerust geschieht durch Gegengewichte.

Die BlockstraBe besitzt Kant- und Yerschiebeappa- 
rate amerikanischer Bauart (vgl. Abb. 24). Yor unc
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hinter der StraBe befinden sich elektrisch betatigte 
Yerschiebeleisten, von denen die Leisten der einen 
Seite mit vier Haken zum Kanten der Blocke ver- 
selien ist; der Kantmotor befindet sich auf dem Ver- 
schiebeapparat. Die Ausbalancierung der Oberwalze 
ist hydraulisch, wobei die Zylinder auf den Standem  
angebracht sind. Der Hub der Oberwalze betragt 
C00 mm, um unter Umstanden auch Blocke fiir hohe 
Sondertrager vorwalzen zu konnen. Aus den Blocken 
von 580 mm Quadrat am dicken Ende werden ent

weder Halbzeug bis zu 100 x  
100 mm Qu erschnitt oderWalz- 
stabe fiir die dahinter liegen
den FertigstraBen ausgewalzt.
Die vorgewalzten Stabe gelan
gen nach Yerlassen der Block

straBe zu einer stehenden dampfhydraulischen Schere 
(vgl. Abb. 25) zum Schneiden von Blocken bis 400 mm 
Yierkant mit einer Maulweite fiir profilierte Blocke 
von 850 x  350 mm. Das Untermesser steht in 
Euhcstellung 20 mm unter Rollenoberkante, das 
Obennesser etwa 500 mm iiber dieser, so daB fiir 
das Durchlaufen der Blocke geniigend freier Baum 
bleibt. Beim Schneiden senkt sich der PreBplunger 
mit dcm Obermesser selbsttiitig bis auf eine Ent

fernung von 10 bis 20 mm iiber dem 
Błock, worauf das Untermesser unter 
Abheben des Blockes vom Rollgang um 
dieses kleine Stiick den eigefitlichen 
Schnitt vollfiihrt. Die abgeschnittenen 
Stiicke stiirzen hinter der Schere durch 
eine Oeffnung im Rollgang in eine seit
lich von diesem in einer Grube stehende 
Muldę, die aus gebogenen Schienen zu- 

sammengesetzt ist (vgl. Abb. 26). Die Oeffnung der Grube ist 
gewolnilich durch ein schmiedeisemes Gitter verschlossen. Ist die Mul
dę gefiillt, so wird sie nach Abheben des Gitters durch eine elektrisch 
betriebene Laufkatze zum Schrottplatz gefahren, nachdem eine bereit-' 
stehende leere Muldę in die Grube eingesetzt und die Oeffnung 
wieder verschlossen ist.

Neben der dampfhydraulischen Schere ist noch eine elektrisch 
betriebene Scheie fiir Blocke von 200 mm Yierkant yorhanden. Die 
Blocke werden dieser Schere durch Schlepper von dem Rollgang vor 
der groBen Schere zugefiihrt; nach Schneiden auf Lange gelangen sie

auf einen hinter der Schere 
befindliohen Rollgang in Mul- 
den, die .auf einem parallel zu 
diesem Rollgang entsprechend 
tiefer liegenden Rollgang 
stchen. Yon hier aus werden 
die gefiillten Mulden mittels 
Laufkatzen zum Lager ge
bracht. Anderseits konnen 
dic Blocke bis zu 1 y2 m Lange 
durch Schlepper vom Roll
gang hinter der Schere abge- 

A bb ildung 20. schoben und von den Ein-
Stripperanlage. schienen-Transportkatzen, die

zu diesem Zweck mit Pratzen 
ausgerustet sind, zu der weiter
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Breite derWalzwerks- 
hallen, so daB man in 
der Lage ist, das von 
der kleinen Schere 
kommende Halbzeug 
nach beiden Seiten 
des Walzwerks zwecks 
Verladung in Eisen- 

bahnwagen fortzu- 
schaffen. UmdieWege 
der Katze jedoch nacli 
M6glichkeit abzukiir- 
zcn, sind in der Bahn 
zwei Weichen einge- 
baut.

Hinter der Block
straBe (vgl. Abb. 19, 
Tafel 12) belinden 

sich fiinf Fertig- 
straBen zur Erzeu
gung yon Schienen, 
Schwellen, Laschen 
und sonstigen Eisen- 
bahnmaterialien, yon

A bb ildung  22. Tiefofen-Dockelkran. normal- und breit-
flanschigen Tragern,

unten beschriebenen G50 erYorstraBe gebracht werden. U-Eisen, Winkeleisen und allen anderen vorkom-
Die Fahrbahn dieser Katzen ist gleichzeitig ais Rund- menden Formeisen, von Halbzeug, sowie Kniippeln
bahn ausgefiihrt und erstreckt sich iiber die ganze und Platinen usw. Die yorgewalzten Blocke

A b b i l d u n g  2 3 .  B l o c k s t r a B e .
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gelangen auf einem Rollgang von der vertikalen dreigeriistige 750 er StraBe, die normalerweise eben-
Bloekschere zum ersten Gcriist der 900er vier- falls durch einen Gleichstrommotor angetrieben wird,
gerustigen DuostraBe. Zu den iibrigen StraBen durch die Drillingsmaschine angetrieben werden,

A bb ildung  24. Kan tvo rrich tung der BlockstraBe.

werden die vorgewalzten Stabe mittels zwei Pratzen- 
krJnen, die eine Fahrgeschwindigkeit von 200 m/min 
haben, transportiert. Der Antrieb der DuostraBe 
erfolgt in der Regel 
durch eine Drillings- 
Tandem - Maschine.
AuBerdem ist es je- 
doch moglich, die 
StraBe auch durch 
den Motor der ihr 
benachbarten konti- 
nuierlichen Halbzeug- 
straBe anzutreiben, 
zu weichem Zwecke 
zwischen diesem Mo
tor und dem vier- 
ten Geriist der 900 er 

StraBe sich ein 
Kammwalzgeriist be
findet. Die Kupp- 
litngen zwischen dem 

Gleichstrommotor 
und der kontinuier- 
lichen sowie der 900 er 
StraBe sind hydrau- 
lisch aus- und ein- 
riickbar, so daB der 
Motor in wenigen Mi
nuten auf die eine oder 
andere StraBe umge-
schaltet werden kann. Wie nun der Antrieb der 
900 er StraBe auch durch den Gleichstrommotor 
crfolgen kann, so kann anderseits die auf der 
entgegengesetzten Seite der 900 er DuostraBe liegende

wozu gleichfalls ein Kammwalzgeriist und eine hy- 
draulisch betiitigte Kupplung yorhanden ist. Zwischen 
dem Elektromotor der zwei-und dreigeriistigen 750er

Abb ildung  25. Blockschero.

StraBe sind gleichfalls Kupplungen dieser Art yor
handen, Siimtlicbe FertigstraBen liegen in einer Halle, 
die mit elektrischen Laufkranen von 70 bis 25 t  
zum Auswechseln der Walzen ausgeriistet ist.



Abb ildung  20. B lockschcre und Transportvorriehtung fttr Abfallendcn.

Der Antrieb der 900 er D n o stra  Be erfolgt von 
einer Drillings - Umkehrmaschine von 1030 bzw. 
3650 mm Zylindcrdurchmesscr und 1300 mm Hub, 
150 bis 175 Umdr./m n und 11 at Ueberdruck; diese 
Maschine ist ebenfalls an dic Zcntralkondcnsation 
angeschlossen. Wie sehon oben erwahnt, werden die

draulischer Ausbalan- 
ciening der Ober- 
walze versehcn sind. 

Vor und hinter der Walze liegen fiir den Quertrans- 
port verschiedeno Schlepper; auBerdem befindet sich 
vor und hinter dcm ersten Gerust einc Kant-und Ver- 
schiebevorrichtung, wic bei der BlockstraBe araerika- 
nischer Bauart, damit auch auf dieser StraBe gegebe- 
nenfalls Rohblocke verwalzt werden konnen. DieRoll-
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von der BlockstraBe 
kommenden Walz- 
stabe mittels eines 
der beiden Pratzen- 
laufkrane den einzel- 
nen FertigstraBen zu- 
gefiihrt. Nur das erste 
Gerust der 900 er 
StraBe liegt in der 

Verlangerung des 
Hauptrollgangcs fur 
die groBe Schere, so 
daB diesem Gerust 
die Blocke unmittel
bar zugefiihrt werden 
konnen. Die 900er 
DuostraBe besitzt vier 
Geriiste mit Walzen 
von 2500 mm Bal- 
lenliinge, von denen 
die beiden ersten mit 
elektrischer Anstell- 
vorrichtung und liy-

A b b i l d u n g  2 7 .  K o n t i n u i c r l i e h e  S t r a B e .
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gange liegen wie bei siimtlichen WalzenstrąBtn 
850 mm iiber Hiittenflur und werden elektrisch an
getrieben. In einer Entfernung von 70 m hinter der 
Walzc befindet sieli die erste und in 100 m Ent- 
fernung die zweite Siige, hinter der die Warmbetten 
in einer GriiBe von GO x  30 ni beginnen. In der Mitte 
des Warmbettes befindet sich noch eine dritte Siige. 
Ueber jedem Warmbett befindet sich ein Pratzen- 
kran von 5 t Tragkraft. Das von den Siigen auf MaB 
geschnittene Materiał gelangt mittels Rollgangcn und 
ScMeppzugen iiber die Warmbetteii nach dem Kalt- 
lager in die Adjustage.

An die 900 er StraBe schlieBt sich nach der einen 
Seite eine k o n tin u ie r lic h e  I la lb z e u g s tr a B e  (vgl. 
Abb. 27) fiir Kniippel und Platinen an. Die StraBe

M otor 
*500 PSTJUlS  /  U  '-rn.----

tform at/eistunqX

Abb ildung 28. Antrieb der kontinuierlichen StraBo.

besteht aus acbt offenen Geriisten mit einer Stiinder- 
entfernung von 1420 mm. Die Walzen haben bei 
einer Ballenlange von 1050 mm einen Durchmesser 
von 520 bzw. 485 mm. Die zugehorigen acht Kamm- 
walzgeriiste enthalten Kammwalzen von 480 mm 
Durchmesser mit gefriisten Winkelziihnen. Ange- 
trieben wird die StraBe durch einen regclbaren 
Gleichstrommotor von der gleichen GriiBe wie der 
spater erwahnte Motor der 750er StraBe. Auf die 
kontinuierliche StraBe arbeitet er mit etwa 100 
Umdrehungen i. d. min. Er kann aber auch, wie 
•schon hervorgehoben, ais Umkehrmotor m it einem 
Kegelbereich von +  180 Umdr./min. auf dic 900er 
IhiostraBe arbeiten. Die Kraftiibertragung erfolgt 
durch StahlguB - Stirńrądvorgelege (vgl. Abb. 28'. 
Beim reinen Kntippelwalzen werden drei getrennte 
Kaliber benutzt. Die MaBe der Anstichblocke sind 
185 x  1G0 mm fiir Kniippel von 50 mm □ ,  
150 x  150 mm fiir solehe von 60 mm □  und 
ICO x  150 mm fur Kniippel von 63 mm □ ;  es

konnen aber auch Knuppel in den vorschicdensten 
Qucrschnittcn bis zu 9 0 111111 □  hergestellt werden. 
Die50 er Kniippel werden von drei Auslaufen im achten 
Gerust, die beiden anderen GroBen dagegen aus zwei 
Auslaufen im seehsten Geriist abgezogen. In den 
beiden letzten Geriisten, dem siebenten und achten, 
sind die Kaliber hierfiir zwar auch eingeschnitten, 
jedoch sollen dieso Walzen lediglich ais Schlepp- 
walzen Yerwendung finden. Fiir die ebenfalls auf 
der StraBe herzustellenden drei Sorten Platinen von 
250, 200 bzw. 150 111111 Breite sind drei getrennte 
Satze von Walzen vorbanden; hierbei liegen die 
Platinenkaliber in der Mitte der Walzc, widirend 
rechts und links davon noch Kmippclkaliber, und 
zwar mit je zwei Auslaufen fiir Kniippel von 50 und
55 111111 □ ,  eingedreht sind; ais normale Fertig- 
platinen kommen folgende GrtiBcn in Betracht: 
250 x  12, 200 x  10 und 150 x  10 111111. Durch 
Yerstellen der Walzen oder durch Bcnutzen eines 
Yorprofils kann die Starkę der Platinen nanh Be- 
liebcn veriindert werden.

Der mit einer Geschwindigkeit von etwa 2,5 m/sek 
austretende Stab kann auf einer fliegenden Scliere in 
beliebige Liiiigen bis zu 10 111 geteilt werden. Die 
Scherc arbeitet in bekannter Weise mit Dampf; sie 
wird durch ein kleines Dampfvorsteuerventil von einer 
VorstoBklappe, gegen die das vordere Endc des aus- 

laufcnden Kniippels stiiBt, 
selbsttatig betrieben. Es ist 
moglich, mit dieser Einrich- 
tung Stabe von nur 4 111 
Lange zu erzielen. Der groBte 
zu schneidende Querschnitt 
betriigt 80 mm □  fiir warme 
Kniippel. Die einzelnen Stucke 
werden auf einem Schrag- 
rollgang gesanimelt, der durch 
einen schragen Anschlag, zum 
gleichzeitigen Richten der 
Stiibe, abgcschlossen is t; 

nachdem das letzte Ende des Stabes auf dem 
Sammclrollgang angekommen ist, werden die samt
lichen Stiibe durch Rollgango und Schlepper dem 
zweiteiligen Warmbett von 15 111 Lange zugefuhrt. 
Von diesem konnen die Stiibe mittels Pratzen- 
krans entweder zu den Lagerplatzcn oder den Eiscn- 
bahnwagen gebracht werden. Das abgeschnittene 
Ende des Kniippels fiillt durch eine Rinne unter den 
Rollgang und von dort seitwarts nach auBen. Zum 
Schneiden kiirzerer Knuppel befindet sich in Yer- 
langemng des Warmbettrollganges eine von unten 
schneidende, elektrisch betriebene Doppelschere, ;!ie 
in der Lage ist, unabhiingig auf jeder Seite gleich- 
zcitig vier Stiibe von 50 111111 □  warm schneiden zu 
konnen mit einer Stundenleistung von etwa 50 t. 
Durch Umstellen einer vor der Schere auf dem Roll
gang angebrachten Weiche (vgl. Abb. 29) konnen die 
Stabe entweder der rechten oder der linken Seite der 
Doppelschere zugefuhrt werden. Die fertig geschnitte- 
nen Stucke gelangen iiber einen schnellaufenden Roli-
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gang m it ganz enger Rollenteilung auf das anfangs 
ansteigende Rollentransportband von 120 m Lange 
bis zu einer Hohe von 3 m iiber Huttenflur, yon wo 
aus sie durch Weichen und Rutsclien entweder auf 
den Ifalbzeuglagerplatz, der von einem 45-m-Portal- 
kran bestriehen wird, gelangen oder unmittelbar in 
Eisenbahnwagen yerladen werden.

Bei der Herstellung von Platinen dient der Schriig- 
rollgang nicht zum Sammeln der einzelnen Stucke, 
sondern diese laufen durch angetriebene Transport- 
rollen, dic sich hinter dem Schriigrollgang befinden, 
zu einem Paket aufeinander und gelangen zum Weiter- 
transport auf eine besondere Platinen-Stapelvorrich- 
tung (vgl. Abb. 30 und 31). Diese Yorrichtung besteht

heben diesen ab und nehmen ihn mit. Hierbei werden 
die Daumen in den Standem nach oben gcklappt, 
fallen aber sofort wieder in die wagerechte Lage zuriick, 
sobald der Stapel ihre oberen Enden freigegeben hat. 
Beim Senken der Zahnstangen bleibt nun der Stapel 
auf den Daumen liegen und kann ohne weiteres durch 
die vorher erwahnten Pratzenkrane abgenommen und 
zum Lager gebracht werden. Die Zahnstangen nebst 
Daumen senken sich dann von selbst weiter, wobei 
sie beim Yorbeigleiten an dem inzwischen ununter- 
brochen weiter auf dem Rollgang aufgestapelten 
Walzgut hochgeklappt werden. Nach erreichter 
Anfangsstellung kann das Spiel ohne Aufenthalt von 
neuem beginnen. Der Yorteil dieser Stapelvorrich-

Abb ildung  29. W cicho zur Doppelschero.

aussieben Standem, die alsHohlguBkorperausgebildet 
sind, und in denen sich ais Fiihrungen ausgebildete 
Zahnstangen bewegen, die durch einen 38-PS-Motor 
mittels Stirnradvorgeleges angetrieben werden. Die 
Zahnstangen sind mit Daumen yersehen, die um 
Bolzen drehbar eingerichtet sind und in ihrer wage- 
rechten Lage durch Anschlage festgehalten werden. 
In den Standem sind in seitlichen Taschen ebenfalls 
drehbar gefiihrte Daumen angebracht, die, in gleicher 
Weise wie an den Zahnstangen, nach oben umge- 
klappt werden konnen; auch sie werden in wage- 
rechter Lage durch Anschlage festgehalten. Die Ar- 
beitsweise der Stapelvorrichtung ist folgende: Wenn 
die in geniigender Menge auf dem Rollgang auf
gestapelten Platinen weggeschafft werden sollen, 
werden die Zahnstangen nach oben bewegt; die bisher 
unter dem Rollgang befindlichen Daumen greifen 
unter den auf dem Rollgang liegenden Platinenstapel,

tung besteht vor allen Dingen darin, daB der Walz- 
betrieb wahrend der Tatigkeit derselben keincn 
Augenblick unterbrochen zu werden braucht.

A n  Bedienungsmannschaften f iir  die kontinuier- 
liche StraBe sind folgende Leute crforderlich: ein 
W alzer, der wahrend des Betriebes die Drallbiichsen 

nachzusehcn sowie die StraBe zu beobachten hat, 
ein Mann zur Bedicnung der fliegenden Schere, zwei 
Steuerleute auf der Steuerbiihne fiir  die Rollgange 

und Warmbetten und ein bzw. zwei Leute zur Be- 
dienung der Doppelschere, insgesamt also fiinf bis 
sechs Mann.

Auf der andern Seite der 900 cr DuostraBe liegen 
zwei 750er T r io stra B en  und eine 500er Trio- 
straB e mit 650er V orstraB e. Auf der dreigeriłsti- 
gen 750 er TriostraBe werden Profileisen und Rund- 
eisen und auf der zweigeriistigen 750 er TriostraBe 
Schwellen gewalzt. Hinter beiden TriostraBen be-
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finden sich elektrisch angetriebene Wipptisohe. Wahrend bei den 
Rollgangen der BlockstraBe, der 900er DuostraBe und der500er 
TriostraBe Kegelradantreb vorgesehen ist, haben die Rollgange, 

e Hebetische und Wippen derTóOęr TriostraBe und der kontinuier-
§ lichen StraBe Kurbelantrieb. Auf der zweigertistigen TriostraBe
c konnen auBer Schwellen, die nach der BlockstraBe hin gekappt
|  und adjustiert werden, auch noch Profileisen gewalzt werden.
Ł Bei diesen StraBen liegen die Siigen und Warmbetten ebenfalls
|  in einer Entfernung yon 70 bis 100 m von den WalzenstraBen.
S Wegen der groBen Entfernungen der Siigen von den ubrigen
i  Walzwerksmaschinen waren bisher lange Rohrleitungen fiir den
11 hydraulischen Yorschub der Siigen erforderlieh. Bei elektrischem

Antrieb bereitete die Regelung, ins- 
besondere bei Verwendung von Dreh- 
strom , Unannehmlichkeiten. Daher 
wurden die Schlittensagen mit hydrau- 
lischem Vorschub derart gebaut, daB 
das dazu benotigtePreBwasser von einer 
durch den Antriebsmotor der Sage be- 
tatigten kleiiien Turbopumpe, die auf 
dem Siigerahmen selbst steht, erzeugt 
wird (vgl. Abb. 32). Die Abfulir des 
Materials erfolgt durch einen Rollgang 
zwischen den beiden Warmbetten in 
gleicher Anordnung wie bei der 900 er 
StraBe.

Der Antrieb der 750 er TriostraBe 
geschieht unmittelbar durch einen in 
der Mitte aufgestellten, hydraulisch 
mit den StraBen kuppelbaren Gleich- 
strom - Doppelmotor von 11000 PS 
Abschaltleistung, der nach der Bau
art Jlgner zwischen 0 bis 180 
minutlichen Umdrehungen geregelt, 
gegcbenenfalls auch ohne weiteres ais 
Umkehmiotor betrieben werden kann. 
Er wird gespeist von einer Schwung- 
radsteuermaschine, bestehend aus einem 
Hochspannungs - Drehstrommotor von 
3200 PS Leistung bei 425 Umdr./min, 
einer Doppelsteuerdynamo von 1200 
Yolt Spannung und maximal9000 Amp, 
sowie einem Doppelschwungrad von 
rd. 801 Gewicht bei 4,4 m Durchmesser. 
Dieses Aggregat wird auch auf den 
Motor der kontinuierlichen Halbzeug- 
straBe umgeschaltet. Bei groBerer E r
zeugung kann es spater zum gleich- 

zeitigen Betrieb beider StraBen durch eine dritte 
Steuerdynamo erweitert werden. Ferner ist vor- 
gesehen, eine Dynamo fiir verlustlose Schlupf- 
regclung anzubauen; einstweilen erfolgt diese 
durch einen sclbsttatig gesteuerten Wasserwider- 
stand. Den fiir die Erregung der Steuerdynamo 
und des Walzmotors bcnotigten Gleichstrom von 
500 Yolt Spannung liefert einer von zwei vor- 
handenen Umfonnern. Die Steuerung des Walz
motors erfolgt durch einen kleinen Steuerapparat 
von der Steuerbiihne aus m it Hilfe von Strom - 
schiitzen.
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Die 6 6 0  e r  T r i o s t r a B e ,  angetrieben von 
einem Drelistrommotor von 700 PS Leistung bei 90 
Umdr./min dient ais YorstraBe fiir die 500 er Trio- 
straBe, die von einem Drelistrommotor von 1700 PS 
Leistung bei 150 Umdr./min angetrieben wird. 
Wahrend bei den schweren WalzenstraBen die Walz- 
lilnge bis zu 130 m betragt, bclauft sie sich bei der 
500 er StraBe nur auf etwa 70 m. Die erste Siige liegt 
aus diesem Grunde 50 m von der Walze entfcrnt. 
Das W armbett dieser StraBe hat eino GroBe von 
40 x  20 m.

Das Walzmaterial fiir die 900er DuostraBe, die 
kontinuierliehe StraBe und die beiden 750er Trio
straBen wird, von der BlockstraBe kommend, in

einer Hitze ausgcwalzt, dagegen wird das Materiał 
fiir die 650er und 500er TriostraBen in einem StoB- 
ofen nachgewarmt.

Der elektrische Strom fiir WalzenstraBen und 
Hilfsantriebe wird in 20 Hochspannuhgskabeln von
3 x  70 qmm Querschnitt vom Kraftwerk aus nach 
vier Unterstationen des Stalli- und Walzwerks ge- 
leitet, yon denen sich je eine im Stahlwerk, eine in der 
Druckwasseranlage, eine in der Schlackenmiihle und 
eine im Jlgner-Umformerhaus des Walzwerks be
findet. In den Unterstationen wird der Strom fiir 
alle Motoren unter 100 PS auf 500 Yolt Spannung 
herabtransformiert und durcli Kabel nach 25 kleine- 
ren Yerteilungspunkten gefiihrt, die groBtenteils auf 
den Sieuerbuhnen untergebracht sind. Bemerkens

wert ist, daB mit Riicksicht auf billige Rescrve m5g- 
lichst wenig Motortypen zur Verwendung gckommen 
sind; beispielsweise sind fiir Kranc und Rollgange 
rd. 300 gekapselte Motoren von nur sechs yerschiede- 
nen GroBen yorhanden, dazu gehoren ebenso viele 
gleichc Steuerschalter m it Kohlekontakten. — Die 
Beleuchtung des ganzen Werkes erfolgt durch etwa 
400 Stiick Flammcnbogenlampen, die in Reihen 
von je neun Stiick an 500-Volt-Wechselstrom an- 
geschlossen sind. Fiir Gluhlicht sind an yerschicdc- 
nen Stellen klcinere Transformatorcn fiir 110 Yolt 
Sekundarspannung aufgestellt.

Zur Erzeugung der benotigt en Dampfmenge ist eine 
Kesselbatterie von 40 Cornwallkesscln und je 100 qm

Heizflache mit Ueberhitzern und zugehorigen Speise- 
pumpen yorhanden, die mit Hochofengas geheizt 
werden. 14 Kessel sind fiir Kohlenfeucrung ais Re- 
serve yorhanden.

Die W a lz w e rk sh a lle n  bedccken eine Grund- 
fliiche yon rd. 76100 qm. Sie sind entsprcchend dem 
Fortschreiten der Walzerzeugnisse ais Langshallen aus- 
gebildet und haben eine regelmiiBige Spannwcite von 
27 m, eine Hohe von 14 m bis Unterkante Dachy 
binder und eine Gesamtlange von 450m. Sechs solcher 
Hallcn sind nebeneinanderliegend angeordnet. LTeber
den FertigstraBenwerdensievoneirierstattlichenQuer-
halle von 25 m Spannweite und 18 m Hohe unter- 
brochen. Ferner reihen sich noch zwei Q uęrhallenvon  
lOm llóhe und 20 bzw. 25 m Spannwcite iiber den Tief-

Abbildung 31. Platinenstapclyorrichtung.
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ofen und den BlockstraBen an. Die Ilallen selbst 
sind in vier Gruppen unterteilt, dereń jedo fiir sieli 
ein selbstiindiges Gebilde darstellt, und zwar unter 
Yerwendung von feststebenden Joehen, an die sich 
die iibrigen Saulenreihen pendelartig anschlieBen. 
Auch in der Querrichtung befindet sich in jeder 
Saulenreihe ein Jocli, das die Wind- und Bremskriifte 
von den Laufkranen aufnimmt, wahrend auch in 
dieser Richtung wieder die iibrigen Silulen sich 
pendelartig anschlieCen. Durch diese Anordnung 
wird erreicht, daB man nur an wenigen Stellen, da 
die Kriifte durch die Portale in die Fundamente go- 
leitet werden, groBe Fundamente anlcgen muB, wah
rend fiir alle iibrigen Saulen verhaltnismaBig kleine 
Fundamente erforderlich sind, dic sich den zahl- 
reichen Rollgangs- und Maschinenfundameuten leicht

anpassen lassen. Auch wird so eino gute Trcnnung 
mittels Ausdehnungsfugen an den Stellen, wo zwei 
Gruppen ancinander stoBen, erreicht; solche Ftigen 
miissen bei einem so groBen Fliichenraum unbedingt 
'"orgesehen werden. Durch weitere Saulcnstellungcn, 
30 bis 35 m in der Langsrichtung der Ilalle, sind die 
Spannweiten wegen der Quertransportc, um nicht 
zu weit spannende Krane zu bekommen, halbicrt, 
und zwar derart, daB auf den Seiten dic Kranbahn- 
irager von Siiule zu Sitnie liegen, wahrend in der 
'litte die Kranbąhn an dem Knotcnpunkt des 
(lariiber befindlichen Dachbinders angehangt wurde.

Die Bcanspruchung des Materials ist unter der 
Berucksichtigung, daB An- und Einbauten, z. B. 
BOhnęn, Aufhangungen von Rohren und Kabeln 
usw., jederzeit yorgenommen werden konnen, auf 
800 kg/qm festgesetzt worden. Das Gesamtgewicht 
der Eisenkonstruktion betragt 228 kg f. d. qm be- 
bauter Grundflache.

Die Hallen sind mit einer groBen Anzahl schnell- 
laufender Krane fiir Qucrtransporte und Ycrlade- 
zwecke ausgestattet, unter teilweiser Yerwendung von 
Drelilaufkranen, welche die Lasten auch an benach-

XVIII.,,

barie Pliitze abgeben konnen. Ferner sind fiir die 
FertigstraBen schwerc Montage- und Baukrane bis 
zu 75 t vorhandcn.

Adjustage und  Verladcanlagen.

Beim Entwurf der F o rm e iso n a d ju s ta g e  waren 
folgende Gesichtspunkte maBgebend:

1. Moglichst weitgehende Ersparnis von Hand* 
arbeit sowohl bei den eigentlichen Adjustierungs- 
arbeiten ais auch bei den Transporten.

2. Unbehinderter Materialdurchgang und Ycr- 
meidung von riickliiufigen Bewegungen, um mit der 
W alzirbeit moglichst Schritt halten zu konnen.

3. Die Moglichkeit, groBere Materialmengen inrier- 
halb der Adjustage vorubergehend aufsetzcn zu 
konnen, falls aus dem einen oder anderen Gninde dic 
Adjustierung oder die Weiterbeforderung nicht sofort 
erfolgen kann.

4. Die Moglichkeit, ohne Becintrachtigung des Bc- 
triebes griiBerc Kominissionen glcich in der Adjustage 
versandfcrtig machen und verladcn zu konnen.

5. Die Moglichkeit, Walzgut von der einen StraBe 
nach den zu einer anderen StraBe gehorigen Kalt-

lagern oder Adjustagemaschinen trans- 
portieren und daselbst fertig machen 
zu konnen.

Diese Forderungen wurden erreicht:
1. durch ausgedchntc Yerwendung 

von Rollenrichtmaschinen, die in ihrer 
Mekrzahl nach einem in Aachen-Rothe- 
Erde ausgcbildeten System gebaut sind 
und die Pressenarbeit auf cin Mindest- 
maB beschranken, ferner durch ver- 
schiedenc mechanische T railportm ittel;

2. durch Anordnung von Transport- 
• rollgiingen, die sich ttber die ganzeLiingc

der Adjustage hin erstrccken und yon 
den Schlcppzugen der nach rechts und links an- 
schlieBenden Kaltlagcr durchschnitten werden. Auf 
diese Weise ist es moglich, das von den Warm- 
lagern hcranrollende Walzgut in rascher Folgę vom 
Rollgang abzuziehen und vor dic Richtmascliincn 
bzw. Richtpressen zu legen;

3. und 4. durch die Anlage sehr geraumiger Kalt- 
lager, die in je ciner Gruppe vor und hinter den Richt- 
maschinen und Richtpressen die ganzc Breite der 
Adjustage einnehmen, und die siimtlich von Lauf- 
kranen fiir das Aufsetzcn sowie das Yerteilen des 
Materials bcstrichen werden, ferner mittels Durch- 
fiihrung von Ladegleisen unter die Kranbahn;

6. durch die sowohl iiber den Warmlagern ais auch 
iiber den Kaltlagern verkehrenden Querhallenkrane.

In der Richtmaschinenhalle der 900 er und 750 er 
StraBe (vgl. Abb. 33, Tafel 14) sind eine schwerc und 
zwei mittlere Rollenrichtmaschinen fiir Schienen und 
Formeiscn bis 400 mm Hohe aufgestellt (vgl. Abb. 34). 
In derRichtpressenhalle befinden sich auBer einer ganz 
schweren Prcsse fiir dic hćichsten Profile noch zwci 
schwerc und zwei mittlere Pressen, die jedoch nur 
abwcchselnd benutzt werden. In derhauptsachlich der

94

Abbildung 32. 

Schlittcnsiigc mit 
hydraulischcm 

Yorschub.
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Schienenadjustierung dicnenden Bohr- und Friishalle 
sind die Bankę in zwei Reihen einander gegeniiber 
aufgestellt, wobei der Abstand beliebig eingestellt 
werden kann. Das Abschleppen erfolgt durch auf das 
Lager fiihrende Seilrollgange. Das Formeisen wird, so- 
weit es nicht in der Adjustage unmittelbar fiir den 
Yersand yerladen wird, mittels Pratzenkrans in Sam- 
melwagen von 1001 Tragkraft gelegt, die mit elektri- 
schem Antrieb ausgeriistetsind, und mit diesen denVer- 
ladebriicken des Lagerplatzes zugefiihrt. Hier wird das 
Materiał cntweder koinmissionsweise sortiert oder auf 
die fiir die einzelnen Profile angelegten Betten verteilt.

Die Winkeleisenadjustage (vgl. Abb. 36) ist mit 
zwei Richtmaschinen, einer Abgratmaschine und 
zwei Winkclscheren ausgestattet. Ferner haben hier

noch eine Rundeisenrichtmaschine sowie eine leichtere 
Richtmaschine fur Profileisen und Grubenschienen, 
die auf der 500 er StraBe gewalzt werden, Aufstellung 
gefunden. In der Nahe ist auch die Kleineisenzeug- 
Adjustage untergebracht, in der Laschen, Haken- 
platten und Unterlagsplatten hergestellt werden 
sollen. Bei samtlichen Adjustagemaschinen ist elek- 
trischer Einzelantrieb durchgefiihrt.

In der S c h w e lle n a d ju s ta g e  (vgl. Abb. 3G, 
Tafel 15) wurden fiir die Herstellung von Normal- und 
Weichenschwellen gesonderte Einrichtungen getroffen. 
Die Herstellung der nonnalen Schwellen erfolgt auf 
einer am Ende des Transportrollgangs aufgestellten 
patentierten Schneid- und Kappmaschine von 400 bis 
5001 Dnickkraft, die nach dem Prinzip der Yier-Saulen- 
Pressen gebaut und mittels dampfhydraulischen Treib- 
apparates betatigt wird. Damit auch das letzte

Ende der ausgewalzten Schwellc noch sicher in die 
Schwellenpresse eingefiihrt wird, ist vor der Presse 
ein Ziehapparat angeordnet. Durch das an der vor- 
deren Seite der oberen Traverse angebrachte Scheren- 
messer wird beim jedesmaligen Kappcn die erforder- 
liche Schwellenlange abgeschnitten und beim Ruck- 
gang der oberen Traverse gleichzeitig eine Auswerf- 
vorrichtung betatigt, Durch diese wird die fertig 
gekappte Schwelle, um eine Formveranderung zu 
vermeiden, zuerst von der Matrize abgehoben und 
dann durch Horizon tal bewegung der Transport vorrich- 
tung zugefiihrt. Besonders bemerkenswert an der 
Presse ist noch die Parallelfiihrung, bestehend aus 
zwei symmetrischen, am Oberteil der Presse gelagerten 
Wellen, die durch Hebel und Laschen mit der Fiili-

rungstraverse verbunden sind. Da der Scherendruck 
nur auf der einen Seite der Presse a u f t r i t t ,  so wurde 
bei Nichtvorhandensein der P aralle lfuh rungsein rich - 
tung ein Yoreilen der anderen Seite der Fiihrungs- 
t r a v e rs e , ein Festklemmen in den Fiihrungen und ein 
Verbiegen der Saulen eintreten. Dies wird durch die 
Anwendung der Parallelfiihrung v erin ied en , da dic 
Bewegung der einen Seite durch die genannten 
W ellen  auf die a n d e re  itb e r tra g e n  wird, ohne 
daB Saulen und Fiihrungen dadurch beansprucht 
werden. Die Bedienung der Presse erfo lg t durch 
einen einzigen Hebel, wozu nur ein Mann erforder- 
lich is t  Mit der beschriebenen Schwellenschneid- 
und Kappmaschine und der A u sw erfv o rrich tu n g t  ist 
man leicht in der Lage, d u rc h sc h n ittl ic h  bis zu

* Vgl. auch St. u. E. 1910, 15. Juni, S. 1023.

Abbildung 34. Schwere Rollenrichtmaschine.
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15 Schwellen in der Minutę herzustellen. Die Trans- 
portvorrichtung, die durch ein Kurbelgetriebe hin 
und her bewegt wird, besteht aus einer Anzahl 
einseitig umklappbarer Mitnehmerdaumen, welche 
die Schwellen schrittweise weiterfiihren. In einer 
Entfemung von etwa 150 m von der Schwellenpresse 
liegt dieSchwellcndurchstoBmaschine mit freiemDurch- 
gang, auf der alle Schwellen mit nornialer Locliung 
hergestellt werden. In die Transportvorrichtung ist 
auch eine Teereinrichtung eingebaut, um Schwellen 
fiir Ueberseelieferungen entsprechend der Vorschrift 
teeren zu konnen. Das Teerbad liegt etwa 77 m von 
der Schwellenkappmaschine, so daB die eigene Warnie 
der Schwelle zur Erzielung einer guten Teenmg noch 
geniigend groB ist. Das Teerbad kann benutzt oder 
ausgeschaltet werden, ohne eine Unterbrechung im 
Transport der Schwellen herbcizufiihren. Das Aus- 
hcben der Schwellen inder DurchstoBmaschine erfolgt

ebenfalis mechanisch, der weitere Transport mittels 
Krans. Neben der selbsttiitigen DurchstoBmaschine 
ist eine doppelte Lochstanze aufgestellt, die den 
Zweck hat, ungewohnliche Lochungen yorzunehmen 
und liotigenfalls die selbsttatige Stanze in ihren 
Arbeiten zu unterstutzen. Ferner ist noch eine Richt- 
maschine fiir etwa krumm gewordene Schwellen auf
gestellt, die so ausgefiihrt ist, daB Schwellen sowohl 
flach ais auch hochkant gerichtet werden konnen.

Der Herstcllungsgang der Weichcnschwellen ist 
kurz folgender: Dic Weichenschwellen werden auf 
der vor der normalen Schwellenkappmaschine an- 
geordneten Schere auf das erforderliche MaB ge- 
sclmitten und von der dahinter liegenden Schlepper- 
gruppe in Walzwiimie einer doppelten Kappmaschine 
m it Momentausrilckung zugefiihrt und gleichzeitig an 
beiden Seiten gekappt. Die Yorrichtung besteht aus 
zwei gleichen einander gegcnuberstehenden Maschinen, 
die auf gehobelter Sojilplatte je nach der zu kappen- 
den Schwellenlange einander geniihcrt oder voncin- 
ander entfernt werden konnen. Diese Yerschiebung 
erfolgt durch besondere Muttem mit Riidervorgelege

und Gcwindespindel um 4200 mm, so daB die Her- 
stellung von Weichenschwellen in der Liinge zwischen 
3000 und 7200mm moglich ist. Das Aus- und Einlegen 
der Weichenschwellen in die beiden Kappmaschinen 
erfolgt selbsttatig, die Steuerung der beiden Maschinen 
durch einen gemeinsamen Steuerhebcl. Hinter den 
beiden Kappmaschinen ist, iihnlich wie bei der nor- 
maleri Schwellenkappmaschine, eine Transportvor- 
richtung angebracht. Um etwa kalt gewordene 
Weichenschwellen zu kappen, kann eine Kapp- 
maschine im Winkel zu der andern auf einem Bett 
yerschoben werden. In diesem Falle werden die 
Enden der Schwellen in einem neben den beiden 
Kappmaschinen aufgestellten Ofen erwarmt und 
jedes Ende fiir sich einzeln gekappt.

Die Einteilung der L a g e rp liitz e  ist durch dic 
Anordnung der Yerladebriicken sowie der Zu- und 
Abfuhrgleise gegeben. Yon den beiden einander

iiberschneidenden 
Briicken von G4 m 
Fahrbahnliinge bc- 
dient die eine das 
Kommissions- und 
Abnahmelager fiir 

Formeisen und 
Schienen, die andere 
das Triigermagazin 
mitsanitdenTrager- 
scheren fiir Schnitte 
bis 600 111111 Profil- 
hohe. In der Mitte 
zwischen den beiden 
Briicken sind dic 
Yerladerampen mit 

zwei Ladegleisen, 
auf den auBeren 
Seiten die Zufuhr- 
gleise angelegt. An 

das Triigerlager schlieBt sich seitlich das Knuppel- 
lager mit dem frither erwahnten Portalkran von 
45 ni Spannweite an, der ebenfalis von dem Aus- 
leger der mittleren 64-m-Yerladebriicke iiberfalircn 
wird. Auf dem Halbzeuglager hat eine Kaltscliere 
m it einer Schnittleistung von 110 mm Yierkant Auf- 
stellung gefunden. Die fiir den Yersand nach aus- 
warts bestimmten Yorbliicke und Yorbraminen wer
den unter der Kranbahn des bereits erwahnten 
Blockchenkranes gelagert und verladen. Das Ver- 
laden des Blockschrottes wird durch die Block- 
transportkatzen besorgt.

Nebenan lagen  usw .

Die S ch la c k e n m iih le  liegt in ziemlich groBer 
Entfemung yom Stahlwerk (vgL Gesamtlageplan 
Tafel 10). Ais Neuerung gegenuber der ublichen Ein
richtung ist heryorzuheben, daBdieauf dem Sclilacken- 
platz von Hand zerkleinerte Schlacke in kippbarc 
Kiibel gefullt und diese durch einen Kran in die 
seitlich an derMiihle angeordneten Silos (ygl. Abb. 37.) 
entleert werden. Auf diese Weise wird das Materiał

Abbildung 37. Aufgabevorrichtung der Schlacke ftir dio Schlackenmiihle.



1. Mai 1913. Die Adolf-Emil-Ilultc in Esch. Stah l und Eisen. 741

nur cinmal auf die Schaufel genommen und bis zur 
cndgiiltigen Fertigstellung selbsttatig wcitertranspor- 
tiert, wobei es auch nur einmal, niimlich beimEinfiillen 
der Rohschlacke in die Silos, 
gehoben zu werden braucht. Der 
mit Eiscnplatten belegte Schlak- 
kenplatz ist 30 m breit und 126 m 
lang. Ein elektrisch betriebener 
Kran von 17,5 t  Tragkraft be- 
sorgt das Absetzen, Stapeln und 
Weitertransportieren der Sclilak- 
kenblocke, die ein Gewicht vón 
rd. 12 t  besitzen.

Die Mahlanlage ist in einem 
Gebaude von 15 m  Breite und 
102 m Lange untergebracht.
Sie besteht aus vier Kugel- 
fallmuhlen und einer tiefer 
gelegenen RohrmUhle von 8 m 
Lange und 1,3 m Durcli- 
raesser. Zwischen den Roh- 
sclilackensilos und den Kugcl- 
miihlen sind vier Schubauf- 
gabeapparate angeordnet, denen 
das Materiał aus den Silos 
durch die eigene Schwere zu- 
fallt, und die es dann selbst
tatig den Kugelmiihlen zufuhreri.
Durch die Kugelmiihlen-Auslauf- 
trichter wird das vorzerkleinerte 
Materiał in eine Scluiecke von 
500111111 Durchmesser geleitet, die 
cs zu den Rohrmuhlen-Einlauf- 
trichtern weitergibt. Das in der 
Rohmiiilile feingeinahlene Matc- 
rial wird durch eine tiefer gele- 
gene Schnecke iiber fiinf Ab- 
sackwagen gebracht und gelangt 
von hier abgewogen ais Fertig- 
ware in die unter dem Wagen an- 
gebrachten Siicke. Die Mahl
anlage ist so angeordnet, daB 
sie ohne weiteres vcrdoppelt wer
den kann. Die Monatsleistung 
betragt zurzeit rd. 8000 t  in ein- 
facher Schicht.

Die Entstaubung der Miihle 
besteht aus zwei Exhaustoren, 
einem Zyklon- und einem fiinf- 
teiligen Filterapparat. Der An
trieb samtlicher Apparatc erfolgt 
durch zwei gekapselte Drehstrom- 
motoren von 5500 Volt Betriebs- 
spannung und je 235 PS.

Der sich an die Miihle an- 
schlieBende Lagerraum ist 24 m 
breit und 102 m lang und ermoglicht eine 
Stapelung von 10 000 t  Thomasmehl. An beiden 
Seiten der Lagerhallc, namlich cinmal innen und 
eimnal auBen, sind zwei Yerladegleise so ange

ordnet, daB auch die gerado fertiggestellte Erzeu
gung unmittelbar in Eisenbahnwagen verladen wer
den kann.

l/nfergesc/ioss

Abbildung 38 und 39. Laboratorium des Stahl- und Walzwerks. 
a  : . R a u m  ftir  W e r k z c u g m a sc h in c n . b  =  L ic h t s c h a c h t .  o  =  B a u m  filr  A b n c h m c r . d  m . R a u m  

fUr Z c r r e iB m a sc h ln c n . e -  B e s c r v c r a iu n . f  Z e r k lc in e r u n g sr a u m . g  =» R a u m  lU r A u f-  

b c w a h r u n g  d e r  P r o b e n . h  -  L ic h t s c h a c h t .  1 — S c h w e te lw a s s e r s to ffr a u m . j  =  S S u r e r a u m . 

k  — S p e ise r a u m  filr  L a b o r a n tc n . 1 =  W a sc h r a u m  f iir  L a b o r a n tc n . m  - -  i'Iu r . n  =  F r is c h -  

lu t tk a m r a e r . o  =  C h e fc h e m ik e r . p  =  B llc h c r c i  a n d  B u r e a u . q  =  R a u m  f ilr  E lc k tr o ly .se .  

r  =  O ro fle r  A r b e lt s s a a l.  s  — S p lilr a u m . t  — W le g c r a u m . u  =  B a u m  fUr B o h r - , S c h lc l f -

m a sc h in e n  u sw . =  B a d c r u u m . w  =  A b o r te . x  =  W a sc h r a u m . y  =  K le ld e r a b la g e .

Fiir die Betriebskontrollc der ganzen Hiitte sind 
zwei ch em isch e  L a b o ra to r ie n  yorhanden, ein 
kleineres, das dem Betriebe der Hochofenanlage dient, 
und ein groBeres Laboratorium fiir die Stahl- und
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Walzwerksanlage. Letzteres Laboratorium ist in 
einem Gebiiude von 906 qm Fliiche untergebraoht 
und besteht aus ErdgeschoB, ObcrgcschoB und erstem 
Stock. Die Raumverteilung in den beiden Geschossen 
ist aus den Abb. 38 und 39 ersichtlich. Der erste 
Stock nimmt die Rau me auf fiir Metallographie, fiir 
Oel- und Gasuntersuchungen, ferner die Anlage fiir 
destilliertes Wasser sowie vcrscliiedene Lager fiir 
Glas, Chemikalien usw. Die Entliiftung des Haupt- 
arbeitssaales, der 8m  lioch, 20 m lang und 12 m breit 
ist, wird durch 30 Kamine bewirkt, die in die Abzttge 
mttnden. Die Raumentliiftung erfolgt durch zehn Ka
mine und durch das Oberlicht mittels Jalousien. 
Die mechanische Yentilation besteht aus einem 
Yentilator, der die Luft duroh eine Filtervorrichtung 
aus dcm Freien ansaugt und nach Anwiirmen

mittels Radiatoren durch vier Yerteilungskaniile 
in den Arbeitssaal hineinpreBt.

Dem Walzwerk ist eine W a lz e n d rc h e re i an- 
gcglicdert; der iiber den FertigstraBen im Walzwerk 
laufende Kran kann die Walzen unmittelbar zur 
Walzendreherei bzw. zum Walzenlager bringen. 
AuBerdem liegt vor dieser Kranbahn nach der 
BloekstraBo hin noch ein weiterer Walzentransport- 
kran mit Auslegern, der die Walzen dem Baukran 
abnimmt und zur Walzendrcherei schafft. Diese ist 
mit vier Banken von 800 mm, drei von 650 mm und 
vier von 500 mm Spitzenhohe sowie einer Walzcn- 
zapfenfriisbank ausgeriistet. Die vier ersten Bankę 
sowie die Fr&sbank haben Einzel-, die ubrigen 
Gruppenantrieb.

Die Neuanfertigung und Bearbeitung der bei den 
einzelnen Adjustagemaschinen gebrauchten Stanz-, 
Schneide- and Lochwerkzeuge sowie das Drehcn der 
Richtrollen erfolgt in einer geraumigen, mit allen 
Hilfseinrichtungen versehenen W erkstatt, in der 
auch die Herrichtung der ZerreiB- und Biegeproben

vorgenommen wird. Ebenso ist fiir die Anfertigung 
und TJnterhaltung der Walzenarmatur eine gut aus- 
gestattete Hundeschmiede mit anschlicBendera Lager 
in unmittelbarer Nahe der WalzenstraBe angelegt.

Dic R e p a r a tu r w c r k s ta t te  und Schmiede 
liegen in der Nahe des Haupteingangs der Hatte in 
einiger Entfernung von den Betriebshallen, mit denen 
sie durch Gleise verbunden sind. Dic beiden Gebiiude 
sind hintereinanderliegend angeordnet und haben 
eine liclite Weite von 23,6 m und eine Liinge von 
48 bzw. 32 m. Die Halle der Reparaturwcrkstatte 
ist noch unterteilt in eine Mittelhalle von 10,8 m 
Spannweite und zwei Seitenschiffe mit Galerien von 
6,4 m Breite. Das Mittelschiff hat einen Kran von 
25 t, der auch iiber eine flofkranbahn zur Schmiede 
fiihrt. In der Schmiede hingegen ist die Kranbahn,

um den groBen freien 
Rauin nicht durch 
Siiulenzuverstellen,in 
den Dachbindern auf- 
gchfingt. Dic Seiten
schiffe iiber den Gale
rien enthalten auch 
noch klcinere Lauf- 
krane. Der Kran in 
der Mittelhalle kann 
die Last unmittelbar 
auf die Galerien ab- 
setzen. In den Giebcl- 
offnungen befinden 
sich, demlichtenPro
fil des Kranes ent
sprechend, horizontal 
drehbare, von einem 
Elektromotor ange- 

triebene Kranklap- 
pen. Dem (Jucrschnitt 
des Gebiiudes entspre
chend, sind dic Siiu- 

lenpaare rechts und links mit der Zwischendecke 
und den Dachbindern, die nach innen tiberkragen, 
zu Portalen verbunden, in die das Dach der mittlercn 
Halle eingehiingt ist. Der Querschnitt der Schmiede 
ist ais Zweigelenkbogen ausgebiidet. Die Dacli- 
flachen sind mit Beton eingedeckt. Reichlichc Ober- 
lichter, Seitenlichtcr und Verglasungen in den I<ach- 
werkswanden mit drehbaren Fenstern geben dem 
Raum genugend Licht und Luft. Das Gewicht der 
W erkstatle und Schmiede betriigt fiir bcidc rd. 
345 kg f. d. qm ilberbauter Grundflache. Ais Be- 
anspruchung sind 1000 kg/qcm zugelassen.

Fiir die W a sse rv e rso rg u n g  der ganzen Hiitten- 
anlage ist das erforderliche Wasser nach dem Yer- 
wetulungszweck in drei verschiedene Kreislftufe em- 
geteilt, und zwar cin Krcislauf fiir die Kilhlwasser 
der Gasmaschincnzcntralc, cin solcher fiir dic Kttbl- 
wasser der Hochofen, WalzenstraBen sowie den all
gemeinen Yerbrauch und ein dritter Kreislauf fiir 
dic Wasser der Gasreinigungsanlage. Das fiir die 
Gasiuascliinen erforderliche Wasser wird nacli Ge-

Abbildung 40. Bliek in den H auptkanal.
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brauch mittels Pumpen auf Ktthlttlrmę gebraoht und 
nach DurchstrOmen derselben wieder auf zwei Hoch- 
behalter von 55 und 30 m Hohe gepurapt. Diese 
Puinpenanlage befindet sich unmittelbar an der Gas- 
zentrale. Das zum Ktthlen bei den Hochofen und den 
WalzenstraBen benutzte Wasser sowie das sonstige 
Gebrauchswasser wird in Kan&len einer Klaranlage 
zugefiilirt, Nach Durchgang dieser Klaranlage wird 
es auf Ktthlttirme gepumpt, durchflicBt nochmals 
zwei groBere Kiihl- und Kliirteiche und wird dann 
durch Iloclidruckzentrifugalpumpon wieder auf zwei 
Hochbehalter von 30 m Hohe gedriickt. Die Ab- 
wasser der Gasreinigung endlich durchflieBen zuerst 
eine Klaranlage* von 1800 cbm Stundenleistung, 
dic aus .14 Becken fiir die Yorklarung und 
30 Becken fiir die Nachkliiruiig besteht. Dic 
Vorklarbecken haben quadratischen Querschnitt mit

flach geneigtem Boden zur AbfluBkappo hin, durch 
die der in dem Becken abgesetztc Schlamm in eine 
groBe Rinne abgelassen wird. Die Becken der Nacli- 
klfirung haben oben rechteckigen und unten einen 
dreieckigen Querschnitt mit steilen Wanden, so daB 
der Schlamm stets nach unten in einen Kanał ab- 
nitschen muB. Dieser Kanał ist durch Jalousien bis 
auf eine Oeffnung verschlieBbar, so daB, wenn ein am 
gegeniiberliegenden Ende des Kanals eingebauter 
Schieber geoffnet wird, der Wasserdruck des Kliir- 
beckens den Schlamm aus dem Kanał hcrausdriickt. 
Der Schlamm gelangt dann, ebenso wio derjenige der 
\ orklaruug, durch eine Rinne in zwei groBere Kessel, 
aus denen er mittels PreBluft auf dic Schlackenhalde 
gedrflckt wird. Zwecks Enthartung und schnellerer 
Klarung des Wassers wird in dieser Klaranlage ge- 
slittigtes Kalkwasser zugesetzt. Das von der Klar
anlage abflieBcnde Wasser wird in einer Rohrlcitung

* Vgl. s t  u. E. 1911, 20. Okt., S. 17G2.

unmittelbar den Kiihltiirmen zugefiilirt, durchflieBt 
nochmals zwei Kiihl- bzw. Klarteicho und wird dann 
wieder auf Hochbehalter von 30 m Hohe gepumpt. 
Das dureh Yerdampfcn und Verspritzen verloren 
gegangene Wasser wird aus der Interkommunalen 
Wasserleitung des Kantons Escłi, die auch das Trink- 
wasser und Kesselspeisewasser liefert, sowie aus 
mehreren groBen Stauweihern von etwa 400 000 cbm 
Fassungsvermogen ersetzt.

Die schmiedeisernen geschweiBten Druckwasser- 
lcitungen sind vom Pumpcnliaus ausgehend oline 
Ausnahmc in ł)egehl)aren Kaniilen (vgl. Abb. 40) 
auf schmiedeisernen Konsolen leicht zuganglieh ver- 
legt. Dio Kanale sind in Beton ausgefiihrt und haben 
eine Lange von 4,4 km. Dio Leitungen zum Thomas- 
werk und zur BlockstraBo sind ais Ringleitungen aus- 
gebildet, so daB man in der Lago ist, bei irgendeiner

Stiining an den Leitungen durch Umschatten einiger 
Schieber in kiirzester Zeit, mit der auf diese Weise 
gcschaffenen Reservo don Betrieb wcitcrfiihron zu 
konnen. Alle Schieber in den Druckwasserleituiigen 
haben Stahlguflgehauso.

Der groBte Teil der elektrischen Kabel ist eben- 
falls in diesen Kaniilen untergcbracht. An verlegten 
Kabeln sind auf dem ganzen Werk yorhanden: in 
den Kanalen 34 km, iiber Tage 17 km, ais Schleif- 
leitungen 25 km und ais Freileitungon 20 km.

Die Z e n tra lk o n d e n s a tio n  befindet sich in 
einem Maschinenhaus von IG x  31 m GriiBc. Hier 
sind auBer der elektrisch angetriebenon Luftpumpo 
fiir die Zentralkondensation noch folgende Masohi- 
nen aufgestellt: zwei horizontale, unm ittelbar wir- 
kende Duplex - Verbund - Dampfkesselspeisepuinpen 
von 220 bzw. 350 mm Durchmesser der Dainpf- 
zylinder und 1G0 mm Durchmesser der Pumpen- 
zylinder bei 250 mm Hub und fiir die Druckwasser- 
erzeugung drei Hochdruckzontrifugalpumpcn fiir eino

Abbildung 41. Arbeitcrkolonio auf der Aclit.
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Fordermenge von je 3000 l/min bei 350 m Forderhohe 
ftir direkten elektrischen Antrieb durch Drehstrom- 
motoren von 375 l’S und 1460 Umdr./min sowie zwei 
Akkunmlatoren. Yon den drei Pumpen geniigt eine 
fiir den Betrieb. Das Druckwasser wird von den 
Pumpen aus zunachst durch die beiden Akkumula- 
toren von jc 800 1 Inhalt und von hier aus nach den 
Yerbrauchsstellen geleitet. Die Kondensation ist 
fiir eine stiindliche Dampfmenge von 57 000 kg be
stimmt; Kaltwasser- und Luftpumpo werden von 
einem Elektromotor von 250 PS angetrieben. Der 
Kondensator ist auBerlialb des Gebiiudes auf einem 
Geriist gelagert, Die Hohenlage der Zentralkonden- 
sation ist so gewiihlt, daB das Kondensat dem Gradier- 
werk unmittelbar zuflieBt, wodurch Pumpwerke ver-

mieden werden. Yor dem Kondensator ist ein Ent- 
iiler in die Dampfleitung cingebaut,

In der Niihe des Werks sind eine Reihe von A r
b e i te r -  und B ean ito n -W o h n h au se rn  geschaffen 
worden. Fiir die Unterbringung der Meister und Ar
beiter in gesunden, biiligen Wohnungen sind zwei Ko- 
lonien, eine „Auf der Acht“ (vgl. Abb. 41), dieandere 
„An der EhleringerstraBe11 angelegt worden. Die Ko- 
lonien enthaltcn 283'Wohnungen. Die Wohnungen fiir 
Meister bestehen aus scchs, dio der Vorarbeiter aus 
fiinf, und die Wohnungen der Arbeiter aus yierRiiu- 
men. Zu jeder Wohnunggeliort auBerdem einStall, ein 
bis zwei Keller, ein Speicherraum und ein etwa 110 qm 
groBer Garten. Wie aus Abb. 41 zu ersehen, sind die 
Wohnungen in Reihenhausern in Yerbindung mit 
Ein- und Zweifamilienhausern untergebracht. Jede 
einzelne Wohnung hat einen eigenen Haus- und Hof- 
eingang bekommen. Durch das Aneinanderreihen 
der Hauser sind geschlossene StraBenziige geschaffen, 
die sich der Stadtbebauung gut anpassen, zumal die 
Lage der Kolonien, wie aus Abb. 1 ersichtlich, in die

Stadterweiterungszone fiillt. Auch hat die Reihcn- 
hausanlage gegeniiber der sonst iibliohen zerstreut 
liegenden Ein- und Zweifamilienhaus-Bauweise den 
Vorzug, daB sich dic Wohnungen leichter heizen 
lassen. Dic Hauser sind fiir sich im einzelnen durcli- 
gebildet, vereinigen sich jedoch gut zu einem ein- 
heitlichen Gesamtbild und werden nach Fertig- 
stcllung mit ihren breiten StraBen, die mit Grlin- 
flachen und Biiumen noch bepflanzt werden sollen, 
eine freundliche Arbeitersladt abgeben.

Ftir unverheiratete Arbeiter sind zwei zerlegbarc 
Hauser fiir 100 Betten nach Bauart Docker und drei 
Gebaude in Holzfachwerk fiir weitere 100 Betten, 
Yerwalterwohnung, Kochkiiche mit Dampfkochein- 
richtungen und Speisesaal an der StraBe nach

Beles errichtet. Die Arbeiter wolinen hier in ge- 
trennten Raumen, die ein bis hiichstens vier 
Betten enthaltcn; hingegen sind die Waschrauine 
gemeinsehaftlich. Samtliche Raume werden durch 
eine Niederdruckdampfheizung erwarmt.

Fiir Beamte sind sechs Wohnungen in Zwci- 
familienhausern in der Bauart kleiner Landhauser mit 
dazwischenliegenden griiBeren Gartenfiachen an der 
HoeterstraBe, gegeniiber dem Haupteingang der 
lltitte , erbaut worden. Weitere sechs Familicn- 
und sechs Junggesellenwohnungen sind in Reihen
hausern in der Beamtenkolonie an der Deutsch- 
Other StraBe m it dom Beamtenkasino und \  er- 
waltungsgebaude errichtet. Jede dieser Woh
nungen hat auch hier einen besonderen Haus- 
und Garteneingaug. Dic Wohnungen bilden mit 
dem Beamtenkasino und Yerwaltungsgebaude eine 
geschlossene Bcbauung (vgl. Abb. 42), die infolge 
der schlichten, einheitliehen Architektur mit den 
yerteilten Baumassen, StraBen und Gartenanpflan- 
zungen gut wirkt.

Abbildung 42. Ycrwaltungsgcbiuide, Kasino und Boamtenhliuser.
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Die B ch eizu n g  dieser Wohnungcn sowie der 
RSume im Beamtenkasino und Yerwaltungsgebitude 
erfolgt durch eine Warniwasser-Schnellumlauf-Fcrn- 
heizung, und zwar werden fiir die Erwiirmung des 
Wasscrs dic Abgase von Gasmaschinen verwendet. 
Die Erwiirmung des Wasscrs erfolgt in Vorwarmern; 
das Wasser wird yon dort mittels einer Purajjcn- 
anlagc durch einen rd. 250 m langen beschlupfbaren
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Kanał zu dem im KellergeschoB des Bcamtcn- 
kasinos befindlichcn Vertcilcr und von dort in die 
Yerschiedenen Gebiiudo geleitet. Bei etwaigen Be- 
triebsstorungen in dem Gaskraft werk erfolgt die E r
wiirmung des Wasscrs durch eine im KellergeschoB 
des Beamtenkasinos aufgcstcllte ]teservekcsselanlage. 
Die Heizanlago ist scit Anfang Februar 1912 in Be
trieb und hat sich gut bewiihrt.

Umscluiu.

Umschau.
Ueber das W esen  des m odernen  Industriearbe iters.

Nachdem in den letzten Jahren der Yerein ftir Spzial- 
politik eino Anzahl von Erhebungen* Ober Aripasąung 
und Auslese der Arbeiter in der GroUindustric angestellt 
uud Teroffentlieht hat, um dąs nacli seiner Ansicht tiber 
das Wesen und den gegcnwiirtigen Stand der Arbeiter- 
kundc nochherrschendb £>unltel zu lichtcn, ist nunmehr von 
Yerschiedenen Seiten, so z. 11. von Professor H e rk n e r ,* *  
Professor A lfred  W e b e r ,t  Dr. .Marie B e rn a v s  usw. 
versucht worden, aus diesen Erhebungen dio allgemeinen 
Schliisse zu ziehen und sie der breiteren Oeffentlichkcit 
iu (lbermittehi. Allerdings wurdo sehon auf der Ntirn- 
berger Tagung** des Vereins f(lr Sozialpolitik im .lahrc
1911 von dort anwesenden Mitgliedern nach dem ersten 
allgemeinen Referat tiber dieso Eorschungen davor ge- 
warnt, ilmen zu viel W ert boizulegen, da zum Teil sowohl 
dic angewandten Methodcn verfehlt scien ais auch „an 
endgtlltigen Resuftaten bisher gar nichts hcrausgekommen 
«'i“. futeressant ist nun, daB im zweiten Band 1912 der 
Annalen fllr Soziale Politik und Gesetzgebung auch ein 
frllherer Arbeiter, und zwar cin Mitglicd der sozialdemo- 
kratischcn Partei, der Reichstagsabgeordnete F i s c h e r ,  
tur gleichen Ansicht kommt. Dies ist deshalb so be
merkenswert, weil dio Erhebungen durchweg in arbeiter- 
freundlichem Sinne geschrieben sind und immer wieder 
in ilmen zum Ausdruck kommt, daB die Industrie Raub- 
bau an der Gesundheit der deutsehen Arbeiterschaft 
treibe, mit anderen W nrten, dio Ausftlhrungen also 
eigentlich Wasser auf die Mtlhle der sozialdemokratischcn 
Partei sein niUBtcn. Die wichtigsten Ergebnisse der Er- 
bobuingen, die man je tz t sogar zum Gegcństand besonderer 
Yorlcsungcn in der Vereinigung ftir staatswissenschaftlicho 
Portbildung gemacht hat, sollen nach Herkner und 
Alfred Weber sein:

1. daB hier zum ersten Małe ,,exakto Studicn zur Psyeho- 
physik der A rbeit" geliefert und

2. dali durch diese Forschungcn unsere bisherigen Vor- 
stelhingcn Uber die soziale Differcnzierung innerhalb 
der Arbeiterschaft erweitert und berichtigt sind. 
Wenn gesagt wird, daB in den Erhebungen zum

ersten Małe ,,exaktc“ Studien zur Psychophygik der 
Arbeit, d. h. zu dem iiuBeren und inneren Zusammen- 
hang zwischen der Art oder dom MaB der industriellen 
Arbeit und dem physischen, psychischen und othischen 
l^ben der Arbeiter veróffentlicht seien, so trifft dies wohl 
kaum zu.

Die Studien, die einigermaBcn Anspruch auf „Exakt- 
ueit und Wisscnschaft“ machen konnen, sind die Iiber 
die Leistungen der Arbeiter an den yerschiedenen Wochen- 
tagen und (iber den ArbeitcrwechseL Dic Studien da
gegen, welche tiber die Fragen: „Aus welchen Grtlnden 
haben Sie Ihren Bcruf ergriffen; nach welcher taglichen 
Arbeitszeit t r it t  bei Lhnen crfahrungsgemiiB Ermtldung

* Vgl. Schriftcn des Yereins fllr Sozialpolitik, Bd. 133, 
134 und 135.

** Vgl. Schriftcn des Vereins ftir Sozialpolitik, Bd. 138. 
t  ArchiV.. fiir Sozialwissenschaft uud Sozialpolitik, 

Bd. 34, Hcft 2.
t t  Schriftcn des Vercins fiir Sozialpolitik, Bd. 138.
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ein; welchcs Lcbcnszicl hoffen Sie zu erreichen; wovon 
gedenken Sio im Altcr zu lcbcn“ usw., angestcllt sind, 
konnen weder auf „Exaktheit“ noch auf „Wisscnsehaft" 
den geringsten Anspruch machen, und wonn sehon zu 
Beginn der Erhebungen dem Yerein fiir diese Problcmo 
yon den ycrschicdensten Seiten ein Fiasko prophezeit 
wurde, so ist dies prom pt eingetroffen. Aber aueh die 
Studien, denen zum Teil „E xakthcit“ zugesprochen werden. 
kann, haben nichts ergeben, was nicht jeder Praktiker 
sehon lango gewuBthat; so z. B., daB in der Regol Montugs 
am wenigsten, in der Mitte der W'oche am meisten g»- 
arbeitet wird, und daB der Arbeiterwechsol zurzcit senr 
groB ist.

Nun hat zwar der Yerein fiir Sozialpolitik erklart, 
daB cs geniige, fiir die Wissenschaft das festzulcgcn, 
was die Praktiker sehon lange wllBten. Dio Industrie 
brauchte sich also cigentlich wegen soleher Studien 
nicht weiter aufzuregen. E rst dadurch, da U man sich 
nicht mit der bloBen Feststellung der, wic gesagt, aller
dings allgemein bekannten Tatsachen bcgnUgte, sondern 
noch nach den Grilnden derselben forschte, erst dadurch 
gewinnt auch die Industrie ein Interesse an den Er- 
hebungen. Wenn man namlich ais Grund fiir dio geringe 
Montagsleistung der Arbeiter Ueberanstrcngung derselben 
durch dio Fabrikarbcit in der yergangenen Wocho und ais 
Grund fiir don sehr groBen Arbciterwechscl dio einsoitigo 
Intercsscnpolitik der Arbcitgelier anfiihrt, so konnen diese 
Griindo wohl geeignet sein, in den m it den wirklichcn 
Yerhiiltnissen der Industrie nicht yertrauten Volks-. 
yertretern den Wunsch nach einem neuen Gesctz gegen 
die yermeintlichp Ueberanstrcngung der Arbeiter durch- 
dio Industrie wachzurufcn.

Was nun zunachst den ftir dic geringe Montagsleistung 
angegebenen Grund betrifft, so habo ich, trotzdem incines 

. Erachtcns sehon dio oinfacho Uebcrlegung jedem Indu- 
striekundigen sagen milBte, daB unter den houtigen 
Arbeitsyerhiiltnissen und Gesetzęsbestimmungen jeder 
Arbeiter, der den Samstag Abend und den ganzen Sonntag 
solido im Kreise seiner Familio yerlebt, am Montag Morgen 
auf jeden Fali yon der Arbeit in der ycrflossenen Wocho 
ausgeruht sein muB, doch des Interesscs lialber Arbeiter 
der ycrschicdensten Parteirichtungen nach ihrer Meinung 
hicrllbcr gefragt. Uebermiidung durch dio Fabrikarbeit 
haben jodoch keine, selbst nicht die yon der sozialdemo- 
kratischen Partei, ais Grund angegeben..

Mit Bezug auf die yom Verein fUr Sozialpolitik bc- 
hauptete Ueberanstrcngung der Arbeiter durch dio Indu
strie ist auch folgende AeuBerung des Soziaklcmokraten. 
F is c h e r  besonders interessant: „N icht der ErmOdung 
wegen erstreben dio Arbeiter eino VcrkOrzung der Arbeits
zeit, sondern um tiberhaupt freie Zeit zum GcnuB des 
Lebcns. zu bekommen, denn yom naturwissenschaftlichen 
und hygienischen Standpunkt aus liiBt sich schlieBlich auch 
eine zchnsttindige Arbeitszeit rechtfertigen.“ Dieses Zu- 
gestiindnis ist deshalb wichtig. weil bisher von sozial- 
dpmokratischcr und indtistricfeindlichcr Seitc zur Be- 
griimlung ciner YcrkOr/.ung der Arbeitszeit immer an
gefiihrt wurde, daB durch den zchnsttindigen Arbeitstag 
Haubbau an der Volksgesundheit getrieben wiirde. Man 
kann sich dio oben angofflhrten Urteilo der theoretischen 
Sozialpolitikcr n u r aus ihrer yollkommcncn Unkenntnis
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m it don herrsehenden ArbeitsvcrhiŁltnissen crkliiren. Zu 
derartigen Erhebungen gehort eben mehr, ais einigo 
Semester fleiCig Kolleg und Seminar besucht und, wenn 
es hoch kommt, noch dazu fiir kurze Zeit Arbeiter gespielt 
zu haben; hierzu sind die Verhaltnisso in der Industrio 
viel zu yorwickclt.

Ais einen Grund dafiir, daB d ie . Ergebnisse zum Teil 
so wenig m it der W irklichkeit Ubereinstimmen, mochte 
ich auch noch den anschen, daB die einzelnen Forscher 
usw., wenn auoh vielleicht unbewuBt, n icht yorurteilslos 
an ihro Aufgabe herangegangen sind, sondern daB sie, 
beeinfluBt durch dio Lchren des Itathedersozialismus, 
schon von Anfang an unwillkurlich alle Schuld fiir die 
MiBstiindo immer boi den.Arbeitgcbern gesueht haben.

H atte  man dio Wortc, die der „alte  P raktiker" 
Professor Edgar J a f fć *  auf der NUrnbcrger Tagung 
sprach, jedem einzelnen Forscher ais Leitmotiv zu seinen 
Erhebungen m it auf den Weg gegebon, dio Resultate 
wiiren sioherlich andere und bessero geworden. Jaffe sagte 
namlich ais Entgegnung auf das Referat von Herkner:

„Seit Adam und Eva wissen wir, daB Arbeiten eben 
Arbeiten und kein Vcrgnttgen ist. Glaubcn Sie, daB cs 
ein VergnOgen ist, Untemchm er zu sein ?" Sodann wies 
er darauf hin, daB auch die Arbeiter in gleicher Weiso 
wie die Untemchm er und dio ganzo Volkswirtschaft 
das groBto Interesse an der moglichsten Produktivitiit 
der Arbeit haben mttssen, und daB man daher nicht ver- 
suchen diirfo, „dem  Arbeiter dio Sache im Geschaft be- 
quem zu m achen"; und endlieh fahrtc  cr aus: Da Deutsch- 
land ein armes Land ist, so war es notwendig, die Er- 
fiillung dor Berufspflicht zur hochsten ethischen Forde
rung zu erheben, und rnuBto dahin gestrebt werden, 
die Arbeit moglichst produktiv zu machcn, dam it neben 
der Arbeit noch Zeit fttr die kulturellen Bedttrfnisso vor- 
handen ist.

Solcho W orte sind jedem Praktiker aus dem Hcrzen 
gesprochcn, und cs waro zu wOuschen, daB sio Gemein- 
g u t auch jedes Nationalokonomen werden mochten.

Auf dem gleichen Nivoau wie dio fiir die yerschieden- 
artigo Tagesleistung angefilhrten Grttnde stehen die 
fflr den groBen Arbciterwechsel angegebenen. Auch hier 
wird wieder kurzerhand nach altcr Uobcrliefcrung alle 
Schuld auf dio Industrio abgewalzt.

Ais recht bezeichnend ftir dio Ansichtcn, die der Ka- 
thcdersozialismus zum Teil von dor Industrie hat, miissen 
die Ausftthrungen von A lf re d  W eb o r tiber den Arbeiter- 
wechsol angesehen werden. W ahrend die Industrie 
sowohl aus Griindcn der P roduktiy ita t des Betriebes 
und der Lobenshaltung der Arbeiter ais aueli aus Griinden 
der Sicherheit fttr den Betrieb und das Lcben der 
Arbeiter von jeher auf allo Weise bestrebt gewesen ist, 
einen seBhaften Arbeiterstamm zu gewinnen und zu 
erhalten, sieht Weber** etwas Trostloses darin, daB 
die Arbeiter, besonders in kleineren Stadten, nieht nur 
immer in demselben Ort, sondom sogar in demselben 
Betrieb hangen bleiben, denn von denen, die „so stark 
in den Gewóhnungselementen der menschlichen Psyche 
verankert sind, daB sie tiberhaupt nicht wechseln wollen", 
g ib t es nach seiner Ansicht leider noch vielc. Von den
angelernten Arbeitem sagt er: ..........“  sie zeigen cin
unerhortes. ganz beangstigendes Kleben an der Stelle. 
Dieso Leute wandern nicht. W er sagen wollte, dieso 
Arbeiterkategorio. . .  cntspreohe irgendcincm inhaltlichen 
B erufsidcal.. . ,  der muB schon ein Verg6tterer der Arbeit 
in abstracto . . . ,  ein Asket der Arbeit sein."

Fiir das wichtigste halt daher Alfred Weber, „den 
Arbeiter zunachst psychologisch nach der Richtung zu 
bceinflussen, daB cr ttberhaupt solch einen Wcchsel seiner 
Stellung yornehmen will". —  Ais fttr die Arbeiter zu 
crstrebendes Ziel stollt er dabei die GroBstadt hin, denn 
nu r hierdurch glaubt cr, daB die Arbeiter zwar einerseits

* Schriften des Vereins fttr Sozialpolitik, Bd. 138, 
S. 188.

** Arehir fur Sozialwissenschaft und Sozialiwlitik, 
Bd. 34, Heft 2, S. 393 usw.

„ortsbestiindig", aber anderseits „nicht gebunden" sein 
werden. Also alle Betriebe, dio nicht in der GroBstadt 
liegen, sind nach Alfred Weber fa r dic Arbeiter trostlose, 
in denon sie nul verkttmmem konnen. Was die Industrie 
dooh fur seltsamo Froundo hat, donn auch Alfred Weber 
will ais Freund der Industrie g c lten !

Ebenso weltfremd wie Alfred Weber scheint Pro
fessor S in z h e im e r ,*  Mttnchen, zu sein. Sinzheimer 
sieht namlich den Grund fttr den groBen Arbeitcrwechscl 
in der Ansicht der feudalen Arbeitgeber, dio noch nach 
patriarchalischcn Grundsiitzen ihren Betrieb leiten wollen. 
D a ieh bereits friiher** auseinandergesetzt habe, wie 
wrenig alle diese Ansichtcn m it den wirklichen Grttnden 
fttr den heutigen groBen Arbeitcrwechsel iibereinstimmen, 
so mochte ich mich hier auf diese Ausfuhrungen beziehen.

W enn Alfred Weber auf der Niirnberger Tagung 
weiter das heutige Arbeiterschicksal mit den Wortcn 
schilderto: „K om m t der Arbeiter an der StraBenecke zu 
jemand, der ihm sagt: » D ak an n std u  au chh iiu , so geht 
er mit. Dann paB tes ihm nicht, und cr gehtw eg;" und 
wenn Webor glaubt, hierin etwas Trostloses zu sehen, 
so kann ich ihm nur beipfliohten, allerdings in anderer 
Hinsicht.

Durch das Entgcgenkommen mchrcrcr Direktoren 
von Berliner GroBbetricben war es mir moglich, niehr- 
fach den Arbciterannahmen in den Bctricben bei- 
zuwohnen. Um mir die Qualitiit der Arboiter zu zeigen, 
fragto der betreffendo Beamto der Arbeiterannahme 
die einzelnen, wie a lt sie seien, was sio gelernt, wioyiel 
Stellen sie schon gehabt und weshalb sio die Stellen 
gowechselt hatten. Meist warcn es jungę Arbeiter, dio 
aber trotz ihrer Jugend schon in yielen Bctriebcn be- 
schiiftigt gewesen waren. DaB Arbeiter von 17 Jahren 
schon vier, fttnf und mehr Stellen gehabt hatten, war 
haufig der Fali. Die Antw'ort auf dio Frage, weshalb 
sie gowechselt oder ihre Łehre nicht ausgohalten hatten, lau- 
toto durchweg: „ o s  p a B to  m ir  n ic h t" ,  oder „ich  
l ia t to  lcoino L u s t  m o lir" . Diese Redensart horto 
ich immer wieder in allen Betriebcn, und darin sehe ich 
das Trostlose. Denn wie gleichgOltig dieso Leute der 
Arbeit gegenuberstanden, das sah man auch daraus, 
daB keiner von ihncn, wenn gesagt wurde, man konnte 
sie n icht gcbrauchcn, bat, es m it ihm doeh mai zu ver- 
suchen, sondern daB sie m it ciner Miene, aus der deut- 
lich zu lesen war: „na  denn n icht", ohne weiteres fort- 
gingen.

Ich habe frtther in Rhcinland und Westfalen auch 
Hunderto von Arboitcm angenommen, aber solche Ver- 
haltnisse gab es seinerzoit dort nicht. Ob sie heute dort 
auch anders geworden sind, weiB ich nicht; ich mochte 
es aber bezweifeln. Dies scheint mir doch eine Eigcn- 
tiim lichkeit der GroBstadtbildung zu sein, dio Alfred 
Weber so sehnsttchtig herbeiwttnscht.

Trostlos muB man solche Verhaltnisse bezeichnen, 
denn daB es eine P f  l ic h t  zur Arbeit gibt, das scheint ein 
betriichtlicher Teil der heutigen GroBstadtarbeiter kaum 
noch zu wissen. Sobald die Beschiiftigung in Arbeit 
„ausartet", paBt ihncn die Saehc nicht mehr, und sie 
wechsoln. Noch trostloser ist es aber, wenn sogar Ver- 
treter der Wissenschaft, s ta tt  in den Arbeitem dio Pflicht 
zur Arbeit yon ncucm zu erweckcti, im Gcgenteil sic sogar 
noch ermuntern, sich nur ja  n icht zu flberanstrengen 
und ja  nicht zu lango in demselben Betriebe zu bleiben.

Ein Kapitol, das gleichfalls jeder Praktiker nur mit 
berechtigtem MiBtrauen lesen kann, ist das Ober dio Ein
wirkung des Lebensalters auf den Verdienst. Alfred 
W cberf sieht das stiirkste Erlebnis der ganzen Er- 
hebungen in der Gewinnung der Anschauung, daB mit dem
35., spatestens dem 40. Lebensjahr der Arbeiter fur dio

* Schriften des Yereins fttr Sozialpolitik, Bd. 138, 
S. 180.

** Archiv fttr exakto Wirtschaftsforschung, 4. Bd.,
2. Heft, S. 372 usw.

f  A rchir fttr Sozialwissenschaft und S o z ia lp o l i t ik ,  
Bd. 34, H eft 2.
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Industrie yerloren ist. „ In  den 20 Jahren, vom 40. bis 
CO. Jahr, die ftir jeden andern Menschen, Handwerker, 
Beamten, Untemehmer, Gelehrten usw., die Hóhezeit der 
Leistung sind, in dieser Zeit yersehwindet der Arbeiter 
aus dem zentralen Teilo der kapitalistischen Maschincrie.“ 
Durch die Industrie ausgenutzt, wird er nunm ehr nach 
Ansicht von Weber ais unbrauchbar fiir sie beiseito ge- 
trerfen, dabei sei es gleiehgtlltig, ob er gelernter, an- 
geleniter oder ungelemter Arbeiter sei. Andere Tlieo- 
retiker, wic Sinzheimer usw., stimmen diesem vollkommen 
bei und hoffen sogar, daB solche ErkenntnisHe geeignet 
seien, den Verein fflr Sozialpolitik w ie d e r  ju n g  zu 
machen. „Hier ftthlen wir, daB wir im Zeichen der 
Sozialpolitik stehen,“ sagt Sinzheimer.

Wenn man solcho Ansichten hort, dann kann man 
•uch yerstehen, weshalb in der jtingsten Zeit besonne- 
nere Klemente mit groBer Besorgnis der femeren Ent- 
iricklung unserer Sozialpolitik entgegensehen, denn die 
rom Yerein fttr Sozialpolitik fiir dio Richtigkeit jenes 
„stirksten Erlobnisses" erbrachten Beweiso sind sehr 
weoig ilbcrzeugend und durchschlagend: So z. B. auch 
der Versuch yon Dr. Dora L a n d ć * , aus der geringen 
Zahl von iilteren Arbeitern in einigen Berlincr Be
trieben auf die in der Bcrliner Maschinenindustrio 
allgemein herrschendo Ueberanstrengung der Arbeiter 
tu schlicBcn. Was soli m it einer solehen Untersuchung, 
dic nur im ganzen acht Betriobo umfaBt und noch dazu 
rollkommen unwissenschaftlieh durchgefiihrt ist, da 
weder das Alter noch dio Entwicklung des Betriebes usw. 
beachtet ist, bowiesen worden? Niehts!

Man yerstoigt sich sogar zu der allgemeinen Theorie, 
»eil zufallig von den untersuchten acht Betrieben seehs 
Aktiengcsellschaften waren und in diesen dio Zahl der 
Arbeiter von 50 Jahren und darilber geringer war ais in 
den bctrachteten zw ei Privatbetriebcn, daB in Priyat- 
betrieben die Ausnutzung der Arbeiter geringer sei ais 
in den Aktiengesellschaften. Jeder Kom m entar hierzu 
ist aberflUssig.

Auch der Gewcrkschaftsfiihrer G u s ta y  H a r t -  
mann unterstUtzt die obigen Ansehauungen. Ais schlttssi- 
gen Beweis dafilr, daB in der Industrie die Arbeiter schon 
mit 35 Jahren yerbraucht seien, filhrte er niimlieh auf 
der Nurnberger Tagung an : „ Ich  habe mich vor 25 Jahren 
schriftlich um eine Stelle bei der Firm a Hensehcl in 
Cassel beworben, darauf bekam ich die A ntwort: Sie 
tónnen bei uns eintreten, yorausgesetzt, daB Sie noch nicht 
tiber 35 Jahre a lt sind“. H it Bezug hierauf teilt mir die 
betreffende Firma m it:

„Wir pflegen allerdings Arbeitern, die sich schriftlich 
um Anstellung bei uns bewerben, bei Bekanntgabo 
unserer Arbeitsbedingungen mitzutcilen, daB in der 
Regel Leute tiber 30 (jetzt 40) Jahre nioht'eingestellt 
wirden.

Dies letztero geschieht hauptsiichlich wegen der 
'on uns schon im Jahre 18G0 ins Leben gerufenen 
Invaliden-, Witwen- und Waisenkasse fttr die Arbeiter
schaft, welche bei sehr maBigcn Beitriigen der Mit- 
glieder den inyaliden Arbeitern Bowie den Witwen 
'on Inyaliden und Arbeitern und deren Waisen neben 
der Reichsyersicherung hohe Ren ten gewahrt, was 
nur dadurch moglich ist, daB wir dieser Kasse neben 
regelrmiBigen erhebliehen Zusehttssen seither wiederholt 
oei besonderen Anliissen bedeutende Kapitalien tiber- 
" lesen haben. Es besteht daher ein gewisses Interesse, 
wenn es mit den Erfordemissen unseres Betriebes 
'ereinbar ist, solche Arbeiter n icht einzustellen, bei 
denen dic Moglichkeit yorhanden ist, daB sie schon 
nach ycrhiiltnismaBig kurzer Mitglicdschaft der Kasse 
zur Last fallen; diese Moglichkeit ist naturgemaB 
■>ei Leuten ttber 36 Jahro groBer ais bei jiingeren.
, ^*n "'eiterer Grund fttr die bestehende Bestimmung

der, daB wir stets auf die Einstellung yon nur fleiBigen, 
uehtigen und zuyerliissigen Arbeitskriiftcn halten. Es 

_^ann wohl allgemein angenommen werden, daB Arbeiter

* Schriften des Yereins fttr Sozialpolitik, Bd. 134.

mit diesen Eigenschaften, wenn sie 30 Jahre a lt sind, 
in festen Stcllungen sind, und daB diejenigen, dic nach. 
Ablauf des 36. Lebensjahres ihre Stcllungen noch 
wechseln, in den meisten Fallen diesen Anforderungen 
nioht entsprcchen. DaB sich Arbeiter in spateren 
Lebensjahren an andere Arbcitsyerhaltnisse und Arbeits- 
weisen viel schwerer gowohnen ais jttngcre Leute und 
dadurch yielfach weniger leisten ais diese, erwiihnen 
wir nur nebenbei. Wenn daher p. Hartm ann auf Grund 
unserer Mitteilung an ihn dio Behauptung aufstellt, 
unsere Arbeiter seien m it 35 Jahren yerbraucht, so 
ist das ebenso absurd wio leichtfertig. Diese Behaup- 
tung wird direkt dadurch widerlcgt, daB yon den bei uns 
zurzeit beschaftigten Arbeitern 27,4 %  ttber 35 Jahro 
bis 70 Jahro a lt sind.

Das Verhaltnis dieser beiden Zahlen zueinander 
wurdo noch bedeutend gttnstigcr sein, wenn wir nach 
der VcrgroBerung unseres Werkes in den Jahren 1903 
bis 1905 unser Arbciterpcrsonal nicht fast ycrdoppelt 
hatten und boi dem damals herrschenden Mangel an 
tttchtigen Arbeitskriiftcn nicht vielo sehr jungo, noch 
wenig ausgebildeto Leute hatten einstellen mtissen.“

Also dio Theorie yon dem 35. odor 40. Jah r ais Wende- 
punkt im Leben des Arbeiters, dio durch die Erhebung 
des Vcrcins filr Sozialpolitik schltissig bowiesen sein soli, 
steht auf sehr schwachen FttBen, denn auch die im ttbrigen 
ais Stlitzung dieser Theorie noch weiter angcfttlirten 
Verdienstkurycn konnen, wie ich an anderer Stelle* schon 
nachgcwicsen habe, ais yollgtiltiger Bcwcis fttr dio all- 
gemeino Richtigkeit derselben nicht angesehen werden.

Was die Erhebungen des Vereins ftir Sozialpolitik 
tiber die Fragen betrifft, inwiefern und naeh welcher 
Zeit dio Arbeit auf dio Arbeiter ermiidend einwirko 
usw., so sind die Ausftthrungen hierttber so laicnhaft, 
daB cs sich nicht lohnt, hieryon zu reden; auch der 
Sozialdemokrat F is c h e r  sagt, daB sic yollig yerfehlt sind

Aus alle dem Obigen ergibt sich wohl, daB cs durch 
die Erhebungen nicht gelungen ist, Beitrage zur Psycho- 
physik der Arbeit zu liefem, die ais Fórderung der Wissen- 
schaft hierttber angesehen werden konnen.

Das zweite wichtigsts Ergebnis der Erhebungen soli 
nach Ansicht yon I lo r k n e r  und anderer Theoretiker 
darin bestehen, daB durch dieso die Vorstellungen, die 
bisher ttber dio soziale Diffcrenzierung innerhalb der 
Arbeiterschaft selbst bestanden haben, dahin erweitert 
und berichtigt seien, daB das sogenannte Proletariat 
im wesentlichen keino einheitliche Slasse, kein „graues, 
odes Einerlei“ darstelle, wic etwa Marx seinerzeit be- 
hauptot hat. Ieh glaube, jeder, der auch nu r kurzo Zeit 
in Industriegegenden gelebt und die Augen wahrend 
dieser Zeit nioht absichtlich geschlossen hat, wird sich 
erataunt fragen: Ja , was ist denn hicran Neues, das
weiB dooh jeder Mensch. Wenn dio Erhebungen aber 
niehts anderes beweisen sollten, ais das Gegontcil von 
dem, was Karl Marx vor mehr ais einem halben Jahr- 
hundert behauptet hat, so muB man doch m it Fischer 
sagen, dazu hatte cs der mtthoyollen Erhebungen nicht 
mehr bedurft, denn selbst von den Sozialdemokratcn 
wird eine Differenzierung der Arbeitermasse schon langst 
nicht mehr bestritten. Der Yerein ftir Sozialpolitik hat 
also mit den Erhebungen in dieser Beziehung nur offene 
Tttren cingerannt.

Regicrungsrat S t.-^ng. Fritz Sdler.

K ok se rze u gu n g  nach  alten Verfahren.

Auf den Kohlengruben des Quishuarcancha- und 
Goyllarisąuisca-Distriktes in P e ru  wird der Koks noch in 
ganz primitiyer Weiso gebrannt.** Im  Vergleich zu unseren 
heutigen modernen Koksanlagen dttrfte daher eine kurzo 
Mitteilung darilber die Leser yon „Stahl und Eisen“ wohl 
interessieren.

* Archiv fttr exakte Wirtsehaftsforschung. 4. Bd.,
3. Heft, S. 456.

** Transactions of the American Institu te  of Mining 
Engineers, Yol. XXXV, p. 470.
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Der Boden des Ofens (s. Abb. 1) wird geebnet und dann 
ein ringformiger Bau aus Steinen und Mcrgel aufgeftthrt, 
der etwa 1825 mm auBercn Durchmesser und 1825 mm 
Hohe hat. Die Wando sind 300 bis 350 mm diok, 
und der m ittlere freio Raum  hat eine lichte Weite

3  ffonó/e

A b b ild u n g  1. K o k so fe n  in  P e iu .

yon 1140 bis 1220 mm. Die Wiinde werden m it drei oder 
mehr Rcihon von abwechsclnd gestellten Lochem versehen, 
die mit 125 mm lichter Weite und etwas VergroBerung 
nach dem inneren Hohlraum zu angelegt sind, mit dem sie 
in Yerbindung stehen. Der ais Esso benutzte innere Teil 
des Ofens bleibt stehen. An 
der Spitzo wird noch aus 
Lćhm eine Kappe aufgesetzt, 
die sich nach oben zu bis 
auf 010 mm lichte Weite yer- 
engt. Diese Kappe, die oft 
nach jedem Brande erncuert 
werden muB, h a t eine Hóho 
von 915 mm, so daB dio 
Hóho des ganzen Kamins 
2745 mm betriigt. Von dor 
unterstcn Lochreihe aus, die 
dicht am Boden liegt, wer
den nun radial bis an dio 
Peripherie des herzustellen- 
den Kohlenhaufens Rauch- 
kanale aus Kohleblockcn ge
baut; an der Peripherie selbst 
werden dazu Steine verwen- 
det. Hierttber wird dann 
Kohle bis zu 1825 mm Hohe 
aufgeschtittet und manchmal 
auch die Oberfliiche des 
Kohlenhaufens noch mit Ra- 
sen abgedeekt. Beim Auf- 
schtltten der Kohle werden 
fiir dio anderen Reihen der 
Kaminloeher keine Raueh- 
kanale ausgcspart. Nachdem 
śo etwa 24 t  Kohle aufge- 
stapelt sind, ziindct man 
an den HuBeren Enden der 
Rauchkanulo kleine Eeuer an, die sich langs der Kaniilo 
naeh innen fortpflanzen.

Der Brand dauert zehn Tage und liefert 12 t  eines
schoncn, festen Kokses. Der Koks ist senkrecht zur Ober
fliiche des Haufens gekliiftot, dic einzelnen Sttlcke zeigen 
eino Liinge von 305 bis 455 mm. Der Koks sieht zwar: 
silbergliinzend aus, weist aber einen hohen Aschengehalt auf.

Dio Art der Koksfabrikation, wic sie in Kaiping* 
und auf anderen Kohlenzechen N o rd c h in a s  noch be
trieben wird, iihnelt in gcwissem Sinne dem Biencn- 
korbofcnprozeB, nur m it der Acnderung, daB an Stello 
eines geschlossenen Ofens ein offener mit dauernder seit- 

licher Bcheizung Anwendung findet, und daB 
dio Dcstillationsprodukto naoh dera Bodcn 
hinunterziehen.

Zum Bau eines solehen Koksofcns werden 
Gruben m it 2591 mm unterem und 3962 mm 
obercm Durchmesser in dio Erde cingegraben 
und je zwei an der Gnmdflache durch einen 
Katial verbundcn. Dio Einzelheiten gehen 
aus Abb. 2 liervor.

Die zur Verkokung gelangendo Kokskohle 
wird zunachst in flacho Siobo aus Bambusrohr 
von 610 mm Durchmesser eingeschOttet und 
in eine 3048 mm lango und 914 mm breito 
Muldę, die m it Grubenwasser gespeist wird, 
eingetaucht, um darin von Hand gewaschen 
zu werden. Von 25 t  guter Kohle erhiilt man 
22,5 t  gewascheno Kohle.

Vor der Kohlenchargierung wird in dcm 
Ofen direkt iiber der Oeffnung in der Grund- 
flacho des Ofens zuerst ein yorliiufiger, konisch 
geformter Kanał aus Brennholz und Sttiok- 
kohlc zu cmer Hohe von 610 mm aufgcbaut 
und gewascheno Kohlo bis zur Hohe der 
Spitze dieses Kanals von Kulis, die fla?ho 
Schuhe m it flachen Holzsohlcn anhabou, fest 
cingestampft. Sodann legt man von der 

Spitze dieses Kanals neun rechteckigo Kaniilo aus 
Schamottcbruch an, die sich yon der Mitte strahlcnformig 
nach den Kanaloffnungen in der W and hinziehen. Diese 
Kaniilo haben einen inneren Qucrschnitt von 51 qmm, 
der sich an der W and bis zu 178 qmm vergroBert, und

steigen allmahlich nach der Wand 
zu empor. Auf der Oberfliiche dor 
gcstampften Kohlo wird ein 1829 
mm hoher Kanał aus Koks herge
stellt, dam it die Luft auch dio 
Kohle in dcm oberen Teil dea

J3SZ

A b b ild u n g  - .  

K o k so fe n  in  K aijung, 
JJord-C hina.

Ofens erreichen kann. 
Uober den Kanalen wird 
dann bis zu einer Hohe 
von 1829 mm weiter Kohle 
aufgeschichtet und die 
Oberfliiche abgerundet- 

Nach erfolgtcr Yerko
kung gicBt man Wasser 
iiber den Koks zum Lo* 

schen des Feuers und zum Abkuhlen des Kokses. Die Ga- 
rungszeit betriigt ungefiihr zwei Wochen, und das Abkflhlen 
der Kokscharge dauert zwei Tage. Jedo Charge von 22,51 ge- 
wasehener Kohlo liofcrt 101 guten Koks und 1 1 Koksasche.

* Transactions of the American Institute of Mining
Engineers, B and 36. 1900. S. 661/4.
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Die Koksanalyso stellt sich wie folgt:
K ohlenstoff..........................  83,270 %
Fliichtigc Bcstandteile . . 0,00 %
S c h w efo l..............................  0,909 %
F e u c h tig k e it ...................... 0,48 %
.A s c h e ..................................  15,215 %

100,000 %
O. Siminersbach.

Neue lIm !adevorrichtung.

Ein mechauischer Kohlcnschaufler* (vgl. Abb. 1 bis 3) 
der Firma P o h lig , A. G. in Koln, der zum Auf- und Um-

Schaufelircrk
umiieleijt

triebsleistungen von 30 bis 50 cbm /st bei Antrieb durch 
Elektromotor und Strompreis von 4 Pf. KW st auf 15 
bis 0 Pf/ebm.

Kuppe lm uttenhalte r.

Im  AnschluB an oino friihcro Mitteilung, St. u. E. 1911, 
22. Juni, S. 1025, konnen wir nachstohend kurz iiber eino 
unter Nr. 254 559 patentierte Weiterbildung dos Kuppel- 
muffenlmlters von E. H o in o c k e  beriehten. Wio aus Abb. 1 
und 2 hervorgeht, entfallt nach dor neuen AusfUhrung 
die Anwendung von Kuppclholzem ttborhaupt. Diese
sind yielmehr ersetzt duroh einon aufklappbaren Ring
von U-formigem Quersohnitt, der in einor ringformigen,

in dio Kuppelspindeln 
eiugcdrehten Nut sitzt, 
durchein i n dioAusfriisun- 
gen oingroifondcs 1’aB- 
atilck gogon Veidrehung 
gcsichort und durch einen 
FcderrerschluB zusam
men gehalten wird. Der 
Jluffenhalter ist wio der 
friihore im Peiner Walz- 
werko an einer Stabeisen- 
straBe erprobt worden und 
soli sich nach don uns 
freundliehst gemaehten 
Angaben des Werkes aus- 
gezeichnet bewiihrt habon 
da er nach einjiihrigemBe- 
trieb oino nennenswerto 

Abnutzung nicht gezeigt hat, ein Verschioben dor Spindeln gegen die 
Walzcnzapfen mit Sicherheit aussclilieCt und das Auswechseln von Spindeln, 
und Kuppelnmffcn gegcnti ber den frUhercn Yerfahren wesentlich beschleunigt.

A b b ild u n g  1 b is  3 .  

J le c h a n isc h c r  K o h lc n s c h a u f le r .

laden von Schuttgut dient, dttrfte auch fur 
Hilttenwerko ohne Erzsilos fiir dio Bewegung 
der Erze m it Yorteil yerwendbar sein. Auf 
einem selbstbewcglichcn kriiftigen Platt- 
formwagen ist cin schragstehendes schwenk- 
und kippbares Becherwerk a angeordnet, 
das auch senkrecht zur W agenaehse etwa 
1 m versehobcn werden kann. Diesem 
Becherwerk wird das Sehfittgut durch eine 
mechanische Schaufel b m it Kurbelgetriobo 
zugefuhrt. Die Schaufel ahm t dio von 
Hand ausgeflihrtc Aufladebewegung nach.
Um beim Ausheben aus dem geschichteten 
Haufen ein Verstreuen des auf dem vor- 
deren Schaufelrandc befindlichen Gutcs zu 
vermeiden, kippt die um die Spitze dreh- 
l)ar gelagerto Schaufel beim Anheben etwas 
nach hinten zuriick (vgl. Abb. 2). Der 
Antrieb kann durch einon Benzin- oder 
Elektromotor erfolgen. Dio Leistung des 
abgebildeten Sohauflers ha t sich in der 
Pariser Gasanstalt auf 30 bis 50 cbm/st 
gestellt, bei einer Hochstmotorleistung von 
20 PS. Dio Anschaffungskosten betrugen 
20 000 M. Die gesamten Betriebskosten 
stellen sich je nach Betriebsdauer von 100 
bis 300 jahrlichcn Betriebstagen und Be-

* Ygl. Gliiekauf 1912, 14. Dez., S. 2025/6, Abbildung 1 Und 2. Kuppelmuftenhalter (Patent Heinocke).
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E ise n h iit te n m an n isch c  F c r ie n k u rse  an  der K g l .  B e rg -  

akadem ie  in  C lau stha l.

Dor Sommcrkursus fiir Chemiker, Maschinen- und 
Baningenioure, dio auf EisenhOttcnwerken und in Ma- 
schinenfabriken beschiiftigt sind und ihro httttenmiinni- 
schen Kenntnisse erganzen wollen, findet in diesem Jahro 
ais zweiter Kursus* dieser Art in der Zeit vom 13. bis

24. Mai sta tt. Dio Eerienkurse leitet wie bisher Pro
fessor O san n . Niihero Auskunft** ertoilt das Sokretariat 
der Kóniglichen Bergakademie in Clausthal.

* Vgl. St. u. E. 1912, 11. April, S. 018; 27. Juni, 
S. 1009.

** Vgl. die Ankiindigung S. 107 im lnseralenteil ron 
Nr. 13 d. J .

Aus Fachvereinen.
V ere in  zur W ahrung der gem ein sam en  
w irtschaftl ichen In teressen  in R hein land  

und W estfalen.
In den oberen Raumcn der Stiidtischcn Tonhalle zu 

Dusseldorf wurde am 25. April dio 42. Hauptycrsammlung 
des Yereins zur W ahrung der gemeinsamen wirtschaft
lichen Interessen in Rheinland und Westfalen durch den 
Vorsitzenden, Herrn Geheimrat A. Seryaes, Dusseldorf, 
eroffnet, der dio zahlreiehen Mitglieder und Ehrengiiste 
des Yereins, unter ihnen den Landeshauptmann Wirki. 
Geheimrat Dr. von Renvers, den Berghauptmann Lieb- 
recht, Dortmund, die Eisenbahndirektionsprasidenten von 
Elberfeld und Essen, Hooft und Lehmann, herzlich bo- 
grttGte. Der zurzeit in Italien weilendo Regierungspriisi- 
dent Wirki. Geheimrat Dr. Kruse, Eisenbahndirektions- 
priisident Wirki. Geli. Oberregierungsrat Martini, Koln, 
und der im Herrenhause woilendo Obcrbttrgormeister 
Dr. Oehlcr, Dusseldorf, hatten ihr Erscheinen entschuldigt. 
Der Yorsitzende widmeto sodann den yerstorbenen Mit- 
gliedern des Ausschusses: Aug. von Frówein, Elberfeld, Ge- 
hoimrat G. Weyland, Siegen, Geheimrat J . N. Hcidcmann, 
Koln, einen warmen Nachruf, unddieVersammlungehrte das 
Andenken der Yerowigten durch Erheben von den Sitzon. 
Dio aus dem AusschuB nach der Rcihenfolgo ausschoiden- 
den Mitglieder wurden wiedergowalilt, an Stello der ver- 
storbenen und aus GesundheitsrOcksichten ausgetretenen 
Mitglieder wiihlto man neu dio Herren: Kommerzienrat 
Scheidt, Kottwig, Goneraldiroktor Golioimrat Beukonborg, 
Dortmund, Geheimrat Gcrrit von Deldcn, Gronau i. W., 
OberbUrgermeister a. D. Generaldirektor Haumann, Kóln- 
Dcutz, D irektor Frielingliaus, Siegen i. W., Heinrich 
Rcbensburg, Barmen-Rittershauson und Kommerzienrat 
Fleitm ann, Iserlohn.

Sodann erhielt das W ort das geschiiftsftthrende Mit- 
glied des Vbrstandes, Abgeordneter Dr. Boumer, zu einem 
Vortrage Ober das W irtschaftsjahr 1912/13. E r wies zu
nachst darauf hin, daB dieses Jah r unter drohenden 
Kriegswirren gestanden habe, durch die dio YerbOndeten 
Regierungen zu der W e h rv o r la g e  veranlaBt worden 
seien, zu deren Deckung beizutragen dio von dem Verein 
umfaBten Kreise der rhcinisch- westfalischen Industrie, der 
Bankwelt, des Handels und der Schiffahrt freudig bereit 
seion. Sie wttrden dabei yon der Uebcrzeugung geleitet, 
daB die Sicherheit unseres Vaterlandes auBerordentliehc 
Opfer crfordorten, daB dieso Opfer eino Yersicherungs- 
prilmio gegen die unberechenbaren Schiidon eines Welt- 
krieges bedeuten, und endlich, daB dio Einstellung aller 
korperlich tauglichen Kriifte in das Heer auch duroh dio 
Gewohnung der weitesten Kreiso unseres Volkes an Ge- 
horsain und Disziplin die besten Frttchte tragen werde. 
Dio Unterstollung Professor Lujo Brentanos, daB dieso 
Kreise sich deshalb fur dio W ehrrorlage begeistem, 
weil sie fttr dio Hcorosvorlage produzieren, stehe so tief, 
daB Ober dieso zur Tagesordnung flbergegangen werden 
konno. Die Bereitwilligkeit, dio bedeutenden Opfer zu 
tragen, halte aber die genannten Kreise nicht von einer 
K ritik dor Yorlage ab, weil sie verhttten wollen, daB ein 
falscher Weg bescliritten wird, der unter Umstiinden zu 
einem entgegengesetzten Zielo, wie dem erstrebten, ftthren 
konnte. Dieso K ritik dttrfe also nicht ais Norgelei und noch 
viel weniger ais ein Yersuch gedeutet werden, die vor-

genannten Erwerbslcreise moglichst vor Laston zu schiltzen. 
Man wttnsche durchaus eine moglichst schnelle Verab- 
schiedung, aber keino Ueberstttrzung, m it der man beispicls- 
weiso bei dem Wortzuwaehssteuergesetz und bei dem Gcsctz 
fttr die Privatangestellten dio allerschlimmsten Erfahrun
gen gemacht habe. Redner bespricht sodann Einzelheiten 
der Vorlage m it dem Hinweis, daB die Heranziehung der 
Aktiengesellschafton zu dem einmaligen Wehrbeitrage 
wegen der dam it vcrbundenen Doppelbesteuening schwere 
Bedenken errege. Bei der Einśehatzung kaufmannischen 
Besitzes konne dio Festsetzung des Vermogens nach dom 
gemeinon W ert nicht in Botraeht kommen, sondern cs 
seien hiór die Grundsiitze, dio das Handolsgesetzbuch,
§ 201, fttr dio Bilanzierung der Aktiengesellschafton auf- 
stellt, zu befolgen, da  dieso Gemeingnt des gesamten 
deutsehen ICaufmannsstandes goworden seien. Redner 
wendet sich sodann zu der Vorlago betreffend die Vcrein- 
heitlichung und Erhohung der Stempelstcuern und legt 
dar, daB die Vereinheitlichung freudig zu bcgrttBen sei, 
wahrend dic zum Teil auBerordontlich bedcnklicho Er
hohung Neugrttndungen hintanhalten und zu sonstigen 
Schiidigungen des Wirtschaftslebens ftthren werde. l)io 
im Entw urf yorgesehene Beyorzugung auslandischer Aktien 
miBbilligt Redner und legt ferner dio schweren Bedenken 
wegen der Feucr-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht- und 
Transport-Versicherung dar. Dieso Erhohungcn bedeuten 
eigentlich eino Strafo fUr die Fttreorge, da alle dicjcnigen 
von dieser Steuer froi bleiben, die leichtsinnig oine solcho 
Yersichcrung verschmiihen. Boi dor Feuerversichenmg 
bedeutet die Erhohung des Stempels 337a %  bis 50 % der 
Pramie, bei der Lebensyorsicherung betragt sie jiihrlich 1 % 
der gczahltcn Barpriimie. Es wird dies yielfach namentlieh 
lsleinero Łeute abhalten, uberhaupt Yersicherungcn zu 
nehmen und bei dor Feueryersicherung groBero Besitzer 
bestimmen, dio Selbstyersicherung ihrer Objekto vorzu- 
ziehen. Bei der Transport-Versichenmg ist insbesondere 
zu befttrehten, daB dio Yersicherungsnehmer sich an aus- 
liindischo GesoUschaften wenden. Aus allen diesen Grunden 
empfiehlt Redner eine grOndliche Priifung auch dieses 
Teiles der Vorlage der yerliundeten Regierungen.

E r geht sodann auf dio Obrigen Vorgiingo im Wirt
schaftsjahr 1912/13 ttbor, bespricht an der Hand einer 
yorliogenden S tatistik  Ein- und Ausfuhr des Deutsehen 
Reiches, die Einkommensteuer in ProuBen, dio Spar- 
kasseneinlagen und anderes mehr und wendet sich sodann 
der Sozialpolitik zu, indem er insbesondere die Gefahien 
der Einftthrung des Achtstundentages darlegt- der, s o b a ld  
er fur die GroBeisenindustrie kommo, vor allen Dingen 
dann auch die Obrigen Zweige der Industrie und die Land- 
wirtschaft auf das nachteiligste beeinflussen mttsse. Er 
erortorto weiterhin die Vorgiingo auf dom Gebietc des Vor- 
kehrswesens, des Wasserrechts, der Konkurrenzklausel 
und anderes mehr und wendet sich dann zu einer cin- 
gohenden Besprechung des Leuchtolmonopols. In der 
K ritik dieser Gesetzesyorlage bespricht er insbesondere 
das Buch des Regierungsrats Kestner Ober den Organi- 
sationszwang und iiuflert seine Verwunderung darttber, 
daB dor Staatssckretiir des Reiehsschatzamts den staats- 
sozialistischen Charakter dieses Buehes bezweifele. Durch 
wort liche Zitate erbringt er den Beweis fttr das G e g c n te i l  
und weist ferner darauf hin, daB cs an sich yollig gleich- 
gOltig sei, ob dieses Buch des Herrn Kestner existiere oder 
nicht; nur darum handelo es sich, daB die yerbttndeten
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Regiorungen gerade den Verfasser eines solchen Buches 
zum Ycrtreter der Louehtolyorlago in der Reichstags- 
kommission und nach aufien (u. a. im Deutschen Handcls- 
tag) gemacht hatten. E r bringt schlicBlich namons des 
Ausschusses folgenden Beschlufiantrag cin:

„Schon gegen den von den verbiindeten Regie- 
rungen vorgelcgten Gesotzentwurf tiber den Yerkehr 
mit Lcuchtol wurden m it Recht dio Bchwersten Be
denken erlioben, da aus seiner Annahme nebeh einer 
vollstindigcn Umwiilzung der wirtschaftlichen Lage 
des deutschen Leuchtólhandels eino starko Belastung 
des deutschen K apitalm arktes 7.11 befilrchtcn sei und 
ferner ohno dio bestimmto Sicherung einer nach Mengo 
und Beschaffcnheit ausreichcndcn Lcuchtolyersorgung 
mit einer erhcblichcn Preiserhohting ftir die Verbraucher 
gcrcchnet werden mllsse. Diese Bedenken sind durch 
die Verhandlungen der 11. Reichstagskommission 
im hochsten Mafio yerstiirkt worden, da dieso in ihrer 
-Mehrheit kcinen Zweifcl dartiber gelasscn hat, dafi sie 
deu Entwurf im Sinno einer demokratischen Wirt- 
schaftspolitik zu gestalten bestrebt ist. Das Louehtol- 
monopol wOrde somit don ersten Schritt zu woiteren 
Staatsmonopolen bedouten und unsero Volkswirtschaft 
damit auf oine Bahn fllhren, deren lotztes Endo dio 
Vcmichtung der Privatinitiative, des Untcrnohmungs- 
geistes und des Porsonlichkoitswertes sein mtifite, denen 
in crster Linie dio BlUto unseres deutschen Wirtschafts- 
lebens zu yerdanken ist. — Der Vcrein spricht sich 
daher mit aller Entschicdenheit gegen das Lcuchtol- 
monopol aus.“

Rcdner schhefit m it der Bitto um Annahmo diesos 
Antrages, der im Sinno der Bismarckschen Wirtschafts- 
politik Hege, dio seitens des Vereins nunmehr 33 Jahre 
hindurch mit groBem Erfolge yerteidigt worden soi.

Ber Vortrag des Herrn Dr.Beumer war von lcbhaftom, 
anlialtendem Beifali begleitct, und der Vorsitzendo 
dankte ihm licrzlich im Namen der zohlreieh ersehionenen 
reilnehmer. Nach kur/.er Erorterung, an der die Herren 
Landeshauptmann Dr. von Renycrs, Dusseldorf, Syndikus 
Dr. Wiedemann, Elberfeld, Syndikus Dr. Keibel, Esson, 
und Ingenieur Schott, Koln, teilnahmen, wurdo der Be- 
schluCantrag botroffend das Leuchtolmonopol mit allen 
gegen eino Stimmo angenommen. Dam it erfolgte der 
SchluB der sehr anregend yerlaufenen Versammlung.

American Institute o f  M ining  Engineers.
^ F o r ts c tz u n g  v o n  S e i t e  6 5 6  )

A lb e rt E. G reeno*  crlautert seine Ansichten iiberdie 
En tfe rnu n g  des P ho sp h o rs  d u rch  elektrische 

E rh itz u n g .

Die Entfernung des Phosphors geschieht bei me- 
‘■illurgiseh.cn Vorgtingcn durch Oxvdation zu Phosphor- 
saure, die mit Kalk Kalziumphosphat bildet, das in stark 
i‘i3enoxydhaItigcr Schlacko bestehen bleibt. Dic Bindung 
“n Kalk kann un ter Umstiinden die Reduktion, also dic 
“ flckphosphorung des Metalles nicht hindern. Dic Re
aktionen des Phosphors werden hauptsiichlich durch die 
Hohe der Tem peratur und dio Gegenwart oxydierender 
und reduzierender Einflusse bestimmt. Kalziumphosphat 
ist bei hoherer Tem peratur leicht durch Silizium oder 
kohlenstoff zu reduzicren, selbst wenn diese im Eisen 
gelost sind. Geloster Kohlenstoff ist ais Reduktionsm ittel 
jcdoch bei niedrigeren Tem peraturen (unter 1450“ C) 
nicht stark genug, um das Phosphat in hochcisenoxyd- 
iialtiger Schlacke zu reduzieren; bei hoherer Tem peratur 
awr geht dio Reduktion vor sieli. Setzt man Spiegel- 
TOen zu, so oxydieren sich Mangan und Silizium bei hoherer 
temperatur leichter ais Phosphor; beido Metallc treiben 
also Phosphor aus der Schlacko in das Metallbad. Bei 
medrigeror Tem peratur ist aber Phosphor in Gegenwart 
'on Kalk leichter oxydierbar ais Mangan, und Phos

phor kann dann ohne Oxydation des Mangans entfernt 
werden.

Greeno stellt folgende Siitze auf: Unter 145011 C 
ha t Phosphor im Rohoisen eino gróficre Vcrwandtsohaft 
zum Sauerstoff ais geloster Kohlenstoff, aber eine k'eśnere 
ais festor Kohlenstoff in Gegenwart von Roheisen. Ueber 
1450 0 C aber ba t der geloste Kohlenstoff im Eisen groBerc 
Verwandtschaft zum Sauerstoff ais Phosphor; Kolilen- 
Btoff reduziert also Kalziumphosphat in der Schlacke. 
Phosphor oxydiert sich in Abwesenhcit von Silizium 
oder Kohlenstoff und in Gegenwart von Kalk und Eisen- 
oxyd zu Kalziumphosphat. Silizium reduziert fast stets 
Kalziumphosphat; unter 1450° C gibt es aber ein Gebict, 
in dem PhoBphor sich leichter iu  Kalziumphosphat 
oxydiert ais Silizium zu Kalziumsilikat. Fcstcr Kohlcn- 
stoff reduziert Kalziumphosphat in den Schlacken und 
treib t Phosphor in das Metali. Kalziumphosphat kann 
sich bilden ohno Oxydation von Eisen uei Gegenwart von 
in Eisen gelostem Kohlenstofl bei niedrigeren Tempera
turen; es kann sich aber iiber 1450 0 O nui in Abwesenheit 
von Silizium und Kohlenstoff bilden. — Eiscnoxvd kann 
in derselben Schlacko reduziert werden, ohno dnB Kalzium
phosphat reduziert wird. — Fester Kohlenstoff wirkt 
stiirker roduzicrend ais der im Eisen geloste.

Die oben erwahnte Umkehrbarkeit der Stiuke der Ver- 
wandtschaft von Phosphor und Silizium zum Sauerstoff 
liegt boi etwa 13500 C. Gebundene Kieselsiiure in der 
Schlacke, selbst bis zu 30 % , hindert dio Abscheidung des 
Phosphors nicht. Der Yerfasser bespricht dio Verhiilt- 
nisse im Martinofen, der Bessemerbime und im elek- 
trischen Ofen und kom mt zu dem SchluB, daB man die 
gewunschten VerhiiUnis.se nur bei elektrischer Erhitzung 
vollstiindig in der Hand hat. jrj Neumann.

Rob. R. A b b o tt*  teilte eine groBo Rcihe von Vei- 
suchcn mit zur Erforschung dor
W irk sa m k e it  yersch iedener H a rtun g sm ltte l des H ande ls.

E r bespricht zunachst allgemein die Einsatzhiirtung. 
dio zwisehen 800 0 und 1000 0 C in dei Regei ausgefUhrt 
wird, und wozu seiner Ansicht nach in den meisten Fallen 
ais Kohlungsmittel gekom te Knochcnkohle verwendet 
wird. Die beste Kohlungstempcratui ist 830 0 bis 950 0 C 
Hohere Tem peraturen soli man f(ii bessero Qualitats- 
ware nur dann anwenden, wenn man dio M ittel einer ge- 
nauen Tcmperaturregelung in der H and hat, und wenn 
man die Kenntnis einer richtigen W armenachbehandlung 
besitzt. Bei der Kohlung dringt der Kohlenstoff nicht in 
einer gleichmaBig von aufien nach innen abnehmenden 
Weise in das betreffendo Stahlsttlck, sondern es erscheinen 
mehrere Kohlungszonen; gewóhnlicli findet sich eine be- 
triichtlicho Zone outektoidor Zusammensetzung (mit
0,9 %  Kohlenstoff) vor. Der Verfasser yerwendeto zu 
seinen Untersuchungen 25 yerscliiedene Kohlungamittel, 
die teils aus reiner Knochcnkohle, teilweLse aus ent- 
lcimter Knochenkohlc, teilweiso aus solcher in Gemengcn 
m it anderen kohlenstoffhaltigen Substanzen oder Chemi- 
kalien, teilweise auch aus gerosteten Nflsscn usw. bestan- 
den. Das zu kohlendo Materiał wies 0,205% Kohlenstoff,
0,015 %  Phosphor, 0,025 %  Schwefel, 0,53 %  Mangan,
0,04 %  Silizium auf; cs wurde in genau gewogencn StUckcn 
von 1,8 X 1,8 cm in das Kohlungsmittel gepackt und in 
Tópfen auf 870 950 0 und 1030 0 C erhitzt, und zwar
wurden siimtlicho Proben in einen Ofen cingesetzt und 
jedo Stunde eino Reihe herausgcnommen; dio Gcsamt- 
erhitzung dauerte zehn Stunden. Man liefi dic geharteten 
Stiicke in den Tijpfen erkalten; sie wurden dann gowasehen, 
gewogen, in zwei Teile zersagt, geatzt und mikroskopisch 
geprOft (das Abdrelien von Schichten und deren Untcr- 
suchung durch Analyso ha lt der Vcrfasser nicht fur richtig) 
In bczug auf dio Tiefe der Kohlungszono werden unter- 
sehieden eino tibereutektische Schicht (Ober 0,9 %  C), 
eine eutektische Schicht (0,9 %  C), eine Schicht von
0,9 bis 0,5 %  C und eine solcho von 0,5 bis 0,2 %  C

* Iron Trade Rev. 1912, 14. Now, S. 927/31. * Buli. Amer. In st Min. Eng. 1912, Dez., S. 1407>
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StundM

A b b ild u n g  2 .  K o h lu n g  b e i 9 5 0 °  C .

Patentbericht.
D eu tsch e  Patentanm eldungen.*

21. April 1913.
KI. Ib , K  53 508. Magnetseheidcr mit den einen Pol 

umgebendor Austragtrommel sowie einem der Trommel 
vorgelagerten Pol. Fried. Krupp, Akt. Ges., Grusonwerk, 
Magdeburg-Buekau.

* Die Anmeldungen liegen von dom angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r lin  aus.

KI. 1 b, K  53 521. Magnetschoider mit mehreren Aua- 
tragwalzen. Fried. Krupp, Akt. Ges., Grusonwerk, Magac- 
burg-Buckau.

KI. 12e, N 13 279. Yorrichtung zum Abscheiden 
von Staub o. dgl. aus heiCen Gasen, bei der das 
zu reinigende Gas von oben in einen s e n k r e c h t e n  

Kasten eingefilhrt wird. Dr. Moritz Neumark, Lilbeck, 
Herrenwyk,

KI. 18a, P  27 921. Verfahren zum Epschmcizen von 
Metallen, insbesondere von Eisen, aus ihren Erzen in 
einem elektrisehcn Ofen. Wetearbonizing Limited, Lon

B. K o h lu n g  b e i 950° C:
1 0,0385 0,90 — 0,21
2 0,0595 0,92 0,18 0,21
3 0,070 0,95 0,21 0,27
4 0,085 1,05 0,24 0,30
5 0,1045 1,15 0,33 0,51
6 0,115 0,92 0,21 0,57
7 0,085 0,80 — —
8 0,0875 0,00 — 0,66
9 0,113 0,80 — —

10 0,087 0,20 — —
C. K o h lu n g  bo i 1030 » C:

1 0,051 0,90 — 0,27
o 0,072 0,90 — 0,39
3 0,071 0,95 0,21 0,33
4 0,103 0.90 — 0,63
5 0,1175 0,90 — 0,57
6 0,113 0,90 — 0,66
7 0,139 1,00 0,36 0,69
S 0,119 0,00 — 1,02
9 0,099 0,20 — —

10 0,125 0,00 — . . .

auch der Vergleieh der Kosten der H iirtung m it verschie- 
denon Mitteln und dereń relative W irksamkoit fiir den 
Leser ohno W ert. Naehstehend soli deshalb nur eine 
Zahienreihe wiedcrgegeben werden, die sich auf reine 
Knoclu-nkohle ais Hartungsm ittcl bezieht.

A. K o h lu n g  b e i  870° C:
T ie f e  d e r  K o h le n s to i ls e h ic h t

s t

G ew ic h tił-
K o h le n -  
s t o l l  In 
d .  O ber-

Uber n g o /  U,» /o
0 ,9
b is

0 ,5
b is

G o s a m t-

zun& hm e flUcho 0,9% 0 ,5 % 0,2 % t ie f e

g % m m m m mm mm mm
1 0,022 0,90 — 0,12 0,09 0,03 0,24
2 0,030 0,90 — 0,12 0,15 0,09 0,36
3 0,0495 0,93 0,15 0,12 0,30 0,03 0,60
4 ' 0,058 1,00 0,18 0,12 0,30 0,12 0,72
5 0,064 1,00 0,15 0,18 0,30 0,15 0,84
6 0,0695 0,95 0,15 0,30 0,45 0,15 1,05
7 0,0755 1,00 0,18 0,24 0,45 0,24 1,11
8 0,0735 0,95 0,15 0,36 0,30 0,18 0,99
9 0,083 1,00 0,24 0,12 0,60 0,27 1,23

10 0,084 0,95 0,15 0,36 0,30 0,30 1,11

Die so erhałtencn Tiefcn der einzelnen Kohlungsschichten 
sind dann fursam tliehc 25 Materialien in Tafeln und Schau- 
bildern aufgefOhrt. Leider ist die groBte Mengo dieser 
Angaben vollstandig wertlos, da  dio einzelnen Hiirtungs- 
materialien nur m it Buehstaben bezeichnet sind und ihre 
Zusammensetzung yollstandig unbekannt ist; deshalb ist

mm
7.6
7.6

U

Stunden

A b b ild u n g  3 . K o h lu n g  b e i  1 0 3 0  0 O.

In den drei Schaubildern Abb. 1 bis 3 sind diese 
Verluiltnisse graphiseh zur Darstellung gebracht; auf der 
Abszisse ist dio Zeitdauer, auf der Ordinato die liefe der 
gekohltcn Schicht aufgetragen. Die tibereutektischo Zone 
ist einfach schraffiert, die eutcktische Zone doppelt, die 
untereutektischen Zonen sind weiB gelassen.

Bei wiederholter Benutzung desselben Hartungs- 
mittels gab die Knochenkohle gar keine Kohlung mehr in 
zehn Stunden, bei anderen Mitteln war die Kohlung ganz 
węsentlich geringer. B. Neumann*

(F o r ts e t z u n g  fo lg t . )

A b b ild u n g  1 . K o h lu n g  b e l 8 7 0  ® C .
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don. Prioritat aus der Anmoldung in Groflbritannien 
roni 1.9. 11 anerkannt.

KL 18c, 1’ 28 191. HeizgasfCuirung bei Kanalofen 
zum Gliihen von Bloclien, Bandeisen, D raht o. dgl. in 
Kisten oder Muffoln. Louis Pletseh und Max
Olbrich, Ekaterinoslaw, SiidruBland.

KI. 19a, K  50 154. SchionenstoBvorbindung mit 
StoBfanglasche und StoBbrtlcke. Theodor Freiherr Korb 
von Weidenheim und Arndt Otto Kunert, Wien, und 
Nioolaus von Frankenberg-Liittwitz, Liegnitz.

KI. 24a, Sch 38 870. liauehverzehningsanlage filr 
Dampfkcsscl mit Ansaugegehiiuso und ROckfllhrung der 
ltauchgase und der Loscho aus der Rauchkammer in dio 
Fenerbuchsc. Karl Schloyder, Rakonitz, Bolimen.

KI. 20a, V 10 641. Yorfahren zur Herstellung eines 
h&uptsiichlich aus Wasserstoff und Methan bestehenden 
Lcucht- und Heizgases. Leo Vignon, Lyon.

KI. 31 e, A 22 437. Einstcllungsvorriehtung filr dio
abgesetzten AuBenfUhnmgsstifte; Żus. z. P a t 250 915. 
Fritz v. Au, Borlin, Badstr. 35.

KI. 42 i, L  34 856. Optisches HitzemeBinstniment,
bei dcm durchschoinende farbigo Platten von einer Lieht-
quelle belcuchtet werden. Franęois Lagoutte, Brilssel.

KI. 80b, E  17 311. Verfahrcn dor Herstellung von 
Schlackenzcmcnt; Zus. z. Pat. 250 433. Ju lius Elsner, 
Berlin-Friedenau, Kaiseralleo 74.

24. April 1913.
KI. la , Sch 42 282. Waschtrommcl ftir korniges 

Waschgut mit iiuBercm Schneekengang. Otto Schneider, 
Stuttgart, im Ktlhnlo 22.

KI. 1 b, M 44 344. Mehrpoliger eloktromagnetischor 
liingnaBschcider m it roticrendem Polring ais Austrag- 
korper. Maschinonbau-Anstalt Humboldt, Coln-Kalk.

KI. 4g, C 22 473. GebUisebrenner zum SchweiBen und 
Schneiden von Metallen m it einer den Brennerkorper um- 
gebenden WasserkUhlung. Theodor Cartier, Baden, und 
Adolf Bacchtold-Strobel, Romanshom, Schweiz.

KI. 31 a, 1) 27 021. Schmelztiegelofen mit aufgcsotztem 
und abnehmbarem oder abschwenkbarein Yorschmelzer 
mul darUber befindlichem Gasab/.ug. Christian Dobus, 
Hóchst a. M., Konigstcinerstr. 39.

KI. 31 a, M 49 538. Yorriehtung zur Vcrh(itung des 
ReiBens von Schmolzkesseln beim Anheizen. Maschinen- 
fabrik Augsburg-NOrnberg, A. G., Augsburg.

KI. 31 a, R  35 246. Yerfahren zur Erzeugung von 
Hcizgas. Oskar Rudbach, Sulin, Gebiet der Donischen 
Kosaken, RuBland.

KI. 31c, B 66 541. Verfahren und Vorrichtung zum 
UieBen von Gegcnstiinden, insbesondero Platten, aus Alu
minium u. dgl. aus offenem Tiegcl. Basso & Sclve, Altena 
i- W.

KI. 31 c, St 16 940. Verfahron zur Herstellung von 
Kadiatoren durch GieBen in bloibondcn (oisemen) Formen. 
larl Struif, Hannover, Stiftstr. 1.

KI. 48c, Z 8084. Brennverfahren und Brcnnofon. ins- 
besondere zum Emaillieren. Dr. Oskar Zahn, Berlin,
Darmstiidterstr. 10 .

KI. 67 b, B 67 501. Yorriehtung zum selbsttiitigen 
Dmschalten der Kammern von Dnicksandstrahlgebliison 
mittels bowegliehcr Behiilter, dio sich infolge ihrer Ge- 
'nchtsver;indcrung durch abwcchselnde Beschickung und 
Entleerung heben und senken und dabei dio Steuerungs- 
organc betatigen. Badische Maschinenfabrik & Eisen- 
gieBerei vormals G. Sebold und Scbold & Ncff, Durlach 
i. Baden.

KI. 75c, St 18 042. Vcrfahren zum Horstcllou von 
roetallischon Uebcrziigen m ittels gasformiger Druckmittel. 
Georg Stolic, Berlin-Schoneberg, Sachsendainm 43.

KI. 81 e, K  53 848. Yorriehtung zum Ueberfiihren 
der Blocke aus dcm Warmofen zur Verarbeitungsstelle. 
Kalker Werkzeugmaschinenfabrik Breucr, Schumacher &

Akt. Ges., Coln-Kalk.
KI. 84 c, T 17 587. Aus %-formigen Walzprofilen zu- 

^niniengcsetzto Spundwand, deren Yerbindungsklauen

sich gcgensoitig umfassen. Heinrich Toussaint, Cassel- 
Wilhe mshoho, Lowonburgstr. 0.

D eu tsch e  G ebrauchsm u stere in tragun gen .
21. April 1913.

KI. 4g, Nr. 549 041. Autogcn-SchweiBbrcnncr. 
Charles Schmidt, Zwickau, Johannesstr. 0.

KI. lOa, Nr. 549 231. Koksofentiir. Franz Schliiter, 
Dortmund, Markiscliestr. 59.

KI. 19a, Nr. 548 863. Vorrichtung zum Befestigen 
von Schiencn-Untcrlagsplatten auf Eisenąuersch wollen 
durch Klemmhaken. A. Haarm ann, Osnabriiek,
Hamburgerstr. 7.

KI. 19a, Nr. 548 8(54. Befestignngsvorrichtung flii 
Schienen am Eisenąuersch wellen - Oberbau. 2)r.*QinQ. 
A. Haarmann, Osnabriiek, Hamburgerstr. 7.

KI. 19a, Nr. 549 105. Zwciteiligo Eisenbahnschicne. 
Rosa Schtilkc, Gotha.

KI. 19a, Nr. 549 172. StoCfangschieno fiir Schicnen- 
glcise. Bernhard Keller, Kirchhellen i. W.

KI. 19a, Nr. 549 173. Schicnennagel. Ceorge H. Nurn- 
berger, Wołga, Jll., V. St. A.

KI. 24b, Nr. 549 293. Feuerung fiir fliissige Brenn* 
stoffe. Gebr. Korting, Akt. Ges., Linden bei Hannover.

KI. 24f, Nr. 549 415. Koststab. Bcrliner Gufistahl- 
fabrik & Eiscngicfierei Hugo Hartung, Akt. Ges., Bcrlin- 
Lichtenbcrg.

KI. 24g, Nr. 549 403. Einrichtung zum Entfcrnen 
von Staub, Asche u. dgl. aus Feuerungen. Fritz Muller, 
Oberhausen, llhld., Roscnstr. 10.

KI. 24g, Nr. 549 500. Flugaschenabscheider m it im 
Abscheideraum hintercinander geschalteten Schcidcrn. 
Maschincnbau-Anstalt Humboldt, Coln-Kalk.

KI. 24i, Nr. 548 783. Dampfkraftanlage m it an einen 
gemeinsamen Kamin angcschlossonen Dampforzeugem. 
Fa. Heinrich Lanz, Mannheim.

KI. 3 la , Nr. 549 587. Doppelwandigcr Schmelztiegel. 
Vereinigtc Lausitzer Glaswerkc, A. G., Berlin.

KI. 31 b, Nr. 549 542. Elektrisch angetriebene Form- 
maschino m it Sehwungrad. Lentz & Zimmormann, GicBc- 
rci-Maschinen-Gesellsehaft m. b. H., Diisseldorf-Rath.

KI. 31 c, Nr. 548 728. Einsatzbuchso fQr KleinguD- 
teile aller Art. Lud. Rocholl & Co., Radevormwald.

KI. 31 c, Nr. 548 824. Rundsieb. Fa. G. H . WOnsohe, 
Haincwalde i. S.

KI. 35 b, Nr. 549 040. Lastm agnet m it Mittelpolen 
fiir Langmaterialicn. Magnet-Werk, G. m. b. H., Eiscnach.

KI. 421, Nr. 548 652. Blirette fiir die Gasanalyse m it 
zickzackformigem Skalenrohr. Grcinor & Friedrichs, 
G. m. b. H., Stiltzerbach i. Th.

KI. 421, Nr. 549 149. TitriergefaO m it seitlicher, flach 
godrflcktcr Ausbauchung. C. Liidccke, Cassel, Kónigs- 
tor 21.

KI. 67 b, Nr. 548 805. Sandstrahigoblaso. Alfons 
Mauser, Coln-Ehrcnfekl, Venloerstr. 155.

KI. 81 e, Nr. 549 134. Klauo zum Heben v*on Blechen. 
Friedrich Filsinger, Mannhoim, K. 2. 21.

D e u ts c h e  Reichspatente .
KI. 18 c, Nr. 254 440, vom 2. Dezembci 1911. G eorgs* 

M a r ie n -B e rg w e rk s -  u n d  H i i t te n - V o r c in  A k t .-G e s .  
in  G e o r g s m a r io n h i i t te  b. O s n a b r i ic k . GichJgas 
beheizung mit łlilfsfeuerung fur Warmofen u. dgl.

Der Warmofen besitzt neben den Gichtgasbrennern 
eine mit fliissigem oder gasformigem Brennstoff gespeisto 
Hilfsfeuerung, dio jederzeit bereit ist, bei Tempera tur- 
schwankungen infolge von Schwankungen des Gichtgas* 
druckcs in Tatigkeit zu treten  und den Fehlbetrag an 
Wiirme zu dccken.

KI. 10 a, Nr. 254 449, vom 21. November 1911. 
P e te r  H ofi in  L a n g c n b o c h u m , Bez. MOnstcr i. Wcsti. 
Koksofentiir m it einer aus feucrfester Masse durch Stampfen 
oder GiefScn herzurtellenden Fullung.
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Dio aus einem U-fónnigcn Ralimen bestohcnde Tur 
besitzt eine Eiillung aus einoin aus Zoment, Schamotto 
und Ascho gebildeten Boton.

Kl. 7 a, Nr. 254 470, vom 23. .Tuli 1911. D o u ts c h e  
M a s c h in e n f a b r ik  A. G. in  D u is b u rg . Vorrichtung 
zum Zuriickbefórdern der Rohre auf die Einstichscite von 
Duowalzwerken.

Mittels Kurbel o. dgl. angetriebeno Huborgano heben 
zunachst das auf dem W iderlager aufliegende Dorn- 
stangcncndo an und hebon nach von H and bewirktem 
Zurttekziehen der Dornstange das R ohr nobst der Stange 
aus der Arbeitsstellu*g so woit hoch, daB beide wieder 
von Hand vorgesch«ungen werden konnen. Hierauf 
werden sie durch dieisich senkenden Huborgano auf die 
obere Arbeitswalzc awfgelcgt. Ferner ist auf der Ein- 
stichsoite des Rohrwalzgertistes eine Fangvorrichtung 
fUr das iiber dio obero Arbeitswalzc zurilckbefórdcrto 
W alzgut vorgosehen, die zwanglaufig von dom Antrieb 
der Huborgano m it diosen gehobon und gesenkt wird.

Kl. 18 b. Nr. 254 609, vom 23. Ju li 1910. S o c ie te  
A n o n y m e  d e s  F o rg e s  e t  F o n d e r ie s  do M on- 
t a t a i r e  in  P a r i s .  Vcrjahrcn zum Brcnnen ron Kon- 
rerterbóden fiir den Thomasprozefl, die durch Vergief3en 
einer Mischung ron Dolomit und Teer hergestellt sind.

Dio aus einor fliissigen, aus Dolomit und Teer bc- 
stehenden Masso durch GioBen liergcstellten Konvc.rter- 
btiden werden bei einer Tom pcratur vou 300 bis 400 ° C. 
gebrannt. Dio Boden sollen hicrdurch oin sehr festes, 
nicht poroses GofOge erhalten und im Betriebe sich nur 
sein langsam abnutien .

Kl. 21 h. Nr. 254 733, vom 10. Ju n i 1911. ®ipI..Qug. 
Dr. A la is  H e l f o n s to in  in  W ion. Induktionsofen.

GemaB der Erfindung bilden bei Induktionsofen, 
deren Sekundarstromkrois aus einer einzigen W indung

besteht, die teils aus dem zu erhitzenden Leiter, z. B. dcm 
Metallbadc, teils aus diosen kurz schlioBendcn Leitern 
besteht, der im Ofen bcfindliche langgestreckto Leiter
— das Mctallbad — und dio ihn (es) kurzschlioBenden 
Leiter eino flacho Schleife. Letztere Leiter licgon voll- 
stiindig auBerhalb dos Ofens. H icrdurch werden die festen 
Teile der Sekundarwicklung durch dio natiirlicho Luft- 
kiihlung gcschont und ihro Leitfahigkeit durch Er
hitzung nicht orhoblich herabgosctzt.

Kl. 10 a, Nr. 255 154, vom 11. Februar 1912. H e in 
r ic h  K o p p c r s  in E s so n , Ruhr. Fahrbare Kokslósch- 
rorrichtuny m it einem Vorratsraum fiir das Wawer.

Zur Forderung des wiodcrholt verwendbaren Wassers 
aus dem V orratsbehalter in don Koksbehłiltcr wird eine 
ProBluftpumpo benutzt, duroh die der Vorrat(bchalter 
un ter Druck gesotzt wird. Es wird so eine dirokte Beru n- 
rung der Pumpo m it dom schmutzigen, Koksgrus enthol- 
tenden W asser vcrmicdon.

Ki. 1 a, N r.255 857, vom 3. August 1910. I n te r n a tio 
n a l  H a lo id  C o m p a n y  in  W ilm in g to n , Delaware, 
V. St. A. Verfahren zum Trennen ron Eiscnerzcn in 
Bestandteile ron rornehmlich kieselhaltigem Materiał und 
solehe ron rornehmlich eisenhaltigem Materiał mit Ililft 
einer Flussigkeit mittlerer Dichte.

Das Erz wird zunachst zur Erhohung des spozifischcn 
Gowichtes dos Eisens gerostet und dann mit lltlssig ge- 
maehtem Brom natrium  behandelt, indem 09 von seiner 
kieseligen Gangart gotrennt wird.

Kl. 18 b, Nr. 256037, vom 1. Ju li 1911, Zusatz zu 
Nr. 255 240. D e u t s c h -L u s e in b u r g is c h e  B ergw orks 
u n d  H O tte n - A k t io n g o s e l l s c h a f t  in  B ochum . Her- 
stellung ron hochicertigem Stahl und hochprozentiger l'ho>- 
phatschlacke.

Gegenstand dos britschcn Patcntcs 19 G40 vom Jahre 
1911; vgl. St. u. E. 1912, S. 1546.

Statistisches.
Die StraBenbahnen im Deutsehen Reiche.*

Die A n z a h l der selbstiindigon StraBenbahnunter- 
nehmungen belief sich am 31. Miirz 1912 in PreuBen auf 
194. in den anderen Bundesstaaten auf 89, in Deutsch
land also insgesamt auf 283. Gegeniiber dom gleichen 
Zeitpunkte des Yoraufgegangencn Jahres ist sie in PreuBen 
um siebon und in don anderen Bundesstaaten um acht go- 
stiegen. Die S tro c k c n li in g e  dor StraBonbahncn war in 
ProuBon m it 3419,33 km 183,08 km oder 5 ,00% , in den 
auBerpreuBischen Bundesstaaten m it 1391,S7 km 98,23 km 
oder 7,59%, in ganz Deutschland mit 4811,20 km 281,31 km 
oder 0,21 %  hoher ais im Vorjahro. Der Zuwachs betrug 
in don Provinzon ostlich der Elbo (oinschlicBlich der Pro- 
vinz Sachsen) 78,24 km (7,09 % ), in don westlichen Pro- 
vinzen 104,84 km (4,91 % ) — ilarunter die Rheinproyinz 
m it 77,33 km und Westfalen mit 10,33 km. Soit dem 
1. Oktober 1892 ist dio Lange der StraBenbahnen PreuBens 
um 2543,03 km oder rd. 290 %  gestiegen, und zwar in don 
ostlichen Provinzen um 717,87 km oder rd. 155 % , in den 
westlichen Provinzen um 1825,70 km oder rd. 443 % . Dio 
Spurwcite der StraBenbahnen war an dcm genannten Zeit- 
punkto in PreuBen 1,435 in boi 72 Bahnen (37,1 %), 1 in 
lwi 112 Bahnen (57,7 %), 0,750 und 0,000 m bei jo zwei 
Bahnen (jo 1 %), eine gcmischte und eino abweichendo 
boi jo drei Bahnen (jo 1 ,0% ); in den anderen Bundes
staaten 1,435 m bei 11 Bahnen (12,4 % ), 1 m bei 01 Bahnon 
(08,0 % ), 0,600 m bei oiner Bahn (1,1 %), eine gemischte

* Nach der „Zeitschrift fiir Kleinbahnon" 1913, April, 
S. 265/302. — Vgl. St. u. E. 1912, 2. Mai, S. 758.

** Fiir 201,47 (75,07) km Streckenlango liegen keino 
oder nur unyollstandige Angaben vor.

*** Fiir 379,07 (117,45) kin Streckenlango fohlen die 
Angaben.

t  Fiir 88,06 km Streckenlango fohlen dio Angaben.

boi zwei Bahnen (2,2 %) und oino abw eichendo boi 14 Balr 
non (15 7% ). Ais B e t r i e b s m i t to l  verwendct.cn

„ , BohncnBahnen jn jen anderen 
In 1 reufleu ];undtŁUaatct]

Dampflokomotiven . . .  13 ( 0,7 % )
Elektrischo Motoren . . 163 (84,0% ) 74 (83,2%)
P f e r d e .............................. 11 ( 5 ,7% ) 9 (10,1%)
Dampflokomotiven und 

elektrisohe Motoron . — 1 ( 1,1 /o
Elektr. Motoron u. Pferde 2 ( 1,0% )
D r a h t s e i l e ...................... 5 ( 2,6 % ) 5 ( 5,6 %

Es dienton zur 
Personenbeforderung . . 137 (70,6 % ) 70 (78,7 %)
Giiterbeforderung . . .  4 ( 2,1 % ) —
Befórderung bcider Arten 53 (27,3 % ) 19 (21,3 °ć>)

Boi AbschluB der Statistik  wurden im Botriebe der preuBi
schen StraBenbahnen 32 308 (i. V. 29 670) Beamto und
15 154 (13 634) standigo Arbeiter, b e i  den auBorprouBiscIicn 
Bahnen 18 170 (16 796) Beamte und stiindige Arbeiter be- 
sohaftigt. — Dio B e tr ie b se in n a h in e n * *  bezifferten sieli 
bei den preuBischen StraBenbahnen auf 169 292 130 
(156 910 744) M , boi den ubrigen Bahnen auf 91 430 305 
(82 143 037) -K, bei allen deutsehen StraBenbahnen zu- 
sammen mithin auf 260 722 504 (239 054 381) .ft oder aut 
1 km gerechnet durchschnittlich auf 55 678 (52 960) -H- 
Die A u s g a b e n , ł * betrugen dagegen bei den preuBischen 
Bahnen 105 377 033 (97 003 241) M , b e i  den auBerpreuBi- 
schen Bahnen 57 882 190 (52 411 835) .11, insgesamt also 
163 259 223 (149 475 0 7 6 ) Der r o i n e  B e t r i o b s u b e r s c h u l i ,  

auf 1 km durckschnittliche Betriobslango gcreclinct, stelltc 
sich fiir die preuBischen Bahnen auf 21 209 (19 5S3) ■ ̂  
fiir dio ubrigen Bahnen auf 25 295 (23 724) .K, fiir alle 
deutsehen StraBenbahnen auf 22 472 (20 802) JC. Das 
A n la g e k a p i t a l f  aller deutschon StraBenbahnen betrug
1 155 078 344 (1 101 097 035) .li oder fiir 1 km Streckcn- 
lange durchschnittlicli 244 038 (248 586) .«•
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AuBenhandel Deutsehlands (einschl. Luxemburgs) in den Monaten Januar bis Marz 1913.

Einfuhr
t

Ausfnhr
t

3 134 323 636 303
173 047 1 844

Steinkohlen, A nthrazit, unbearbeite te  Kannelkohle (238 a ) ........................................ 2 177 843 8 460 214
Braunkohlen (238 b ) ..................................................................................................................... 1 732 519 19 730
Koks (238 d) .................................................................................................................................. 139 996 1 698 747
Stcinkohlenbriketts (238 e ) ....................................................................................................... 6 231 613 621
Braunkohlenbriketts, auoh NaBprcBstcino (238 f ) .......................................................... 35 693 261 972

Roheisen (777 a) ......................................................................................................................... 24 928 232 027
Ferroaluminium, -chrom , -m angan, -nickel, -sillzium und andere n icht schmied-

bare Elsenlegierungen (777 b ) .......................................................................................... 230 14 941
Brucheisen, Alteisen (Schro tt); Eisonfeilspiine usw. (842, 843 a, 843 b) . . . . 83 039 54 296
Rohren und Rohrenform stiicke aus n ich t schm icdbarem  GuB, Hiihne, Yentilo usw.

(778, 778 a u. b, 779, 779 a u. b, 783 c ) ................................................................... 218 19 768
Walzen aus n icht schm iedbarom  GuB (780, 780 a u. b ) ............................................. 402 3 886
Maschinenteile, roh und bcarbeitet,** aus n icht schm iedbarem  GuB (782 n, 783a—d) 2 082 1 512
Sonstige EisenguBwaren, roh und bcarbeite t (781, 782 b, 783 f—h) .................. 2 335 26 549
Rohluppen; Rohschienen; Rohblocke; B ram m en; vorgewalzte Błocko; P latinon;

Kniippel; T icgolstahl in Blócken ( 7 8 4 ) ....................................................................... 2 498 176 596
Triger (785 a) .............................................................................................................................. 211 113 575
Stabeisen, Bandoisen ( 7 8 5 b ) ................................................................................................... 6 029 259 372
Grobbleche: roh, en tzundert, gerichtct, dressiert, gofirniBt (78G a ) ....................... 74 101 168
Bleche: iiber 1 mm bis un ter 5 mm sta rk  (786 b ) ...................................................... 159 25 326
Bleche: bis 1 mm sta rk  (786 c) .......................................................................................... 4 320 11 148
Vcrzinnte Blecho (WeiBblech) (788 a ) ................................................................................ 8 806 135
Verzinkte Blecho (788 b ) ............................................................................................................ 21 5 185
Blecho: abgeschliffen, lakiort, poliert, gebraun t usw. (787, 788 c ) ....................... 43 1 040
Wellblech (789, 789 a) ............................................................................................................ \ 2 761
Dohn- (Streek-), Riffel-, Waffel-, W arzeń-, andere Blecho (789, 789 b, 790) . . 1 4 280
Draht, gewalzt oder gezogen (791 a u. b, 792 a u. b ) ............................................. 3 214 112 505
Schlangenrohren, gowalzt oder gezogen; Rohrenform stiicko (793, 793 a u. b) 36 1 953
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794, 794 a u. b, 795 a u. b ) .................. 2 075 73 524
Eisenbahnschienen usw .; StraBonbahnschienen (796, 796 a u. b ) ............................... 109 800
Eisenbahnschwellen (796, 796 o) .......................................................................................... l 53 22 628 1
Eisenbahnlaschen, -un terlagsp la tten  (796, 796 d) ...................................................... 1 7 926
Eisenbahnachsen,- radeisen, -riider, -radsiitzo ( 7 9 7 ) ...................................................... 213 33 481
Schmiedbarer GuB; Schm iedestiickot usw. (798 a—d, 799 a —f ) ........................... 5 308 44 974
Briicken- und E isenkonstruktionen (800 a u. b ) .......................................................... 591 24 500
Anker, Schraubstocke, Ambosse, Sperrhorner, Brecheisen; H am m er; Kloben und

Rollen zu Flaschenzugen; W inden usw. (806 a u. b, 8 0 7 ) ................................ 353 2 939 !
Landwirtschaftlicho G erate (808 a u. b, 809, 810, 816 a u. b ) ............................... 563 17 348
Werkzeugo (811 a  u. b, 812, 813 a —e, 814 a u. b, 815 a —o ) ............................... 490 0 464 1
Eisenbahnlaschenschrauben, -keile, Schwellenschrauben usw. (820 a ) .................. o 4 437
Sonstiges E isonbahnm aterial (821 a u. b, 824 a ) .......................................................... 18 4 342 |
Schrauben, N iete, Schraubenm uttern , Hufeisen usw. (820 b u. c, 825 e). . . . 386 0 577
Achsen (ohne Eisenbahnachsen), Achsenteile (822, 8 2 3 ) .............................................
Wagenfedern (ohne Eiscnbahnwagenfedern) (824 b ) ......................................................

26 1 233
167 474 |
144 1 515
203 12 087

Drahtstifte (auch Huf- und sonstige Niigel) (825 f u. g, 826 a u. b, 827) . . . . 157 18 954
Haus- und Kuchengeriito (828 d u. e ) ................................................................................. 90 8 757 i
Ketten usw. (829 a u. b, 8 3 0 ) .............................................................................................. 994 1 387
Feine Messer, feine Scheren und andere feino Schneidwaren (836 a u. b) . . . 27 1 407
Nah-, Strick-, Stick-, W irk- usw. Nadeln (841 a —o ) .................................................. 34 1 247
Alle iibrigen Eisenwaren (816 o u. d —819, 828 a—c, 831—835, 836 c u. d —840) 000 19 642
Eisen und Eisenlegierungen, unyollstandig angomeldot (unter 843 b ) .................. — 704
Kessel- und Kesselschm iedearbeiten (801 a —d, 802—805) . ................................ 367 9 625

Eisen und Eisenwaren in den Monaten Jan u a r bis Miirz 1913 
Maschinen „ „  ,, „  „  1913

151 520 
15 947

1 604 595 
129 024

Insgesam t
Jan u a r bis Miirz 1912: Eison und Eisenwaren 

Maschinen . . . .

167 467 
163 760 

18 548

1 734 219 
1 428 482 

117 410

Insgesam t 182 308 1 545 892

•  D ie  in  K la ra m ern  s te h e n d e n  Z if fe m  b e d e u te n  d ie  N u tn m er n  d e s  s ta t is t is c h e n  W a r e n y e r z e ic h n is se s . • •  D ie  A . u a f u h r  an
oearbeiteten  guBeU ernen M asch in en teilen  Ist u n ter  d en  b e tr e ffe n d e n  M asch in en  r a lt  a u fg e f iih r t . f  D ie  A u s f a h r  a n  S c h m ied estU ck en  fd r

M aschinen  la t u n ter  d en  b e tr e ffe n d e n  M aschinen  m it  a u /g e fU b rt.
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Zur Entwicklung der Wirtsohaftslage Deutschlands im Jahre 1913.
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D e r  E ise n e rz b e z u g  O b e rse h le s le n s in  den  J a h re n  1911  u n d  1912.

1 9 1 1 ■ 1 9 1 2

E is e n e r a e  b e z o g e n  a u f E is e n e r z o  b e z o g e n  a u f

H erkunftsgeb icfc d er
S c h m a ls p u r -

b a b n

t

d e r

H a u p t-

b a h n

t

d e m  B a b u 
l i .  W a sser -  
w e g e  (a b  

C o se l o d e r  
a n d e r e n  

O derh U fen) 

t

zu sa m m en

t

d er

Schm aL spur-

b a h n

t

d e r

H a u p t -

b a b n -

t

d e m  B a h n -  
u . W as*er-  
w e g e  (a b  

C o se l o d e r  
a n d e ren  

O d e r h a fe n )  

t

z u sa m m e n  i 

t i

1 Eigene oberschlesische 
B otriobe....................... 143 888 143 888 124 854 124 854

i Xicht eigene oberschle-
sischo Betriebe . . . 87 862 19 139 — 107 001 89 098 11 377 — 100 475

Sicdcrschlesicn . . . . — 34 301 — 34 301 — 27 812 — 27 812
Lahn-, Dill- und Sieg-

g eb ic t........................... — 3 299 — 3 299 — 122 872 — 122 872
Uebriges D eutschland . — 117 805 — 117 805 — 147 437 — 147 437
Polon................................ — 18 062 — 18 062 — 10 613 — 10 013
Kriyoiroger B ezirk . . — 172 871 — 172 871 — 162 392 — 102 392
Uebriges RuBland . . — 81 674 — 81 674 — 69 027 977 70 004
Schweden u. Norwegen — 201 568 103 477 305 045 — — 349 903 349 903
Ungarn ........................... — 103 426 — 103 426 — 70 307 — 70 307
S te ie r m a r k .................. — 634 — 634 — 23 577 — 23 577
Bohmcn . . . . — 15 — 15 — 260 — 200
Uebriges Oestorreich-

Ungarn . . . . — 19 922 — 19 922 — 13 722 — 13 722
B r a s i l i e n ....................... — 4 574 5 977 10 551 — — 10 063 10 003

Zusamm en 231 750 777 290 109 454 1 118 494 213 952 659 396 360 943 1 23) 291 |

Kuplererzeugung und  -V e rb rau ch  in  Deutsch land.

Nach den sooben ersehicnencn „Statistischen Zu- 
sammenstellungen Uber Kupfer",* lierausgcgebcn von 
der Firma A ro n  H irs c h  & S o h n  in Halberstadt, ge- 
stalteten sich die Ergebnisso der deutsehen Kupfer- 
mdustric im verflossenen Jahre, \erglichcn mit dem 
Jahre 1911, folgendermaCcn:

R o b -  R o l i -  K a p fe r -  K u p fe r -  K u p fe r
Jahr k u p fe r -  k u p fe r -  G e - V er- fa b r ik a tc  

E in fu h r  A u s fu h r  w in n u n g  b r a u c li A u sfu h r

t t t  t  t
1912 200 008 7 073 43 500 257 484 103 130
1911 191 590 7 100 37 500 237977 102 034

Bei den Angaben fiber die Kupfergewinnung hat dio 
geimnnte Firma fur einen kleinen Teil (etwa 1190 t) 
wieder Schatzungen vornehmen mflssen. Dio Kupfer
gewinnung der Mansfeldsehen Kupferschiefer bauenden 
gewerkschaft allein betrug im abgelaufcnen Jahre 20 503 
(i- V. 20 850) t, wahrend auf die anderen Huttenwerke, 
die ihr Rohkupfer zum Teil aus eingefuhrtcn Erzen, Ab- 
fallen und Schwcfelkiesen darstellen, 21 801 (15 917) t  
entfielen.

Die zum groBten Teil auf Schatzung bcnihenden 
Gesamtziffem des Verbrauches nach Yerwendungsarten 
sowohl fUr den inlindischen Verbrauch ais auch fUr dio 
ansgcfUhrten Fabrikato stellten sich in den letzten drei 
Jahren ungefiihr wie folgt:

19 1 2 1 9 1 1 1 9 1 0

Elektrizitatswerke. .
t t t

119 000 110 000 104 000
Kupferwerke . . . . 46 000 42 000 40 000
Messingwerke . . . 02 000 57 000 50 000
themische Fabriken

und Yitriolfabriken 3000 3 000 2 500
Schiffswerften, Eisen- 

bahnen, GieBereien,
Armaturcnfabrik. usw . 27 000 25 000 23 500

Zusammen • 257 000 237 000 220 000

1 9 1 2  1 9 1 1  1 9 1 0

t t  t
Vereinigto Staaten . 560 510 495 100 489 920
M e s i k o .....................  73 130 54 890 59 740
J a p a n .........................  60 040 55 880 50 800
Spanien und Portugal 58 930 55 880 53 850
A u s tra lie n .................  40 230 45 310 44 090
C h i l e .........................  37 590 30 070 36 370
K a n a d a .....................  34 040 24 380 22 800
R uB land .....................  33 530 25 910 22 060
Deutschland . . . .  31 000 30 990 29 200
P e r u .......................... 27 840 26 420 26 420
Sonstige IJinder . . 49 580 38 450 34 890

Zusammen 1 024 420 883 280 870 800

Unter den kupfererzeugenden Landem  stand Deutsch
land demnach im Jahro 1912 an neuntor Stelle, wiihrend 
es im Jahre 1911 den sechsten und im Jahre 1910 den 
siebenten Platz cinnahm.

Da dio nordamerikanischen Kupferpreise auch fiir 
den deutsehen Markt von Bedeutung sind, dOrften die fol
genden Preise fur Elcktrolyt- und Lake-Kupfer nach den 
Notierungen der New Yorker Borse in den letzten drei 
Jahren von Interesse sein.

P r e is  fUr 1 lb  (  ■ e t w a  0 ,4 0 4  k g )  
in  O enta

Elektrolyt-Kupfer, io i2 ib u  Wio
niedrigster Preis . . . .  13.95 11.95 12.25

hochstcr Preis . . . .  17.675 14.25 13.75
Jahres-Durchschnitts-
p r e i s ............................  10.43 12.47 12.805

Lake - Kupfer, Jahres- 
Dursclischnittspreis . 10.56 12.64 13.025

Der Anteil der maBgebenden Staaten an der Kupfer
gewinnung der Erdo ist aus der nachstchenden Zusammen- 
stellung ersiehtlich.**

X V III.,,

* 21. Jahrgang (1891— 1912). —  VgL St. u. E. 1912, 
28. Marz. S. 549/50.

** Die von der Firma Hirsch & Sohn angegebenen 
abgerundeten Zahlen in tons zu 1016 kg sind von uns in 
Tonnen zu 1000 kg umgerechnet und abgerundet. — Die 
Zahlen fiir Deutschland stimmen nicht m it den weiter 
oben angegebenen tiberein.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — D e u ts c h la n d .  Der Abruf 

und der Versand sind nach wie vor auBerordentlich stark. 
Das Verkauf3goschiift fiir das zweite H albjahr 1913 ist 
sehr lebhaft. Ein groBer Teil der Verbraucher ha t bereits 
den Bedarf fiir diesen Zeitraum cingedeckt. Iii don Preisen 
ist keine Aenderung eingetreten.

Vom franzosischen Eisenmarkte. — Trotz der im all
gemeinen etwas zuvcrsiehtlieheren Grundstiminung, die 
wahrend dor lot/,ten Wochen auf dom franzosischen Eison- 
m arkte yorherrschto, h a t sich eine merkliche Belebung der 
Kauftiitigkeit im weiteren Verlauf dieses Monats nicht 
eingestellt. Besonders der Handel verharrte in einer aus- 
gesproehonen Zuriiekhaltung und zeigto wenig Noigung, 
sich auf weiter hinaus oinzudoclcon, sehon m it Riicksicht 
darauf, daB zur Befriedigung des gewohnheitsmiiBig lob- 
hafteren Frtihjalirsbedarfs reichlicho Yorriito eingelegt 
worden waren, dereń enttiiuschend schleppendcr Absatz 
nieht zu neuen Unternehmungen ermutigte. Aber auch 
der Vorbrauch ging da, wo cs galt, neue Liicken auszu- 
filllon, nicht iiber don Bedarf des Augcnblicks hinaus. Fiir 
R o h o ise n  und H a lb z e u g  ist dieso Marktlage bisher 
weniger erkennbar gewesen ais namentlich fur Fertigeisen. 
Die Hochofen- und Stahlwerko konnten zwar dio Anspriicho 
der yerarboitenden AYerko wesentlich besser befriedigen 
ais im Vorjahro, uud auch die Unterbringung von Zusatz- 
bedarf in Roheisen und Stahlblocken m acht den Worken 
keino Schwierigkeiten mehr, doch liegen hierin noeh recht 
bclangreiche AbscliluBmengon vor, und auch der Abruf 
erfolgte bisher m it bomerkensworter RegelmiiBigkeit. 
Immerhin wird sioh iiber nouo Liefcrungsyort-rago erst 
rodon lassen, wenn dio Weitercntwicklung der Markt- und 
Preisverhilltnisso fiir das zweite H albjahr oinige Durch- 
sichtigkeit erkennon liiBt. Ais stutzende Faktoron fiir dio 
Wertlage des franzosischen Rohoisens sind in erster Linie 
die aufstrobcnden Kohlen- und Koksproise, sowio dio un- 
geschwacht feste Bchauptung der Eisenerzpreise anzu- 
sehen, auch wirkten die anziehenden Notierungen fUr 
enghsches, sowio dio festen Preisstollungen fiir deutsches 
und belgischcs Roheisen giinstig auf dio Preislialtung der 
franzosischen Hochofenwerke oin. In den F e r t ig e is o n -  
Betrieben sah man dio noeh vorliegenden Arbeitsmongen 
sich immer mehr yerkleinern, ohno daB Ersatzauftrage im 
gleichen Rahmen zuflossen. Die Werke suchten daher 
letzthin neue Bostellungon oifriger heranzuziehon, auch 
ohno Riicksicht darauf, daB biliigere Proisstcllungen er
forderlich waren, Vornehmlieh dio Werko im Nordbezirk 
sowio im Gebieto der Meurthe und Mosol gingen in den 
Notierungen fiir dio meist gangbaren H a n d e ls e is o n -  
u n d  - s t a h ls o r te n  gegenuber den SehluBpreisen des 
ersten Yierteljahres um 5 bis 10 fr f. d. t  lierunter, um 
neuen Bedarf heryorzulooken. Fiir S e h w e iB s ta b o ise n  
war kiirzlieh in den genannten Bezirken zu 180 bis 185 fr 
anzukommen, stellen weise konnten neue Auftrage bei 
besonders giinstigen Spezifikationen auch sehon zu 177,50 
bis 175 fr untergebracht werden, besonders da, wo neue 
WalzenstraBen zu arbeiten begannen. F lu B s ta b e is e n  
wurde im Norden zu 180 bis 185 fr, im Heurtha- und 
Moselbezirk zu 185 bis 195 fr abgegoben, es ha t sich durch- 
gangig etwas besser im Preise behauptet ais SchweiBoisen. 
lin Gebiet der oberen Marne sowie im Loire-ot-Centre- 
Departement sind dio Preisstellungen im allgemeinen 
fester geblieben, wenn es auch nicht mehr zu den yor- 
herigen Hochstsatzen gckommen ist. D ort wurdo fiir 
SchweiB- und FluBstabeisen weiter 210 bis 215 fr, stellen- 
weise bis 220 fr f. d. t  notiert. Mehr Nachgiebigkeit zeigto 
sich hingegen kiirzlieh auf dom P a r is o r  M a rk te . Die 
geltenden Satze waren dort um durchschnittlieh 5 bis 10 fr 
niedriger ais im Marz und kamen fiir beido Stabeisensorten 
auf 200 bis 210 fr, fur S o n d e rb e s c h a f fe  n h e i te n  auf 
210 bis 225 fr. — Auf dem B le c h m a r k te  war der W ett
bewerb der belgischen Werke in den letzten Wochen weniger

stark zu sptlren; der Ausstand dor dortigen Arbeiterschaft, 
der auch auf einigo in den Grenzbezirken gclegene fran- 
zosischo Betriobo mit yorwiegend bclgischer Arbeiterschaft 
iibergriff, notigto dio Werko, m it der Uebernahmo neucr 
Lieferungsyerpflichtungen zuriickzuhalten, solange die 
weitere Ausdehnung dor Arbcitsstorung noch nicht ab- 
zusehen war. Dio teilweise Stillegung oiniger Betriebo hatte 
einen Ruckgang der Erzeugungsmengen im Gefolge, was 
immerhin dazu beitrug, daB Preisunterbietungen seltener 
wurden; Der Richtpreis fiir G ro b b le ch o  von 3 mm und 
mehr stellt sich im Nord- und Ostbezirk auf 220 bis 230 fr, 
im oberen Mamogebict auf 230 bis 240 fr und am Pariser 
Markte auf 240 bis 250 fr. — B a n d e is e n  wurdo von 
einigen Werken im Norden etwas billiger abgegeben, im 
allgomeincn ist aber dio bisherigo Wertlage in den In- 
dustriebezirken in Geltung geblieben. Am Pariser Markte 
ist der Preissatz hingegen um durchschnittlieh 20 fr f. d. t 
niedriger eingestellt worden und notiert gegenwiirtig 220 
bis 240 fr. Der Absatz in T r iig e rn  war weniger zufrieden- 
stcllend, ais am Beginn dieses Frilhjahres erwartet worden 
war. Dio Wcrkspreiso waren daher kiirzlieh nachgiebiger, 
und aucli am Pariser Markte hat das Trijgor-Comptoir 
oino ErmiiBigung gcgontiber dem orsten Vierteljahre um 
20 fr f. d. t  auf 220 bis 240 fr eintreten lassen. Ueber den 
Mangel an weiteren Bestellungen in S eh ien en  und 
sonstigoni Gloismatcrial sind kiirzlieh ebenfalls Klageij 
lant gewordon. Hierin liegen indes noch belangreioho 
iiltoro Abscliliisso yor, so daB eine Einwirkung auf die 
Preisbildung bisher n icht zu bemerken gewesen ist. In 
rollendem E is e n b a h n m a te r ia l  sind wahrend der letzten 
Wochen keine groBeren nouen Auftrage von den franzosi- 
schon Bahngesellsehaften iiborschrieben worden, die cin- 
schliigigen Konstm ktionswerke sind aber darin noeh fiir 
eino lango Reihe von Monaten sehr gut besetzt und konnen 
den weiteren Bedarf in Ruhe an sich herankommen lassen. 
D r a h t ,  D r a h t s t i f t e  und Nii.ge 1 werden andauernd sehr 
rego yerlangt, dio Worko sind flo tt bcschiiftigt und halten 
fest auf Preiso. Ncuo Bestellungen fiir das zweite Halb
jah r siad nur zu etwas hoheren Satzen untorzubringen.

Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft zu Dusseldorf.
—  In  der am 24. April abgchaltonon H a u p ty o rsam m - 
lu n g  wurdo Uber die G e sc h iif ts la g o  wio folgt berichtet: 
H a lb z e u g . Nach der Endo Februar erfolgten Freigabe des 
Verkaufs fUr das zwoite Viertcljahr haben sich dic inliin- 
dischcn Vcrbraucher groBtontoils fiir diesen Zeitraum em- 
gedeckt, wobei dio yerkauften Mengen den Beziigen der 
Vormonato entsprachon. Der Abruf war befriedigend. — 
Am Auslandsmarkto sind soit dem letzten Beriehto wesent- 
lielio Acnderungen nicht eingotreten. In  G r o B b r i ta n n ie n  
liiBt sioh der in den letzten Monaten ruhiger liegende Mariet 
in WeiBbloehen wieder besser an. Die giinstigo Eage in 
Słimtlichen m it dcm Schiffbau in Verbindung stehenden 
Industricn behauptet sich, und dio Schiffswerften sind im 
allgemeinen bis weit in das niichsto Ja h r hinein gut besetzt; 
auch boi den K onstruktionswerkstatten und Maschinen- 
bauanstalten liegt geniigendo Arbeit fiir das laufendc Jahr 
vor —  alles Umstande, dio zu der Erwartung berechtigen, 
daB die Kauflust sich allmiihlich wieder heben wird, 
zumal da auch dio alten Abscliliisso boi yielon Abnehmern 
z u r  Neigo gehen. — E is e n b a h n m a te r ia l .  In schwerem 
Oberbaumaterial wurden von den preufiischon Staats- 
bahnen Nachtragsbestellungen fiir das E tatsjahr 1913 auf- 
gegeben, so daB der Gesamtbedarf an Sehienen, Schwellen 
und Kleineisenzeug fiir das laufcndo E tatsjahr den des 
Vorjalires erheblich —  um rd. 134 000 t  — tibertrifft. 
Mit Klein- und Nebenbahnen wurden in den letzten 
Monaten ebenfalls betrachtliohe Mengen abgeschlossen.
— Der Auslandsmarkt lag boi angemessenen Preisen be
friedigend. Das Geschaft nach den Balkanstaaten diirfto 
sich nach Beendigung des Kriegea giinstig entwickeln, da 
dort groBe Bahnbauten geplant sind. —  In Gru bon-
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schienen hat sich der Spezifikationseiugang, der im .Miirz 
etwas nachgelassen hatte , wieder gebessert. Das Rillen- 
schiencngesehaft liegt nach wio vor sehr gut, und bei den 
Rillcnschienonwerken liegt volle Beschaftigung bis in das 
nachste Jahr, zum Teil bis Jahrcsm itte, vor. — F o rin - 
eisen. Der Inlandsabsatz ist zufriedenstellend, doch 
beobachtet dor Handel fur neue Geschiifte infolgo der 
immer uoch unbefriedigenden Lago des Baugeschiiftes, 
namentlich an den groBeren Platzen, woiter Zurttekhaltung. 
Ein starkeres Hervortroten der Kauflust diirfto erst m it 
ciner gflnstigercn ■ Gestaltung der Geldverhiiltnisse und 
einer besseren Auffassung der gesamten politischon J.ago 
ii; erwarten sein. — Auf dcm Auslandsmarkto liegen dio 
Yerkaltnisse iŁhnhch wie im Iniande; der Abruf befriedigt, 
doch ist man auch hier in bozug auf nouo Kiiufo znrtick- 
haltend.

Wagengestellung im Monat Marz 1913.* — lin Be-
reieho des D e u ts c h e n  S ta a ts b a h n w a g e n v e r b a n d e s  
nar, wic die naehfolgendo Zusanimcnstollung zeigt, dio 
Gestcliung an offenen Wagon im Monat M iirz d. J. hoher, 
an bedeckten Wagon etwas geritiger ais im gleichen -Monat 
des Vorjahrcs. Hierbei ist jedoch zu borileksichtigcn, daB 
infolge des Osterfestes der Miirz d. J . zwei Arbeitstage 
weniger hatte. Die arbeitstiiglicho Gestcliung war bei 
beiden W agengattungen erheblich hoher; die Zahl der 
nicht rechtzeitig gesteHton Wagen wesentlich geringer.

M iirz 

l i ' 13

F eb r.
1 913

M iirz

1 91 2

a )  K o h l e n .
G esa m tfcJ r d c ru n g ................................. 1 " 8 229 8 27 0 6096

8441 8439 6475'
B e t e i l i g u n g ..............................................

1 - 6 340 6340 6830
R e c lin u n g sm fifllg er  A b s a tz  . . i  .3 6 870 6921 5<X)8
D a sse lb e  in  %  d e r  B e te ilig u n g 108,35 109,16 73,33
Z ah l d er  A r b e it s ta g e  . . . . 24 24 26
A r b e it s t i ig l . F tfrd eru n g  . .  . . 3 428 9 0 344583 234465

,,  G e s a m ta b s a tz  . . \  n 351714 351642 249020
„  re c h n u n g s in . A b s a tz f n 286231 288374 192620

b ) K o k  s .

1970145 1875605 168591B
A r b e lta tiig lic h e r  V e r sa n d  .  . . f  .3 63553 66986 54384!

c )  B r i k e t t s .

365415 370586 275452
A r b c lt s t i ig llc h e r  Y e r sa n d  . . . i  * 15226 15441 10594

Wagengestellung 1 9 1 2 191 3 1 0 1 3

A. O ffe n e  W a g e n :
Gestcllt im g a n z e n ............................ 2 747 024 2 875 555 + 127 931 + 4.7 %
Gestollt fu r (len A rbeitstag  im 

D u rc h sc h n itt..................................... 105 078 119 815 + 14 137 + 13,4 %
Nicht rechtzeitig gestellt im  ganzen 00 375 21 091 — 45 284
Nicht rechtzeitig gestcllt fiir den A r

beitstag im D urchschnitt . . . 2 553 879 — 1 074

B. B e d c c k te  W a g e n : 
Gestellt im  g a n z e n ............................ 1 948 418 1 927 092 20 720 1.1%
Gestellt fiir don A rboitstag im 

D u rc h sc h n itt..................................... 74 939 80 320 + 5 381 + 7,2%
Nicht rechtzeitig gestollt im ganzen 91 050 54 G97 — 30 353
Nicht rechtzeitig gestcllt fiir den Ar

beitstag im  D urchschschnitt . . 3 502 2 279 — 1 223
1

Rheinisch-Westfalisches Kohlen-Syndikat zu Essen 
a. d. Ruhr. — In der am 22. April abgchaltenen Bei- 
ra ts s itz u n g  wurden zum einzigen Punkt dor Tages- 
ordnung „Geschiiftliches" Mittoilungcn Uber einige am
1. April d. J. eingotretono Yoriinderungen in den Bo- 
tęiligungsziffent fiir Koks gemacht. — Vor E in tritt in 
die Tagesordnung der im AnschluB daran abgchaltenen 
Z e c h e n b e s itz e rv e rsa m m lu n g  gedaehte der Vor- 
sitzende, Geheimrat S>r.«^ng. h. c. K ird o rf ,  des Ab- 
febons versehiedener Beiratsmitglieder, des Diroktors 
H ossenbeok, des stellvertretenden Diroktors B u d d o n - 
herg und des Gcneraldiroktors Borgassessors P ie p e r  
und widmete ihnen einen ehrenden Nachruf. Die Ver- 
sammlung setzto darauf dio Beteiligungsanteilo fiir Mai 
fiir Koks atif 80 (bisher 83) %  und fUr Briketts auf 90 % 
(wie bisher) fest. Zu „Geschiiftliches11 teilto der Vorstand 
‘nit, daB m it den G o w e rk s c h a f te n  W o stfa le n  und 
F drst L eo p o ld , dio denmiichst in Forderung troten, 
'e rk a t if s a b k o  m m en bis zum Endo des Jahres 1915 
abgeschlossen worden siiid, deren Genchmigung dio Ycr- 
'.inmihmg einem AusschuB libertnig. Nach dem Bericht 
des Vorstandes gestalteten sich die Versand- und Absatz- 
ergebnisse im M iirz 1913, verglichen m it den Ergebnissen 
des Vormonats und des Monats Miirz 1912, wio in 
der folgonden Zusammenstellung angegeben ist. Wio 
der Bericht des Vorstandcs hierzu bemerkt, wurde 
der rcgelmiiBige Verlauf dor Absatzvorhaltnisso im Be- 
whtsmonato durch dio Osterfeiertago unterbrochen.

* Nach der Ztg. des Yereins deutscher Eisenbahn- 
'erwaltungen 1913, 23. April, S. 510.

Hierdurch und durch die in don Tagen vor und nach don 
Foiertagcn stets bemerkbar werdendo Abschwiichung der 
Fórderieistungcn der Zcchon sowio durch dio der vorge- 
schrittencn Jahreszeit entsprechondo Abuahmo des Vor- 
brauehs ftir den Hausbrandbedarf woisen dio Absatz- 
ergobnisso gegen don Vormonat einen Rtlckgang auf. 
Er betriigt boim rochnungsmiiBigen Absatz im arbeits- 
tiiglichon Durchschnitt 2143 t  oder 0,74 % ; das Vtr- 

hiiltnis zu den Kohlenbe- 
teiligungsanteilon ist von 
109,10% im Vormonat auf 
108,35 %  gesunken. Dor Go- 
samtabsatz hat arbeitstiig- 
lich in Kohlen um 5025 t  
oder 2,29 %, in Koks um 
3433 t  oder 5,12 %  und 
in Briketts um 215 t  oder 
1,39 %, der Absatz fiir Rech
nung des Syndikats in Koh
len um 4161 t  oder 2,17 %, 
in Koks um 2573 t  oder 
5,02 %  und in Briketts um 
102 t  oder 0,70 %  abgo- 
nommen, Dio Monatsmengo 
des abgesotzten Kokses hat 
das Ergebnis des Yormo- 
nats boim Gesamtabsatzo um 

94 540 t, beim Syndikatsabsatze um 57 6881 tlbcrschritten; 
dio niedrigeren arbeitstiiglichen Absatzzifforn sind darauf 
zuruckzufUliren, daB sich dio Absatzmcngo im Berichts- 
monat auf 31, im Yormonat auf nur 28 Arbeitstage ver- 
teilt. Der auf dio Koksbeteiligung der Mitglieder des 
Syndikats anzurechnende Koksabsatz beliiuft sich im 
Berichtsinonat auf 90,81 %, wovon 0,83 %  auf Koksgrus 
entfallen, gegen 103,29 %  bzw'. 0,98 %  im Vormonat 
und 89,51 % bzw. 1,18 % im Marz 1912. Der Brikott- 
absatz botriigt 92,47 %  der Beteiligungsanteilo gogen 
93,14 %  im Vormonat und 62,85 %  im Miirz 1912. Der 
Eisenbahnversand vollzog sich im allgemeinen ohno 
Stórungen. Der Koksversand wurde durch starken Mangel 
an Kokswagcn erschwert. Der Vorsand iiber den Rhein 
war lebhaft. Es botmg:

a) d ie  Batm- b ) d ie  SchLfLj-
zu fu h r  n ach a b fu h r  v .  d en

d en  D u isb u rg - g e n a n n ten  u .
Itu h rorter d en  Zechen*

H ttfen
t

httlen
t

Marz 1913 1 378 455 1 564 574
Januar—Miirz 1913 . . 4 294 098 4 658 368
Marz 1912 , 790 892 1 044 642
Januar—Marz 1912 . . 3 1G0 393 3 818 423

Dio Absatzverhaltnisse derjenigen Zechen dea Ruhr- 
reviers, m it donen das Syndikat V e rk a u fs v e re in -  
b a ru n g o n  getroffon hat, stollten sich im Miirz und im
1. Yierteljahr 1913 wio folgt: Es betrug der Gesamtabsatz 
in Kohlen (einschl. der zur Herstellung des versandten 
Kokses verwendeten Kohlen) im Miirz 602 459 (im 1. Yier
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tcljahr 1 999 765) t, hiervon der Absatz fur Reehnung 
des Syndikats 87 210 (279 623) t, der auf die yereinbar- 
ten Absatzhochstmengen anzurechncnde Absatz 655 905 
(1 978 541) t  oder 92,43 (90,64)%  der Absatzhóchst- 
mengen; der Gesaratabsatz in Koks 220 176 (629 033) t, 
hien-on der Absatz fiir Reehnung des Syndikats 36 010 
(100 863) t, der auf die vercinbarten Absatzhochstmengen 
anzurechncnde Koksabsatz 219 830 (627 688) t  oder 
113,03 (111,16)%  der Absatzhochstmengen; die For- 
derung 689 874 (2 083 092) t,

Sociśtć Anonyme des Hauts-Fourneaux de Rouen. — 
Dio Gesellschaft wurde mit dem GeselLschaftssitz P a r i s ,  
19, rue de la Rochefoucauld, nunm ehr endgttltig ge- 
grttndet. Das Aktienkapital betragt 5000000 fr, eingeteilt 
in 10 000 Aktien zu 500 fr. Es werden zunachst zwci 
Hochofen von je 100 t  Tagcsleistung zur Erzeugung von 
Hiimatitroheisen bei Rouen an der KOsto errichtet.*

Erhebungen iiber die Eisen- und Stahlindustrie sowie 
den Kohlenbergbau GroBbrltanniens. Vor kurzem ist 
der „Finał Report on the First Consus of Production of the 
United Kingdom (1907). W ithTables"**herausgekommen, 
der auch Angaben iiber dio Eisen- und Stahlindustrio des 
Vercinigten Konigreiches fiir das Jah r 1907 cnthalt. Wir 
verwciscn Interessenten auf don umfangreichen Berieht 
selbst.

ErmaBigung der russischen Roheisenz611e. — Die
russischcn Einfuhrzollo auf ausliindisches, insbesondere 
deutsches Roheisen sind, der „Koln. / t g . “ zufolgc, nun
mehr von der russischen Regierung um 50 %  ermśiBigt.

Aus der chinesischen Eisenindustrie. — In  einer am 
28. Marz abgehaltenen auBerordentlichen Aktionar- 
Ycrsammlung der H a n - y c h -p in g -E is e n -  u n d  K o h lo n - 
w e rk s -A k tie n g c s e l ls c h a f t  stollte, wie wir dem „Ost- 
asiatischen Lloyd" entnehmen, der Vorsitzendo W ang- 
T se -c h a n  den Antrag, die Gesellschaft sollc, ohne daB 
den Aktionaren ihr K apitał zuruckgezahlt wOrdo, in 
eino halbstaatliche Gesellschaft umgewandelt werden.

* Vgl. St. u. E. 1913, 20. Marz, S. 499.
** London K. ('., F e tte r Lane: W yman & Sons 1912. 
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Berlln-Anhaltische Maschinenbau-Actien-Gesellschaft 
zu Berlin. — Wio der Gcschiiftsbericht fttr 1912 mitteilt, 
bceinfluBte der starko Wettbowerb im Gasfach im Bo- 
richtsjahre die Preiso, so daB tro tz crhcblichen Umsatzes 
der Gewinn nicht immer angemessen war. Der Tricb- 
werkgbau der Dessauer Werke entwickelte sieh weiter 
gut. Dic auslandischen Arbeitsstatten der Gesellschaft 
hatten unter der ungttnstigen Gcschaftslago zu leiden. 
Besonders fiihlbar machto sich der schlechte Geschafts. 
gang in Italicn bei der Fabrik in Bollate. Die Gasanstalts- 
Betriebsgesellschaft m. b. H. arboitete zufriedenstellend 
und wird Yoraussichtlich fttr das am 31. Miirz d. J . 
schlieBende Gęschaftsjahr ein angemessones Ertriignis 
bringen. Fttr die von der Gesellschaft wahrend des Be- 
richtsjahres ausgegebcnen acht Millionen M viereinhalb- 
prozentige Schuldversehreibungen hat (las Beriehtsunter- 
nehmen in Gemeinscliaft m it der Stettiner Chamotte- 
fabrik vorm. Didier die sclbstschuldncriseho Bttrgsehaft 
ubernommen. Von den durch die Stettiner Chamotto- 
fabrik A. G. vorm. Didier in Ausftthrung begriffenen 
vier Koksbatterien fttr dio Lehigh Coke Co. in South 
Bethlehem, Pa., sind drei Batterion in Betrieb gekommen. 
Die yierte Batterie dttrfto Ende Mai betriebsfahig sein. 
Dio Verzogenmg in der vertragsmiiBigen Fertigstcllung 
der Gesamtanlage wurdo zum groBen Teil durch einen 
B rand der das feuerfesto Materiał liefernden Sehainotto- 
fabrik yerursacht. Die gegen das Vorjahr etwas geringere 
Dividende ftthrt der Berieht darauf zuruck, daB einige 
besonders groBe Arbeitsobjekto zum Yersand bereit 
waren, dereń Ablieferung und Aufstellung indessen ele- 
mentaro Ereignisse, wio Hochwasser, entgogenstanden,

Die Leitung k o  Ile in den Hiinden des alten Aufsichtsratcs 
gemeinsam m it seclis neuen Aufsichtsratsmitgliedcm 
liegen, von denen je eins vom Finanz-, Verkehrs- und vom 
Ministerium fttr Handel und Landwirtsehaft, sowie von 
den Proyinzen Hupeh, Hunan und Kiangsi emannt 
worden sollte. Der Antrag wurde einstimmig abgclehnt. 
Die Ablchnung wurdo der Pokinger Rcgierung telegraphisch 
mitgetcilt. Ein wciterer Antrag, S h en g -H su an -h a i, 
ais den weitaus am meisten interessierten Aktionar, zum 
Generaldirektor der Gesellschaft zu emennen, wurdo mit 
81 881 gegen 13 148 Stimmen angenommen. Ucbrigcns 
hat der japanischc Minister des AcuBercn in der Budget- 
kommission des japanischen Reichstagcs dio Erkliirung 
abgegcben, Japan habo sich dio Lieferung von Eisen- 
erzen aus den Ta-ych-Gruben dauernd gesichert. Von 
japanischer Seito seien der Gesellschaft im ganzen bereits
16 .Millionen Yen gelichen worden; falls dio Gesellsclmit 
noch von anderer Seite Kapitał aufnehmc, habe sich Japan 
bereits bestimmto Vorzugsrechto gesichert. — Auf den 
H a n y a n g  I ro n  a n d  S te e l  W o rk s  stchen jetzt, wie 
wir weiter der „Central China Post" entnehmen, von 
den vorhandenen vier Hochofen wieder zwei mit einer 
tiiglichen Leistungsfiihigkeit von 240 t  im Feuer. Dio 
R eparaturen an dom dritten Ofen werden bald bcendet 
sein; nach seiner Inbetriebnahmo wird die Erzeugung 
ungefiihr 500 t  taglich erreichen. Yon den sechs Martin- 
ofen sind jotzt drei betriebsfahig. Ungefiihr 100 t Stahl 
werden taglich erzeugt, wiihrend 200 t  Schienen hergestellt 
werden konnen.

Aus der japanischen Eisenindustrie. — Der „Deutschen 
Japan-Post" zufolgo ha t das Kaiserlicho Stahlwerk nach 
don Mitteilungcn scines Prasidcnten iu den letzten Jaliren 
m it einem kleinen, aber steigenden Reingewinn gearbeitet. 
Im Jahro 1909 betrug der Yerlust noch 800 000 Yen,* 
1910 aber waren bereits 50 000 Yen und 1911 sogar schon
1 540 000 Yen Reingewinn zu vorzeichnen. Die genaucn 
Zahlen fiir 1912 sind noch nicht herausgcgeben, (loch 
sollen sie etwa 2 Millionen Yen umfassen. Dic Erzeugung 
des Werkes wird m it 100 Ó00 t  fiir das Jah r 1909, 160 0001 
fiir 1910 und 180 000 t fiir 1911 angegeben.

* 1 Yen =  2,0924

so daB dio Gewinnberechnung unterblciben muBte. Im 
Bilanzausglcich m it der S tettiner Chamottcfabrik A. O. 
vorm. Didier hat dio Berichtsgesellsehaft diesem Unter- 
nchmen eino geringfttgigo Summę herauszuzahleu. Die 
S tettiner Chamottcfabrik wird 12 (i. V. 14) %  Dh idendo 
rerteilen. — Dio GicBereicn der Berichtsgesellschaft 
in Dessau erzeugtcn 15 490 (i. V. 13 013) t  GuB. In Koln- 
Bayenthal wurden 8238 (7123) t  GuB hergestellt. Die 
Zahl der Arbeiter in Moabit, Dessau und K 5 ln-Bayenthal 
belief sich Ende 1912 auf 4497 (4256). Unter EinschluB 
von 8119,86 J l Vortrag und nach Abzug von 523 408,49 -K 
allgemeinen Unkosten, Steuern, Tantiemen und Ausgleich 
m it Didier sowio 138 899,48 Jl Zinsen und Provisionen 
ergibt sieh ein Reingewinn von I 155 468,20 .H. Hierron
w e rd en  15 000 .K dcm A rb e ite ru n te rs ttttz u n g sb es ta n d o  
zu g c f tth r t,  4S 926,13 J l Tantiemo an den A ufsich tsrat 
v c rg ttte t,  1 080 000 .11 Divi(lende (9 %  gegen 10 %  i- V.) 
a u sg e s c h tt t te t  und 11 542,07 Jl auf neuo R eeh n u n g  vor- 
getragen.

Alfred Gutmann. Actiengesellschaft fiir Maschinen
bau. Hamburg. — Dio Gesellschaft erzielte in dem am 
31. Dezember 1912 abgolaufenen Geschiiftsjahre unter 
EinschluB von 1390,46 M Vortrag und 6400 Jl Zins- 
einnahmen nach Abzug von 15 062,50 M Prioritaten- 
zinsen, 274 759,24 J l  Handlungs- und Betriebskosten und 
63 511,02 Jl Abschreibungen einen Reingewinn von 
117 243,86 Jl. H iem m  werden 17 826,71 .(C der Rttck- 
lago zugeftthrt, je 5802,70 Jl Tantiemen an Aufsichts
ra t und Yorstand und 2901,35 Jl desgleichen an Be- 
amte rergtttet, 80 000 M Dividendo (8 % ) Y e r t e i l t  und 
4910,40 J l auf neue Reehnung Yorgetragen. Der Berieht
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fuhrt duś zufriedenstcllendc Ergebnis darauf zuruck, 
daB dic Gesellschaft trotz eines botriichtlichen Schaden- 
feucrs in der Nacht zum 13. April 1912, das einen groBen 
Teil der Fabrikniume zerstorte, einen groBeren Umsatz 
ais im Yoriahre erzielte.

Gebr. Kórtlng, Aktiengesellschaft, Linden bei Han- 
nover. — Die Gesellschaft war nach dem Beriehte des 
Yorstandes im verflossenen Geschaftsjahre in allen Ab- 
teiltingen voll beschiiftigt. Die Fabrikationseinrichtungcn 
reichten stellenweise tro tz der im Gcsehiiftsjahre 1911 
Yorgcnommenen Erweiterungen nicht zur Deckung des 
corliegendęn Bcdarfes, so daB dic Gesellschaft sich ge- 
notigt sah, im In- und Auslando die Fabrikanlagen zu 
erweitem und in Kortingsdorf einen Neubau in Angriff 
zu nehmen. der in einigen Monaten fertiggestellt sein wird. 
Infolgo des im Friihjahr im  hannoycrsehen Bczirk aus- 
gebrochenen allgemeinen Streiks der Metallarbeiter muBte 
iii der zweiten Halfte des Jahres m it ganz besonderer 
Anspamning aller K rafte gearbeitet werden. Im  Motorcn- 
geschaft herrschte, namentlieh in Oelmaschinen, starko 
Nachfrage. Im Heizungsgeschaft waren die erziclten 
Preise nioht gut. Durch Fabrikationsvorbesscrungen 
und Reorganisation der deutsehen Filialen gelatig es 
jodoch, das Ergebnis dieser Abtcilung auch in Deutsch
land gegeniiber dem Vorjahro gUnstiger zu gestalten, Die 
Abtcilung Strahlapparate erzielte trotz der Sto rungen 
durch den Streik cin befriedigendes Ergobnis. Die Yer- 
groBerung dieser Fabriksabteilung, dio im Laufo des 
Sonuners rollendet sein wird, ermoglicht eino VerkUrzung 
der Liefertermino und Yerminderung der Selbstkostcn. 
Die ausliindischen Toehtorgcscllschaften arbeitoten be- 
friedigend. Die bei der italicnischen Toehtergcsellsehaft 
durehgefuhrte Neuordnung ha t sich bewiihrt. Das Er- 
triignis war befriedigend. Dio russische Gesellschaft ent- 
"ickeltc sieli in erfreulieher Weise weiter. Durch dic 
Balkanwirrcn wurdo die ósterreichiselie Gesellschaft 
iu Mitleidensehaft gezogen, namentlieh durch die dadureh 
eingetretenen sehwierigon GeldyerhiUtnisse. Das Ergob
nis war trotzdem befriedigend. Die neuo ungarischo Fabrik 
liatte untor Arbeitermangel und unter der danieder- 
licgenden B autatigkeit zu leiden. Die franzosischo Gcscll- 
schaft arbeitete gut. — Der Rcingewinn beliiuft sich 
einschlieBlich 120 138,45 Jl Vortrag nach Abzug von
1 153 507,34 Jl allgcmeinen Unkosten, 405 022,50 Jl 
Schuldversehreibungs- und 72 072,90 Jl Schuldyorsehrei- 
bungs-Anlcihe-Zinsen sowie 910 685,95 M Absehreibungen 
auf 1 837 541,85 ./(. Die Verw'altung schliigt vor, von 
diesem Betrage 90 090,08 J l der RUcklage zuzufiihrcn, 
40 000 Jl Tantieme an den Aufsichtsrat zu yergUten, 
50 000 Jl fiir Talonstcuer zuriickzustellen, 1 520 000 Jl 
Diyidende (8 %  wie i. V.) auszuschUtten und 137 451,77 ,/t 
auf neue Rechnung vorzutragen.

Franz Mćguin & Co., A. G. zu Dilllngen-Saar. —
In dem am 31. Dezember v. J . abgcschlossenen Geschiifts- 
jahre erzielto die Gesellschaft nach dem Berichto 
des Yorstandes einen Umsatz von 3 427 891,86 (i. V.
2 7S7 510,75) Jl. Der Reingcwinn stellt sich einschlieBlich 
■>1 346,26 .fi Yortrag und bei 176 665,21 J l  Abschrei- 
bungen auf 407 452,76 J i.  Yon diesem Betrage werden

48 400 Ji Tantiemo an den Yorstand und 11 231,00 Ji 
desgleichen an den Aufsichtsrat vcrgiitot, 20 000 J l zu 
Bolohnungen verwendot, 5000 J l an den Boamten- und 
ArbeitoiiintcrstOtzungsbestand ilberwicsen, 30 000 Jl zur 
Bildung einer auBerordentliehen Rtlcklago bonutzt, 
220 000 Jl Diyidende (11%  gegen 10%  i V.) ausgo- 
sclitittet und 72 821,16 Ji auf noue Rechnung vorgetragcn.

Stahlwerk Krieger, Aktiengesellschaft zu Dusseldorf” — 
Das Goschiiftsjahr 1912 brachto der Gcsollschaft nach dem 
Berichto des Vorstandes eino gloich guto Beschiiftigung 
wie das yorhergehendo Jahr. Es wurden insgesamt 
rd. 7 %  melir in Rechnung gestellt ais im Yorjahro. 
Eino nennenswertc Erhohung der Vorkaufspreiso wurdo 
jodoch trotz der erheblich gestiegonen Rohmaterialien 
und Lohne nicht erzielt. Das Berichtsjahr verlief ungo- 
stort bis auf dio letzten Monate, in denon durch don 
Wagenmangel und die oft tagelang yollstandig unter- 
bundeno GUterzufuhr von seiten der Staatsbahn dor 
Gesellschaft dio Aufrechterhaltung eines geordneten 
Botriebes unmoglic hgemaclit wurde. — DerRohgewinn be- 
liiuf t sich einschlieBlich 2003,27 Jl Vortrag auf 512 928,96 M , 
der Reingewinn nach Abzug von 168 444,52 Ji allgemeinen 
Unkosten, 13 328,13 Jl Zinsen und 204 580,08 J i  Ab- 
schrcibungen auf 126 575,63 ./(. Hieryon werdon 6230 .11 
der gesetzlichen Rilcklage und 10 000 J l der SonderrUck- 
lago ttberwioson, 105 000 Jl Dividende (7 %  gegen 5 %
i. V.) atisgeschiittot und 5345,63 Jl auf neuo Rechnung 
yorgetragen.

Skodawerke, Aktiengesellschaft in Pilsen. — Die
Gewinn- und Vcrlustrechnung fiir das Geschaftsjahr 1912 
sehlicBt unter Einrechnung von 207 065,33 K V ortrag nach 
Abzug yon 1571 384,75 K  Steuern, 538416,21 K  Beitriigcn 
fUr Krankcnkasso und Unfallyersicherung, 324 323,98 K 
Bcitriigen fUr don Pensionsyorcin, 2398508,62 K  Ab

schreibungcn und 412 719,94 K  Zinsen m it oinom Rein
gewinn yon 5 656 421,71 K. Hieryon werden 500 000 K 
der allgemeinen RUcklago zugefuhrt, 301 988,86 K  ais 
Gowinnanteil an den Aufsichtsrat ycrgOtet, 4 200 000 K 
ais Diyidondo (14 %  gegen 17 %  i. V.) ausgcschtittot und 
594 432,85 K  auf neuo Rechnung yorgetragen. Wio doi 
Bcricht des Verwaltungsrates ansfUhrt, hat sich die 
Gesellschaft infolgo cincs Erlasscs der russischen Re- 
gierung, wonach in Zukunft der Bezug von Schmiede- 
stUcken und StahlguB aus dem Auslando untersagt wird, 
entschlossen, mit einer yon den Putilow -W erken und 
der Newski-Werft in St. Petersburg zu grUndcnden Stahl- 
hutto und Schmiede cin Eizonz-Uebereinkommen zu 
treffen, wonach sio ycrpfliehtct ist, die neue Gesollsohaft 
fur die Fabrikation von StahlguB und Sehmiedestilcken 
entsprechend oinzurichten. Um ihrer Maschinenfabrik 
dio Lieferungen der masehinellen Einrichtungon dor nouen 
Gesellschaft zu sichern, beabsichtigt dio Berichtsgcsell- 
schaft, sich an dieser Grilndung auch finanziell zu be- 
tciligen. Im  Interesse der Entwicklung und Ausge- 
staltung des Untemehinens wurde gemśiB BeschluB der 
am 20. Noyember 1912 abgehaltenen auBeronlentlichen 
Hauptycrsammlung das Akticnkapital der Gesellschaft 
um 5 000 000 K auf 35 000 000 K  erhoht.*

» Ygl. St. u. E. 1912, 28. Xov., S. 2019.

D er  n eu e  am erikan ische  Zolltarifentwurf.
Am 7. April tra t  der 03. KongreO der Yereinigten 

Staaten zusammen, der von dcm neuen Prasidenten, 
W oodrow  W ilso n , einberufen worden ist, um eino 
Aenderung des bestehenden Zolltarifs herbeizufiihren. Dio 
Sondcrtagung wurde durch den Prasidenten persónlich 
durch Verlesung einer Botschaft eroffnet. Dem Ke- 
priisentantenhause ging gleichzeitig der neue Tarifentwurf 
zu,der yon dem AusschuBflir Mittel und Wege, dem Finanz- 
ausschuB des Hauses, yorbereitet und nach dem Vorsitzen- 
den des Ausschusses „Underwood-tariff-bill“  benannt ist.

Der ZolltarifentwTirf weist eine ganze Reihe von Er- 
ffaBigungen gogenUbcr dem bestehendon Payne-Tarif auf.

Den Ausfall an Zolleinnahinen will man durch eino Ein- 
kommensteuer ausgleichcn, die nach dem Yoranschlag 
100 Millionen S einbringen soli.

Die Yorlage wird zunachst im Repriiscntantcnhausc 
durcliberaten und geht dann an den Senat. In  beiden 
Hiiusern yerfUgt die dcmokratische Partei tiber eine Mehr- 
hoit. Innerhalb dieser Partei sind aber drei Gruppen vor- 
handen, deren Ansichten Uber den Zolltarif zum Teil er- 
hcblich auscinandergehen. Es bleibt daher abzuwarten, 
in weicher Fassung dio Yorlago schlieBlich Gesetz wird.

Nach der Ansicht des Vorsitzenden des Ausschusses, 
U n d e rw o o d , wird dio allgemeine Horabsotzung der
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Tarife die Ausdehnung des amerikanischen Handels auf 
dem W eltmarkte fordem ; dio kilnftige Entwicklung der 
groBcn amerikanischen Industrie liege iiber See.

D a das Doppeltarifsystem des Payne-Tarifs sich 
nicht bewahrt haben soli, hebt der Entwurf dio bestehen- 
den Maximal- und Minimalbestimmungen auf. Die neuen 
Zollsiitze bilden den Masimaltarif. Von Bedeutung fiir 
dio kilnftige Gestaltung der Handelsbeziehungen zwischen 
Deutschland und den Vereinigten Staaten ist die Be- 
stimmung, daB der Priisident der Yereinigten Staaten 
befugt sein soli, iiber gegenseitigo Vertriige zu yerhandeln 
und solchen Landem, welche die amerikanische Zufuhr 
begunstigen, Zugcstiindnisse zu machen. Die Vertriige 
sollen der Zustimnumg des Kongresses bedttrfen; tlber 
Annahme oder Ablehnung soli cinfaehe Mehrheit in beiden 
Hausem  entscheiden. Da Deutschland fur dio amerika- 
uische Ausfuhr ein bedeutendes Absatzgebiot darstellt, 
diirften die Yereinigten Staaten ein bcsonderes Interesse 
an  dem Zustandokominen eines Vertrages mit dem Deut- 
schen Reiche habsn. Wio dio „Centralstelle fiir Vor- 
bereitung von Handelsvertragen“ mitteilt, belief sich die 
amerikanische Ausfuhr in den ersten elf Monaton des 
.Jahres 1912 auf 2148 Millionen $; hiervon gingen allein 
289 Millionen S oder 13,4 %  nach Deutschland. Deutsch
land steht unter den amerikanischen Absatzliindcrn hinter 
England und Kanada an dritter Stelle. Auch ist dio Aus
fuhr der Yereinigten Staaten naeh Deutschland bestandig 
im Wachsen begriffen.

In dem Entwurf ist ein Zollnachla-S von 5 %  von dem 
gcsotzlichen Zoll fiir solche Waren yorgeseben, die auf 
Śchiffen eingehen, welche in Amerika gebaut jind volles 
Eigentum eines oder mohrerer Burger der Vercinig- 
ten Staaten sind. Gegen dieso Bestimmung h a t dio 
deutsche Regierung bereits durch den Butsehafter Grafen 
B e r n s to r f f  Einsprucli erheben lassen, da sio eino 
Vcrletzung der bestehenden Yertrage darstellt, welchc 
den deutsehen Schiffen dieselbe Behandlung wio den 
amerikanischen gowiihrloisten. Ein weiterer Einspruch 
richtet sich gegen eino Zuriickhaltung von Einfuhr- 
waren, wenn der Absender dem Yertreter des ameri

kanischen Schatzamtes seine Btieher nicht yorlegen 
will.

Vor kurzem ha t dio amerikanische Zeitschrift „The 
Iron Age“* den yollstiindigen Text des Zolltarifentwurfs, 
soweit er sich auf „Metalle und Erzeugnisso daraus“ bc- 
zieht, yeroffentlicht. Indem  wir Interessenten auf diese 
Vcroffentlichung yerweison, mochtcn wir nur kurz hervor- 
heben, daB die neuen Zollo fast allo Wertzolle sind und 
die ErmiiBigung der Zollsiitze gegeniiber dem geltendcn 
Payno-Tarif, soweit nicht iiberhaupt Zollbefreiung ein- 
getreten ist, im allgemeinen etwa 50 %  betragt. Einc 
bemerkenswerto Ausnahme bildet der Zollsatz fiir Ferro
mangan, der bisher 2,50 $ f. d. ton betrug, wahrend 
je tz t 15 %  yom W erte vorgesehen sind, wodurch die 
Einfuhr betrachtlich yerteuert werden wiirde. Der Zoll 
fiir Roheisen und Spiegeleisen, der bisher 2,50 $ f. d. ton 
ausmaclite, sowio fiir Schrott (bisher 1 $ f. d. ton) wird 
auf 8 %  vom W erte festgesetzt. Fur Ferrochrom, Ferro- 
molybdan, Fcrrophosplior, Ferrotitan, Ferrowolfrara, 
Ferrovanadium, Ferrosilizium (bisher 20 bis 25 %) sollen 
15 %  yom W erte erhobon werden. Der Satz fiir Trager, 
Winkcloisen, Konstruktionseisen, Bandeisen und -Stahl 
soli 12 % , fflr Anker, Eisen- und Stahlschmiedestiicko
15 % , ftir Eisen- und Stahlbleeho 20 %  yom Werte be- 
tragen. Fiir Rohblocke, yorgowalzte Blocke, Knuppel. 
Platinen usw., die nacli dem Bessemer-, Siemens-Martin- 
oder einem ahnlichcn Verfahrcn erzeugt sind, wird, so- 
fern sio keino Legiernngen, wio Nickel, Chrom, Wolfram, 
Molybdan, T itan usw. enthalten, ein Satz yon 10 % mul, 
wenn sie im Tiegel- oder elektrischen Ofen erzeugt sind, 
gloiehyiel ob sio Legiernngen enthalten oder nicht, ein Satz 
von 15 %  vom W erte yorgeschen. Wcrkzcugmaschincn, dic 
in dem yorhergehenden Underwood-Tarif auf der Frciliste 
standen, sollen mit einem Zoll yon 15 %  bclcgt werden. 
Auf die Freiliste gesetzt sind in dcm neuen Zolltarifentwurf 
Kohlen, Koks, Eisenerz, Stahlschiencn, Niigel aller Art, 
Hufeison, Stachol- und Zaundraht, Band- und Reifeiscn 
fiir die Baumwollyerpackung.

* 1913, 10. April, Supploment.

Bucherschau.
Rud. Saclc, Leipzig-Plagwitz, 1863—1913. Lebens- 

gcschichte des Begriinders — Entwicklung und 
heutiger Stand des Werkes. (Mit zahlr. B eil) 
(Leijizig: Meisenbach, Rilfarth & Co. 1913.) 
(38 S.) 4°.

Wegen der Eigenartigkcit des Entwicklungsgangcs 
und dor einzigartigen Bedeutung dieser Firm a auf ihrem 
Arbcitsgebietc, der Herstellung von Pfliigen und Drill- 
maschinen, wird die zur Feier des SOjiihrigen Bestchens 
am 5. Mai hcrausgegebeno und uns tibei-sandto Festschrift 
gewiB auch in unserem Leśerkreise einiges Interesse er- 
weeken. Nach diesen Ausfuhrungen war der BegrUndcr 
der Firm a, R u d o l f  S a c k , ais Solin eines kleinen Luul- 
wirtes durch die ganzen Yerhaltnisse gezwungen, sich 
ebenfalls diesem Berufe zu widmen, und so entstand 
allein aus der besonderen Veranlagung Sacks, yeranlaBt 
durch die Bedtlrfnisso des Tages, im Jahre 1854 sein 
erster Pflug in der Schtniede seines Heimatortes. Die 
dam it erzielten Erolge filhrten zu Bestellungen der Nach- 
barschaft, und ais cin russischer Staatsmann, der durch 
Zufall einen solchen Pflug erhalten hatte , 1857 auf einmal 
120 Sttlck in Auftrag gab, muBte die Ausfuhrung durch 
eine englische Firm a erfolgen. Dies und iihnlichcs gab 
Sack den AnlaB zur Grilndung emer eigenen W erkstatte 
mit fflnf Arbeitem in Plagwitz im Jahre  1803.

Durch die Gtlte der Erzeugnisse nahm das Werk 
einen tlbcrraschenden Aufschwung und beschiiftigt heute 
mehr ais 2000 Arbeiter. Ueber 2 Millionen Pfiiige und 
100 000 Drillmasehinen sind wiihrend dieser Zeit yon

dort aus in allo Weit gegangen; betriigt doch gegenwartig 
dio Ausfuhr rd. 72 %  der gesamten Erzeugung. Yer- 
arbeitet wurden 1912 fast 30 000 t  FluBeisen. Das Werk 
besitzt eigene Grau- und StahlgioBerei mit zahlreichen 
hydraulischen Formmaschincn. In einer StahlgieBerci 
stehen zwei Martinofen yon 12 t. Zur Beschickung genflgt 
der auf dem W erk entfallende Schrott.

lnteressant ist die Gestaltung der Verkaufspreise 
und der Durchschnittslohne im Laufo der Zeit:

Y e r k a u fsp r e is  fiir  e in e n  d u r ch sch n itt t.
im  J a h r e  Z w c isp a n n e r -P flu g  S ta o d e n io lin

.K *
1866 . . .  114 (38 Taler) 0,20
1912 . . .  53 0,04

Das Verhaltnis zu den Arbeitem war stets ein gutes, was 
seinen Ausdruek in der groBen Reihe d e r  m e h r  ais 25 Jahre 
Bescliiiftigten und in yersehiedenen ansehnlichen Stif- 
tungen der frttheren und jetzigen Inhaber des Werkes 
findet. Ais ganz besondere Eigenheit ist zu erwiilinen, 
daB seit Bestehen niemals fremdcs tecliniseh gebildetes 
Personal (Ingenieure, Teehniker) beschiiftigt worden i-vt 
und der Betrieb stets yon den Chefs unter Mitwirkung 
der aus dem Arbeiterstande heryorgegangenen Meister- 
schaft geleitet wurde.

Zur besseren Aufrcehterhaltung und Fuhlung uu 
den Erfordemissen des landwirtschaftlichen Betriebcs 
und zur Erprobung yon Neuemngen ist dom Werk ein 
Versuchsgut von rd. 200 ha angegliedert, dessen Erzeug
nisse zum groBten Teil zur Versorgung der Arbeiter nut 
Lebensmitteln herangezogen werden. Die Rcdaktion.
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K ornatzki, M ax v o n : Die Eisen- und Kóhlen- 
Industrie in  Siidwesl-Deutscliland und den an- 
gremenden Staaten in Verbindung mit dem dortigen 
Eisenerz - Bergbau. Auf Grund von amtlichem 
Materiał, Mitteilungen der Betriebsvenvaltungen 
und Literaturangaben zusammcngestellt und in- 
haltlich alpliabetisch geordnet. (MaBstab 1:125000.) 
Berlin (W. 35, Potsdaraer StraBe 110): Gea-Yerlag, 
G. ni. b. H. [1912], (4 Kartenbl. von 70 x 60 era) 
8 ”. 12 J l, auf Leinen m it Staben 18 Jl.

Die Kartę zeigt: die Lage der Eisenhiitten werke im 
Osten Frankrcichs, im sildlichen Belgien, in Lusemburg, 
Lothringen, dem Saargebiete und der Bayerischen Pfalz; 
die Eisenerzfelder in Franzosisch- und Deutsch-Lothringen; 
die Kohlenfelder in Deutsch-Lothringen, im PreuBischen 
Saargebiete (unter EinschluB des fiskalischen Bositzes) 
und in der Bayerischen Pfalz; dio Kokereien in dieson 
Gebieten; die Ergebnisso der in der Nahe der deutsehen 
Grenze vorgenoinmenen franzosischen Bohrungcn auf 
Steinkohle, sowie der gleichen Bohrungen der Rombacher 
Hflttenwerke sildlieli von Metz an der franzosischen Grenze; 
die fiir das siidwestliohe Industriegobiet in Betracht 
kommenden Strecken der Luxemburgischen Prinz-lfein- 
rich-Bahn. — Yon den beiden Nebenkarten g ib t die erste

(im MaBstabe 1 : 250 000) AufschluB tiber die Eiscnerz- 
felder dor Friinkischen Alb, wahrend die zweite (im .MaB
stabe 1 : 3 000 000) eine Gesamtilbersicht der gegen- 
seitigen Lago des in der Hauptlcarte dargestellten Gebietes, 
des Rheiniseh-Westfalischen und Aachener Kohlen- 
rovieres, des Kolner Braunkohlengebietes und des Eisen- 
erzbezirkes an der Lahn, Sieg und Dill bietet. — Ais an 
sich wertvoll und Uberdies ftir die Benutzung der Kartę 
sehr willkommen sind die am FuBo der Karto abgedruck- 
ten Verzeichnisse hervorzuheben, die folgendes enthalten: 
die Eisenhiittenwerke des behandeltcn Gebietes (nach 
Landem getrennt), dio Eisenerzfelder in Franzosisch. 
und Deutsch-Lothringon (alphabetisch geordnot), die 
(ebenfalls alphabetisch aufgefilhrten) Namen der Montan- 
werke m it Angaben ihres Besitzes, Einzellieiten tiber die 
franzosischen Bohrungen auf Steinkohle, sowie endlich 
getrenuto Listen der Kohlenfelder in der Bayerischen 
Pfalz, in Lothringen und im Saargebiete nebst einer Zn 
sammenstellung der Kokereien. Die Darstellung auf der 
K artę wird somit durch die Verzeiehnisse in allen Punkten 
ergfinzt.

Ais Orientierungsmittel iiber die Bergwerks- und 
Eisenindustrie Sudwestdeutschlands mit den angrenzenden 
Gebieten wird die Kartę dank ihrer klaren Ausfiihrung 
und ihres reiohen Inhaltes ohne Zweifel gute Dienste 
leisten.

G. B.

Yereins - Nachrichten.
Verein d eu tsch er  E isenhiitten leute .

Am 27. April vollendete unser Vereinsmitglied,

K om m erz ien ra t  A . W e in lig ,

Siegen i. W., sein 70. L e b e n s ja h r .  Aus diesem AnlaB 
hat der Yorstand dem Jub ilar in einer ktlnstlerisch aus- 
gestatteten Adresse dio aufriclitigsten Gluckwilnsche des 
Vereins ubermittelt. Die Adresse ha t folgenden W ortlaut:

Hochverehrter H err Kommerzienrat!
Lieber Herr Weinlig!

Unter der groBen Zahl von Freunden und Verehrern, 
dio lhnen am heutigen Tage m it aufrichtigen Wtinschen 
zu Ihrem 70. Geburtstage nahon, moehto der Verein 
deutscher Eisenhiittenleute nicht fehlen. Haben wir doch 
das Gliick, in Ilmen ein Mitglied zu besitzen, das in don 
langen Jahren seiner Zugchorigkcit zu unseren Reihen 
ein nie erlahmendes Intercsso fiir unsere Arbeiten und 
unsere Bestrebungen gezeigt hat.

Wir gedenken dabei auch dankbar Ihrer Mit wirkung 
antifllich der Besuche des Vereins im Siegerland, bei 
denen Sie Ihre ganze K raft fiir das glilckliche und gliinzendo 
Gclingen jener Veranstaltungen eingesetzt haben. Zu be- 
sonderem Dank ftililcn wir uns lhnen verpflichtet ftir Ihro 
rego Mitarbeit in den yerschiedenen Kommissioncn, ins
besondere in der Hochofonkommission und Rechts- 
kommission, dereń Arbeiten Sio m it groBem Interesse 
verfolgen, und dio Sio sehon hiiufig durch wirksame Be- 
nchte und Anregungen untersttitzt haben. W ir haben 
den aufrichtigen Wunsch, daB wir uns noch lango Ihres 
"ertvollen Rates und Ihrer M itarbeit in der beneidens- 
werten Frischc und Riistigkeit des Korpers und Geistes 
zu erfreuen haben, dio wir so oft bei Ilmen zu be- 
obachten Gelegenheit hatten.

Dazu ein herzliehes Gliickaufl

Ihr lhnen in besonderer Wertschatzung 
ergebener 

Yerein deutscher Eisenhiittenleute
Der Vorsitzende: Der Geschaftsfiihrer:

$»3ng. D. Se. Springorum. Sr.-^ltg. E. Schródter.
K g l. K o m m e r z ie n r a t .

F i ir  die Vereinsb ib Ilothek s ind  e ingegangen:

(D ie  E in se n d c r  flind d u r ch  *  b e ie lc h n e t .)

=  D is s e r ta t io n o n .  =

E b in g h a u s ,  H u g o : Das Ackerbiirgerhaus der Stadle 
West/alens und des Wesertales. Doktor-Ingenieur- 
Dissertation. (Hrzgl. Techn. Hoohschule* zu Braun- 
schwcig.) Dresden 1912. (V III, 125 S.) 4 ' .

H iise r , F r i e d r ic h :  Expe.rimcntelle Untersuchung de.s 
Kuppelofcn-Schmclzprozesses. Doktor-Ingcnieur-Disscr- 
tation. (Kgl. Techn. Hochsohulo* zu Breslau.) Dussel
dorf 1912. (29 S.) 4°.

Vgl. St. u. E. 1913, 30. Jan ., S. 181/90.
P lie n in g e r ,  R e g in a ld :  Untersuchungen iiber das Ycr- 

fahren: Eisen mittels des Sauerstoffstrahlcs zu durch- 
trennen (autogenes Schneidverfahren). Doktor-Ingenieur- 
Dissertation. (GroBhrzgl. Techn. Hochschulo* zu 
Karlsruhe.) (Mit 8 T a f ) ZUrich 1912. (56 S.) 4° (8°).

A enderungen  in  der M itgllederliste.

Brandenberg, Heinrich, Ingenieur, Dortmund, Kreuzstr 2.
Giinther, Bernhard, Prokurist der 01ex Pctroleum-Ges. 

m. b. H ,  Abt. Mineralol, Wilmersdorf bei Berlin, Kaisor- 
Allee 25.

Koster, Otto, 2:ipl.'3ltg., Obering. der Bismarckhiittc, A. G., , 
Bismarckhiitte, O. S.

Roitzheim, A ., Ingenieur, Dnisburg-Ruhrort, Rheinstr. 52.
Schalscha-Ehrcnfeld, Paul von, Śipl.-Qug., Ncunkirchcn- 

Saar.
Spier, Adolf, Ingenieur, m. Br. Uzina Elcctrica, Campina, 

Rumiinien.
Wachenfeld, Hugo, Zivilingcnieur, Coln, Hansaring 64.
Wippermann, M ar, $ipI.«Qng., Charlottenburg 2, Pesta- 

lozzistr. (i.
N eu e  M itg lie d e r .

Rarghoorn, Wilhelm, Botriebsassistent des PreB w. der 
Deutseh-Luxemb. Bergw.- u. Hiltton-A. G., Abt, Dortm. 
Union, Dortmund.

Baumann, Emil, Ingenieur d. Fa. Ludw. Loowe & Co., 
A. G., Dtisseldorf-Oberkassel, Columbusstr. 18.

Beck, Adolf, Oberingenieur der Masehinenf. Esslingen, Ess- 
lingen a. N.
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Peltz, Frilz, Teilh. der Geldsehrankw. II. F. Peltz. Dussel
dorf, Grafenberger-Alleo 105.

Schmitz, Frilz, ‘35ipl.<Qil(j., Assistent am eisenliiittenmann. 
Institu t, Aachen, Karlsgraben 37.

Schreiber, Fritz, Betriebsleiter der Filrstlich-PleBisehen 
Kóksw., Waldenburg i. Sehl., Gottesbergersti. 18.

Schwengers, Dr. jur. Carl, Deutsche -Maschinenf., A. G., 
Duisburg.

Stahler, Heinrich, Geschiiftsf. u. Mitinh. d. Fa. Heinrich 
Stiihler, Niederjeutz i. Lothr., Triererstr. 52.

V e rs to rb e n .
Guilleaume, St.-Qug. E m il, Kom m crzienrat, Malheim 

a. Rhein. 21. 4 .‘l913.
Seifert, $r.'Qng. h. c. Lconhnrd, Kgl. Baurat, Direktor, 

Duisburg, 24. 4. 1913.

Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhuttenleute
am Sonntag, den  4. Mai 1913, mittags 12l/2 Uhr,  

in d er Stiidtischen T on h a l le  zu D usse ld orf .

T a g e s o r d n u n g :
1. Geschaftliche Mitteilungen.
2. Abrechnung fiir das Ja h r 1912. Entlastung dor Kassenfiihrung.
3. Verleihung der Carl-Lueg-Denkmiinze.
4. Besprechung der in der letzten IIauptversammlung von Direktor Kurt Sorge und Direktor Dr. techn. Alois 

Wciskopf gehaltenen Yortrage iiber Anreichern, Brikettleren und Agglomerieren von Eisenerzen und Gichtstaub. 
Die Besprechung wird eingeleitet von Geh. Regierungsrat Professor Mathesius, Charlottenburg, mit einem 
Berieht: Untersuchungen iiber die Vorgange beim HochofenprozeB.

(Herren, dio sich an der E r o r to r u n g  uber diesen Punk t dor Tagesordnung beteiligen wollen, werden hoflichst 
gebeten, ihren Namen, sofern dies nicht bereits gesehohen ist, miiglichst bald der Gcschiiftsfiihrung des Vereins 
doutscher Eisenhuttenleute, Dusseldorf 74, Breitestr. 27 mitzutcilen.)

5. Zur Frage der Arbeitsverhaltnlss3 in der GroBsisenindustrie. Berichterstatter Direktor Dr. Woltmann, 
Oberhausen, und Kommorzienrat W. Briigmann, Dortmund.

Das geraeinschattliche Mittagessen (4 .11 ftir das trockono Gcdcck) findet um 31/ ,  Ohr sta tt.

Z u r  g e f i i l l i g o n  B e a c h t u n g !
Nach einem Beschlusso des Vorstandes ist der Z u tritt zu den Veranstaltungen des Vereins in der Stiidtischen 

Tonhalle n u r  g e g en  V o rw eis  d e r  M itg l ie d s k a r te  g e s t a t t e t .
Dnsere Mitglieder werden gebeten, im allgemeinen

v o n  d e r  E in f i ih ru n g  v o n  G a s tc n  A b s ta n d  zu n eh m en .
Das Auslegen von Prospekten und das Aufstellen von Reklamegcgenstiindcn in den Versammlungsriiumen und 

Vorhallen wird nicht erlaubt.
W a h re n d  d e r  V o r tr a g e  b le ib e n  d io  T iire n  d es  V o r t r a g s s a a le s  g e sc h lo s se n . Di« Versammlungs- 

teilnehmcr werden gebeten, diese im Interesse der Vortragcnden und Zuhorer getroffenc MaBnahme zu beachten und zu 
unterstiitzen. Der Beginn der Vortrago wird durch Klingelzeichen bekannt gegeben.

Y e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e
Der Vorsitzende: Der Gcschiiftsfilhrer:

®r.-Qnęi. D. Sc. Springorum, $x.-Qlig. E. Schrćdler.
K g l . K o m m e r z ie n r a t.

Am Tage Yor der IIauptversammlung, am  S a m s ta g , d en  3. M ai 1913, a b e n d s  7 U h r, findet die

19. Versammlung deutscher Giefóereifachleute
in der Stiidtischen Tonhalle zu Dusseldorf (im Oberlichtsaale) 6 tatt, zu welober die Mitglieder des Vereins 
d e u ts c h e r  E i s o n h i i t te n le u te  und des V e rc in s  d e u ts c h e r  E is e n g ie B e re ie n  freundliohst oingeladen sind.

T a g e s o rd n u n g :
1. Ueber eine bemerkenswerte Kupolofenexplosion. Berieht von Oberingenieur Richard Fichtner, D u i s b u r g - W a n h e im .
2. Ein neues W ertberechnungsverfahren fiir GieBereierzeugnisse. Berieht von Zivilingenicur Carl Rein, Hannover 

List.
3. Kupolofenanlage mit kippbaren Vorherden. Berieht von Oberingenieur Edmund Keufang, Mulheim a. Rhein.
4. Bunsenbrenner fiir Gasbeheizung von GieBpfannen. Berieht von Chcfchemiker Dr. Otto Johannsen, Brebach 

a. d. Saar.
5. Ueber Betriebsergebnlsse mit Dauerformen. Berieht von GieBerei-Ingenicur Hans Rolle, Eberswalde.
6. Verwendung und neuere Anordnung der Zweischienenhangebahn. Berieht von Dozent Sr.-gng. Engelbert Leber,

Breslau.
7. Neueres aus der Elektro-Roheisenerzeugung Skandinaviens. Berieht von S ip l-^ng . Albert Beielstein, Char

lottenburg.
Naoh der Yersammlung gemQtlielies Zusammensein in den oberen Raumcn der Toihalle.

Conlzcn, Heinrich, Oberingenieur der Hydro-Apparato- 
Bauanstalt, Dusseldorf, Bongardstr. 6.

Donndorf, Paul, Hiitteninspektor, Konigshtitte, O. S., 
Meitzenstr. 5.

Glitz, Hugo, Oberingenieur der Jlaschinenf. u. Miihlcnbau- 
anstalt G. Luther, A. G., Diisseldorf, Concordiastr. 23.

Krott, Otto, Ingenieur der Deutsch-Luxemb. Bergw.- u. 
Hiitten-A. G., Abt. Dortm. Union, Dortmund, Heiliger- 
weg 17a.

Mannesmann, Arnold, ®ipt.*3ng., i. Fa. A. Mannesmann, 
Rcmscheid.

Mannesmann, Dr. jur. Fritz, Kaufmann, i. Fa. A. Mannes
mann, Remscheid.

Mannesmann, Rudolf, Fabrikbesitzer, Remscheid.
Me.rian, Frcderic, M.-E., Chief Engineer, The Forter-Miller 

Enginecr Co., Pittsburg, Pa., U. S. A.
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Abb. 3. Querschnitt durch die Hochofenanlage.
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Die Adolf-Emil-Hiitte in Esch.
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