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O t t o  B u d d ę  f.

A  in 14. Dezember 1909  verschied in Essen  
*■ a. tl. Rulir naeh langercr Kranklieit das 

langjahrige M itglied unseres Vereins, der im 
Ruhestand lebende Ingenieur, ehemals Mitglied  
des Direktoriums der A ktiengesellschaft Fried. 
Krupp, Hr. O t t o  B u d d ę .

Zu Bensberg in der Rheinprovinz ani 15. .Tuni 
1848 ais śiltester Solin des Oberlehrers an der 
Kadettenanstalt daselbst,
Dr. W ilhelm  Buddę und 
dessen Gattin Ottilie, geb.
Sack, geboren, erhielt. der 
Verstorbene seinen Schul- 
unterricht ais H ospitaiit 
des Kadettenhauscs und 
vom Jahre 1862  ab auf .  
der Realscliule erster Ord- 
nung in L ip p stad t, die 
damals unter der Leitung  
des bekannten Schulman- 
nes O s t e n d o  r f  sland.
Mit dem Zengnis der Reife 
verliefi er im Herbst 1867  
diese A nstalt, um das eid- 
genossische P o ły  technikum  
in Ziirich zu besuchen.
Hier widmete er sieli sechs 
Semester dem Studium des 
Maschinenbaues, eineF rist, 
die damals fiir die Diplompriifung in diesem Fach 
vorgeschrieben war. Sein Drang naeh allgemeiner 
Bildung lieli ihn noch zahlreiche Yorlesungen  
anderer w issenscliaftlicher Facher horen. Ge- 
gen Endo seiner Studienzeit unterzog er sich mit 
Erfolg der schriftlichen Diplompriifung. D ies tiel 
in die Zeit der franzosischen Kriegserklarung, 
wodurch er in die Heimat abberufen wurde. Da 
die L eitung des Polytechnikum s es ablehnte, dem 
deutschen Kandidaten eine vorzeitige miindliche 
Diplompriifung abzunehmen, verzichtete er ganz 
auf dereń Ablegung. Zu Beginn des Jahres 
1871 iinden w ir ihn ais Volontar bei der Gute- 
hoffnungshiitte (Jacoby, Haniel & Huyssen) in 
Sterkrade. In dieser Stellung konstruierte er 
u. a. dit; zw eietagige Eisenbahnbriicke, welche

1 1 .3 0

die Ruhr bei K ettw ig iiberspannt. lin folgenden  
Jalire arbeitete er ais Ingenieur bei Simpson 
& Co. in London, welche Zeit er besonders auch 
zur Vervollkommnung in dor englischen Sprache 
ausnutzte, nachdem er sich schon vorlier reiclie 
Kenntnisse im Gebrauch der franzosischen er- 
wórben hatte. Im Jahre 1873 kehrte er naeh 
Deutschland zuriick und wurde in Essen, der Stadt, 

der seine Familie miilter- 
licherseits entstammte, auf 
der GuBstahlfabrik Fried. 
Krupp angestellt. Naeh 
langerer verschiedenarti- 
ger Bi schaftigung auf dem 
technischen Bureau wurde 
er von Alfred Krupp, der 
die Fahigkeiten des jungen 
Ingenieurs erkannte, durch 
die Berufung in die S tel
lung seines technischen 
A dj u tan ten ausgezeiclinet. 
D ie Kruppsche Fabrik 
nahm, wenn aucli im Yer- 
gleich mit ihrer heutigen  
Entw icklung noch Yt rhall- 
nismaBig k le in , im deut
schen Industrie- und W irt- 
scliaftsleben schon damals 
dank ihrer E rfolge in der 

Stalilfabrikation eine hervorragende, auf dem Ge- 
biete des Artilleriem aterials eine einzigartige  
Stellung ein. Die Geschutzkonstruktionen, mit 
denen sich die Fabrik in den letzten Jalirzehnten 
beschaftigt hatte, waren zu einem gewissen Ab- 
schluB gediehen. Alfred Krupp wandte sein Haupt- 
interesse nunmehr der Ausbildung der defensivcn  
W ehrm ittel zu. D ie Panzerfrage geriet in 
schnelleren F lu6, und Krupp glaubte, worin ihm 
die Zukunft recht gab, in seinem Stahl und Eisen' 
den besten Baustoff fiir fortifikatorische Zwecki- 
gefunden zu haben. Bis zum Tode Alfred Krupps 
war Buddę sein treuer, ausfiihrender Helfer, der 
die Ideen und Piane seines Chefs konstruktiv  
durcharbeitete und besonders auch bei der Er- 
probung der Konstruktionen und Materialien auf

8
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den SchieBplatzen m itwirkte. Nach dem im Jahre 
1887 erfolgten Tode Alfred Krupps trat Buddę 
zum sogenannten „Kanonęnressort" iiber, dem 
die Konstruktion des A rtilleriem aterials oblag, 
und dessen Leitung er 1893  ubernalim, nachdem 
der leitende Oberingenieur W i l h e l m  G r o B  
von dem Solme Alfred Krupps zum D irektor er- 
nannt worden war. Unter diesem hatte Buddę, 
inzw ischen ein gereifter Mann, noch eine s t r e n g e  
t e c h n i s c h e  S c h u  1 e durchzumachen. Das Ver- 
trauen des Hrn. Friedrich Alfred Krupp berief 
Buddę im November 1895  ins Direktorium der 
Firma. Hier lag  ihm die oberste Leitung der 
gesamtun Artillerieinaterial erzeugenden Betriebe 
ob. Danebon iibernahm Buddę das D ezernat des 
K alkulations-, Offert- und Rechnungswesens fiir 
das A rtillerieinateria l, eine T atigkeit, die ihn 
namentlicli in den spiiteren Jahren der eigent- 
lichen Ingenieurarbeit etw as entfremdete. Im 
Jahre 1907 yeranlaBte Kranklichkeit den nun- 
mehr Neunundfiinfzigjahrigen nach yierunddreifiig- 
jahriger T atigkeit bei der F irm a, wovon zw olf 
.Talire ais D irektor, sein Anit niederzulegen.

In die le tzten  Jahre seiner D ienstzeit liel noch 
ein umfangreicher Ausbau der W erkstatten fiir die 
Fabrikation schwerer Geschiitze und Lafetten.

Mit den Mitbiirgern der Kanonenstadt Essen  
verbanden ihn yielfache Bezieliungen, teils ver- 
waudtscliaftlicher, teils freundschaftlicher Art. 
Dort fand er auch seine letzte  R uhestatte. Von 
seincn Briidern war ihm der friiliere Staats- 
minister, Hermann v. Buddę, im Tode voraus- 
gegangen. E s iiberleben ihn zw ei Briider, der 
Geheime Konsistorialrat Karl Buddę, Professor  
an der U niversitat Marburg, und der Geheime 
Staatsrat a. D . Justus Buddę, Bankdirektor in 
Berlin.

Otto Buddę liat der Fam ilie Krupp in drei 
Generationen voll Hingebung gedient und ihr 
volles Vertrauen errungen. Freuden und Leiden  
der Familie, wio der Firma Krupp liat er getreu  
mit durchlebt und geteilt. Sein ganzes Denken 
und Trachten ga lt dem Interesse des Hauses 
K rupp; es war gewissermaBen seine F a m ilie , 
eine eigene blieb ihm yersagt. Im Direktorium  
der Gesellschaft war sein klarer Blick, sein 
ruhiges iiberlegtes U rteil, seine reiclie Erfahrung 
und Sachkenntnis sehr geschatzt. Seinen Unter- 
gebenen war er ein gerechter V orgosetzter. Ein 
gerader Sinn und wohlwollender Charakter, ver- 
bunden mit Ilerzensgiite, zeichneten ihn aus.

Elire seinem Andenken!

Zum  heutigen Stande des Herdfrischverfahrens.
Yon ®r.=^ng. O t t o  P e t e r  s e n  in Dusseldorf.

(Ilierzu Tafel I I I  bis Y. — SckluB y o i i  Seite 39.)

T a lb o t - Y e r f a h r e n .

Das T a l b o t  y e r f a h r e n  is t ,  sowolil hin- 
sichtlich der mechanisclien Ausriistung der 

Oefen ais auch in m etallurgischer Beziehung, in 
der Literatur schon lUlufig besproclien worden, so 
daB ich mich nur kurz darauf zu beziehen 
brauche.* Talbots Verfahren** beruht auf der 
Tatsache, daB eine Reaktion um so rascher ver- 
lauft, je  hoher die Temperatur der aufeinander 
einwirkenden Korper ist. Durch Temperatur- 
steigerung der an der Umsetzung teilnehmenden

* Y ergl. u. a. , Stalli und E ison“ 1900 S. 263,
S. 1023; 1902 S. 1, S. 50, S. 152, S. 717; 1903 S. 170; 
„ Y erhandlungon des Yereins zur R cforderung des Ge- 
worbfleifiea" 1904, H eft 8 ; „The Journal of the Iron 
and Steel Institu te" 1903 I, S. 57, 1900 I, S. 33, „Metal- 
lurg ie" 1909 S. 275 tf.

** Yon den in diesem Zusam m enhang interessieren- 
den d e u t s c h e n  Paten ten  B in d  Nr. 159 355 KI. 18b 
(Y g l .  „Stalli und Eisen" 1905 S. 1025) und Nr. 170231 
bereits Y erfallen, wiihrend die Paten te  Nr. 159 825 
KI. 18 b („Stahl und E isen" 1905 S. 907) und Nr. 101152 
KI. 18b ( , Stahl und Eisen" 1900 S. 289) noch zu 
Itech t bestehen. W erden die jahrlichen  Gebiihren 
regelmaBig w eiter gezahlt, so lauft der Patcntschutz 
fiir das erstgenanute P a ten t bis zum 30. Jan u a r 1918 
und der fiir das an zweiter Stelle genannto bis zum
5. Mai 1919. In O e s t e r r e i c h  bestehen die Talbot- 
patente Nr. 9989 und 19 385 noch zu Recht.

Korper liat man demnach ein M ittel in der 
Hand, um die Geschwindigkeit der Reaktionen  
selbst dann noch auf praktisch erforderlicher 
Ilohe zu halten, wenn die Konzentratiou der 
Fremdkorper im Eisenbade eine ziemlich ge- 
ringe ist.

Wahrend friiher der Talbot-ProzeB eigentlicli 
nur ein Siemens-Verfahren mit fliissigem Roheisen- 
einsatz unter teilw eiser Belassung des entkohl- 
ten fliissigen Eisens im Ofen war, liat sich daraus 
allmahlich ein vorzuglich ausgebildetes, konti- 
nuierliches Verfahren der FluBeisendarstellung  
entw ickelt. D er Umstand aber, daB kippbare 
Oefen zu diesem ProzeB erfordert werden, dereń 
Ban sehr teuer ist und dereń Instandhaltung 
ziemlich holie Reparaturkosten erfordert, ist 
wolil hauptsachlich der Grund, daB das Ver- 
fahren heute, w enigstens auf dem Kontinent, 
noch keine w eite Verbreitung gefunden liat. 
Auch die Erwartuńgen, die man an die Erzeu- 
gungsfahigkeit des Talbotofens geknupft liat, 
diirften bis zu einem gew issen Grade nicht in 
Erfiillung gegangen sein.

Ueber die heutige V e r b r e i t u n g  d e s  T a  1 - 
b o t v e r f a h r e n s  gibt die A ufstellung in Zahlen
tafel 37 AufschluB. W ie man daraus ersieht,
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Zahlentafel 37. U e b e r s i c h t  u b o r  T a l  b o t a n  l a g e n .

Namc des W erk es
Auzahl 

und GroBe der 
Oefen

Zusnnim ensetzunjj des Rohclacns in % Er/.eu- 
S ung iu  

24Stund. 
f. d.O fen 

t

Bemer-
kunjjen

C SI JIu l- s

Cargo F leet Steel and 
Iron W orks, Middlesbrough

f  3 zu 175 fc 
^ 1 zu 250 t j 0,8— 1,25 O QO l_ o

JO S
o

. 
;

0 ,0 6 -0 ,1 | — 200 
| ~ 2 2 5

2 M ischer 
zu je  150 t, 

B irnen- 
forni, Be- 

heizun”’ m it 
K oksofenjjas

: Frodingham  Iron and Steel 
AVorks, Scunthorj)o

1 zu 100 t 
1 zu 150 t — 0 ,5 -1 ,0 0 1,50 2,00 0,04—0,12 ~  160 kciu

MiBcher

Gucst, Keen and Nettle- 
folds,* Ltd. 

Dowlais Iron "Works, 
Cardiff, W alos

I zu 170 t 1,25 1,25 0,07 0,05—0,07 ~ 2 4 0 ohno
Mischer

Palm ers Shipbuilding and 
Iron Co., L td., Ja rrow 2 zu 170 t — i,0 0,5 1 ,5 -1 ,7 5 0,1 1 Talbotofen 

ula Mischer

SkinningroYo Iron Co., Ltd., 
SkinningroYO 1 zu 250 t — 1 -1 ,2 5 — 1,4 0,07 — im Bau

South Durham  Steel 
and Iron Company, Ltd., 

W est Ilartlepool
1 zu 170 t — 1,0 — — 0,05

Einsatz
mit

H am atit

Jones and Laughlin  
Steel Co., P ittsburg , Pa., 

U. S. A.

9 zu 200 t I 
6 zu 200 t > 
(im Bau) J

— 1 ,0 0 -1 ,1 0 0,60 0,50 0,10—0,15 .Mischer 
zu 250 t

Xow York State Steel Co., 
Buffalo, U .S .A . 2 zu 200 t — — — —

Pencoyd Iron W orks, 
Philadelpliia, U. S. A. I zu 75 t — 1,00 0,60 1,00 _ ~  65

Societe 3Ióta]lurgique do 
Senelle-M aubeuge, 

Senelle bei Longwy
1 zu 175 t ł ł — 0,5 1,2 2,0 0,1 165

R im am urany - Salgó - T ar- 
jan e r Eisenwerks-A.-G., 

Ozd (Ungarn)
1 zu 175 t 0,3

.
1 ,6 -2 ,5 0,3 — ! —

250 t- 
Mischer

haben eigentlicli nur Nordamerika und Grofi- 
britannien in umfassenderer W eise das Talbot- 
yerfahren in Benutzung genommen. D ie Erzeu- 
gungsmengen der einzelnen Oefen sind reclit 
yerschieden, je  nacli der Zusammensetzung des 
Roheisens, der Anwendung von Mischern usw. 
A udi liier bietet m. E . der Mischer selir viele  
V orziigo; abgesehon von der M oglichkeit des 
Yorfrischens den V orte il, den Schw efelgehalt 
abzumindern, der besonders bei den nordeng- 
lischen Roheisenyerhaltnissen sehr lioch ist. 
W eshalb selbst Talbot auf dem yon ilim ge- 
leiteten W erke in Cargo F leet auf jegliche

* Diescs und noch ein anderes englisches W erk  
arbeiten m it Hiimatitroboiaeneinsatz im Talbotofen. 
Das Ausbringen ist in Cardiff dem entsprecbend bober 
(108 0/j). Der K alkyerbrauch stollt sich auf nur 4°/0 
f. d. t Stahl, der E rzverbrauch usw. auf 25 °/o f. d .t Stahl, 
der FerroinangaiiY erbrauch auf 0,5 °/o.

** Zur Zeit auBer Betrieb. Das in Senelle aus 
dem Talbotofen hergeste llte  M ateriał ba t qualitativ  
nach m ir gewordenen M itteilungen yollauf befriedigt.

Frischarbeit im Mischer verzichtet, is t yielleicht 
dadurch zu erklitren, dafi der YerschleiB des 
Mischers bei dem holien E rz- und Kalkzusatz 
ein zu rapider ist, ais dafi die Benutzung des 
Mischers ais Friśchapparat gegcniiber den Nach- 
teilen eines langsameren Cliargenganges noch wirt- 
schaftlich sein konnte. D ie in Cargo F leet vorhan- 
denen Bim enm ischer wilren natiirlich fiir Yor- 
frischen ungeeignet. Um den EinfluB der Anwen
dung des Mischers auf die Leistungsfahigkeit des 
Talbotofens darzutun, sei angefiihrt, daB bei 
einem Versuch in Cargo F leet. bei dem ein T albot
ofen ais Mischer benutzt wurde, die T ageserzeu- 
gung eines Ofens von 190 auf 313 t stieg .

Ich habe G elegenheit gehabt, in a llerletzter  
Zeit auf englischen W erken in Gemeinsehaft mit 
zw ei deutschen Stahlwc;rksleitern das Talbot- 
yerfahren zu studieren. In C a r g o  F l e e t *  wird

* Y ergl. Beschreibung der W erksanlage, „Stahl 
und E isen“ 1908 S. 1356 ff.
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in den vorliandenen 
zw ei Birnenmischern 
von je  150 t Fassung  
trotz intensiver Be- 
heizung mit Koksofen- 
gas bei erholiter Luft- 
zufulir, w ie oben er
wahnt, kaum gefrischt, 
selbst eine Entscliwefe- 
lung findet kaum statt. 
Die Durchschnittsana- 
lyse des Roheisens in 
Cargo F leet w ar bis 
vor einiger Zeit: i 1,3 
bis 1,5 °/o Pliosplior, 
0 ,5  bis 0 ,8  %  Mangan, 
0 ,8  bis 1,0 %  Silizium  
und 0 ,0 5  bis 0 ,1 0  °/o 
Schwefel.

A uf Grund der Er- 
falirung, dafi ein Eisen  
mit lioherem Mangan- 
gebalt sich besser ver- 
arbeiten lafit, benntzl 
man je tz t ein Eisen  
mit 0 ,8  bis 1 °/o Mn. 
Da die englischen Erze 
durchweg manganarm  
sind, so wird dureh die 
Beschaffung fremder 
Manganerze der Roh- 
eisenpreishoher; ebenso 
bat das Bestreben, den 
Pliosphorgehalt ilesRoli- 
eisens auf 1,7 bis 1,8 °/o 
zu steigern mit Riick- 
sicht auf einen lioheren 
Gehalt der Sclilacke 
an Phospborsilure, die 
Selbstkosten des Hocli- 
ofens um insgesam t 
etw a 1,50 J(>  erhoht.

Der V erlauf von drei 
Talbotcliargen in Cargo 
F leet is t in den Zahlen- 
tafeln 38, 39 und 40  
zusam m engestellt. Die 
Schaubilder Abbild. 21 
und 22 zeigen gra- 
phisch den chemisehen 
V erlauf der in Zahlen
tafel 38 dargestellten  
Charge. Man ersieht aus 
diesen Angaben, mit 
w elcher Geschwindig- 
keit die Frischarbeit im 
Talbotofen verlauft. 
So sind z. B. bei Char
ge a nach dem Ein- 
giefien der letzten  24 t
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Zahlentafel 39.

C h c m i s c l i c r  Y e r l a u f  d e r  C h a r g ę  b,  C a r g o  F l e e t ,  16. X I. 1909.

Zeit
Analysen des Metalles

%
Analysen der 
Scblackcn % ElnsUtze und Zustttze Bemcrkungen

C I1 Mn SI S SIOa Fe 0 MnO

2  35 0,08 0,038 0,17 __ 0,048 — — _ _. . rd. 120 t Metali im Ofen.2 45 11,70 14,01 6,32 — Ofenwande repariert, 12  t 
Sclilacke abgegossen.

3  05 -- --- — — — — — 9 140kgG cllivara-E rz, 3450 kg 
Kalk.

3 11 3,30 1,650 0,70
Spur.

1,13 0,061 — — — 22 350 kg fliissiges Roheisen.
4  40 0,05 0,013 — 0,050 10,40 22,37 4,09 —

2030 kg  K iesabbrande, 2130 kg 
Kalk.

5 05 3,30 1 ,2 2 — 1,17 0,059 — — — 20 320 kg fliissiges Roheisen.
6  15 3,30 1 ,2 2 — 1,17 0,059 — — — 15240 „
6 so — — — — — — — 865 kg  Kalk.
7 oo 0,55 0,018 — 0,039 0,083 11,90 13,24 7,64 —
1 10 — — — — — — — 865 kg Kalk.
7 20 0,45 0,150 — — 0,050 — — — —
7 30 1 0 2 0  kg W alzensintcr.
8  oo 1020 kg Kiesabbrande.
8  05 0,26 0,030 —
8  30 1520 kg G ellivara-Erz, 430 kg 

Kalk.

D auer der Charge von Abstich rd. 55 t Stahl in Pfanne
9  oo

0 ,1 0 0,019
— — — — — — zu Abstich 6 Std. 35 Min. 

Zusam m ensetzung des Fertig -
abgclassen, mit 430 kg 
Ferrom angan (80°/o),910 0,047 0,033 10,80 14,14 6,32 s tah ls : 0 ,5 5  o/0 C, 0,68 »/« Mn, 

0,026 °/o I ’, 0,041 o/ 0 S.
51 kg  Ferrosilizium  
(50°/») und Autlirazit.

Zahlentafel 40.

C h c m i s c l i e r  Y e r l a u f  d e r  C h a r g e  c ,  C a r g o  F l e e t ,  16. XI. 1909.

Zeit
Analysen des Metalles 

%
Analysen der 
Schlacke % Eins&tze und Zusatze Bemcrkungen

C P Mn Si s Si O j FeO MnO

U 5 0 0,16 0,046 0,019 _ 0,048 __ __ __ _ rd. 120  t  Metali im Ofen.
12 00 — — — __ — 9,20 15,15 5,58 — Ofenwande repariert, 8 t
1220 — — — — — — — 457 0  kg  Gellivara-Erz, 213 0  kg 

K alk
Schlacke ahgegossen.

12 30 3,65 1,660 0,77 1,39 0,044 — — 22 350  kg  ilussiges Roheisen
12“ 0 ,40 0,058 Spur. — 0,037 9,00 20,57 4,83 —
100 — — — — — — — 4 5 7 0  kg Gcllivara-Erz, 2 13 0  kg 

K alk
l i o — 1,560 — 0,93 0,067 — — — 22 35 0  kg flussigos Roheisen
1 30 — 1,600 — 0,65 0,086 — — — 8 1 3 0  .
2 20 0,65 0,088 Spur. — 0,048 1 1 ,2 0 14,77 2,60 —
2  55 — — — — — — 1020 kg K iesabbrande, 1270  kg 

Kalk
2 30 — — — — — — — — 1020 kg G elliv a ra -E rz , 86 0  kg 

Kalk
240 0,50 0,080 —
2 15 __ — — __ — — — — 86 0  kg  Kalk
3 15 0 ,39 0,040 —
340 0 ,2 8 —
355 0,22 —
4 co 86 0  kg  Kalk

Dauer der Charge von Abstich 
zu Abstich 4 Std. 3 0  Min.

rd. 54 t S tahl in Pfanne 
abgclassen m it 4 3 0  kg

420 0,21 0 ,0 1 1 0,036 0,032 13,20 13,24 6,32 Zusammensetzung des Fertig - 
stahls: 0 ,45  °/« C , 0 ,68  °/o Mn, 

0 ,0 3 3  °/o P , 0 ,0 4 0  o/o S.

Ferrom angan (80  oj0), 
51 kg Ferrosilizium  
(50  °/o) und A nthrazit.
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Roheisen (lessen Fremdkorper bereits im Ver- 
laufe von 45 Minuten auf ganz geringe 
Mengen heruntergefrisclit; iii dieser kurzeń Zeit
ist der Kohlenstoffgehalt des Zusatzeisens um
rund 3 ,4 °/o, der Phosphorgehalt um rund 1,2 o/o, 
das Mangan um 1 °/o und das Silizium um etw a
0 ,8 5  °/o heruntergearbeitet. D er Kalkverbraucli

ste llt sich auf rd. 
15 °/o, der an 
Eisen erz auf rd. 
24 °/o,derD olom it- 
yerbrauclt auf etwa 
2°/o , alles auf die 
Tonne gute Blocke 
gerechnet. Das Aus
bringen an gut.en 
Blocken lieg t bei 
100 bis 103 ° /o ; 
bei W erken , die

J 75 ? 2 ’i  J  3 ’z * 
i j> S/tmdeo 

MefoihŻusnfz

Abbildung- 21. Y erbrennungs- 
kurveu der M etalle 

(Cbargo a, C a r g o  F le e t ) .

7 nt! 2  ZU 3 3 ’ż  V 
Stunden

Abbild. 22. Y erbrennungs- 
kurven der Sclilacken 

(Charge a, C a r g o  F l e e t ) .

mit besserem Roheisen arbeiten, ist dasselbe 
naturgcmaB hoher, w ie das in Zalilentafel 37 
auch angegeben ist.

Trotzdem in der Pfanne durch reichlichen 
Mangan- und FerrosiliZiamzusaiz desoxydiert 
wurde, vergoB sich die ron uns yerfolgte Charge a 
(Zalilentafel 38) unruhig. Um einigermaBen gute 
Kfipfe bei den Bloeken zu erhalten, wurden auf 
den frisch gegossenen Błock ungefahr vier bis 
sechs Schiippen Sand gegeben und dann ein Eisen- 
blech m ittels Keilen auf die Kokille aufgekeilt. 
Saintliche Blocke wurden von oben gegossen in 
nach oben eng zusammengehende Kokillen. An den 
Proben, die in Cargo F leet wahrend des Chargen-

verlaufes (Zalilentafel 38) zu entnehmen uns in 
bereitw illigster W eise gesta ttet wurde, und die 
in dem Laboratorium eines deutschen Hiitten- 
werkes genau untersucbt worden sind, haben 
wir folgendes feststellen konnen: die Yorproben 
des Stahles sind sehr stark rotbriichig, docli ist 
die Desoxydation in der Pfanne so vollstandig, 
daB die Fertigproben einwandfreie Schmiede- 
proben ergeben haben.

Auf einem z w e i t e n  e n g l i s c h e n  W e r k ,  
welcbes nach dem Talbotverfaliren arbeitet, wurde 
die Charge durch vorsichtige Behandlung be- 
deutend sorgfaltiger fertiggem acht; die Charge 
wurde liier ganz weicli horunter gearlieitet, und 
dann gab man zweimal Ham atit zu, damit das 
Bad ruhig auskochen konnte. Man gab auBer 
dem iiblichen Ferromanganzusatz bei der von 
uns verfolgten weiclien Charge noch 5 kg  
Ferrosilizium zu, aber der Stahl vergoB sich 

trotzdem auch liier unruhig. D ie K o
kille wurde auch liier mit Sand abge- 
deckt und verkeilt. D ic Zalilentafel 41 
gibt einen Ueberblick iiber den V erlauf 
der Charge, die in unserem Beisein  
auf diesem zw eiten W erk fertiggem acht 
wurde.

Zalilentafel 42 und 43 geben W ochen- 
ubersichten der Stahlerzeugung im Tal- 
hotofen in Cargo F leet sow ie auf einem 
andern englischen W erk , wobei im 
letztern F alle auch die Angaben iiber 
den Betrieb der dort. vorhandenen fiinf 
feststehem len Martinofen beriicksichtlgt 
sind. D ie Zahlentafeln 44  und 45 ent- 
halten

1. eine Uebersicht iiber den Betrieb  
von Talhotofen mit bohem, m ittle- 
rem und niedrigem Sclirottzusatz;

2. einige Angaben iiber die Ergeb- 
nisse mechanischer und cheinischer 
Priifungen von im Talhotofen her- 
gestelltem  Materiał.

B eziiglich des T a l b o t o f e n s  selbst 
ist nicht v iel Neues zu erwahnen: Vor- 
der- und Riickwand sind aus M agnesit- 
steinen gemauert, ebenfalls d ie-untere  

H alfte der Kopfe. Der Herd wird aus einer 
Mischung von Dolomit und M agnesit in etwa 
vier Tagen aufgesclmiolzcn. D ie N euzustellung  
eines Ofens hat durchschnittlich nach dreimonati- 
gem Betrieb zu erfolgen. Der Herd soli iiber 
drei Jahre halten. Die durchschnittliche Pro- 
duktion wurde uns in Cargo F leet bei dem 175 t- 
Oten mit 1200 t/W oche angegeben, bei dem 
250  t-O fen mit 1350 t/W oche, jedoch sclieinen 
diese Angaben etwas hoch zu sein.

D ie ersten Anlagekosten eines Talbotofens sind 
erheblich; sie werden von T a l b o t  selbst fiir die 
Anlage eines vollstUndig ausgeriisteten 2 0 0  t- 
Ofens auf 4 0 0 - bis 500  0 0 0  angegeben, wobei
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G aserzeuger und Gasleitungen bis zu den Reyer- 
sieryentilen nicht einbegriffen sind. Man arbcitet 
mit einem solchen Ofen etw a 14 bis 16 Woclien 
bis zu seiner N euzustellung, dereń Kosten natiir- 
licli von dem jew eiligen  Zustande des betreffen- 
den Ofens abhangen, und dereń Dauer einschl. An- 
heizen auf 4 Woclien anzusetzen ist. Es wurde 
angegebcn, daB man mit 1 jK > R iickstellung fiir 
die Tonne erzeugten Stahles diese Neuzustellungs- 
kosten deckcn konne, das wiirde also etwa 15- bis 
20 000  jK > fiir jede Reparatur bedeuten. Der 
Herd halt selir lange und wird oft in drei Jahren 
nicht erneuert; die Ofenkammern liberleben 2 
bis 3 Hiittenreisen. D ie Gestehungskosten f. d. t  
Stahl schwanken zwischen 13 und 18 sh. Ich 
muB wegen der Verschiedenheit der Einstands- 
preise dayon absehen, eine Selbstkostenaufstellung  
fiir den Talbotofen hier wiederzugeben; auf 
Grund der Angaben der angefiihrten Zahlentafeln 
kann das leicht geschehen fiir die jew eiligen  
lokalen V erhaltnisse. Der Kohlenverbrauch diirfte 
nach obigen Angaben keinesfalls unter 25 bis 
30 o/o f. d. t  gute Blocke liegen. Auffallend 
ist noch der verhaltnismilBig geriuge Phosplior- 
sUuregehalt der Schlacke trotz des ziemlich  
hohen Phosphorgehaltes des Roheisens. Der 
Schlackenentfall betragt etw a 24 bis 26 °/o.

Es unterliegt keinem Zweifel, daB das T al- 
botyerfaliren auf den Beobachter im Betriebe 
einen sehr bestechenden Eindruck macht. Die 
Reaktion tritt yon der Oberflache des Bades 
ausgehend sofort ein und is t in w eniger ais 
einer Stunde beendet. Das im Ofen befindliche 
hoch erhitzte Metallbad bildet einen Warme- 
speicher, durch welchen sowohl das aufgegebene 
Erz w ie auch das zu yerfrischende Roheisen  
rasch auf die annahernde Temperatur dieses 
Bades gebracht werden kann. Einen besonderen 
Vorteil bietet der Kippofen beziiglieh der Schlacke 
(meist unter 10°/° Eisen enthaltend), die leicht 
abgegossen werden kann. Das fa llt gewiB sehr 
ins Gewicht gegeniiber der auBerordentlich an- 
strengenden Arbeit des Schlackenziehens an fest- 
stehenden Oefen, die den Ofenleuten eine nur 
noch dem Puddeln vergleichbare sehr schwere 
Arbeit zumutet; auBerdem enthalt die so ge- 
zogene Schlacke durch die uuyollstandige Tren- 
nung yon dem Metallbad immer 30 bis 40 °/o Eisen.

W enn so auch das Talbotyerfaliren nach 
manchen Richtungen hin erhebliche V orteile bietet, 
so spricht gegen dasselbe der Uinstand, daB das 

jj Materiał nu r in der Pfanne fertig  gemacht werden 
j= k a n n .  W enn man nach deutscher und eng- 
“  lischer Praxis auch in der L age ist, bei Handels- 

<  ąualitaten und bei stetiger Erzeugung gleich- 
■g artigen Materials Kohlung und D esoxydation in 

der Pfanne in der gewiinschten W eise zu er- 
* reichen, so bleibt bei Spezialąualitaten das schwer- 

wiegende Bedenken gegen das Fertigmachen in 
der Pfanne in. E. bestehen.
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W enn langere Zeitraume hindurch die gleiche 
Stahląualitat, z . B . Sohienenstahl, herzustellen  
ist, so ist das Bedenken gegen das F ertig- 
machen in der Pfanne w eniger schwerwiegend. 
So wird denn auch aus dem Talbotofen ein 
Schienenstahl hergestellt, der hohen Anforde- 
rungen, z. B. denen von L i v e s e y ,  geniigt. 
Ich sali z. B . in Cargo F leet graphische Auf- 
zeichnungen iiber die Ergebnisse der Abśahme 
eines Schienenąuantums von rund 20 000  t; die 
GleichmaBigkeit sowohl der chemischen ais auch 
mechanischen Vcrsuclis- und Abnahineergebnisse 
war eine selir gute. Bei einem Auftrage iiber

20 000  t Schienen (50  kg/in) fiir Siidamerika er- 
gaben sich folgende Zahlen:

tons %
An der Siigo gesclinitten . 20 548 100,000
Schienen gelieferb gemali Iie-

d in g u n g ..................................  20 370 99,137
Schienen m. F eh lern  verkauft 73,5 0,357
Fur Sehlagproben, eig. Be- 

darf und Schrott . . . .  104,15 0,506

20 547,65 100,000

Ofenbau.

Zu dem w ichtigen K apitel „O fen ba u “ ver- 
weise ich auf die in T afel III vereinigten An- 
gaben einer vergleichenden Zusammenstellung 
von Martinofen. Sie tinden dort in ziemlich er- 
scliopfender W eise die Abmessungen von zu- 
sammen 47 Oefen, von denen 26 auf dem Kon-

11.30

tinent und 21 in den Vereinigteu Staaten stelien, 
dereń Bau in den letzten  5 bis 8 Jaliren ge- 
schehen ist. W ie Sie sehen, sind in cinzelnen 
Rubriken die Abmessungen zusammerigestellt, 
welche Herdflache, w elcher Kammerinhalt fiir 
Gas und L u ft, w elcher EinstrSmungśfluer- 
schnitt fiir Gas und Luft, alles auf die Tonne 
Einsatz gerechnet, gewithlt ist. W eiter finden 
Sie die Zalilen angegeben, die das Yerhaltnis 
der Herdbreite zur Herdlange, des Inhalts der 
Gaskammer zur Luftkammer, der Gas- zur Luft- 
einstromung, des kleinsten Kanals der Umsteue- 
rung zur Gas- und Lufteinstromung darstellen.

Irgend eine RegelmaBig- 
keit oder GesetzniaBig- 
keit laBt sich aus diesen 
W erten nicht erkennen, 
sie schwanken in weiten  
Grenzen. Es is t das 
auch nur naturlich, da 
jederB etriebsleiter, jeder 
Konstrukteur nach Lage 
der ortlichen Verhalt- 
nisse, nach seinen Er- 
fahrungen, und endlicli, 
wenn ich mich so aus- 
drucken darf, nach seinen 
Liebliabereien im besten 
Sinne des W ortes vor- 
gelit. Immerhin diirfte 
das Zalilenm aterial, be
sonders fiir die jiingeren  
Fachgenossen, W ert lia- 
ben, da man in der L ite
ratur aus naheliegenden 
Griinden beziiglich der 
Ofenabmessungen rneist 
nur auBerordentlich diirf- 
tige Angaben findet.

A llgem ein darf gesagt 
werden, dali auch der 
heute im Vordergrund des 
Interesses stehende Roh- 

eisenerzprozeB mit seinen verschiedenen Yarianten 
naclidrucklich auf den modernen Martinofenbau 
eingewirkt hat. D ie Herdabmessungen bezw. Bad- 
tiefe sind grofier geworden, auf die Tonne Einsatz 
gerechnet, da man einmal mit groBeren Schlacken- 
mengen zu reclmen hat, und anderseits den ein- 
tretenden heftigen Reaktionen mit den stark 
schaumenden Schlackenaufwallungen bei dem Roh- 
eisenerzverfahren durch groBere Herdraume Rech- 
nung getragen werden muB. Dasselbe is t von 
den Kammern zu sagen, dereń Abmessungen 
standig wachsen. Dabei kommt man immer 
mehr dazu, Oefen mit vorgezogenen Kammern 
zu bauen, um P latz zu gewinnen fiir ent- 
sprechende Raume zur Ansammlung der durch 
die schweren Ofenreaktionen in erhohtem MaBe 
iilłer die Feuerbriicken austretenden Schlacken-

9

Zfthlontafol 43.

W o i1!i e n u h e r  s ic h  t d e r  S t a l i l c r z e u g u n g  ( T a l b o t o f e n ,  c n g l .  We r k ) .

Oewuhnllchc 2 T a l b o t - O e f e n
Metalle Martin-Oefen (1—5) 1 (100 t) II (150 ł)

k(f/t ke/‘ k!f kg/t

Rolieisen . . . . 87G 300 602 659 892 868 688 949 842
S c h r o t t .................. 550 672 379 — — 108 407 133
Kerromnngan . . 10 363 7 5 588 8 5 994 7
Ila in a tit . . . . 25 400 17 16 154 21 14 224 17
Roheisen, k a lt . . 48 869 34 — — 10 160 12
Spiogeleiscn . . 8 585 6 7 010 10 12 294 15
Forrosilizium . . — — — — —

OesaintBummc 1 520 190 1045 688 644 907 840 028 102G

Oute Błocko 1 454 404 760 152 _ 817 816 _
Schlackem ncnge . __ — 247 244 325 247 243 302
Sclirottabfali . . — — 5 436 — 4 674 —

WfUzensinter . 91 643 63 47 904 63 47 904 59
llam inersclilag  . 10 109 7 --- — — —
(iellivaraerz . . . 106 578 73 164 795 217 175 869 215

Gesamtsummo 208 330 143 212 699 280 22:5 774 274

Kalkstein . . 224 739 157 - _
Kalk . . . . 55 067 38 118 618 156 135 382 166

A usbringen in °/» 
des met. Kinsatzes

95,68 — I. 110,4 - 111,2 (-f- 
Scbrott)

11. 97,36 = - 97,95 ( +  i 
Schrott) |

KohleiiYcrbraneh . 42,7 o/0 25,9 °/o
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Zahlontafel 44. T J o b o r s i c h t  i i be r  d o n  Bo t r i o l )  v o n  T a l b o t c h a r g o n .  

1. C h a r  g o n  m i t  hol i  om S c h r o t t z u s a t z .

M ateriał
3 Oefen 3 Oefen 3 Oefen 3 Oefen

H % kff j % kfT % kg %

FlOaaigea Roheisen . . . . 1 467 766 44,8 2 080 768 ! 66,6 2 021 434 03,5 2 090 268 66,3
Knltos „ . . . . 96 520 2,9 73 152 2,3 20 320 0,0 93 472 3,0
S c h r o t t ......................................... 1 673 352 51,2 940 816 30,1 1 110 488 34,9 937 768 29,6
F o r ro m a n g a n ............................ 26 949 0,82 23 076 1 0,73 23 965 0,74 25 070 0,78
F o r ro s il iz iu m ............................ 4 800 0,14 4 3501 0,13 3 873 0,12 3 023 0,09

i E rz z u s c h li ig e ............................ 239 770 7,2 407 360; 14,6 488 690 15,0 567 944 17,0
1 K a i k . . : ................................ 379 984 11,4 482 600 15,1 498 856 15,3 495 808 15,3
j D o l o m i t ..................................... 48 768 1,5 97 536 | 3,0 66 040 2,0 92 456 2,8

Gut© B l d c k e ........................... 3 267 456 100,0 3 161 792 101,2 3 203 448 100,7 3 168 904 100,6 !
S c h r o t t ......................................... 53 848 1,5 26 416 0,9 54 864 1,7 62 992 2,0
A u s b r in g e h ................................ — 101,5 102,1 — 102,4 — 102,6

2. Cli a r g o n  m i t  m i t t l o r o m  S c h r o t t z u s a t z .

M ateriał
3 Oefen 3 Oefen 3 Oefen 3 Oefen

% k(? % kff % %

i Flśssigea l l o h c i s o n ............................. 2 648 052 81,3 2 556 256 74,8 2 470 912 76,7 2 550 160 72,2
i Kaltoa R o h o ia e n .................................. 11 170 0,3 20 410 0,7 13 208 0,4 99 568 2,8
1 S c h r o t t ................................................... 562 804 17,3 797 300 23,3 701 192 21,7 849 071 24,0

F e r r o m a n g n n ........................................ 0,9 29 337 0,86 29 388 0,91 30 176 0,80
F o r r o s i l i z iu m ........................................ 3 902 0,12 4 445 0,13 6 020 0,19 4 674 0,13'
E r z z u a c h l a g e ........................................ 854 456 25,8 745 744 21,4 787 400 24,0 712 216 19,9
K a l k ......................................................... 582 168 17,6 018 744 17,8 558 800 17,0 483 616 13,5 !
D o l o m i t ................................................... 57 912 1,7 62 992 1,8 89 408 2,7 69 088 1,9

(lute B łocko.............................................. 3 264 408 100,3 3 438 144 100,7 3 213 608 99,8 3 539 744 100,2
S c h r o t t ................................................... 38 608 1,1 33 528 1,0 01 970 1,9 35 560 1,0
A u s b r in g c n .............................................. — 101,4 — 101,7 — 101,7 — 101,2

3. C h a r g e n  mi t  s e h r  n i e d r i g e m  S c h r o t t z u s a t z .

Materiał
Oefen Oefen

kg % kg % 1

Fliissiges Roheison . . 2 134 610 97,0 2 154 390 97,1
Kaltes „ . . 10 100 0,5 10 160 0,4
S c h r o t t ............................ 31 496 1,4 39 210 1,3
F o rro m an g an .................. 19 301 0,87 20 676 0,94
F o rro s iliz iu m .................. 4 004 0,18 3 962 0,18
E rzźu sch lag o .................. 501 848 25,0 618 744 27,8
K a l k ................................ 392 176 17,4 371 850 10,7

48 768 2,1 57 912 2,6

finto Bloeke . . . . . 2 214 880 100,7 2 186 432 98,5
S c h r o t t ............................ 30 480 1,3 35 560 1,6
A u sb rin g en ....................... 102,0 100,1

kg

1 969 372 
22 352 

128 010 
19 558 

3 962 
522 224 
352 552 

76 200

! 2 092 960 
34 544

91,9
1,0
6,0
0,93
0,18

24.5
16.5

3.6

97.6
1.6 

99,2

mengen, aus dem Schmelzbad entfiihrten Ver- ist. 
unreinigungen usw., die auf diese W eise dem 
w ertvollen Gitterwerk der Kammern ferngelialten 
werden soilen und so dereń Lebensdauer ver- 
liingern. D as Streben nacli groBeren Ofenein- 
lieiten ist offensichtiich: 50 t-O efen  sind keine 
Seltenheit mehr, Oefen von 60 bis 80 t Fassungs- 
raum dOrften bald in groBerer Zahl gefunden 
werden.

Den O f en  k o p f e n , diesem vielleicht wichtig- 
sten und docli wolil schwachsten Teil der Ofen- 
konstruktion, haben in den verflossenen .Taliren 
dio Stablwerker besondere Aufmerksamkeit zu- 
gewandt, in der Absicht, dereń Betriebsdauer 
durcli geeignete Mit.tel zu erholien. Bei den

Martinofen ubliclier Kon- 
struktionbestehtbekannt- 
licli der groBeUebelstand, 
dafi dio Brennkopfe durch 
die intensive H itze der 
Abgase und die mit den- 
selben mitgerissenen Teil- 
clien der Sclunelz- und 

Zuschlagsmaterialien 
stark angegriffen werden 
und bereits zu einer Zeit 
der Reparatur bediirfen, 
zu welcher der iibrige 
Ofen einschl. der Kam- 
mern nochgebrauchsfahig 

Man bat sieb bei den neueren Anlagen, na- 
nientlich bei denen, die naeh dem Roheisenerzver- 
fahren arbeiten, das die Oefen besonders stark  
in Mitleidenschaft zieht. meist dadurch geholfen, 
daB man die Kopfe recht lang machte, um so 
die Reparatur derselben moglichst w eit liinauS- 
schieben zu konnen. Aber hiermit ist der in 
Rede stekeude Uebelstand zwar gem ildert, je- 
docli durchaus noch nicht behoben. Bei stark zu- 
rucffebrannten Kopfen iindet namlich die Ver- 
einigung von Gas und Luft naturgemaB an einer 
Stelle statt, die von dem Bade ziem licli w eit 
entfernt ist. Damit wird die Ausnutzung derGase  
ungiinstiger, der Kohlenverbrauch steig t. bez w. 
die Chargendauer wird langer. Sodann bat die
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Zalilentafel -15. Y c r s u c l i g e r g o b n i s s e  d e r  C a r g o  E l e e t  I r o n  W o r k s  m i t  T a l b o t m a t e r i a l ,

Materiał k(t/qmm
Dcli-
nung

%

Kon-
traktEon

%

Bruch
c st

Analyiicn
%
S p Mn

Yorgebibcktos M ateriał ■17,08 30,0* 55,0 seidenartig  und sehnig 0,20 0,048 0,050 0,050 0,58
n 45,67 32,0* 58,6 0,20 0,038 0,040 0,031 0,58

P ro file ise n ....................... 46,45 27,0f 53,6 0,19 0,018 0,012 0,019 0,59
n ....................... 44,41 29,Ot 58,0 r r> r 0,20 0,024 0,032 0,028 0,52

i _ i - E i s e n ....................... 45,98 26,Of 51,8 0,18 0,030 0,015 0,030 0,51
47,08 27,5 f 52,0 0,22 0,028 0,058 0,027 0,60

W inkoleisen . . . . 45,19 26,Of 50,7 0,19 0,018 0,046 0,020 0,60
47,71 27,Ot 53,0 0,23 0,021 0,053 0,028 0,56

S c l i i e n e n ....................... 77,98 13,0* 16,7 90 °/o kdrriig, 10°/o sehnig 0,52 0,015 0,056 0,042 0,91
„ ....................... 73,83 17,0* 13,0 CO „ „ 40 „ „ 0,55 0,030 0,058 0,026 0,70

75,43 15,0* 17,0 80 „ „ 20 „ „ 0,56 0,041 0,054 0,020 0,76 :
14,0* 16,2 85 „ - 15 „ „ 0,60 0,013 0,055 0,013 0,73 ;

76,64 16,0* 20,5 85 „ 15 , 0,60 0,018 0,061 0,034 0,76 |
» ....................... 77,95 15,0* 18,6 80 „ „ 20 „ „ 0,66 0,020 0,054 0,038 0,64 1

84,90 14,5* 18,3 90 yi n 10 „ ,, 0,69 0,020 0,060 0,030 0,67

.......................
85,19 10,0* 10,2 95 „ „ a „ „ 0,74 0,021 0,060 0,028 0,60

Flamme bei kurzeń Kopfen eine wesentlich  
schlechtere Fiihrung, was einerseits ebenfalls 
ungiinstig auf die Ausnutzung der Gase einwirkt, 
anderseits zu einem starken VerschieiB des Ofen- 
gewijlbes fiilirt. E s besteht desbalb allenthalben 
die G ew ohnheit, das abge- 
brannte Stiick der Ofenkiipfe, 
withrend das Gewolbe stehen  
bleibt, durch neues Mauerwerk 
zu ersetzen. D iese Arbeit im 
heiBen Ofen is t natiirłich eine 
selir scliw ierige, und es ist un- 
verm eidlich, daB namentlich 
beim AnschluB an das alte  
Mauerwerk etw as „gepfuscht“ 
wird; der K opf is t daher einem 
mit aller Sorgfalt hergestellten  
neuen Ofenkópf durchaus nicht 

.g leichw ertig. D ie Zerstorung 
eines solchen „vorgezogenenu 
O fenkopfeserfolgtm eist w esent
lich rascher, und die geschil- 
derten iiblen Folgen stellen  
sich dann hałd wieder ein.
AuBerdem kiihlt bei der Re- 
paratur, die ja  eine Reihe von 
Tagen in Anspruch nimrut, der 
Ofen stark aus, was wieder- 
um dem Gewolbe vor allem 
schadet. Dem Ofenkópf eine 
langere Dauer zu geben, ihn 
nur so sclinell verschieiflen zu 
lassen, bis der gesam te Ofen- 
raum und unter Umstanden 
aucli die Kammęrn einer Reparatur benotigen, und 
um den mit den zw ischenzeitlichen Reparaturen 
des Ofenkopfes allein verbundenen TJebelstanden 
zu begegnen, sind nun die rerschiedensten W ege  
eingeschlagen worden.

* bei 50 mm K órnerabstand.
f  bei 200 mm K ornerabstand.

I5ei den Martinofen der J u l i e n h u t t e  wurde 
auf Vorschlag von O. F r i e d r i c h  in Julien- 
hiitte der Yersuch gem acht, den vordern nacli 
dem Ofen zu liegenden T eil der Gas- und Luft- 
ziige, der bei weitem ain stfirksten der Zer-

S c f tm '/ / a  - i  I S c h n i f f c - d

Abbildung 23. 

A uswechgelbarer Kopf 
(Ju lienhutte,

P a ten t F r i e d r i c h ) .

_  stSrun gausgesetztist, 
a u s w e c h s e l b a r  zu 
gestalten, und dieser 
Ver$uch fiilirte zu so 
giinstigen Ergebnis- 
sen, daB alle Oefen 
der Julienhiitte nacli 
diesem neuen System  
umgebaut wurden, be- 

ziehungsweise noch umgebaut werden. D ie Kon
struktion (D. R. P . 215  438 , auch in andern In- 
dustriestaaten geschiitzt), dereń schematischer 
Aufbau aus Abbildung 23 zu erkennen ist, ist 
dadurch gekennzeichnet, daB der L uftzug par
ali el iiber den Gasziigen verl;iuft. Hierdurch 
erhillt mna die M oglichkeit. den Kopf in seinem
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yorderen T cile w esentlicli schmttler zu gcstalten  
ais das Ofęnmassiy, ihn dadurch leiclit zugiing-
11 ch zu machen und sein Gewicht ganz be- 
deutend zu yerringern. D er auswechselbare 
T eil, der an einer andern ais der Yerbrauchs- 
stelle  aufgemauert und angewiirmt wird, ruht 
auf einer StahlguBplatte, die natiirlich nacli 
dem A uswechseln immer wieder yerwendet w er
den kann; an den Seiten der P la tte  befinden 
sich Oesen zum Anschlagen der Kranliaken usw. 
Das Gewolbe des L uftzuges is t fiir sieli ablieb- 
bar. Es hat sich ais zweckmilBig herausgestellt, 
das Auswechseln in der W eise yorzunehmen, 
daB man an einem Sonntag den einen und an 
dem darauffolgenden Sonntag den andern Kopf 
Yornimmt. Man erreiclit dadurch den V ortcil, 
das Gewolbe besser warm lialten zu kiinnen. Das

Auswechseln gescliieht in folgender W eise: zu
erst wird das Gewolbe des Luftzuges abgehoben, 
dann der alte Kopf zum T eil eingerissen, an 
den Anschliissen vom Ofenmassiv und dem hin- 
teren T eil der Ziige getrennt und dann samt 
der U nterlagsplatte m ittels Krans herausgehoben. 
Das Gewicht des auswechselbaren T eiles betrSgt 
etwa 9 t. E s fo lgt nun das E insetzen des 
neuen Kopfes, der hierbei mit Blechen zusammen- 
gehalten wird, der AnschluB desselben an das 
bestehende Mauerwerk, der keine Schwierigkeiten  
bereitet, und das Aufsetzen des Luftzuggewolbes. 
D ie giinstigste bisher erzielte Reparaturdauer 
betrug etw a sechs Stunden vom Absperron bis 
zum W iedereinlassen des Gases; sie iiberschreitet 
also durchaus nicht die Zeit, die man im a ll- 
gemeinen fur groBere Sonntagsreparaturen rech- 
net. D ie Kosten sind unbedeutend. Der re- 
parierte Ofen wird am Montag Morgen zu der
selben Zeit chargiert wie die iibrigen Oefen 
und sehm ilzt sodann, w ie sich herausgestellt hat, 
infolge der langen Kopfe wieder eben so scharf

wie ein neu zugestellter Ofen. Durch die ver- 
liingerte Lebensdauer der Oefen is t eine w esent- 
liche Verminderung der O fenzustellungskosten  
erreiclit worden. Praktisch erfiillen also die 
auswechselbaren Kopfe denselben Zweck wie 
wassergekiihlte, von denen w eiter unten die 
Rede sein wird. Man hat den Y orteil, die 
Kosten fiir die W asserkiihlung zu sparen und 
die Gefalir des Lcckwerdens der zur Anwendung 
gelangenden wasserdurchstromten Metallkiirper 
zu verhindern.

E . D i e t r i c h  in Bochum hat eine Ofenkopf- 
konstruktion ( D. R. P .  215 108) angegeben, die 
in Abbildung 24  schematisch dargestellt is t. B ei 
der fortschreitenden Zerstorung des Ofenkopfes 
wird die Zwischenwand zwischen Gas- und Luft- 
zug immer kiirzer, und Gas und Luft kommen 

friiher zusam m en, ais es 
erwiinscht ist. D ie liier- 
durch ermogliclite Verbren- 
nung des eintretenden Ga
ses v o r  dem eigentlichen  
Schmelzraum zerstort das 
O fengew olhe, ohne dem 
Schmelzraum die yolle H itze  
zu yerm itteln. D ie vorge- 

schlagene Konstruktion  
kennzeiclinet sich liaupt- 
silchlich in der G estaltung  
des die Luft- und Gaszu- 

Abbildung 24. fiihrung trennenden Gewol-
bes, welches in der W eise  

Ofenkopf. verliluft, daB der Gaskanal
(Patent Dietri ch. )  vorn in eine sicherw eiternde

Kamm er auslituft und in 
dereń hinteren T eil, ent- 
fernt. vom Schmelzraum, ein- 
miindet. Durch diese G estal

tung des Ofenkopfes wird die zerstorende 
W irkung auf das feuerfeste Materiał nach Mog- 
lichkeit verm ieden, w eil die Abzugsoffnung 
erw eitert und besonders das sonst an dieser 
Stelle yorliandene gefiihrdete Mauerwerk be-
seitig t ist. Nach der in Abbildung 24 darge- 
stellten Konstruktion ist der Ofenkopf in der 
Mitte liohl gestaltet. Das M ittelstiick, welches 
bei der sonst ublichen Kopfkonstruktion ais 
Trdger des Oienkopfes a b c dient und der Zer- 
storung so stark ausgesetzt ist, feh lt hier ganz. 
Ais Trftger des Ofenkopfes, jener so uberaus 
wichtigen Zwischenwand zwischen Gas und Luft, 
dient ein Gewolbe d e, welches quer iiber den
Ofen geht und an Yorder- und Riickwand ge-
lagert ist. In der Vorder- und Ruckwand des
Ofens ist je  eine Tiiroffnung f  yorgeselien,
durch welche der hohle T eil des Kopfes, dessen  
Sohle von einer losen Schicht feuerfesten Mate- 
riales gebildet wird, und der anschlieBende Herd- 
teil zuganglich gemacht werden. Durch diese
1 uren kann man mit L eichtigkeit Ausbesserun-
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gen an den Feuerbriicken vornehmen und Ein- 
siit.ze an Ferromangan. Ferrosilizium usw. zum 
Vorwarmen einbringen. D ieser Ofenkopf liat 
sich im Betriebe schon bowahrt, nur laBt die 
Haltbarkeit des vorspringenden untern Kopf- 
gew olbes, welches die untere Luftzufiihrung 
bildet, noch zu wiinschen iibrig, so daB sich 
eine vom Konstrukteur bereits vorgesehene Kiili- 
lung dieses Gewolbes ais notwendig erweist, 
die leicht anzubringen ist.

In den V ereinigten Staaten liat man schon 
se it einiger Zeit mit E rfolg W a s s e r k i i h l u n g

von W asserkiihlungen intensiyster A rt bei diesem 
Ofenteil. Nacli meinen Informationen findet man 
solche Einrichtungen u. a. bei der Lackawanna 
Steel Co., der .Illinois Steel Co., der Bethlehem  
Steel Co. und vor allem auf dem modernsten 
aller amerikanischen Stahlw erke, den Gary- 
W erken.*

D ie Ausfiihrung nach den Patenten von 
T. S. B l a i r  scheint am meisten Aufnahme ge- 
funden zu haben. W enn ich auch schon friiher 
in „Stahl und Eisen"** auf diese Konstruktion 
hingewiesen liabe, so sei sie der Yollstandigkeit

zum Scliutze der Martinofenkopfe angewandt. 
W enn man auch hier zu Lande dieses an sich 
naheliegende l l i t t e l  versucht liat, so is t es, so- 
w eit ich orientiert. hin, docli bei den Versuclien 
geblieben; man scheut sich zuniichst natur- 
gemaB, W asser in solchem Umfange, wie es fiir 
einen vollen E rfolg  notwendig ist, an solch lioch- 
erhitztes Mauerwerk und in unmittelbare Nahe 
eines feuerfliissigen Metallbades zu bringen, da 
man nicht mit Unrecht bei unreinem W asser ein 
Versetzen der R ohrleitungenu .s.w .und  einPlatzen  
derselben befiirchtet, wobei W asser umnittelbar 
in den Ofenherd eintreten konnte. Doch scheinen 
diese Bedenken in Nordainerika durch die er- 
folgreichen Yersuche iiberwunden zu sein, und 
man schreitet mehr und melir zur Einfuhrung

- jm -

Abbildung 25. 
■\VasBergekuhlter Ofenkopf. (Paten t B la i r . )

halber doch hier nochmals erwahnt und in Ab
bildung 25 dargestellt. D ie Ofenkopfe, Ein- 
stromungen und Y ertikalzuge werden aus ge- 
mahlenem Magnesit unter Zusatz von etwa 
15 “/o gemalilener basischer Schlacke und ge- 
niigend wasserfreiem Teer aufgestam pft. D ie 
Trennungsgurte zwischen Gas- und Luftein- 
stromungen werden in jedem Kopfe durch einen 
w assergekiihlten Kasten aus Kesselblech ge- 
bildet, der 300 mm zu beiden Seiten auf der 
Magnesitbank auflagert. D ie Kasten sind auf 
ihrer oberen Seite mit gemahlenem Magnesit 
abgedeckt, so daB alle N iete und StoBe gegen  
den direkten EinfluB der Flamme geschiitzt sind. 
Die Vorderkante der Kasten reicht nicht bis 
zum Ofenherde vor, sondern liegt etwa 1200 mm 
zuriick, so daB ein Mischraum fiir Gas und Luft 
geschaffen wird, bevor das Gemisch den eigent-
lichen Ofenherd erreicht. D ie Stirnwande der
Oefen werden gleichfalls durch Kiihlkasten ersetzt, 
wodurch diese Ofenteile, die bekanntlich dem 
Durchschmelzen stark unterliegen, ebenfalls einen 
kraftigen Schutz erhalten. Um den direkten 
Einfluli der Flamme abzuhalten, werden diese 
Kasten mit einer einen halben Stein starken 
Dinasschicht abgedeckt. D as Kiihlwasser tritt,

* „Stahl und Eisen* 1909 S. 1229.
** „Stahl und E isen“ 1908 S. 171.
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wie aus der Abbildung 25 ersiclitlich, zuerst 
durch die K opfkasten, dann durch die Kiihl- 
kasten der Stirnwftnde und wird zu den Ven- 
tilen zuriickgelcitet. Das Kiihlwasser wird der 
Niederdruckwasserleitung entnommen, docli soli 
vielfach eine Verbinduhg mit dem Hochdruck- 
w assersystem  vorgesehen sein. E s wird auch 
empfohlen, von dieser Hochdruckwasserleitung  
taglich einige M inutfn Gebrauch zu machen. 
urn die bei hoherer Temperatur sich aus dem 
W asser absclieidenden Hiirtebildner m oglichst 
wegzuspiilen. D ie Herstellungskosten der fiir

Martinofenkopf verbunden sind, voll in die Er- 
scheinung treten: Yerbrennung und Flammen- 
fiihrung bleiben stets in der Hand des Schm elzers, 
Gewolbe und Seitenwande werden langer ais bisher 
halten,dieSehlackenansammlungenindenKammern  
usw. werden stark yermindert. So hat ein mit 
dem Blair-K opf ausgeriisteter Ofen auf den Siid- 
werken der Jllinois Steel W orks nach 650  
Chargen zur Reparatur des Gewolbes, der Vor- 
der- und Riickwand usw. stillgesetz t werden  
miissen, wiihrend die Kopfe noch tadellos waren. 
Selbst nach 815  Chargen w ar an denselben kein

den Blair-Kopf benotigten vier Kasten stellen  
sich nach einer mir Yorliegenden deutschen Offerte 
auf rund J'-  4 6 0 0 , wobei noch fiir Rohranschliisse, 
Dichtungen usw. weitere M  1000  einzusetzen  
waren. Dabei sind die Kosten fiir die Aenderung 
des Mauerwerks und der Armaturen noch nicht 
beriicksichtigt.

Da nach mir yorliegenden Nachrichten, die 
mir ron n i c h t  interessierter Seite zugegangen  
sind, diese Blair-Kopfe sich tatsachlich im Dauer- 
bet.riebe ausgezeichnet gehalten haben, so kann 
man w ohl mit Recht annelimen, daB die son- 
stigen Y orteile, die m it einem derartig haltbaren

Yerfall zu konstatieren; das einzige, was notig  
sein soli, ist, von Zeit zu Zeit kleiue R isse, 
welche sich im M agnesitblock zeigen , auszu- 
flickeu. Bei der Lackawanna S teel Co. in Buffalo 
machte Ofen 8 592 Chargen und wurde nur 
stillgesetz t zum Nachsehen der Kammern; Kopfe 
und Gewolbe sollen nach diesen 592  Chargen 
noch wie neu gewesen sein. W elche V erbilligung  
der Betriebskosten durch solch giinstige Ver- 
haltnisse noch nebenher gelit, brauche ich Ihnen 
wohl nicht naher zu sagen.

A uf den G ary-W erken speziell hat man 
neben der Ausfuhrung nach B l a i r ,  die sich 
dort auch sehr gut bewahrt h a t, noch andere 
Konstruktionen zum Schutze der Kopfe bezw. 
Stirnwande durch W asserkiihlung ersonnen, die 
in den Abbildungen 26 bis 29 dargestellt sind 
und einer naheren Erlauterung wohl nicht be- 
diirfen. Die Ausfuhrung nach Abbildung 26 hat 
im Betriebe sehr gute Ergebnisse g ezeitig t. D er  
Entwurf nach Abbildung 27 is t bei verscliiedenen  
Oefen eingebaut. Nach niehr ais 300  Chargen 
waren die derart geschUtzten Kopfe noch in gutem  
Zustande, obwohl die feuerfesten Steine an den 
Kopfenden weggebrannt waren. D ie Konstruktion 
nach A bbildung-28 sieht B r o n z e  ais Materiał 
fiir die Kiihlkasten v o r ; der hierdurch bedingte 
hćihere Preis erschcint in Anbetracht der erhohten 
Sicherheit gerechtfertigt.

t-- - - - - - --3050
I
I
!

Abbildung 26. WaHaergekUhlter Ofonkopf. 
( G a r y - W e r k o . )
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Abbildung 27. 

W assergekuhlter Ofenkopf ( G a r y - W  o rk e ) .

(lic Kammern neu eiupacken mufite. Dureh den 
Einbau von Schlackensacken tnit periodischei' 
Schlackenabfiihrung wahrend des Betriebes ge- 
maB Abbildung 30 erzielte man w eit mehr ais 
die doppclte Chargenzahl. D ie angesammelte 
Schlacke wird wochentlich zweimal abgezogen.

D ieses Schlackenabziehen, allerdings auf eine 
andere W eise, wird auch auf anderen W erken, 
besonders solchen, die naeli dem Roheisenerz-

Sc/mWA-B

Nach solchen Betriebsergebnissen kann wolil 
erw artet werden, dafi man auch bei uns melir 
und mehr diese intensive W asserkiihlung an Ofen- 
kopfen, der man bisher nieist mit einem gewissen  
Mifitrauen gegcniiberstand, einfuhren wird. W ieich  
hore, sollen auch schon einige L izenzen auf Blair- 
Kopfe von deutsehen W erken geńommen sein, so 
daB man hieriiber auch wohl bald Betriebsergeb- 
nisse aus deutsehen Fachkreisen erwarten darf. —

Sc/rn/fł 
I C-0

W ie inan selbst mit kleinen Mitteln die Ofen- 
haltbarkeit erhohen. kann, geht, um nur einen 
Fali zu erwabnen, aus folgendem hervor: Ich
fand auf der B ethlen-Falvahiitte eine y o n P o s -  
p i s c l i i i  angegebene Anordnung, die, mit sehr 
geringen Kosten yerbunden, sehr gute Ergebnisse 
geliefert hat. D ie dortigen alten Oefen von 
18 bis 20 t Ausbringen haben yerhaltnismaBig 
kleine Kammern-, die direkt unter dem Ofen 
liegen. D iese Kammern hatten von 11 aus aus 
keine Schlackensacke, so daB man frnher die 
Oefen nach 40 0  bis 500  Chargen abstellen und

yerfabren arbeiten, regelmafiig yorgenommen und 
hat sich fiir die Lebensdauer der Kammern sehr 
yorteilhaft erwiesen.

Mit patentierten G r i t t e r s t e i n e n ,  dereń 
Form und Aufstellung aus Abbildung 31 erhellt. 
hat D i e t r i c h  in Bochum sehr gote Betriebs- 
ergebnisse erhalten. Seit Anwendung dieser Gitte- 
rung stelien die Kammern v ie l langer und besser. 
Sie yerschlacken nicht mehr so stark. und es 
ist ausgeschlossen, daB ein solches Gitterwerk  
bei Gasexplosionen, die beim raschen Uinstellen 
der Gasventile so leiclit yorkommen, jem als zu-
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sammeristiirzt. Im iibrigen erklilrt sich die Kon
struktion aus der Abbildung 31 von selbst.

D ie unter dem Namen System S c h e r f e n b e r g  
(D . R. P . 184 89 3 ) bekannte Konstruktion von 
G ittersteinen strebt den gleichen Zweck an wie 
die eben besprochene.*

W . R e i c h p i e t s c h  in Bochum bezw eckt mit 
einer neuen Martinofenkonstruktion das Fern- 
halteń der Schlacke aus dem ganzen Unterbau 
des Martinofcns. Um dieses zu erreichen, solien 
die Gas- und L uftzuge des Ofens naeh auBen 
verleg t werden, so daB unter jedem Zuge ein 
Schlackenwagen angebraclit werden kann. D iese 
W agon kiinnen von der Hiittensohlo bezw. Ofen- 
btthne aus bedient und entfernt werden.

SrimWA-B

Hier sei noch eine kurze Bemerkung ein- 
geschaltet iiber das A n h e i z e n  von neu zu- 
gestellten  Martinofen. Das iibliche Yerfahren be- 
steht darin, mit leiclitem H olzfeuer auf dem Herd 
und vor den Kopfen das Anwarmen zu beginnen  
und die Glut durch die Feuergase von vor den Ofen- 
tiiren angebrachten Kohlenfeuern allmfihlich zu 
steigern. D ieses Yerfahren ist recht umstand- 
lich und nimrnt iange Zeit in Anspruch, ohne 
sicheren Schutz vor Gasexplosionen zu ge- 
wahren beim ersten Einlassen des Gases in 
den ungleichmaBig erwarmten Ofen. An einer 
Stelle hat man sehr gute Erfahrungen gemacht 
mit Yorfeuern, die man vor den K a m m e r n  an- 
bringt, und die man mit im mer starkę r werden- 
dem Essenzug entsprecliend scharfer anfacht.

* ln  dem V ortrage war diese K onstruktion irrtiim - 
licb ais von A. l i u p p e r t  stam m end augegeben worden.

Man hat damit mindestens zw ei T age bei der 
Vor\varmung eines Ofens ersparen konnen.

DaB mail bei der N e u z u s t e l l u n g  von 
Oefen und Mischern PreBiuftwerkzeuge fiir die 
Stampfarbeiten in den Herdriiumen anwendet, die 
viel wirksamer und schneller arbeiten ais die 
Handstampfer und so an Loliuen Ersparnisse ge- 
statten, sei nur nebenher erwahnt.

ftebenbetriebe u n d  Allgemoines.
Die an sich sehr w ichtige F rage der G a s 

e r z e u g e r  heute hier anzuschneiden, wurde 
w eit iiber den Rahmen dieses B erichtes liinaus- 
gehen. Im iibrigen hat ja  aucli J o li. K o r t i n g
erst vor zw ei Jahren die Frage der Gaserzeuger an

dieser Stelle* um- 
fassend behandelt. 
E s soli daher nur 
konstatiert werden, 
daB man auf diesem 
Gebiet eine unge- 
mein eindringliche 
Arbeit entfaltet,um  
G ascrzeugersyste- 
me zu entwickeln, 
die allen modernen 
und gesteigerten  
Anspriiclien genii- 
gen. D ie Mecha- 
nisierung dieser 
Apparatc is t  w eiter 

vorgeschritten, 
docli sclieint mir, 
daB in dieser Rich- 
t.ung docli eine 

Sc/w  i/ ł a  -a Grenze gezogen
ist. Man kann 

! ni. E . nicht erwar-
' ten, daB nun, be-

sonders iieibacken- 
den K olilen, die 
lielfende Hand des 
Gasstochers ganz 

und gar ausgeschaltet werden k ann; eine fort- 
laufend gute Gasbereitung und eine m oglichst 
gleichmaBige Gaszusammensetzung kann nur 
durch stetige Beobachtung der Feuer und ein 
entsprechendes Eingreifen des Stochers erreicht 
werden. Bei diesen Stocliarbeiten durfte die Er- 
setzung der menschlichen Hand durch mechanisclie 
M ittel iiber einen gew issen Grad hinaus vielleicht 
nicht mehr von Y orteil sein.

Nebenbei bemerkt is t mir bei meinen Be- 
sichtigungen aufgefallen, w ie verhaltmsm aBig  
w enig Gebrauch gemacht wird von Schurloch- 
A erschliissen fiir Gaserzeuger mit autom ati- 
scher A erhinderung des G asaustrittes, die 
durch die von J. H o f m a n n  und v.  S t a c h  
in A\ itkow itz angegebene Konstruktion eine be- 
walirte Losung gefunden haben. H ort einmal

* „Stabl und E isen“ 1907 S, 685 bis 713.

Oe/ai/ des Wasser/rUM/tas/enj 

Abbildung 28. W assergekuhltor Ofenkopf 
( G a r  y -Y T erk e).
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Abbi ldung 29. 
W assergokilhlte  Stirnwand.

bei der Anwendung solcher Ycr- 
schliisse die B elastigung der Arbeiter 
durch das Einatmen von Generator- 
gas beim Scliiiren auf, so erhalt der 
Stoclier in. E . daduruli auch bessere 
Gelegcnheit, das Feuer zu l)eobachten 
und seiue Arbeit mit groBerer Sicher- 
heit und Rulie yorzunehmen. Es war 
mir interessant festzustellen, daB in 
einem F aile  die Konzession fiir die 
betreffende G aserzeugeranlage, die 
allerdings in unmittelbarer Nalie 
menschlicher W ohmingen la g , nur erhalten 
werden konnte unter der Bedingung der An
wendung solcher Schurloch-Verschliisse zur Ver- 
mcidung unnotigen Gasaustrittes.

Es muB noch kurz erwahnt werden, daB 
man im rheinischen Industriebezirk und im Sieger- 
land an melireren Stellen mit gutem Erfolg zur 
Verwendung rheinischer B r a u n k o h l e n  zwecks 
Beheizung der Martinofen iibergegangen ist. Es 
werden Braunkohlenbriketts in W iirfel- 
und Halbeiform, im Gewicht yon rd.
300 g  fur das Stiick, yerwandt. D ie 
mittlere Zusammensetzung dss Braun- 
kohlengases ste llt sich wie folgt: 2 bis
4 %  Kohlensiture, 0 ,'i— 0,5  %  schwere 
Kohlenwasserstoffe, 2 — 3,5 °/o Methan,
8 bis 10 °/o W asserstoff und 30 °/o 
Kohlenoxyd. — D er H eizw ert dieses 
Gases betragt rd. 1400 W E .

Bei den G a s l e i t u n g e n  niinmt 
man heute mehr wie zuvor Bedacht 
auf schnelle und wirksame Reinigung  
der Leitungen durch Ausbrennen oder

n.so

yon Hand. In einem mir 
bekannten Falle hat man 
bei oberirdischer Gas- 
leitung sogar <1 o p p e 11 e 
Gasleitungen angeordnet, 
die in der Anlage den 
Kostenpunkt natiirlich 
entsprechend beeinflus- 
s e n , dafiir aber groBe 
Sicherheit und das Ar
beiten mit sehr sauberen 
Leitungen gestatten .

W citer ist mir auf- 
gefallen, daB man noch 
das LosreiBen der von 
unten gegossenen Blocke 
in den meisten Fiillen 
durch den Kran allein 
besorgen lafit. Es be- 
deutet das unter Um-
standen eine reclit er- 
hebliche Belastung selbst 
gut konstruierter starker 
Krane. Es fiihrt leiclit 
dazu, daB besonders bei 
N achtzeit, wenn es an 
der notigen Aufsicht 
m angelt, die Krane durch 
diese Arbeit iiberlastet 
werden, und Briiche an 
den mechanischen Hub-
einrichtungen sind nicht
ausgescblossen. Es kann
dalier nur den m e c h a 
n i s c h e n  A b s c h e r v o r -  
r i c h t u n g e n ,  mit denen 

- in einem Zuge die so- 
genannten „Knochen“ der Blocke abgeschert
werden, das W ort geredet werden; sie ent-
lasten die Krane und beschleunigen die A r
beit des Raumens der GieBgrube. Bei diesen
Yorriclitungen, dereń Konstruktion ja  allgemein 
bekannt ist, scheint der hydraulische Antrieb 
dem elektrischen iiberlegen zu sein, da die not- 
wendigerweise unter Hiittenflur anzuordnenden 
Eiektromotoren den nicht zu yermeidenden Ein-

i
Abbildung 30.

Schlackensaek mit periodiacher Schlackenabfubrung.

10
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fliissen durch Śtaub und H itze auf die Dauer 
nicht so widerstehen, w ie die leicht zu iiber- 
wachenden hydraulischen Zylinder.

Unser liochentwickelter Kranhau hat zwar  
Yorrichtungen ersonnen, bei denen das mehr 
oder minder gewaltsam e AbreiBen der „GuB- 
knochen" vermiedcn, die Abtrennung derselben 
yielmehr durch eine kraftige Drelibewegung be- 
sorgt wird. W enn auch sowohl bei groBen ais 
auch kleinen Blocken diese Einrichtung mit Erfolg  
anzuwenden is t, so versagt sie doch bei Blocken, 
die in m e l i r l a u f i g e n  Kokillen gegossen sind. 
Aus diesem Grunde sollte den mechanischen Ab- 
schervorrichtungen durch W eiterschieben der Ko
killen iiber die Gespannplatten ein w eitgehen- 
derer Eingang in unsere Stahlwerke gegonnt 
sein; es is t eine nach meinen Beobachtungen 
billig  und sehr wirksam arbeitende Yorrichtung.

sucht. Bei diesen Versuclisblockchen erstreckte  
sich der Lunker bei den „um gekehrt“ gegossenen  
Blocken nur iiber 30 °/o der Blockliinge, da- 
gegen iiber 82 °/o der Blockliinge im umgekehr- 
ten Falle. Aus der Praxis sind mir Sllinliche 
F alle bekannt: So betrug auf einem W erk bei 
kleinen Blocken von 165 kg der Lunker in dem 
mit dem diinneren Ende nach oben gegossenen  
Błock 68,7 °/o gegen nur 9,6 °/o bei dem Błock, 
dessen groBter Querschnitt sich beim GieBen 
oben befand. S d b st bei groBen Blocken von 
rund 1700 kg Gewicbt von etw a 375  bezw. 
350 mm (X) bei 1560 mm Liinge machte sich 
der EinfluB dieser GieBart noch stark bemerk- 
l ich: die Lange des Lunkers betrug bei dem. 
GieBen in der iiblichen W eise 62, 5 %  gegen  
19,2 °/o im anderen Falle. A udi der Verbrauch 
an Ferromangan und Aluminium so li sich bei

D ie Praxis des Y e r g i e B e n s  de s  S t a h l e s  
ist eine nach lokalen Verhaltnissen ungemein 
verschiedene und kann daher nicht naher er- 
ijrtert werden, zumal man łiier von Neuerungen 
in den letzten  Jahren kaum reden kann, wenn 
man davon absieht, daB man naturlich standig  
bemiiht ist, den unangenehmen Erscheinungen  
beim Erstarren des M aterials, dem Lunkern 
und Seigern, mit den uns bekannten Hilfsmittein  
nach M Sglichkeit entgegenzutreten. Die schon 
liinger bekannte Tatsache, daB Bliickc, die ent- 
gegen dem iiblichen GieByerfahreu mit dem groBten 
Querschnitt nach oben, also umgekelirt w ie sonst, 
in kommunizierendem GuB gegossen werden, 
w eniger stark lunkern ais anders gegossene, hat 
man sich in manclien Betrieben, besonders bei dem 
AbgieBen von SpezialąualitUten, zunutze gcmacht. 
Schon H o w e  und S to  u g h  to n  haben vor einigen 
Jahren an kleinen W achsblocken die R iehtigkeit 
dieser praktisch gewonnenen Erfahrung experi- 
mentell nachgewiesen* und zu erk laren ver-

dieser GieBart vermindern. W ie mir von einem 
zw eiten W erk m itgeteilt wurde, hat man dort bei 
dieser GieBweise auch eine Verringerung des Lun
kers, wenn auch lange nicht in dem hohen MaBe 
w ie oben, feststellen konnen, dagegen aber nicht 
eine Ersparnis an Ferromangan. Gegeniiber diesen 
Vorteilen mochte ich aber nicht ein Bedenken 
unerwahnt lassen, daB namlich dergestalt ge
gossene Blocke leicht Querrisse bekommen sollen, 
die im W alzw erk zu AusschuB V eranlassung geben 
oder ais feine RiBchen am Fertigfabrikat er- 
scheinen. K u r z w e r n h a r t  hat auf diesen Uni
stami schon aufmerksam gemacht,* wobei ihm 
allerdings nur Erfahrungen an Blocken von  
300 bis 400  kg  zur Verfiigung stan den. Es 
ware interessant, zu dieser Sache nahere An
gaben iiber neuere Erfahrungen zu erhalten.

Die angestrebten und erreichten hoheren 
Leistungen unserer M artinwerke haben es in 
den letzten Jahren in verstarktem MaBe notig  
gemacht, den ganzen T r a n s p o r t v e r h ; i l t n i s s e n

f/nzefhe/łen der Gtfłersfe/ne

•hj ou rt

a A bbildung 31. 

G ittorsteine (Paten t
rlO(h-i

D i e t r i c h ) .

* „Stahl und E isen" 1909 S. 116 ff. * „S tahl und E isen“ 1907 S. 99.
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und dem M a t e r i a l d u r c h g a n g  erhohte Auf- 
merksąrokeit zu schenkcn, wobei die mehr und 
melir entw ickelten M agnetkrane hesondere Be- 
rucksichtigung gefunden liahen. Ich rnuB es 
mir versagen, dieses umfassende Kapitel eingehen- 
der zu heriihren. E s kann nur anerkannt werden, 
daB inan in dieser H insicht in unseren Stalilwerken 
die Zeichen der Zeit im allgemeinen recht- 
zeitig  verstanden hat. Es kann nicht genug  
gewarnt werden, hei neuen Anlagen oder Ersatz 
illterer zu sparsain beziiglich der mechanischen 
Transportmittel zu sein, das wiirde sich hałd hitter 
rachen. Dahei arheiten unsere modernen elek- 
trisch hetriebenen Hehezeuge usw. so w irtschaft- 
lich, daB die Belastung des Betriehes bei den 
heutigen holien Erzeugungen durch diesen Faktor 
tatsitchlich sehr gering is t. A udi sollte man 
die Ausfiihrung der Gebiludekonstruktionen von 
vornherein so vorsehen, daB man nach Jahr und 
T ag ohne Sorge denselben schwerere Lasten  
zumuten kann. D iese einmalige groBere Ka- 
pitalsanlage macht sich bald bezahlt, wenn 
es plotzlich heiBt, groBere Ofeneinheiten ein- 
zuhauen, womit erholite Belastungen der Kran- 
bahnen und Krane verbunden sind. Eine Kurz- 
sichtigkeit in dieser Richtung ist ineist gar niclit 
mehr gutzumachen. Im ubrigen diirften lieute 
noch fiir den .Materia! durch gang in Stalilwerken 
die Gesichtspunkte maBgebend sein, die Professor 
®r.=$nfl. S t a u b e r  vor etw a zwei Jahren an 
dieser Stelle in so umfassender und klarer W eise 
zum Ausdruck gebracht liat.*

Um nur kurz anzudeuten. daB unsere stets  
w eiter strebende Transportteclinik nicht rastet, 
immer neue Fortschritte anzubahnen, welche den 
Materialtransport vereinfaclien konnten, sei auf 
den Entwurf eines „ M a r t i n s t a h l  w e r k e s  1 9 0 9 “ 
in Tafel IV hingew iesen, der mit freundlicher 
Unterstiitzung der Firma Ludwig Stuckenholz, 
A. G. in W etter a. d. R ., angefertigt worden 
ist. Um mit dem Kran des Schrottpiatzes zu 
beginnen, so kann die M uldengreiferkatze, ob- 
wohl die Schornsteine unmittelhar an der Ofen- 
halle stehen (womit m oglichst kurze Fuchs- 
kanille erreiclit sind), docli die Mulden gleich 
vom Schrottplatz auf die Ofenbiihne in den Be- 
reich des Muldenchargierkranes setzen. AuBer- 
dem ist an der K atze ein zw eites Hubwerk mit 
einem Schrottm agnet angebracht, und zwar so, 
daB dieser M agnet, w ie aus der Tafel V ersicht- 
licli, die ganze B reite des Schrottpiatzes be- 
streichen, aber auch die Mulden auf der Mulden- 
bank der Ghargierbiihne unmittelhar beladen kann.

D ie Roheisenzufulir ist unter die Chargier- 
biihne verlegt, so daB diese sehr leiclit kon- 
struiert werden kann; in der Chargierbiiiine sind 
Klapptiiren mit selbsttatigem  VerscliluB vorge-

* „Stalli und E isen“ 1907 S. 965 bis 1051; 1908 
S- 1009, S. 1088, S. 1142.

sehen, durch welche die Roheisenpfannen un- 
inittelbar durch die auf den Chargierkranen be- 
findlichen Pfannenkatzen emporgehohen werden 
konnen, um in die Mischer entleert zu werden. 
In der GieBhalle sind zw ei Kranbalinen Uher- 
einander angeordnet, und zwar lauft auf der 
oberen Balin ein Kran von gleicher Tragkraft 
wie die auf der unteren Balin arbeitenden GieB- 
krane, so daB der erstere stets in der Lage ist, 
jeden der beiden untenlaufenden an jeder Stelle  
des Gebaudes zu ersetzen.

Um die Tiefofen- und Stripperkrane nicht 
auf derselben Balin w ie die GieBkrane laufen zu 
haben, wodurch sich die Krane wiederuin gegen- 
seitig  sehr im W ege waren, sind die Tiefofen 
in eine hesondere Halle verlegt. Wahrend nun 
bei dieser Gebiiudeanordnung in dem Quertrans- 
port der Blocke aus der GieBgrube nach den 
Tiefofen bezw. dem W alzw erksrollgang immer 
nocli eine Unannehmlichkeit lag, ist diese Frage 
liier durch eine eigenartige Konstruktion der 
Stripperkrane gelost. D iese Krane sind ais 
Velozipedkrane ausgebildet. Die ganze Stripper- 
katze hangt an einem A usleger, welcher durch 
das portalartig ausgehildete eigentliche Kran- 
geriist aus einer Halle in die andere hiniiber 
bewegt wrerden kann. D ie Katze beschreibt 
hierbei eine vollstandig geradlinige Balin, so 
daB das Arbeiten damit, ebenso rasch und siclier 
erfolgen kann wie mit einem jeden Laufkran, 
wahrend ja  bei Ausfiihrung eines solchen Kranes 
ais Drehkran das Fassen von Blocken bekannt- 
lich wesentlich erschwert ist. D iese Stripper
krane bestreiclien also unabhangig von den 
GieBkrauen und Blockzielikranen die ganzen  
GieBgruben und konnen die liier aufgenommenen 
Blocke entweder unmittelhar in die Tiefofen  
einsetzen oder in den Bereicli des Blockzieh- 
kranes bringen. Im iibrigen hedarf der in 
Tafel V dargestellte Entw urf wohl kaum einer 
naheren Erlauterung; es sei nur noch darauf 
hingewiesen, daB ein zur Ausfiihrung bestimmtes 
Projekt eines Martinstahlwerkes nach fast ge- 
nau den gleiclien Gesichtspunkten au fgestellt 
worden ist.

Die Frage der B r i k e t t i e r u n g  v o n  E i s e n -  
e r z e n ,  die zwar mehr den Hochofner inter- 
essiert, ist auch durch das Roheisenerzrerfahren  
fiir den Martinstahlwerker von groBerer Bedeu- 
tung geworden. Heute ist man darauf ange- 
wiesen, nur stiickige Erze in den Jlartinofen ein- 
zusetzen, besonders wenn es sich um nachtragliche 
Einsatze in das schlackenhedeckte Schmelzbad 
handelt, durch das z. B . feinstiickiges oder gar 
mulmiges Eisenerz nicht durchdringen kann, im 
Gegenteil beim Aufwerfen leicht vom Gasstrom  
in die Kammern mitgerissen w'erden wiirde. Ge- 
lingt es daher, ein gutes und wirtschaftlich  
arbeitendes Brikettierverfahren fiir die vielen  
reichen, leider aber mulmigen Eisenerze zu finden
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Abbildung 32.

das eine ineltr in dieser, das andere mehr in 
jener Richtung, eine steigende Rolle zu spielen  
bestimmt sind.

Da es moglicli ist, im Elektroofen fast voll- 
stilndig oxyd- und gasfreien Stalli herzustellen, so 
wird m. E. bei den steigenden Qualitatsanforde- 
rungen der Elektroofen bald in vielen Stahlwerken  
sich eine gesiclierte Stelle verschaffen, zumal Er- 
fahrungszahlen yorliegen, die bei Yerwendung 
flOssigen E insatzes im Elektroofen niedrige Raffi- 
nationskosten gew&hrleisten. Am besten eignet 
sich ais Einsatz iiberfriscliter Stahl, dessen Reini- 
gung und Desoxydation am rasehesten, sichersten 
und billigsten erreicht wird. D iese Raffination 
ist nach meinen Erfalirungen mit einem Aufwand 
von rd. 150 Kilowattstunden fur die Tonne Stahl

usw. konnte na- 
turlich an dem 
S c li r o 11 p 1 a t z , 

diesem wichtigen Mebenbetriebe jeden M artinstahl- 
werkes, nicht spurlos vorubcrgehen, der bis vor 
wenigen Jaliren, sehr zum Schaden des Betriebes, 
vielfach etw as stiefm utterlich behandelt worden 
war. Wenn auch durch das Vordr!tngen des Roh- 
eisen-Erzverfahrens und das Bestreben, die Oefen 
mit moglichst holien Prozentsittzen fliissigen Me- 
talles zu beschicken, die Pragę der B ew egung  
des Schrotts an einzelnen Stellen etw as in den 
Hintergruud gedrSngt zu werden scheint, so 
verlohnt es doch, hier auf die Bemuhungen, auch 
dem Schrottplatz d i e \  orteile der vorgeschrittenen  
Technik zuteil werden zu lassen , hinzuweisen.

* Diese Zahl deckt sich sehr gut m it den fruher 
von T u r n  b u l i  gem achten A ngaben (verel. -S tah l 
und E isen" 1909 S. 1282).

Sclirott-Paketierpresse.

(und das is t m. E . nur noch eine Frage einer 
ganz kurzeń Zeit), so wird das R olieisenerzver- 
faliren daraus auch seinen Y orteil ziehen. Es 
wird in der Auswahl seiner Erze unabhitngiger, 
und dio A usnutzung des Eisengelialtes des E rzes 
wird nur gefordert.

Ein kurzes W ort sei noch der Stellung des 
E l e k t  r o s t a h l o f e n s  im modernen Martin- 
betriebe gewidm et. E s ist hier nicht der P la tz , 
die schnelle Entw icklung dieses modernsten aller 
m etallurgischen Oefen zu kennzeichnen, es ge- 
niigt. festzustellen, daB wir mehrere Elektroofen- 
system e heute besitzen, die im Hiittenbetrieb,

zu erreichen. W ie w eit es moglicb is t, den
Kraftverbrauch bei dieser A rt Raffination her-
unterzudrucken, gelit aus einer mir erst vor
wenigen Tagen zugegangenen authentischen Mit- 
teilung hervor: An einem Elektrostahlofen von 
15 t Einsatz kommt man auf einem nordamerika- 
nischen W erk mit einem Stroniverbrauch von
rd. 120 K w -Std ./t fiir das Fertigm achen iiber- 
frischten Martinstahles fiir Schienen im regel- 
milBigen Betriebe aus.* Es lieg t auf der Hand, 
daB diese Zahl nur bei derartig groBen Ofen- 
einheiten erreicht werden kann. Kann man bei 
dieser gewiB. nicht allzu holien A usgabe ange-

siclits des erreich- 
ten Zweckes auch 
noch mit einiger- 
inaBen betriebs- 
sicheren E lektro
ofen reclinen, de
reń Unterhaltung 
nicht zu teuerw ird, 
so is t leicbt zu 
erm essen, welche 
direkten und in- 
direkten V orteilc  
mit der stilndigen  
Aufnahm edesElek- 

trostahlofens in 
dem Martinofenbe- 
trieb z u erreichen  
sind.

Schrottplatz 
und Schrott- 
pakotierung.

D ie neuere E nt
wicklung im Mar- 

tinbetriebe mit 
ihren lioheren An- 
forderungen anMa- 

terialtransport
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W as allgemein den Grl e i s pl an des Schrott- 
platzes angeht, so strebt man mehr nnd melir 
dahin, die Gleise, sow eit es die lokalen Ver- 
liitltnisse gestatten , hocli zu legen, um Platz zu 
gewinnen fiir die umfangreichen Śehrotthaufen, 
und um unter Umstanden mit Hilfc von modernen 
Hebezeugen und Magnetkranen m oglichst direkte 
Verladungen vom W aggon in die Schrottinulden 
zu gestatten , da naturlich das doppelte Uinladen 
des eingehenden Schrottes liolie Kosten yerursacht. 
Das Abladen des Schrottes auf den P latz  bringt 
ja  auch noch den Uebelstand mit sieli, dafi es 
nicht zu verhindern ist, schon lagernden Schrott 
zu uberdecken, der dann erst naeh geraumer 
Zeit aufgenommen werden kann, wodurch ein 
Verrosten des Mate
riale.? befórdert wird, 
was wiederum den 
Abbrand ungiinstig be- 
einflufit. Am meisten 
Sorge und A rbeit be- 
reiten aber den Be- 

triebsleitern die 
grofien Massen von 

Sammelschrott,
Schmelzeisen, Spanen 
usw., die in einer sol- 
clien Form angeliefert 
w erden , dafi selbsl 

beim mascliinellen  
Chargieren und bei 
sorgfaltigster Eiula- 
dung in dic Chargier- 
lnujden holie Trans- 
portkosten entstehen.
Char giermulden, dereń 
Inhalt bei Kernsclirott 
2000  bis 30 0 0  kg be- 
tragt, fassen yon die- 
sem leichten und sper- 
rigen Schrott oft nur 
wenige hundert Kilo- 
gramin. Darunter leidet wieder dic Chargierdauer, 
der Ofen wird unnotig abgekiihlt, der Abbrand 
steigt durcli das lose im Ofen liegende lockere 
Materiał u sw .: hoher Kohlenverbrauch undgeringe 
Erzeugung sind die Folgen. Man ist daher 
schon friiher dazu iibergegangen, solchen Schrott 
von Hand zusammenzustampfen oder wenigstens 
mit Draht zu biindeln. D ie Kosten f. d. t 
solcher Art mit der Hand gebundelten Schrottes 
einscliliefilich Drahtverbrauch stellten sich auf 
etwa 3 bis 4 J b . Aber bald geniigten auch 
diese A rt P akete nicht mehr den gesteigerten  
Anforderungen des Ofenbetriebes, und man ging  
zur Einfiihrung von h y d r  a u l i  s cli  betriebenen 
Pressen iiber. Dio L eistung einer solchen Prefi- 
anlage konnte aber nicht sehr grofi sein, und 
die Kosten der Paketierung wuiden wesentlich  
teurer ais bei der Handpaketierung. Sie stellten

sich einscliliefilich V erzm sung, Amortisation, 
Drahtverbrauch und Ko!ilenverbraucli bezw. 
Danipfverbrauch fiir die Akkumulatorenpumpen 
auf rund 8 f. d. t gebiindelter Pakete.

Neuerdings scheinen nun die auf den Markt 
kommenden e l e k t r i s c h  betriebenen Paketie- 
rungspressen mehr den vorhandenen Bediirfnissen 
zu geniigen und besonders die Kosten des 
Paketierens zu verringern. Es sei daher hier 
etw as n&her auf diese Anlagen eingegangen  
unter Hinweis auf Tafel V und dio Abbildungen 
32 und 33.

Ein solche Presse, w ie sie naeh den Kon- 
struktionen von F r . W . L o h von der Firma Lud w. 
Stuckenliolz und der Benrather Maschinenfabrik

ausgefiihrt w ird, besteht aus einem grofien 
Prefikasten von 4 ,2  ii i  Lange, 1,9 m llohe und 
0,8  m Breite. Der Prefiraum hat demnacli 
einen Inhalt von rund 6 ,4  cbm. Nachdem das 
Materiał in die Presse eingebracht ist, wird der 
Deckel, der ais Prefisteinpel ausgebildet ist, bis 
auf die Hohe des fertigen Paketes gesenkt, und 
liierauf durch den zw eiten horizontalen Prefi- 
stempel. der durch die eine W and des Prefi- 
kastens hindurchtritt, das Paket auf Lange fertig- 
geprefit. Danach wird die Schlufivorrichtung ge- 
offnet, und das P aket in die bereitstehende 
Cliargiermulde ausgestofien. Sodann gehen beide 
Prefistempel in ihre Anfangssteilung zuriick, die 
AusstofiSffnung \vird wieder geschlossen und ver- 
riegelt, und die Presse steht zur w eiteren Fiillung  
bereit. Es ist liierbei nicht erforderlich, dafi 
der Horizontalstempel vollstandig in seine An-

Abbildung 33. Schrott-Pakotierpresse.
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fangsstellung zuriickgezogen ist., bevor die 
Fiillung lieginnen kann, denn der Stempel ist 
kastenform ig ausgebildet, und er kann sich nnter- 
halb des PreBm aterials zuriickścliieben. Dureh 
diese Einriehtung wird bedeutend an Zeit ge- 
spart.

W enn man nim auch die P resse, je  naeli 
den lokalen Yerhaltnissen, dureh Dampf, hydrau- 
liscli oder elektrisch antreiben lassen kann, so 
scheint doch der elektrische Antrieb hierbei be- 
sonders am P latze zu sein, denn der Elektro- 
motor, besonders der Gleiclistromelektromotor, 
paBt sich am be sten den verUnderlichen Be- 
lastungen an, die am Anfang des Hubes nur 
gering sind, gegen Ende des PrcBvorganges 
aber allmahlich bis zu einem HochstmaB steigen. 
Kbinmt ein Gleichstrom - Hauptstrórri - Motor zur 
Verwendung, so hat man auBerdem noch den 
V orteil, daB dieser beim Anfang des Arbeits- 
yorganges, wo die B elastung noch gering ist, 
eine groBere Arbeitsgeschwindigkeit entw ickelt 
und es auBerdem ernioglicht, dureh seine Ueber- 
lastungsfahigkeit gegen Ende des Arbeitsvor- 
ganges einen bedeutend hoheren Druck ais nor- 
mal ausuben zu kSnnen. Yon diesein Stand- 
punkte aus betrachtet, erscheint der elektrische 
Antrieb fiir solche Pressen ais der geeignetste, 
ganz abgesehen davon, daB bei derartigen Pressen, 
w elclie ja  meistens im Freien stehen, bei Ver- 
wendung von Hydraulik oder Dampf die Un- 
annehmlichkeiten, die dureh F rost verursacht 
werden, in besonderem Olafie auftreten wiirden. 
B ei einer schon in Betrieb befindlichen Aus- 
fiilirung is t die P resse mit zw ei Hauptstrom- 
motoren von je 57 PS ausgeriistet.

D ie Anlage einer Hochbahn fiir die Schrott- 
zufuhr sowie das Yorhandensein einer Kran- 
balin, um die Benutzung eines Magnetkrans zum 
Entladen der W aggons zu gestatten, diirfte bei 
diesen Anlagen besondere Y orteile bieten. Man 
hat auBerdem die M oglichkeit, die verschiedenen 
Sclirottarten zweekentsprechend zu mischen, und 
bekommt dadurch sehr feste, gleichmiłBig ge- 
preBte P akete. D ie fertigen Pakete, die 800  
bis 25 0 0  k g  w iegen, erhalten, ohne mit Dralit 
gebiindelt werden zu mttssen, eine so grofle 
F estigk eit gegen Auseinanderfallen, daB man sie 
m ittels Magnetkrans aufeinanderstapeln kann. 
D ieser Umstand laBt sich vorteilhaft ausnutzen, 
indem man den oft sehr ungleichmaBig ange- 
lieferten Schrott sofort preBt und die fertigen  
P akete auf Lager setzt. Man spart dadurch 
an Baum bei den oft so wertvollen und fur 
andere Zwecke dringend benćitigten Lagerplatzen.

Es lieg t auf der Hand, daB man bei Ver- 
wendung solcher Prefianlagen bei Ausnutzung 
der N utzlast der Krananlagen und der Char- 
giermaschine die Kosten des Chargierens ver- 
ringert und die Chargierdauer ganz bedeutend 
abkiirzt, ganz abgesehen davon, daB damit auch

der Ofenbetrieb ais solcher nur giinstig beein- 
fluBt werden kann.

Die Zahlentafel 4G gibt ein Bild der B e -  
t r i e b s e r g e b n i s s e  einer alteren liydrauli- 
schen PreBanlagc sowie die einer oben beschrie- 
benen elektrisch augetriebenen P resse. Die an- 
gegebenen Leistungen sind Monatsdurchschnitts- 
w erte. D ie Grenzleistung der elektrischen Presse  
diirfte bei 70 t in der zehnstiindigen Schicht 
liegen. Das A nlagekapital derliydraulischenPresse  
betrug rund 55 000  JL  und das der kompletten  
elektrischen PreBanlage rund 60- bis 70 00 0  JL . 

Fiir Verzinsung und Amortisation der Anlage 
wurden 5 °/o bezw. 8 °/o, also zusammen 13°/o,  
gerechnet. Bei der in der Zahlentafel 46 ange- 
gebenen und durcli den Betrieb nachgewiesenen  
erhebliclien Verbilligung der Schrottpaketierung  
ist wohl eine noch umfassendere Ausriistung 
unserer Schrottlagerplatze mit mechanischen 
Hebemitteln und Pressen zu erwarten.

E s kann aber in diesein Zusammenhange 
nicht wohl au einer Erscheinung dabei voriiber- 
gegangen werden: An manchen Stellen hat man 
sich stets bemiiht, im Schrotteinkauf mit E rfolg  
eine starkę Quelle der Verbilligung der Selbst- 
kosten zu suchen, und zwar durcli den Einkauf 
minderwertigen und damit billigen Sammel- und 
Landschrottes, von Spitnen, D ralit usw. Der 
verhaltnismaBig billige Preis solcher W are recht- 
fertigt natiirlich die w eitere Ausgabe von mehreren 
Mark auf die Tonne, um das Materiał ofengerecht 
und besser verwerlbar zu maclien. Naclidem  
aber in den letzten  Jahren der Bedarf an solch 
minderwertigem Schrott erheblich gestiegen  ist, 
hat gleichermaBen die Preisspannung zwischen  
diesein fiir die Paketierung in erster Linie in 
Frage kommenden Sammelschrott und dem Kern- 
schrott abgenoniinen. W enn ich richtig unter- 
richtet bin, so betragt heute dieser Preisunter- 
schied, der friiher bis zu 30 J6  betrug, nur 
mehr 10 J(>  und ein w enig dariiber; der Preis- 
unterschied ist natiirlich von der M arktlage 
immer abhangig und fiir verscbiedene Bezirke  
ein etwas anderer. D iese geringe Spannung 
wird natiirlich um den Kostenbetrag des Pake- 
tierens verringert, so daB unter Umstanden, be
sonders bei steigenden Preisen dieses leichten  
minderwertigen Schrottes, die Grenze der W irt- 
schaftlichkeit seiner Verwendung nahe geriickt 
erscheint, ganz abgesehen davon, daB ein Betrieb  
auch nur bis zu einem gew issen P rozentsatz der
artigen leichten Sammelschrott verarbeiten kann.

D iese wirtschaftlichen Erwagungen sind natiir- 
lich von F ali zu F ali verscliieden und diirfen 
nicht verallgem einert werden. D ie Bedeutung 
der mechanischen Ausriistung unserer Schrott- 
platze mit guten Hebezeugen, M agnetkranen, 
elektrischen Pressen bleibt voll und ganz be- 
stehen, und es kann ihr noch eine w eitere ge- 
deililiche W' eiterentwicklung pi’ophezeit werden.
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E s sei mir erlassen, auf das ein- 
zugehen, was uns die L i t e r a t u r  in 
den Ietzten Jaliren an neuen Er- 
kenntnissen und Anregungen beziig- 
lich des Herdofenverfahrens vermit- 
telt hat. Es soli nur hervorgehohen 
werden, daB, wenn es g ilt, die Yor- 
ziige des hasischen Herdofens voll 
auszunutzen, nur die volle Wiirdi- 
gungauch der t h e o r e t i s c h e n  Seite 
des Yerfahrens zum Ziele fiihren kann. 
Hierzu eine Handhahe zu hieten, 
unternimmt eine ehen in der Oeffent- 
lichkeit erscheinende Studie „ D e r  
b a s i s o li e H e r d o f  e n p r o z e B * * 
von C. D i c h m a n n  in Riga, der ich 
auch Anregungen hei der vorliegen- 
den Arheit verdanke. Es ist mir 
eine Freude, heute liier auch von 
dieser literarischen Neuerscheinung 
Kenntnis zu gehen, da wir gerade 
D i c h m a n n s  Arheiten auf dem Ge- 
hiete des Herdofenrerfahrens sowohl 
in praktischer ais auch theoretischer 
Hinsicht viel zu danken haben.

FaBt. man nun zuriickblickend 
zusammen, welche Fortschritte in 
den Ietzten fiinf bis zelm .Tahren der 
IlerdofenprozeB aufzuweisen hat, so 
springen zunilchst die teilw eise sehr 
hetriichtlichen P r o d u k t i o n s s t e i -  
g e r u n g e n  ins Auge, die besonders 
durch die Aushildung der fliissigen 
Verfahren erreicht worden sind. W ie  
oben nachgewiesen, werden in fest- 
stelienden Oefen mit Einsfltzen von 
30 his 45 t in 24 Stunden schlank 
140 bis 160 t, ja  unter Benutzung  
von Yorfrischapparaten bis zu 200  t 
und mehr erzeugt. D ie w eitere A us
hildung der Yerfahren hat gelehrt, 
alle E i n s a t z m a t e r i a l i e n  moglichst 
w eit a u s z u n u t z e n ,  soinit auch 
mit dem Eisengehalte der erforder- 
lichen Eisenerze mSglichst sparsam  
zu wirtschaften. Es ist w eiter fest- 
zustellen, daB diese vergroBerte Er- 
zeugung nicht etw a auf Kosten der 
guten Q u a l i t a t  er fo lg t, sondern 
es wird dabei ein Materiał gewonnen, 
das sowohl auf Grund der mechani- 
schen und chemischenProben ais auch 
des Verhaltens bei der W eiterverar- 
beitung und nicht zu letzt nach dem 
U rteile der Yerbraucher tadellos 
ist. Das e r h 6 h t e  A u s b r i n g e n  
an Metali ist ein w eiterer nicht zu

1 Y erlag  von J .  S p r i n g e r ,  B erlin 1910.
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unterschatzender Ge win n. Ein gro CS er Yorteil 
ist es auch, dafi A b w e i c h u n g e n  in de r  Zu-  
s a m m e n s e t z u n g  de s  R o h e i s e n s ,  w ie sie  
beim Hochofenbetriebe zuweilen nuvermeidlich 
sind, von dem Herdofen eher iiberwunden werden 
konnen a is von irgend einem andern metall- 
urgischen Apparat. Der Herdofen ist in dieser 
H insicht der Bessetr.er- oder Thomasbirne weit 
iiberlegen. Aus dem Zusammenarbeiten mit dem 
Herdofen erwachsen auch dem H o c h o f e n  Yor- 
t e i le : beide Apparate bilden bei der heutigen  
A rbeitsweise gleichsam ein organisches G an zes; 
jede Erleichterung der Aufgabe, die man dem 
einen T eil verschaffen kann, kommt dem Ganzen 
zugute. Ein w eiterer Gewinn ist die Unabhttn- 
gigk eit vom S e h r  o t  t m a r k  t e ;  man kann nach 
unseren heutigen A rbeitsweisen ebensowolil auf 
jede Schrottverarbeitung im Herdofen verzichten, 
ais mit in weiten Grenzen beliebigen Prozent- 
satzen an Schrott arbeiten. D iese E lastiz itat des 
Herdofens ist in wirtschaftlicher Beziehung auBer- 
ordentlich bedeutungsvoll. Von besonderer W ieli- 
tigkeit sind die Erfahrungen, die uns gelehrt 
haben, im basischen Herdofen den P h o s p h o r -  
g e h a l t  d e s  E i n s a t z e s ,  der bisher ais 
uinerm eidliches Uebel angesehen w urde, in 
nutzbarer Form zu gewinnen, wodurch die Selbst- 
kosten des Stahles nicht unbetrachtlich erniedrigt 
werden konnen. Es is t das Verdienst des Ber- 
trand-Thiel- bezw. Hoesch- und Talbot-Yerfah- 
rens, g eze ig t zu haben, daB die Erzeugung einer 
der Thomasschlacke gleichwertigen phosphorhal- 
tigen Herdofenschlacke aus Einsatzen mit 1,5 
und mehr Prozent Pliosphor durchaus moglich 
ist. Es ersclieint ni. E . selbst niclit ausgeschlossen, 
daB wir in dieser Richtung noch bessere Er- 
gebnisse erzielen werden.

W ie wird sich nun in  Z u k u n f t  die Stellung 
des Herdofens, der den praktischen B ew eis ge- 
liefert hat, dem W indfrischverfahren in der Yer- 
arbeitung von fliissigem Roheisen zu Stahl eben- 
biirtig zu sein, zu dem-ThomasprozeB gestalten ? 
Er wird ohne Zweifel weiterhin mit kraftigem  
Arin sich den ihm gebiilirenden P latz  an der 
Sonne erkampfen und seinem groBeren Bruder, 
dem ThomasprozeB, beziiglieh der Erzeugung  
mit Erfolg nachstreben. Die Entscheidung dar- 
iiber, welchem der beiden Yerfahren der Vorzug 
zu geben ist, wird auf Grund von w i r t 
s c h a f t l i c h e n  Momeuten, z. B. von Erz- und 
Roheisenpreisen usw., erfolgen miissen, die fur 
jeden E inzelfall sorgfaltig  zu untersućhen sind. 
Es wird sich also m. E. eine Scheidung ergeben, 
die jedem der beiden Yerfahren ein gew isses 
Arbeitsfeld zuw eist, das ihm iiberlassen bleiben 
wird.

W enn aber in dem oben Gesagten dcm Herd- 
ofenverfahren wegen seiner E lastizitat , seines 
hohen Ausbringens, der besseren Ausnutzung aller 
Einsatzm aterialien noch glanzende Zukunftsaus-

sichten eroffnet werden konnten, so darf nicht 
iibersehen werden, daB man sicher auch beim 
Thoinasverfahren noch nicht am Emie aller Yer- 
besserungen angelangt ist. W enn es z. B . gelingt, 
dem E isengehalt der Thomasschlacke auch nur 
eiuige Prozente abzuringen, so wiirde das in w irt
schaftlicher Beziehung dem Verfahren wieder 
sehr zugute kommen. Auch dtirfte die A usnutzung  
der auf dem Gebiete des Geblasemaschinenbaues 
gemachtcn Fortschritte (ich erinnere nur an 
Gasgebliise, Turbogeblase usw.) die Selbstkosten  
des Thomasverfahręns herabmindern; vielleicht 
bringt auch das W indtrocknungsverfahreu noch 
gew isse Y orteile. —

W  i e d e m a u c h  s e i n  m a g ,  w  i r d ii r f e n 
u n s  a u f r i c h t i g  d e r  g l a n z e n d e n  E n t 
w i c k l u n g  f r e u e n ,  d i e  d a s  M a r t i n v e r -  
f  a h r e n i n d e n  l e t z t e n  J a h r e n  g e - 
n o m m e n  h a t .  E s  i s t  da  e i n e  s o  v i e 1 - 
s e i t i g e  u n d  f r u c h t b a r e  T a t i g k e i t  e n t -  
f a l t e t  w o r d e n ,  a u f  d i e  a 11 e B e t e i l i g t e n  
s t o l z  s e i n  k o n n e n ;  s i e  w i r d  s i c h e r  n o c h  
r e i c h e F  r ii c h t e t r a g  e n !

* *
*

In der sich an den Yortrag anschlieBcnden 
B e s p r e c h u n g  nahm zuerst das W ort ®tp(.=$ng. 
Edm.  v. Ma l t i t z - B a r me n :

51. II.! An den hochinteressanten V ortrag des 
Hrn. S r .^ u g . P e t e r s e n  iiber die neueren Fort
schritte des Martinverfahrens mochte ich mir 
g esta tteu , einige W orte anzukniipfen. Er 
sprach davon, daB das M o n e l l  v e r f a h r e n  
heute unberiicksichtigt bleiben konnte, da es zu 
praktischen Erfolgen nicht gefiihrt liabe, und 
seines W issens nirgendwo mehr im Betriebo sei. 
D ieses ist nicht der Fali, da das M onellver- 
fahren in den Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika heute bei verschiedenen Hiittenwerken  
zur Anwendung gelangt, besonders bei den Car- 
negie-Stah lw erken  in Pittsburg und anderen 
Martinwerken des Stahltrustes, w ie z. B . auf den 
Siid-W erken der Jllinois Steel Company, wo 
selbst man stets auf denMonellprozeB zuriickgreift, 
sobald Schrottmangel sich einstellt.

Es war mir fernerhin von sehr groBein 
Interesse, zu horen, daB auf der Hubertushiitte 
K o k s o f e n g a s  zum Betriebe der Martinofen 
verwendet wird. Mein Interesse an dieser F rage  
ist deswegen ein so grofles, weil ich personlich  
vor einigen Jahren bei der Dominion Iron and 
Steel Company drei Martinofen zu fiiliren hatte, 
welclie ausschlieBlicli Koksofengas verwendeten. 
Der Erfolg, den wir damit erzielten, war ein 
durchaus negativer. Es war nicht m oglich, das 
Koksofengas durch die Kammern zu leiten und 
auf holiere Temperaturen zu bringen, ohne eine 
betrachtliche EinbuBe an Kohlenosyd und eine 
bedeutende Steigerung des Kohlensauregehaltes 
zu erhalten. W ir waren daher gezw ungen, die Gase
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ohne R egeneration in die M artinofen einzufiihren, 
welches in derselben W eise geschieht, wie es 
im Pittsburger B ezirke mit Naturgas gescliielit, 
d. li. die Gase wurden zu beiden Seiten der 
Kopfe in n!ichst.er Nillie des H erdes durch Łeitungen  
von G" 0  direkt in den Ofen gele itet. D ie Heiz- 
wirkung dieser Gase w ar indessen so gering, daB 
wir gezw ungen wareri, T eer, w elcher ais un- 
ver\vendbares Nebenproddkt bei der Koksdar- 
stellung flel, durch Streudiisen mit einzufiihren. 
Diese Y erwendung von T eer hatte zur Folgę, 
daB die Haltbarkeit der Gewolbe bis auf 90 
Chargen herunterging. D ie Oefen waren Kipp- 
ofen (Cam pbell); w ir waren gezw ungen, die 
Yerwendung von Koksofengas unter Benutzung  
von T eer nach etw a 3 Jahren fruchtlosen Be- 
iniihens aufzugeben. A uf Grund dieser Tatsachen  
wiirde es mich sehr interessieren, wenn Herr 
Direktor A m en  d e einige Angaben dariiber machen 
wollte, w ie man auf der Hubertushiitte vorgeht., 
daB nicht nur die Chargendauer eine so kurze 
is t , sondern daB auch die H altbarkeit der 
Gewolbe eine fiir dieses Brennmaterial sicherlich  
so a u Ber ge w o h n li c h holie ist.

Direktor A me nd  e-H u b ertu sh iitte: A uf die 
Anfrage des Hrn. v o n  M a l t i t z  mochte ich 
Folgendes erwidern: W ir verarbeiten in unseren 
Martinofen seit 2 1/., Jahren K o k s o f e n g a s e ,  
haben damit in bescheidenein Umfange begonnen 
und allmahlich bedeutende Ersparnisse an Gene- 
ratorkohle erzielt. Dio Kolilenersparnisse ent- 
sprechen dem theoretisclien H eizw ert der Koks
ofengase. Z eitw eilig  wurden bis 70%  des nor- 
malen Kohlenverbrauches durch Koksofengase 
ersetzt.

W as die H a l t b a r k e i t  d e r  M a r t i n o f e n  
anlangt, so hat bereits Hr. ®v.=$ng. P e t e r s e n  
Ilmen m itgeteilt, daB dieselbe bei den Kopfen 
und Gewolben um 8 bis 1 <) °/o zuriickgegangen  
ist, dagegen aber bei den Regeneratoren um 
50 °/0 zugenominen hat. W ir erreichen mit 
Kopfen und Gewolben 5 5 0  bis 600  Chargen ohne 
Reparatur und erzielen mit dem Gitterwerk in 
den R egeneratoren 1050  Chargen. Die Ofen- 
zustellungskosten sind nicht gestiegen, sondern 
etwas gefallen, w eil die bessere Kammerhaltbarkeit 
diejenige der Kopfe und Gewolbe vorteilhaft 
ausgleicht. D ie M a t e r  i a l ą u a l i  t a t hat eine 
Versclilechterung durchaus nicht erfabren; wir 
machen Form eisen, Stabeisen aller A rt, auch 
Platinen und Bandeisen bis zu den feinsten  
Sorten. Das Yerfahren hat sich in jeder Be- 
ziehung gut bewahrt, und wir wiirden mit der 
Verarbeitung von Koksofengasen nocli w eiter 
gehen, wenn wir nicht an der Grenze des Ueber- 
schusses angekonimen waren. W ir geben noch 
Koksofengase an die Eisen- und StahlgieBerei 
uiul verschiedene Pfannenfeuer ab , so daB 
in 24 Stunden 50- bis 70 000  cbm verbraucht 
werden.

In Oberschlesien is t die Kokskohle minder- 
w ertig und sehr wechselnd. W ir gebraućhen
daher fiir die Eigenbeheizung der Koksofen- 
anlage 50 bis 60, manchmal bis 70 °/0. Im Durch- 
schnitt haben wir einen Gasuberschufl von etwa  
45 °/0. Die Koksofen-Anlage auf Hubertushiitte 
besteht aus 90 Otto-Hoffmann-Oefon, welche eine
Lange von 10 m, eine Hohe von 1,5 m und eine
B reite yon 0 ,55  m besitzen. D ie von dieser
Anlagc durchgesetzte Kohlenmenge betragt 320  t 
in 24 Stunden. Das Koksgas hat folgende 
Zusammensetzung:

Kohlenaaure . . 
schwero Kohjen- 

waaseratolfo. . 
Saueratoir. . .

%
6,5

2,0
1,2

.Motlian...................... 10,4
W asaoratotf . . . .  38,7
S tick a to ff.................. 24,8
Kohlenoxyd . . . .  10,4

Im AnschluB an die Ausfiihrungen des
Hrn. Direktors Am en  d e fragt Hr. Ingenieur 
A. G o u v y -D iisse ld o r f  an, er habe gehort, daB 
nicht nur Koksgase, sondern auch Ilochofengase 
zur Beheizung der Jlartiniifen yerwendet werden 
sollten. Er bezw eifle, daB diese Yerwendung 
Yorteile bringen konnte. Hr. D irektor A m e n d e  
erwidert darauf, daB man in Hubertushiitte
bisher mit Hochofengas allerdińgs nicht gearbeitet 
habe, w eil zunachst kein UeberschuB an solchen 
Gasen zur Yęrfiigung stande. Selbstverstandlich  
kiinne man mit Hochofengas allein, abgeselien 
von Ausnahmefallen, nicht arbeiten, es sei denn, 
daB die Oefen dementsprechende Abmessungen 
erhielten, was zu Komplikationen fiilire, die bis
her noch nicht ausprobiert seien. Da man aber 
in Zukunft die Hochofengase zusammen mit Koks
ofengasen yerarbeiten w olle, dereń H eizwert 
rd. 3300  W E betragt, so ljego dieserlialb zunachst 
kein Bedenken vor.

Hr. G o u v y  schlieBt sieli diesen Ausfuhrun- 
gen an.

2)r.53ln9- P etersen -D iisae ld orf: Ich danke
zunachst Hrn. Direktor A m e n d e  fiir die wert- 
volle und sehr erwunschte Erganzung der An- 
gaben iiber ilie jrartinofenbeheizung mit Koks
ofengas auf der Hubertushutte.

Zu dem Einwurf des Hrn. von M a l t i t z  
beziiglich des M o n e l l v e r f a h r e n s ,  von dem ich 
sagte, daB es nirgendwo mehr im Betrieb sei, 
habe ich folgendes zu bemerken: Ich hatte mich 
yielleicht richtiger dahin ausdriicken miissen, daB 
ich dieses Verfahren unberiicksichtigt gelassen  
habe, weil es ni. E. auf dem Kontinent und in 
England nicht ais eine individuelle Neuerung 
in der M artinstahlherstellung, bezw. ais ein 
selbstandiges Verfahren angesehen wird. Das 
M o n e l l  fruher in Deutschland erteilte Patent*  
ist wegen Nichtzahlung der Gebiihren im Mai 
1909 geloscht. worden, wahrend in einetn eng- 
lischen Patentstreit, den die amerikanischen Yer-

* Xr. 136 496 KI. 18b,  vgl. „S tahl und E isen“ 
1903 S. 750, bezw. 1902, S. 44.

U
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treter des M onell-Patentes im Jalire 1908 gegen  
zw ei cnglische H iittenwerkc w egen angeblicher 
V erletzung dieser P atente angcstrengt hatten, 
die K lage nicht nur abgewiesen worden ist.,* 
soiulern dariiber hinaus der entscheidende Richter 
in  seinem U rteil sagte, er wiirde, wenn es nijtig

* Ygl. „Stahl und E isen" 1909 S. 227, sowie „Tho 
Tim es" 21. Ja n u a r 1909.

sei, dahin entscheiden, daB das in Rede stehende 
P aten t h i n f a l l i g  sei. In englischen Fachkreisen  
wird, wie icli aus eigener Erfahrung weifi, a ll
gemein die Meinung vertreten, daB Monell nie 
ein fiir ein besonderes Stahlherstellungsverfahren  
zu Recht bestehendes Patent gehabt habe, und 
daBseinein dieser Richtung gegebenen Anregungen  
keine neuen gewesen seien.

Z ur Geschichte der Eisenindustrie in der Mark Brandenburg.*

Die  Ausdehnung der Eisenindustrie in der 
Mark Brandenburg im 18. Jahrlmndert war 

kcine sehr bedeutende, dennoch reichte sie aus, 
einen groBen T eil der Bediirfnisse der Mark 
auf diesem Gebiete zu decken. Es w ar jene  
Zeit, da das preuBische Konigtum in der Eisen- 
industrie des Landes insofern bahnbrechend 
wirkte, ais es sich im wesentlichen ais Schopfer 
und Trilger derselben bekundete. Im folgenden 
soli der Versucli gem aclit werden, in einer kleinen 
geschichtlichen Skizze den Stand dieses Industrie- 
zw eiges in der Mark Brandenburg im 18. Jalir- 
hundert zu scliildern. An E i s e n  e r  z l a g e r -  
s t u t  t e n  ist die Mark seit jeher arm gew esen, 
in F rage kommen iiberhaupt nur Raseneisen- 
erze. W as die eigenlliche Altmark betrifft, so 
erw eist sich dieselbe ais besonders erzarm. Der 
Kurfiirst F r i e d r i c h  I I .  erteilte im Jalire 
1469 einem v o u  S c h e n k  die Erlaubnis, ein 
Eisenerzbergwerk bei Flechtingen anzulegen, 
jedoch kam dasselbe nicht zur Ausftthrung. Im 
18. Jahrlmndert wurde bei Hayerland und Gol- 
lensdorf R aseneisenstein und auf den W iesen  
bei Gr. -G artz Sumpfwiesenerz gegraben; alle 
diese E rze wurden nach Neustadt a. d. Dosse 
verladen. Im Prignitz-K reise wurde Sumpf- 
wiesenerz zwischen W ilsnack und Havelberg 
gestochen und an das Eisenhuttenwerk zu Zeh- 
denick geliefert. Ein w enig giinstiger lagen  
die Yerhaltn&se in der Mittelmark, wo Surnpf- 
w iesenerze bei Gottow, Neustadt a. D ., Freien- 
walde, Beeskow , Storkow und lilngs dem Finow- 
Kanal gewonnen wurden. D ie Yerarbeitung der 
Erze erfolgte auf den beiden Htittenwerken zu 
Gottow und Zehdenick, auf die w ir noch zu 
sprechen kommen. DaB sich der Urnfang der 
Eisenindustrie in der Mark Brandenburg in sehr 
besclieidenen Grenzen bew egte, ist auch aus der 
in Zahlentafel 1 zusan.m engestellten Zalil der 
Arbeitskriifte zu entnehmen.

D iese selbstandigen eisenindustriellen Hand- 
werker bezogen ihr Rohmaterial hauptsachlich 
von den schlesischen Hiittenwerken und vom Harz.

Zahlentafel 1. E i s e n a r b e i t e r  in d e r  K u r m a r k .

B c r u f s a r t Jahr 1750 
Mcistcr

Jahr17S0 
Mcistcr

Jah r1801 
Mclster

Huf- und Grobschmietle 
a) auf dom Lando . . 887 976 979
b) in den Stadten . . 455 400 451

Bohrschm iede.................. 16 28 45
Buchsonschiifter. . 21 46 15
Kettenschmiedo . _ 1 1
Lotschlosserfabrikanten __ 6 6
M esserschmiede . . 95 95 124
Schwarznagelschmiede . 117 125 158
Ortsohmiedo . . 3 2
Sagoschm iede. . 13 5 8
Schlosser...................... 325 357 429

; Scbwertfoger . . . . 9 33 26
Sp o r e r . . . . 8 12 10
W eiBnagelschniiede . — 12 15
Zirkelsehmiede . . . . 8 U 14

* Q u e l l e n :  „Besehreibung der KCinigl. Residenz- 
stiulte B erlin und Potsdam  nebst aller daselbst be- 
tindliehen M erkwurdigkeiten e tc.“ ; Berlin 1786. F . W. 
A. B r a t r i n g :  Statistisch- topographische Besehreibung 
der gesam ten M ark Brandenburg. B erlin 1804.

A is das iilteste Hiittenwerk der Mark Branden
burg ist das zu Z e h d e n i c k  zu betrachten, 
welches zur Zeit des Kurfursten Joliann Georg 
von dem Grafen Rochus von Lynar im Jalire 
1579 begriindet wurde. Um diese Zeit lieB der 
Graf auch in der Gegend von Zehdenick E isen
stein graben, und im Jalire 1580  wurde da
selbst bereits Bleeh geschm iedet. Spilter wurde 
das W erk jedoch auBer Betrieb gesetz t, bis im 
Jalire 1620 die Neugriindung desselben erfolgte. 
Bis zum Jalire 17 74 befand sich das W erk  
in Pacht, dann wurde es von dem General- 
direktorium der Konigl. Bergwerks- und Hiitten- 
departements in eigene Yerwaltung genommen. 
Fiir die Verwaltung des Konigl. Eisenhiittenwerks 
Zehdenick wurde ein sogenanntes Huttenamt 
gebildet, das sieli im Jahre 17 74 aus zw ei 
Offizianten, einem Faktor und einem Koutrolleur 
und Hiittenschreiber ais den leitenden Beamten 
zusammensetzte. An Arbeitern waren ta tig  zw ei 
Hochofenarbeiter, zwei Aufgeber, zw ei Auflaufer 
und Eisensteinpocher, vier Former, ein Kalk- 
und Schlackenpocher, drei Kohlermeister und 
aclit Grubenarbeiter, die den Eisenstein im T age- 
bau forderten. D ieKohlerm eister besorgten in gro
Ben Meilern dieGewinnung der notwendigen Ilo lz-  
kohle, mit welcher der Hochofen betrieben wurde. 
Der Faktor und erste Offiziant yersah zugleich  
den Posten eines Hochofen- und Formermeisters. 
Das gesam te Personal einschlieBlich der Hiitten-
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arbeiter hatte auf dem W erk freie Wohnung. 
Das Eisenhiittenwerk Zelidenick, welches cinen 
Hochofen besafi, lag, auf beiden Seiten t'on der 
H avel eingesclilossen, auf einer Insel. Die nachste 
Eisensteingrube w ar eine Yiertelm eile, die w eiteste  
neun Meilen von der H iitte entfernt. Die Erze 
wurden teils zu W agen , teils auf Kahnen zur 
Havcl und von dort zum Hiittenwerk befordert. 
Das erforderliclie Holz wurde aus den Zeh- 
denickschen, Reyersdorfschen und benachbarten 
Forsten bezogen.

D er Hochofen machte fiir die damalige Zeit 
oft sehr lange H iittenreisen; so wahrte eine 
am 1. September 1783 begonnene Hiittenreise 
yolle 134 W ochen, erst dann trat die Not- 
wendigkeit einer Reparatur ein. D ie Fabrikation 
erstreckte sieli auf Bomben, Granaten, Haubitzen- 
und Kanonenkugcln, ferner auf T iegel, Topfe 
und Pfannen. An Guflwaren wurden nach 
messingenen Modellen Oefen, Ofcnherdplatten, 
Zahnrader, Gewichte usw. hergestellt. Um 1785  
wurden jahrlich an 6000  Ztr. Munition ge- 
liefert. In der Zeit von 1764  bis 1800 hatte 
die Hiitte an die A rtilleriedepots z u Magdeburg, 
Berlin, Stettin , Spandau, Kustrin und Graudenz 
insgesamt 130 355  Ztr., 90 Pfund, 5 L ot Mu
nition abgeliefert.

Ein recht bedeutendes brandenbjirgisches 
Eisenhiittenwerk im 18. Jahrhundert war das zu 
G o t t o w ,  eine Schbpfung Friedrichs des Grofien. 
Gottow, ein mllrkisches Dorf, liegt im Kreiso 
Luckenwalde, etw a scchs Meilen von Berlin und 
eine Meile von der Stadt Sperenberg. Das 
Konigl. E isenhiittenwerk zu Gottow wurde im 
Jahre 1754  von dem Geli. Finanzrat Zinnow 
in unmittelbarer Nahe des Dorfes fiir konig- 
liche Rechnung angelegt. Das W erk bestand 
aus einem Hochofen, einem Eisenstein- und 
Kalkpochwerk, einem Stabhammer mit der dazu- 
gehorigen Frischesse, drei Kohlenschuppen, drei 
Magazinen und einer Hufschmiede. AuBerdem 
ist das Hiittenamthaus mit den Stallgebauden 
zu erwHhnen, ferner waren drei Arbeiterwohn- 
hauser, fur 15 Familien ausreichend, errichtet. 
Diese ganze A nlage fiihrte den Namen „altes 
W erk". Das „neue W erk“, welches eine Y ier
telmeile unterhalb des „alten W erkes“ lag, 
wurde im Jahre 1760  errichtet. Das neue 
W erk w ar lediglich ein Hammerwerk, das aus 
einem Stabhammer, Frischfeuer, Zainliammer und 
einem Kohlenschuppen bestand. Der Zainliammer, 
zur A nfertigung der N ageleisenstangen dienend, 
wurde im Jahre 1764  erbaut. Mit dem Eisen- 
hiittenwerk stand noch ein Konigl. Yorwerk in 
 ̂ erbindung, das in Erbpacht vergeben war, und 

auf welchem sechs Familien von Hiittenarbeitern 
untergebracht waren. B is zum Jahre 1770  
befand sich das W erk in Pacht, dann wurde es 
von der Koniglichen Bergwerks- und Hutten- 
administration in eigene Yerwaltung genommen.

Das dem W erk technisch und yerwaltungsmaBig 
vorstehende „Huttenaint“ setzte  sich um 1785  
aus zwei Konigl. Offizianten zusammen, von wel- 
chen jder eine Inspektor und Rendant, der andere 
Faktor und Kontrolleur war. Der Hochofen 
wurde von einem Schmelzer, zwei Aufgebern, 
zwei Auflaufern und zwei Platzknechten bedient. 
Bei dem Stabhammer war ein FrischmeiSter, 
ein Vorschmied, ein AufgieCer und ein Lehr- 
junge tatig , wahrend der Betrieb des Zain- 
hammers lediglich einen Zainsclunied und cinen 
Burschen erforderte. A uf dem Hochofenwerk  
war ferner ein Former mit seinen zwei Bur
schen, ein W erkm eister, ein Huttenschmied, ein 
Schlackenpocher, ein K ohlenyogt und ein Post- 
bote tatig.

D ie Eisensteingewinnung, die lediglich im 
Tagebau erfolgte, stand unter Leitung eines 
Schmelzers, der 24 Bergarbeiter beschaftigte. 
Die Gewinnung erfolgte an mehreren Stellen 
bis zu einem Umkreise von 2 l /2 Meilen vom 
Hiittenwerk. Der Eisenstein wurde gewaschen 
und dann kuminweise angeliefert. Der Kunim 
war ein altbrandenburgisches MaB, das 10 
berliner Scheffel hielt. Ein Kunim Eisenstein  
w og 1260 Pfund, aus welchen 460  bis 470  
Pfund Roheisen erblasen wurden. Das in den 
Grabereien gewonnene Erz wurde in Halden auf 
dem Huttenhof angefahren; naclulem das Erz 
das Pochwerk passiert hatte, wurde die 
Mollerung mit auderen Erzen vorgenommen. 
Eine Hochofenreise wahrte im Durclisclinitt 30  
bis 40 W ochen. Die geringste Hocliofenleistung  
betrug in der W oche 100 Ztr. Roheisen. Die 
Stabhammer erzeugten wochentlich 24 , 30 bis
36 Ztr. Stabeisen, dagegen lieferte der Zain- 
hammer nur 15 bis 16 Ztr. Zaineisen in der 
W oche, im Jahr in der R egel nicht mehr ais 
700 Ztr. D iese geringe L eistung hing yiel 
damit zusammen, daB der geringe W asserstand  
und der damit yerbundene W assermangel oft- 
mals den Hammer aufier Betrieb setzte. Zum 
Schmelzen der Erze diente nur H olzkohle. Das 
notuendige Kohlenholz wurde aus dem Zinna- 
schen und Zossenschen Forst gewonnen. Die 
Erzeugung der Holzkohlen lag  in den Handen 
von zwei Kohlera, die wiederum 12 Knechte 
beschaftigten. Das Konigl. Eisenhiittenwerk zu 
Gottow hatte unter den koniglichen W erken die 
yerhaltnismafiig kleinsten finanziellen Ertragnisse  
aufzuweisen. So hatte das Hiittenwerk ein- 
schliefilich Vorwerk in den Jaliren 17 70 bis 
1784 einen Ertrag von 65 9 2 2 Rthlr. 13Gr.  7 P fg. 
erzielt, bei einem Holzverbrauch von 35 676  
Klafter. Das Eisen des Gottower Hiittenwerkes 
fand w eiteste Yerwendung bei den koniglichen  
Bauten in der R esidenzstadt Potsdam . Das schon 
erwahnte Konigl. Vorwerk befand sich in Erb
pacht der Konigl. Kurmarkischen Kammer, die 
ihrerseits wieder das Yorwerk in Unterpacht an



84 Stalli und Einen. Z u r  Gesehiehte der E isenindustrie  in der M a rk  Brandenburg. 30. Juh rg . Nr. 2.

die KSnigl. Bergw erks- und Huttenadministration  
gegeben hatte. In den 1 7 8 0 cr Jahren wurde das 
Y orwerk von dem zweiten Gottowschen Hiitten- 
offizianten bew irtschaftet, welcher der Land- 
w irtschaft kundig war und die fiir die Anfuhr 
des E isensteins und der Holzkohle notwendigen  
Pferde zur VerfUgung stellen mtiBte. Im Jahre 
1798  beschaftigte das Konigl. Eisenhiittenwerk  
Gottow ausschliefllich der Eisensteingewinnung
2 t Arbeiter, die mit iliren Familienangehorigen  
131 Personeu umfaBten. Um diese Zeit hatte 
sich der Ertrag des W erkes erheblieh gehoben, 
denn er betrug in dem genannten Jahr 2 4 1 4 8  Rtlilr.
5 Gr. G P fg . bei einer Produkt,ion von 4531 Ztr. 
GuBeisen und 1 7 8 4 ‘/.i Ztr. Stabeisen.

Einen Mittelpunkt der brandenburgischen 
Eisenindustrie bildete die Stadt E b er  s w a i d e ,  
wo es F r i e d r i c h  d c m  Gro B e n  gelang, eine 
bliihende Eisen- und Kupferindustrie ins Leben 
zu rufen. Hier wurden auf Veranlassung des 
Konigs eine ganze Anzahl von Unternehmungen 
gegriindet, durcli welche es zur Bildung einer 
Neustadt neben der A ltstadt Eberswalde kam. 
W ir wenden uns zuerst dem „ Ko n i g l .  E i s e n -  
l i a m m e r w e r k *  zu, das auch unter dem Namen 
„Konigl. E isenspalterei" bekannt ist; letzterer  
Name ist jedenfalls der altere. Das Eisen- 
hamtnerwerk zu Neustadt-Eberswalde wurde be- 
reits im Jahre 1690 gegriindet und befaBte 
sich in der Hauptsache mit der Herstellung von 
Dralit- und N ageleisen, spltter auch Bandeisen. 
Daneben widmete man sich der W erkzeug- 
fabrikation, besonders fiir die Eberswalder 
Messing- und Kupferindustrie. Das W erk be- 
fand sich lange Zeit in Pacht der Bankiers 
Splittgerber & Daum und dereń Erben. Im 
Jahre 1780 wurde alsdann das „Konigl. Eisen- 
hammerwerk“ von dem Konigl. Bergwerks- und 
Huttendepartement wieder libernommen und der 
A ufsicht und Direktion der Konigl. Bergwerks- 
und Huttenadministration unterstellt. Fiir die 
engere Y erwaltung des W erkes wurde ein 
Hiittenamt errlchtet, an dessen Spitze zwei 
Faktoren standen. Um jene Zeit setzte  sich das 
Eisenhaminerwerk aus drei Anlagen zusammen, 
der Stabhammerhutte, der Reckhammerhiitte und 
der Zainhaminerhutte. Die Stabhammerhutte 
arbeitete mit zw ei Frischfeuern; die zw ei Auf- 
werfhftinmer hatten jeder ein Gewicht von etwa
4 Ztr. Jeder Hammer erhielt seinen Antrieb 
durcli ein besonderes W asserrad. Der bei jedem  
Frischfeuer befindliche hSlzerne B lasebalg wurde 
gleiclifalls durcli ein besonderes W asserrad be
trieben. Beide Stabhammer hatten eine Jahres- 
produktion von etw a 2000  Ztr. Das zur Ver- 
arbeitung gelangende Roheisen wurde von dem 
.K on ig l. Schlesisehen Oberbergamt* zu Breslau 
angeliefert. D ie Reckhammerhiitte verfiigte iiber 
zw ei Schwanzhammer, die jeder ein Gewicht 
von l l /4 bis l l/* Ztr. hatten. Jeder Hammer

besafi eine besondere Esse. Das Stabeisen  
wurde liier bauptsitchlich zu !/2, 6/8 und 3/ 4 Zoll 
Vierkant und 1 bis 1 */2 Zoll breitem und Zoll 
dickem Flacheisen ausgereckt. D ie Erzeugung  
des Reckhammers betrug annilhernd 1200  Ztr. 
Im Jahre 1786 wurde in der Reckhammerhiitte 
auch ein Schneidewerk und W alzw erk in B e
trieb genommen; auch hatte man eine kleine 
Handschmiedepresse aufgestellt, um yornehmlich 
Ringe fiir die W asserwellen, Hammerhelme usw. 
herstellen zu konnen. In der Zaiuhammerhiitte 
arbeitete ein s/4 Ztr. schwerer Schwanzhammer 
mit ledernem Blasebalg. Hier wurde aus den 
groberen Stabeisensorten das fiir die Nagelschm iede 
und Schlosser notwendige Zaineiseu gewonnen. 
D ie Jahreserzeugung stellte sich auf etw a  
1000 Ztr. Zaincisen. Das „Konigl. Eisenhammer- 
werk* lag am FinowfluB zwischen dem Konigl. 
Messingwerk und dem Konigl. Kupferhaminer, 
von der Iseustadt-Eberswalile eine gute V iertel- 
meile entfernt. Um 1785 fanden 19 Fam ilien, die 
silmtlich auf dem W erk wohnten, dort ihren 
Unterhalt. Von groBerer Bedeutung ais der 
Konigl. Kupferhaminer war das K onigl. M essing
werk bei dem Dorfe Hegeriniihle an der Finów, 
etw a eine lialbe Jlcile von N eustadt-Eberswalde 
gelegen.

Eine weitere Schopfung Friedrichs des GroBen 
w ar die M e s s e r -  u n d  S c h  e r e n f a b r i k  zu  
N e u s t a d t - E b e r s w a l d e .  D er groBe Konig 
hatte zu diesem Zweck eine Anzahl von Messer- 
schmieden aus dem sachsen-eisenachschen Dorfe 
Ruhla in sein Land gerufen, um dieses hin- 
sichtlich des B ezuges von Messern und Scheren 
von dem Auslaml unabhangig zu niachen. D ie 
ersten Familien wurden in den Jahren 1742  
und 1743 auf dem sogenannten Kiehnwerdcr, 
etwas sildwestlich von N eustadt-Eberswalde, an- 
gesiedelt. Im Jahre 1749 lieB der Konig dann 
eine groBe Jlesser- und Scherenfabrik auf seine 
Kosten errichten Im Jahre 1753 wurde diese 
jedocli den Bankiers Splittgerber & Daum auf 
20 Jahre zur unentgeltlichen Pacht uberlaśśen, 
lediglich mit der Verpllichtung, die Fabrik  
maschinell und technisch besser ais bisher ein- 
zuricliten. Am 9. Mai 1764,  also noch bevor 
die P achtzeit abgelaufen war, wurde den Bankiers 
die gesam te Fabrik ais freies Geschenk vom  
KSnig iiberlassen. Es wurde dabei nur bestimmt, 
daB Splittgerber &  Daum sowie dereń Erben 
samtliche Gebiiude auf ilire Kosten zu unter- 
halten hatten, auch wurde die Bedingung daran 
gekniipft, daB die ais Hausindustriclle tatigen  
Messer- und Scherenmacher standig von der 
Fabrik zu beschaftigen waren. Nachdem so die 
Fabrik in Privatbesitz iibergegangen w ar, nahm 
man auch die Fabrikation von Feilen, Bohrern, 
Stemmeisen, Yorhang- und Lotschlossern, Ketten, 
Lichtputzen und anderen Eisen- und Stahlwaren  
auf. Im Jahre 1786 waren im ganzen 119
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Rublaer Familien mit 4 4 4  Seelen zur Ansiedlung 
gekominen, die 56 Hauser bewohnten. Jcdes 
W ohnhaus war fiir zw ei Familien berechnet. 
Die ganze Ansiedlung fiihrte den Namen „Ruhlaer 
Kolonie". Unter den A ngesiedelten befanden 
sich 91 M eister, und unter diesen 52 Messer- 
schmiede. W aren dic Fabrikate zur Ablieferung 
in das M agazin fertig , so wurden sie vorher von 
drei Schaumeistern besichtigt, welche iiber Au- 
nalune oder Ablehnung der W are zu entscheiden 
liatten. D ie angenommenen Fabrikate wurden 
mit dem Stempel, einem Adler, yersehen. Die 
Preise waren sehr niedrig, aber auch die Qualitat 
war eine geringe. D as Rohmaterial wurde in 
der Hauptsache von dem schon erwahnten Zain- 
hainmer bei N eustadt-Eberswalde geliefert. Die 
Leitung der Fabrik lag  in den Handen von fiinf 
Oflizianten. In den 1 7 8 0 er  Jahren betrug der 
jahrliche Umsatz im Durchschnitt 36 000  R th lr .; 
im Jahre 1800  erreichte er nur 32 000  Rthlr., wo- 
bci auf dic Rohmaterialien 19 200 Rthlr. entfielen. 
E sscheint, daB die Anlage der Messer- undScheren- 
fabrik zu N eustadt-Ebersw alde fiir die Rublaer 
Messerindustrie bedenkliche Folgen in wirt- 
schaftlichęr H insicht gehabt hat, denu nacli 
dem „Gothaischen gemeinniitzigen W ochenblatt“

vom Jahre 1779 soli aus diesem Grunde die 
Zahl der Hauser in Rubla von 700  auf 500  
zuriickgegangen sein; auch soli um diese Zeit 
der Messervertrieb, der sonst 120 000  Rthlr. 
jahrlich betrug, auf 34 00 0  R thlr. gesunken sein. 
Ein grofier Teil der Rublaer Messerfabrikanten 
ist unter dem Druck des Eberswalder W ett- 
bewerbs zur Anfertigung anderer W aren iiber- 
gegangen.

Zum SchluB sei noch die „ K o n ig l .  G e w e h r 
fa b r ik *  zu Potsdam erwahnt, die im 18. Jahr- 
hundert eine nicht unerhebliche R olle gespielt hat. 
Diese Fabrik wurde im Jahre 1722 auf Ver- 
anlassuug des ersten preuBischen Kiinigs Friedrich  
Wilhelm durch deu Bankier Danin angelegt. Zu 
diesem Zweck wurde eine groBere Zahl von 
Gewehrarbeitern aus Liittich herangezogen. Die 
Aufgabe der Potsdamer Gewehrfabrik bestand 
hauptsachlich darin , die in der Spandauer 
Gewehrfabrik geschiniedcten und von dort an- 
gelieferten Laufe zu yerschaften, mit Schlossern 
zu versehen, die Gewebre iiberhaupt ganzlich  
fertigzustellen. Friedrich der GroBc lieB spater, 
von 1776 bis 1780, nacli den Planen Ungers 
ein neues, vier GeschoB hohes Fabrikgebaude 
errichten. P aul Mat-tell.

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen. *
30. Dezom ber 1909. KI. l a ,  AV 32 G92. Fahr- 

bare Siebvorrichtung fu r Sand oder dergl., bei wel- 
clier ein Sieb auf einem  nacli A rt einer K ippkarre 
gebauten Gestelle ruht. Joliann W eyer, Dresden, 
Alosenstr. 5.

KI. 12e, B 47 794. Y orrichtung zum Entstauben 
von Gasen und D iim pfen; Zus. z. Pat. 206 297. Alwin 
Bartl, Kottbus, B ahnhofstr. 36.

KI. 31 a, Ii 51 085. Tiegolscliachtofen mit Unter- 
und Seitenwind. Jobam i Peter Bodinet, Dillingen a. Saar.

KI. 40c, F  27 263. Y erfahren  und Yorrichtung 
zum keinigen von Motallen, insbesondere von Eisen 
und Stahl, in einem  m ehrkam m erigen elektrischen Ofen. 
Br. Ludwig H einrich  Diehl, London.

KI. 49g, D 22 097. Y erfahren zur H erstellung 
von stahlernen Spatcn. 1!. DaliImann Solin, Gevels- 
berg i. W.

KI. 49 g, F  27 286. Y erfahren zur H erstellung 
dor dreiecklorm igon B rem sschuhhalter aus einem 
Stflck ohne SchweiBung. Forges et A tcliers de Con- 
struetion ]{. Pelgrim s, Socićte Anonyme, lirussel.

3. Jan u a r 1910. KI. l a ,  G 26 975. Trommel- 
waschm aschine, bei w elcher das W ascligut durcli 
Drehung der Trom m el dem W aschm ittcl entgegen- 
wandert. Em il Om inder, Reutlingcn.

KI. 18b, M 37 343. Y erfahren zur Yerbesserung 
der H altbarkeit der Zustellung bei Schmelzofen, dic 
Hussig gefDUt werden. Poldihutte, TiegelguBstahl
fabrik, W ien.

Ki. 19 a, JI 34 577. SchienenstoBverbindung mit 
StoBbrucke. F ranz Melaun, Neu-liahelsberg.

* Die Anm eldungen liegen von dom angegebenen 
Tage an w ahrend zwoier .Monate fur jederm ann zur 
Einsicht und E insprucherhebung im Patentam te zu 
B e r l i n  aus.

KI. 24 f, L 27 913. Sich se lbsttatig  beschickender 
Rost. Willi. Lohmann, Duisburg, Lessingstr. 5.

G eb rau ch sin u ste re in trag u n g en .
3. Jan u ar 1910. KI. lOa, Xr. 403 241. Einricli- 

tung zum Kuhlen von getrocknoter Kohle, die sich in 
einem m it Rohren durchsetzton Fullrum pf iiber der 
lirikettpresso befindet. H erm ann Schiitze, Pulsberg 
b. Sprem berg.

KI. lOa, >’r. 403 628. Ausdruckkopl' fiir Koks- 
ausdruckniasćhincn. .Maschinenhau-Anstalt Humboldt, 
Kalk b. Koln a. Eh.

KI 18c, Nr. 403 669. Gliihkistcnoborteil mit
innen unter dem Dcckel angebrachten Rippen. Gelsen- 
kirchenor GuBstahl- u. Eisenw erke Tormals Munscheid
& Co., Gelsenkirchen.

KI. 24 e, Nr. 403 568. Kost fiir Gaserzeuger.
Erich Long, .Uulheim a. Ruhr, O ststr. 13.

KI. 31 a, Nr. 403 162. Transportablor, kom binierter 
Schmelz- und MuffelglQh- bezw. H artę- und Heizofen, 
bei welchem dic Muflcl und die Pfanne in einem 
Feuerrauni untergebracht ist, der ein- und ausge- 
schaltct werden kann. Emil Theodor Lam m ine, Mul- 
heim a. Rh., Schonratherstr. 26.

KI. 31 a, Nr. 403 645. Tiegelsckm elzofen m it
Kuiiolofenaufsatz, der durch ein besonderes W indrohr 
mit dem H auptwindrohr fiir den Tiegelofen Yerbunden 
ist. Basse & Sclve, A ltena i. W.

KI. 31 c, Nr. 403 393. Kernstutze fur GieBerei-
zwecke. O. Th. Glockler, Kalii a. M.

Deutsche Reichspatente.
KI. IS c ,  N r. 211201, yoiii 23. August 1906.

S o c i e t ii A n o n i m a  11 a 1 i a n a C i e A n s a i d o A r m 
s t r o n g  & Co.  i n  G e n u a .  Yerfahren  z u r  Yer
besserung to n  aus mehreren Schichten eerschiedener 
źiusammensetzung bestehenden P anzerplatten aus S tah l 
durch E rh itzen .
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Um bei sog. Y erbundpanzerplattcii, d. li. ans 
m elireren Schichten von yerschiedener Zusamm en
setzung bestehenden 1’anzerplatten, eine gute Yer- 
bindung der Yerscbiedenen Schichten zu erziolon, wor
den dio IMatton so hoch und ao lnngo erhitzt, dali 
eines oder m ehrere dor in den aufeinanderstoBenden 
Schichten enthaltonen Elem ente in dio bonaehbarten 
Schichten diffundieron und bo plStzlicho A jndcrungen 
in dor Zusam m ensetzung "der YersehwoiBzone dor Yer- 
bundplatton aufgehobcn werden. Dio so behandelton 
1’latton werdon dann den bekanntou Harto-, W ieder- 
anlaBr, Schm iedcverfahron und dergl. unterworfon.

K I. 40 f, N r. ‘21121!), vom 14. April 1908. 
l t  li e i n i a c h o M e t a 11 w a r o n - u n d  M a s c h  i  n o n - 
f a b r i k i n D i l s s e l d o r f - D e r e n d o r f .  Yorrich- 
tung  zu m  E tn ltg rn  und E n tfern en  to n  Gesenken in  
Selim iedepressen.

Das Obergesenk a ist in einem Hebel b, der um 
den Bolzen c d rehbar ist und am andoren Ende ein 
Gegengewicht d  triigt, hingegen das Untergcaenk e in
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einem Hobelarm  f  d rehbar oder vorschiebbar auf- 
gehangt. D er Arrn f  triigt den Arm b. Es ist an der 
Stango g d rehbar aufgehiingt und der Drehpunkt h so 
gewiihlt, daB das Ganze in der gezeichneten Stellung 
sich im Gloichgewicht hiilt, so daB dio Gesenke leicht 
in die 1’resso eingesetzt und daraus entfernt werden 
konnen.

KI. 7 a ,  N r. 21129U, y o iii 15. Noyem ber 190G. 
R  o m  b a ć h  o r  H  Q11 o n  w e r  k  o i n R  o m b a  c h , Lothr. 
V erfahren zu m  W alzen von D opptl l 'ra g ern  m it 

gleichmii/Sig dicken JFlanschen in  D uo- oder Trio- 
walzwerken.

Ein doppel-Y -form iges Yorprofil wird in auf- 
einanderfolgenden, schriig zur W alzenachso liegenden 
S treckkalibern unter W enden boarbeitet, indem ab-

wecliselnd je  zwei diagonal cinander gegeuaberliegende 
Flanaclihiilften schrag liegen und don W alzdruek er- 
lialten, wiihreud die beiden anderen Flanschhiilften 
sonkrecht stehen und nicht bearbeitet werden. Durch 
D ruckrollen werdon dann die achriłgen Flansclien 
gerade gebogen.

KI. 2 4 e , N r. 211 575, vom 15. Mai 1908. H e i n 
r i c h  T r a c h s l e r  u n d  F r i t z  E r n s t  i n  Z u f i c h .  
Yerfahren z u r  Bereicherung des Generaturgases an  
K ohltnoxydga$ durch Z u fu h ren  von Kohlensiiure in 
den Gaserzeuger.

Dem Breunstoff des Gasorzeugers wird ungebranu- 
ter Kalk oder sonatige Karbonate beigem engt. Diese 
gebeu bei der E rhitzung ihre K ohlensaure ab, die 
im G aserzeuger zu K ohlenosyd reduziert wird und 
daa G eneratorgas anreichert.

KI. 2 4 c, N r. 2 1 1 C25, yoin 25. April 1908. G. y o n  
B o c h e n  in K a l k  1). Koln. Umsteuercentil fu r  Re- 
generalicófcn m it einer um die Achse eines zy lin -  
drischin, m it rier A nm hlu fislu tzen  cersehenen Gehtiuses 
drehbaren W cchselklappe, dereń Ldngsw itnde dem Um- 
fm ige des A rbeit szy i inders aripepafSt sind.

In dom zylindri- 
schon Gehause a m it 
den AnschluBstutzen 
b c .d e  ist eine W ecli- 
selklappc f ,  die m it- 
tels der H andhębel g 
gesteuert wird, dreh- 
liar gelagort. Sie be- 
steht aus einem liing- 
lichen H ohlkorper, 
dessen Schm alseiten 
h der R undung des 
Gehiiuses a gemaB, 
dio Seiton i  dagegen 
konkay gcstaltetsind . 
Dio beiden Enden der 
K lappe f  inunden in 
hohlo Scheibcnkol- 

ben k  aus; sie sind yon D ichtungsringen 1 um spannt. 
Aehnliche Dichtungaatreifen m  sind in die auf dem 
Zylinder a  gleitenden Schm alseiten h  eingclcgt. Dio 
W cchselklappe ist holil und kann yon K iihlw asser 
durchstrom t werdon. Sie kann yon Y orsteifungswan- 
den n durchzogen aein

l i i .  7 a , N r. 211G77, y o iu  25. D j:cm b o r 1906. 
H u g o  S a c k  i n R a  tli  b. D u s s e l d o r f .  W alzw erk  
m it nebeneinander angeordneten Gerusten und  oben 
geschlossenen S ta n d em , die zu m  Umbauen der W alzen  
auseinanderzuriicken sind.

Die auf derselben Seite liegenden yorBchiebbaren 
Stander a m ehreror Geriisto Bind durch in den un- 
yerruckbar stehen bleibcnden S tandem  b der andern

Seite lose gefuhrte Stangen o a tarr m iteinander yer- 
bunden, so daB siiiiitliclie lose Stander durch die liy- 
draulischen Zylinder d gleichzeitig yorschoben werden 
konnen. Bei diesem V erschieben der linksseitigen 
Stander a stoBen die in der Liingsriclitung yerscliieb- 
baron Kupplungsmutfen e gegen die Stander oder 
gegen ein E inlaufstuck und werden so yerBchoben, 
daB sie nur auf den Kuppelspindeln f  sitzen bleiben 
und die Kuppelzapfen der Horizontalwalzen g voll- 
stSiulig freigeben, die nun leicht lierausgehoben 
werden konnen.

KI. lS b ,  N r. 212053, voin 1. Septem ber 1907. 
A l e x a n d e r  Z e n z e s  i n B e r l i n - W e s t o n d .  Yer
fahren  z u r  Herstellung von S lah l im K ieinkonverter.

I m das Hlasen beim Kleiubcssemorn m oglichst 
abzukurzen, wird yorgeschlagen, ein kohlenstotłarm es 
Kinneneisen mit 1,5 bis 3°/o Kohlenstoff dadurch zu 
erzeugen, daB Stahlabfalle mit Ferrosilizium  im Kupol
ofen eingcschmolzen worden. Auf diese W cise sollen 
gleichzeitig die billigen Stahlabfalle der K leinbesse- 
m erei yerw ortet werden.
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KI. 24c , Ki. 211303, vom
27. Ja n u a r 1907. l l a n s  Hi  os  in 
Mu  n oh  cn.  K am m erofen z u r  Ver- 
gasung von Kohlen , Itostung eon 
E rzen  und dery}. m it der Lange  
nach iron senkrechten StUtgpfeilern  
getragenen OfenJcammern.

Jede  Ofenkanim er a rulit auf 
cinor massiven, seitlicli auśkragon- 
den Stutzm aucr h. Luft und Heiz- 
gas worden von unten durch Kanale c 
und d  zugefiihrt, die durch eino 
Zwischenwand e voneinander ge- 
trcnn t sind. Diese Zwischenwand 
ist nu r so lioch gefuhrt, dali die 
Verbrennungszonc der Heizgase un- 
teriialh der Kaminerwiinde licgt.

KI. 18a , Nr. 211421, vom
20. Juiii 1908. l / e on  P a u l  L h o e s t  
i n G o r l o v k a ,  Ekaterinoslay, und 
H e n r y  G e o r g c  R o a d  in O m s k ,  
Sibirien. Schlackenwagen , dessen 
BenSlter durch V erm iłtlung einer 

K upplung  m it einer Laufachse des Wagens verbun- 
den und durch  die Bewegung des Wagens gekippt 
werden kann.

Auf der W agenachse a śitzt losc das K ettenrad b, 
das die Bewegung der Achso a bei eingoriiektor Kupp
lung m ittels K ette au f das auf der A\'clle c sitzende 
K ettenrad d  ubertrag t. Ein zweites auf der W elle c 
befestigtes K ettenrad  e ubertrag t diese Bewegung auf 
das die D rehung des Schlackenbehalters bewirkende 
Schneckenrad f .  E ingeloitet wird das Kippen des 
Schlackenkubels durcli eine Stange g bei dereń Auf- 
tretfen gegen einen kippbaren  Stellhebel h, der durch

die Fedor i in S tellung gehalten wird. Die hicrdurch 
zuruckgedriickto Stange g v6rschiebt m ittels des W inkel- 
hebels k  dio Stange l, auf der die auf der W agen- 
achso a langsYorschicbbaren, aber nur mit ilir dreh- 
baren Kupplungsteile m  und n gelagert sind. Durch 
die eingeriickte Kupplung wird nun der Kubel beim 

eiterfahren  des W agens gekippt. Ist er voilig ge
kippt, so trifft ein am KObel sitzender Ansehlag gegen 
den an der Stange o befestigten A nsehlag p , wodureh 
die eine Kupplungshiilfte aus- und die andero ein- 
geruekt wird, so daB beim Zuriickfahren des Schlacken- 
wagens der geleerte  Kubel wieder aufgerichtet wird. 
In aufgericliteter Stellung ruckt ein an ihm betind- 
lieher A nsehlag die K upplung aus, so daB der A\ agen 
ohne weitere Beeintlussung dos Kubels weitergefahren 
werden kann.

KI. *24f, Nr. 212595, vom G. Mai 190C. W i t w e  
E l f r i e d o  S p a t z  g e b .  B u l l e r s c h e n  u n d  E l l e n  
I r m g a r d  E l f r i e d e  S p a t z  i n  D u s s e l d o r f .  Ito it- 
stab m it schicer verbrennlicher Brennbahn.

Die Brennbahn des R oststabes besteht aus einer 
8chwer oxydierbaren L egierung von Eisen m it Chrom 
oder W olfram , die m it dem  Steg des Roststabes durch
* erschm elzen vereinigt wird.

Patente der Ver. Staaten yon Amerika.
NTr .  024025. N a t h a n i e l  '1'. W i l s l i i r o  i n 

I' o s A n g e l e s ,  Kalif. Z um  Frischen benutzbaier 
K ttpolofen.

D er Schacht des Ofens ist geneigt. Die Neigung 
kann dadurch, dali der Ofen um Zapfen a d rehbar 
ist, vom Stellwerk b ans veriindert werden. Ais

Heizm ittel ist Gas 
oder Oel gedacht, 

welches durcli 
B rcnner c in den 

Ofen eingefuhrt 
wird. Die erforder- 
liche Luft wird 
den B rennern unter 
D ruck zugefuhrt, 
naehdem  sie zu 
ilirer Yorw arm ung 
den M antel d  durcli- 
striim t hat. Das zu 
sehmelzende Metali 
wird durch die T ur 
e e ingetragen und 
rutsclit auf den 

w^assergeku hlten 
R ohren f ,  wolclie 
eino A bnutzung des 
oberen Sehachtes 

yerhuten sollen, nach abw iirts; w ahrend des Be- 
schickens wird der Schieber g  geschlossen. Soli das 
sich im Herdo h ansammelnde Metali gefrischt w er
den, so wird das M etallbad zu der WinddOae i durch 
entsprechende Schragstellung des Ofens richtig cin- 
gestellt und dann Luft durch das Metali geblasen. Das 
fertige Produkt wird durch das Stichloch k  abgelassen.

Nr. 014432. R i c h a r d  11. L e e  und W i l l i a m  
P. M a r t i n  in L e b a d o n ,  Pa. Doppelter G ichtver- 
schlufl.

Der untero Y erteilungstrichter ist m elirfaeh unter- . 
teilt, im dargestcllten Beispiel in vier Abtcilungen

a, b, c, (/, dereń jede 
so m it den benach- 
barten rerbunden ist, 
daB sio fiir sich her- 
ausgenomm en und 
ausgebessert oder 
ausgetauscht werden 
kann. Dio zugebori- 
gen vier Glocken e, 
die gemeinsam  m it
tels des A rm kreuzes f  
gehoben und gesenkt 
werden konnen, sind 
langlich g e s ta ltc t; 
ihre grSfiero Achse 
licgt in rad ia le rR ich- 
tung. Diese langliche 
G estalt erm oglicht, 
die Gloeke fur sich 
ohne H erausnahm e 

des zugehorigen 
T rieh ters auszuhe- 
ben.D er uritereTrieh- 
ter ist auf Kugeln g 
oder Rollen d rehbar 
angeordnet. L etztere 
■werden durch Dich- 

tungen bei h gegen Gase und Staub gesehutzt. Dre
hung erhalt der T rich ter vom Zahnrade i  aus, welches 
in den aus m ehrereu cinzeln ausw echselbaren Teilen 
bestehenden Zahnkranz k  eingreift. Diese E inrichtung 
dient gleichfalls zur gleichmaBigeren Y ertcilung des 
Gichtgutes im Ofen.



88 Stahl und Eisen. Słatistisches. 30. Jab rg . Nr. 2.

Statistisches.
Roheisenerzeugung Deutschlands und Luxemburgs im Dezember und im ganzen 

Jahre 1909.

B e z i r k e

E r z e u g u n g E r z e u ę u n ę

Im
Novbr. 1809 

t

im
Dezbr. 1909 

t

vom 1. Jan. 
bis 31. Dez. 

1909 
t

Im
Dezbr. 1908 

t

vom 
1. Januar bis 
31. Dez. 1908 

t

I  - i  Z §g -*a.3 Co
“S —*

£
£ =5 
1 *

R h e in lan d -W estfa len .............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .

M ittel- und Ostdeutschland ...........................
Bayern, W iirttem berg  und Thuringen . . .
S a a r b e z i r k ...............................................................
Lothringen und L u x em b u rg ...............................

101 709 
19 470

7 985 
30 242

3 334
8 800 

60 386

10G 539 
20 404 

4 724 
30 772 

3 394 
8 800 

50 543

1 098 719 
227 791 

70 036 
342 665 

38 276 
100 000 
614 432

80 874 
29 973 

6 201 
21 003 

3 044 
7 900 

46 874

954 702 
219 551 

77 162 
2S5 176 

35 392 
104 764 
577 897

GieBerei-Roheisen Sa. 231 926 ! 231 176 2 491 919 195 869 2 254 044

B  Ś 5 
śs  g-S

cS °

R h e in la n d -W e stfa len .............................................
Siegerland, Lahnbezirk und HeBsen-Nassau .

M ittel- und O stdeutscbland ............................

23 272 
2 197 

475 
7 310

24 593
2 794
3 956 
6 690

288 783 
22 271 
25 864 
75 200

15 153

2 614 
4 410

253 463 
16 452 
29 707 
61 850

Bessenier-Roheisen Sa. 33 254 38 033 412 118 22 177 361 472

C S
.2 JS
•1 H t—
ś  s  e -eO H 

^  j

R he in lan d -W estfa len .............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c b le s ie n ....................................................................
M ittel- und Ostdeutschland ............................
Bayern, W iirttem borg und Thuringen . . .
S a a r b e z i r k ................................................................
Lothringen und Luxem burg ...........................

291 301

23 700 
26 140 
14 600 
85 937 

273 654

301 455

25 407 
28 180 
15 570 
86 704 

287 296

3 411 219

273 867 
259 977 
163 562 

1 032 344 
3 120 569

276 553

28 909 
21 176 
14 214 
79 526 

230 301

3 138 000 
325 

351 230 
246 535 
163 202 
920 792 

2 807 143
Thomas-RoheiBen Sa. 715 332 744 672 i 8 261 5381 650 0791 ! 7 627 227

w eT
i  §*"5

i i i
1 &U. — ES . ' m

— -S 2 -a “  *-
-3 .2 :£CO o

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c b le s ie n ....................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ...........................
Bayern, W iirttem berg und Thuringen . . .

55 525
16 311
17 333 

2 949

06 392 
16 009 
12 188 
4 242

603 951 
260 782 
159 441 

11 848 
3 750

57 445 
25 631 
11 970 

3 064

545 117 
247 167 
126 955 

8 491 
7 210

Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. 92 118 98 831 1 099 772 98 110 934 940

o

-1 E,OS * a.«. co-o _ 
2  !_

R h e in la n d -W e stfa len .............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .

M ittel- und O s td e u tsc h la n d ................................
Bayern, W iirttem berg  und Thuringen . . . 
Lothringen und L u se m b u rg ................................

4 599 
11 024 
22 821

350 
7 627

6 853 
10 508 
27 801

350 
6 400

84 776 
112 284 
321 503

4 916 
128 827

6 710
6 604 

26 477
2 295 

410
7 195

54 676 
123 980 
343 107 

1 14 478 
2 834 

; 96 153
Puddel-Roheisen Sa. 46 421 51 912 652 306 49 691 635 228 i

M>C3
1  -i

5  ^
i  a

R h e in lan d -W estfa len .............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h le s ie n ....................................................................
M ittel- und Ostdeutschland . . . . . . .
Bayern, W iirttem berg und Thuringen . . .
S a a r b e z i r k ...............................................................
Lothringen und L uiem burg  ...........................

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

341 667

505 832 
49 715 
74 135 
69 884 
19 314 
95 504 

350 239

5 547 448 
623 128 
850 711 
689 690 
210 504 

1 132 344 
3 863 828

436 735 
62 208 
76 171 
51 948 
17 668 
87 426 

2S4 370

4 945 958 
007 475 
928 161 
010 530 
208 038 

1 025 550 
3 481 193

Gesam t-Erzeugung Sa. 1 119 051 1 164 624 12 917 653 1 016 526 11 813 511
ko
& 2 
2 -e»* o fc- 03 M
1 S s  “

G ieB ere i-R o h e isen ....................................
B essem er-R oheisen ................................
T h o m a s-R o h e ise n ............................
S tahl- und Spiegeleisen . . . .  
P u d d e l-R oheisen ......................................................

i 231 926 
i 33 254 

715 332 
92 118 
46 421

231 176 
38 033 

744 672 
98 831 
51 912

2 491 919 
412 118 

8 261 538 
1 099 772 

652 306

195 869 
22 177 

650 679 
98 110 
49 691

2 254 644 
361 472 

7 627 227 
934 940 
635 228

Gesam t-Erzeugung Sa. 1 119 051 ' l 164 624 ! 12 917 6531 1 j 1 016 526 11 813 511

R o h e i s e n e r z e u g u n g  i m  A u s l a n d e :

Belgien: November 1909: 157 470 t. — Schweden: 1. Ja n u a r bis 30. Septem ber 1909: 606 400 t.
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Aus Fachyereinen.
Verein der Montan-, Eisen- und Maschinen- 

Industriellen in Oesterreich.*
Aus dom in der XX X V . ordentlichen Generalver- 

Hammlung des Yereins nm 18. Dozember 1909 erstat- 
teten R echonschaftsberichte des Ausschusses goben 
w ir N achstehendes w ieder:

„Im Zusam m enhange m it den beklagenswerten 
innerpolitischen Y erlialtnissen h a t sich wahrend des 
abgelaufenon Y ereinsjahres auch auf w irtschaftlichem  
Gebiete eine ticfgehende Depression fiililbar gemaclit.

Der im Ja n u a r  eingebrachte Gesetzentwurf be- 
treffend die teilweiso A banderung des Berggesetzes 
bedeutete fiir den Ssterreichischen B ergbau eine groBe 
Gefahr. In der Ueberzeugung, dal! das Gesetz weder 
eine E rhohung der Kohlenfdrderung noch eine Yer- 
billigung der Kohle bowirken konne, ha t sich der Yer- 
einsauggchuB dem nahezu oinnuitigon W iderstande aller 
Interessenten gegen das Gesetz angeschlossen. E r- 
freulieherweise zeigte sich die R egierung einer Revision 
geneig t; in dem Ende A pril Yorgclegten neuen Ent- 
wurfe erscheinen die AbiinderunggYorschlago wenig- 
stens soweit berucksich tig t, dal! die allergrSBten 
lla rten  ausgem erzt sind. Docli bleibt noch immer 
mancho wichtige F rag e  ungelost, insbesondere aucli 
die, wio der Zwang zu unwirtacliaftlichem  Retriebo 
Tcrliehencr Borgbaue beseitigt worden konne. — In 
dem Bestrebon, die gelionden bergrcchtlichon Xormen 
weiter auszubauen, h a t die R egierung den EntschluB 
gefaBt, dio M itw irkung von B crgarbcitern an der 
sicherheitspolizeilichen U eberw achung des Bergbau* 
betriebes im GcBetzcswoge durclizufuliren. Der Yer- 
ein hatte sich schon im Ja h re  1907 gegen dio ge- 
plante Yorsuchswoiso E inftlhrung ausgesprochen, um 
so m ehr nahm  er dalier gegen die obligatorischo Ein- 
filhrung der Sichorheitsm anner Stellung.

Im Laufe des Jah res  ergab sieli fur den Yerein 
wiederholt die N otw endigkeit, gegon Bestrebungen 
Einspracho zu erheben, die bezweckten, durch fall- 
weise G ew ahrung n iedrigerer Zollsatze einzelne In- 
dustriozweige zum Schaden anderer zu begilnstigen. 
Der Y ersuch, fiir solcho Begflnstigungen sogar den 
Zollbcirat zur Mithilfo heranzuziehen, veranlaBto den 
Yerein, gegen derartige  ungeeetzliche Beeinflussungen 
ontschieden Stellung zu nehmen. — Die durch den 
W iderstand ag rarisch er Kreise yerschuldete Yerzoge- 
rung des A bschlusses der HaodelsvertrSge mit don 
B alkanstaaten hewog den Yerein im Anschlusse an 
die gleichen B estrebungen anderer Yorbande, eine 
kraftige K undgehung gam tlicher industriellen, kauf- 
mannisehen und gew erblichen Korporationen anzti- 
rogen. Die betrofTende Arersam m lung, welche ain 
24. Juni 1909 sta ttfam l und in der angedeuteten Hicli- 
tung ein Bild der Yollsten Solidaritat a ller in Handel, 
Industrie und Gewerbe tiitigen Krafte Oesterreichs 
bot, bescliloB einm iitig eine Kundgebung, in der 
energisch gegen eine einseitigc W irtschaftspolitik Yer- 
walirung eingelegt und der schleunige AbschluB der 
llandelsvertrage gefordert wurde. — Auch in anderon 
1' Sllen setzte sich der Yerein fiir die A ufrechterhal- 
tung unserer ohneliin sehr durftigen AuBonhandelsbezie- 
hungen ein , so gegenuber dem neuen franzosischen 
Zolltarifentwurfe, der nam entlich die Ausfuhr unserer 
Spezialstahle sowie TcrBchiedener Eisenw aren und Ma- 
schinen bedrohte. D er Yerein sprach sich dalier tur 
den AbschluB eines IlandelsTertrages mit F rankreieh  
aus und gal) dabei seine besonderen W unsche bekannt. — 
Kin neues A bsatzgebiet konnte unserer Eisen- und 
M aschinenindustrie in Sudam crika eroffnet werden.

* Yergl. „Stalli und E isen“ 1909, 0. Jan ., S. 33.

11.30

Dies w are angesichts des hoftigen englischen, bel- 
gisclien und deutschen AVettbcwerhes nur moglich, wenn 
dio Dam pferfracliten ab T riest entsprechcnd niedrig 
angesetzt wurden. Die E inladung des Handelsmini- 
sterium s, zu der neuen , staatlich  unterstutzten 
Dainpfschilllinie nach Brasilien und Argentinien Stel
lung zu nehmen, hot dem Yereine Gelegenheit, die 
W unsche der Interessenten zum Ausdruck zu bringen. 
Eine weitore Iiedingung fiir die Ilebung der Wett- 
bowerbsfahigkeit osterreichischer Erzeugnisso in Siid- 
ainerika w are dio E inraum ung ron  Zollbegunstigungen. 
Solche seitens Brasiliens zu erw irken, ersclieint nach 
einer M itteilnng unseres Ilandelsm inisterium s nicht 
ausgeschlosscn. Der Y erein ha t daher jene  E rzeug
nisso unserer E isen- und M aschinenindustrie, welche 
einer derartigen ZollermiiBiguiig besonders hediirftig 
wiiren, bekanntgegeben und wiirmstons zur Berilck- 
sichtigung empfohlen.

Dio zur Reform der S taatsbahntarife  im Kreise 
des Yereines aufgegtellten Forderungen wurden vom 
Delegierten deg Veroines im Staatsoisenbahnrato kriif- 
tigst Yortreten, doch gelang es loider nicht, nennens- 
werte Erfolgo zu erzielen.

Bereits im Y orjahre w ar seitens des Arereines 
gogen eine Y erlanderung der W asserkrafte zugunsten 
des Landerfiskus Y orstellung erlioben worden. Der 
ani 25. und 26. Marz 1909 in Salzburg ahgchaltene 
W assertag, an dcm sieli der Veroin durch Delegierte 
beteiligte, hot Gelegenheit, alle F rag en  des AYasser- 
rechtcs zu crortern und der R egierung die Forde
rungen der Industrie bekanntzugeben.

Dem Erlasse des Ilandelsm inisterium s vom 16. April 
1909, der die Schaffung eines Enteignungsreclites fiir 
industrielle Unternehm ungen in Aussicht nimmt, 
stimm te der Yerein bei, Y crwahrte  sich jedoch da- 
gegen, daB bei der B crechnung des Enteignungs- 
ontgeltes etwa der w irtschaftliclio Gewinn oder die 
W erterliohung der rn ternehm ungen , fur dereń Zwecko 
die Enteignung erfolgt, m itbestim m ond werdc. — Ilin - 
gogen h a t  die Y erordnung uber die Itegelung dos 
staatlichon Suhmisgiongwegens den E rw artungen nicht 
entsprochcn. Der Yerein erachtete eg daher fur seine 
1’flicht, seine Bedcnken gegen die neue Y erordnung 
zum Ausdruck zu bringen.

Auf sozialpolitisehem Gebiete beschaftigte den 
Veroin die Beratung uber den Gesetzentw urf betreffend 
dio Sozialversicherung. Gegeniiber den GrundzOgen 
dieser Yorlage wurde insbesondere der Standpunkt 
Y e rtre to n , daB dio Y ersichcrung der selbstiindig Er- 
w erbstatigen unbedingt ais selbstandige, in sich abge- 
sclilossene E inrichtung yorgenommen werden mflsse, 
und daB die Industrie auch d u rch  die M ehrkosten nicht 
belastet werden durfe, dio infolge der Einbeziehung 
der landw irtschaftlichen Borufskreiso in die allgemeine 
Sozialversichorung zwcifollos erwachsen wurden. — 
Der Y erein hatte sich auch noch mit anderen Fragen 
der A rbeiterversicherung zu beschaftigen, insbesondere 
m it der Keucinteilung der unfallY ersicherungspflich- 
tigen Betriebe in Gefahrenklassen. W iewohl seit der 
Ietzten Revision der G efahrenklasseneinteilung die 
A usgestaltung der einzelnen AYcrke in sicherheitlicher 
Beziehung crhcbliche Fortschritte  gem acht hat, konnte 
nicht Yerhindert werden, daB ein groBer Teil der Be
triebe d urch  Einreihung in hóhere G efahrenklassen 
kunftig noch empfindlicher belastet sein wird ais bisher. 
lm m erhin ist es den Y ereinsdelegierten gelungon, 
wenigstens dem ursprunglichen R egierungsentw urfe 
gegenuber einige Erfolge zu erzielen. — Die E rw ir- 
kung der zeitweiligen Steuerfreiheit fur Arbeiterwohn- 
hauser ist durch Gesetz und Y erordnung an Yoraus- 
setzungen geknupft, dic nur uberaus schw er zu erfullen

12
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sind. Daa Gesetz konnto dahor aeinom Zwecko, don 
Bau geaunder und billiger Arbeitorwohnungen zu Wr- 
dcrn, n icht in dem erhofften aralie gerccht worden. 
Dor Yerein ist der Ansicht, daB hier nur durch oino 
N otcIIo Abhilfo gcscliaffen worden konno. — Dic Re- 
gierung plant eine weitoro A usgestaltung des im § 74 
der Goworbeordnung yorgeselienon Arbeitcrschutzea. 
D er Yerein, dor atcts allo bcrochtigten, im  Intcresso 
der A rbeiterhygieno gelcgenen MaBnahmen voll ge- 
wOrdigt und gefórdert hat, beanstandete in dem Ent- 
wurfe nur jonc Bestim m ungen, durch welche dio Mi- 
nisterien erm iichtigt werden, fiir einzelno A rtcn von 
gew erblichcn Y erriclitungen Sonderyorschrifton zu 
treffen und einen M axim alarbcitstag festzusctzen. — 
Y eranląfit durch gewisse Uobelstiinde bci der Geworbe- 
iuspektion, tra t dor Yerein fiir eine dem Gesetze ont- 
sprechende Ausubung und eine angemesseno Ausgc- 
sta ltung  der Gewerbeinspektion ein.

W ie in fruheren Ja liren  orgab sich schlicBlich 
Yielfacli die Gelegenheit, in zolltarifarischen und 
anderen F rag en  zu interYonieren oder Gutacliten zu 
eratatten, wobei stets m it Entschiedenheit zugunsten

der durch den Yerein yerbundenen Indnstrien  einge- 
treten  w urde.“

Don sich an dieso Ausfiilirungen anschlieBenden 
Boricht uber dio Geschiiftslage der osterreichisclien 
Eisenindustrio goben w ir an anderer Stello (S. 102) 
auazugsweise wieder.

Iron and Steel Institute.
Dio diesjahrige F r u h j a h r s v e r s a m m l u n g  findet 

am 4. und 5. Mai d. J . in London (im Hauso der 
Tnstitution of Civil Engineers, G reat Georgo Street) 
sta tt. Die H e r b s t y e r a a m m l u n g  soli in den Tagon 
yom 27. bis 29. Septem ber d. J . in B uston, G rafschaft 
Derby, abgehalten werden.

Verband Deutscher Elektrotechniker (E.V.).
D er Yerband lialt seine 18. Jahresyorsam m lung 

in der Zoit Yom 25. bis 28. Mai 1910 in B raunschweig 
ab. Das Them a der Tagung lau te t: Die E lck triz ita t 
in der Landw irtscliaft und ihre Beziohung zu den 
Uoberlandzontralcn.

Umschau.
Bestimmung des Kraftbedarfos Ton Walzenstrafieii 

mlttels des Torsionsindikators.
Der Mossung des K raftbedarfes einer Maschino 

durch oinen T orsionsindikator liegt folgender Gedankc 
zngrundo: Die Loistung Ł einer Maschine ist be-
stinim t durch das P rodukt aus der K raft P  und der 
Gescliwindigkcit y

L =  P  . Y

Die Gcschwindigkeit y ist bei einer mit n Um- 
drchungen in der Minutę um laufenden Maschine ge- 
geben ais

2 n n  
V — 60 ’

also
l, =  P  r . n .  0,104.

Dor A usdruck P r  bedeutet das Drehm om ent; be- 
zeichncn wir letzteres durch M, so ist 

L =  0,104 . M . n.
Das Drehm om ent kann nun gemessen werden durch 

den Y erdrehungsw inkel a zwischen zwei Stelien der 
dio K raft ubertragenden Antricbswelle. Derselbe ist 
dem  Drehm oment unm ittelbar yerhaltnisgleich und bei 
Yerwendung Yon FluBstahl fur die Antriebswelle prak- 
tisch ui 
terials.

Da also a =  Const. • M, so wird schlieBlich 
L =  Const. • a • n, 

d. h. die Loistung ist Yerhaltnisgleich dem Brodukt 
aus Yerdrehungsw inkel und Um laufzahl. D er Yer- 
drehungswinkei wird durch den Torsionsindikator 
gemessen. Man h a t also die Angabe des Instru- 
m entes nur mit der augenblickliclien U m laufzahl und 
einer K onstanten zu m ultiplizieren, um die Leistung 
zu erhalten . Iiichtet man die Yorscliubgescliwindig- 
keit des Schaubildstreifens ro ein, daB sie der Um
laufzahl Yerhaltnisgleich ist (dies kann in einfacher 
W eise dadurch gescliehen, daB man den Yorschub Y o n  
der W elle aus antreibt), so erhalt m an in der F lachę 
des Ycrzeichneten Diagram ms unm ittelbar die wahrend 
dor Yorsuchszeit geleistote Arbeit. Die F lachę kann 
ohne w eiteres planim etriort werden.

Dio bestechende E infachheit dieses JreBYerfahrens 
liiBt es Y o r w u n d e r l i c h  orscheinen, daB m an nicht f r u h e r  
Y ersucht hat, den K raftbedarf Yon W alzenstraBen a u f  
diese W eise zu messen. Indessen, man b e fO rc h te te  
einerecits, daB die  in den Kupplungen a u f t r e t o n d e n

StoBo das Schaubild bis zur U nkenntlichkeit yorwirren 
wnirden; anderscits erfordert dic Jressung eino gewisse 
Liinge der U ebertragungswolle und auf dieser Lange 
einen gleichbleibendcn Durchm esser, Yerhiiltnisse, dio 
bei yiclen AYalzenstraBen nicht yorhanden sind. Es 
kSnnten nun zwar auch die elastischon Kupplungen, 
wio aie sich an der M ehrzahl dor elektriach angetrio- 
bonen StraBen bofinden, zu der Messung m ittela Toraions- 
indikators yerwendet werden, alloin hierbei ist die Be
stim m ung der K onstanten in dor letzten G leichung 
achwiorig. Beziiglich dor StoBe zeigt nun aber eino 
Ueberschlagsrechm m g bercits, daB die durch den StoB 
beiin Packen des Blockea auftretonden Schwingungen 
yon yerhaltnismaBig kurzer Pcriodc Bind; zudom unter- 
liegen sie einer nicht unerheblichen Diimpfung. Man 
kann daher wohl annehm en, daB m an brauchbaro  
Schaubilder erhalten  wird, sobald die Sticho etw a min- 
destens 2 bis 3 Sekunden dauorn. Bei FortigstraB en 
ist dic Stichdauer m eist ein Y icifachea dieser Zeit. 
Man wird also bei diesen, nam cntlich wenn es Schwung- 
radatraBon sind, bei welchen auch die U ngleichform ig- 
keit des Drehm oments wahrend einer U m drehung daa 
Bild nicht Yorzerren kann, sclion einen Yorsuch mit 
dieser Messung m achen durfen.

Den Nachweis der B rauchbarkeit so lc h e r Mcs- 
sungen hat neuerdings F. T. E d g e c o m b e  in Dum- 
barton, N. B. (England) m it einem  yon ihm  gebauten 
'lorsionsindikator geliefert. Die n achfo lgondon  3[it- 
teilungen sind zum Teil seinen personlichen Angabon, 
zum Teil einem in der Z e itsc h rift „Tho E ngincor“ 
1909, 5. Noyomber, S. 471 erschienenen Aufaatz ent- 
nommen. Die Aufzeichnung erfolgte in der W eiae, 
daB die \  erdrehungsw inkel ais O rdinaten zu den Um- 
laufgeschwindigkeiten ais Abszissen aufgenom m en w ur
den. AuBerdem sind durch elektrische K ontaktgebcr 
die Um drehungen und die Zeiten in die Schaubilder 
eingetragen. Die Messungeu fanden an einem  R o h r -  
w a l z w e r k  a ta tt;  an die Schw ungradm aschine waren 
m ittels einer langen Spindel, auf welcher der Ind ikator 
befeatigt w ar, zwei Gerilste angekuppelt. D as erste 
derselben diente zum W alzen uber den Dorn und war 
mit s ta rre r Kupplung an die Maschine angeschlosB cn, 
das zweite G erust diente zum Auswalzen des Stabcs 
Yor dem Aufdornen und wurde Yon dom ersten  aus 
durch norm ale bewegliche W aiziY erkskupp lungen  an- 
getrieben. Die Abbildung 1 zeigt das Schaubild beim  
Aufdornen eines Stabes. Leider fehlt darau f die Null- 
linie. (Dieaelbe kann mit dem MeBwerkzeug naturlich  
ohne weiteres aufgenom men werden.) Das Bild ist
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Abbildung1 1. Arbeitsdiagramm, erbalten an der Antrlebswelle mittels eines Denny-Edgecombe-Torsionsdndikatorg.
(Ein Walzgerust in Betrieb.)

leer/ats/'

Abbildung 2. Arbcltsdiagramra, erhalten an der Antriebswelle mittels eines Denny-Edgecombe-Torsionsindikator*.
(Zwei Walzgeruste in Betrieb.)
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klar und deutlich. Bei Abbildung 2 bofand sich in 
jedem der zwoi Geruste ciii Stab, und zwar wurde im 
eraten Geruat w ieder ein Błock aufgodornt; wahrend 
die8es Yorgangea ist im  zweiten Geruat ein KnOppel 
verwalzt worden. Man erkennt deutlich den StoB beim 
Fassen dea Bloekea und die nachfolgende gedampfte 
Sinuaachwingung. Trotzdem  ist aber daa Bild durch- 
aua zur Bestim m ung dea K raftbedarfea verwertbar. 
Reruckaichtigt man, daB dioser Stich nur etwa 2 Se- 
kunden gedauert hat, ao oracheint die Annahm e ge- 
rechtfertigt, daB bei Yerauchen an FertigatraBen mit 
bingerer Stichdauor noch beasero und ySllig einwand- 
freie Schaubilder erzielt worden konnen.

I)as Untorbrechnngs-rhiiuomon im Induktions- 
ofen (Pincli-Efiekt).

Ueber dieae Eracheinung ha t friiher aclion C. i I e r i 11 g 
einige Mitteilungen gebrach t, * dieae erganzt je tz t Jo li .  
B a r  d e n . **  E r beobachtete an einem kleinen La- 
boratorium s-Induktionsofen, System Kjellin, fur 60 Kw 
die U nterbrechunga-Erscheinung beim Einschmelzen 
Ton Schrott und Roheisen. Das M etali enthielt 2 °/o 
Kohlenstoff und ha tte  eino T em peratur yon etwa 1400°, 
die Abmeaaungen der Rinne waren 4 3 X 6 2  m m ; auf 
dieaen Q uerachnitt kam en 4450 Amp. Bei heller 
'W eiBglut riB plotzlich der flilaaige M etallring an einer 
Stelle, daa Metali ataute aich an den Enden auf, floli 
wieder zusamm en und riB aofort w ieder; das Einfrieren 
konnte dadurch yerh indert werden, daB man die Be-

* „Stahl und E isen“ 1909 S. 1283.
** „Electroch. and Met. In d .Ł 1909 S. 478.

lastung heruntersetzte und an der betreffenden Stelle 
Stucke von Roheisen einwarf. W urde daa Bad bia 
zur norm alen lfolie von 150 111111 aufgcfiillt, so tra t das 
Unterbrechunga-Phanom en nicht m ehr ein. Im  Induk- 
tionsofen treten dreierlei A rten  von Bewegungen auf:
1. eine Rotation um die Langsacliao, der sogenannte 
Thomaon-Effekt; 2. eino TSchiefatellung der Badober- 
Haeho unter Hebung an der AuBenaeite, wobei die 
Schlacke nach innen ru tach t; 3. eine Bewegung in 
der R ichtung der Langaachae der Rinne. Bei groBeren 
Induktionaofen von 2 bia 3 t tritt die Unterbrechunga- 
Erscheinung selten auf und iat belangloa, weil die 
W arm ekapazitat des Bades groB genug iat, um einen 
guten K ontakt nach dem Bruchc zu bowerkstelligen. 
Bei dem kom binierten Induktionaofen, System Rflchling- 
Rodenhauser, tritt die Eracheinung uborhaupt nicht auf.

N eum ann.
Gran’scher Gasyerbrenner.

G aaverbrenner zur Y erbrennung uberachussigen 
HochofengaseB klingt etwas Toraundflutlich, und doch 
paBt der G aaverbrenner in die neue Technik zur Yer- 
w ertung der Hochofengaae in den Jfebenbetrieben.

Seitdem aich die Gaamaachinen m ehr und m ehr 
eingefuhrt haben, um die W alzenatraBen uaw. dam it 
zu treiben, und seit die Behorden yon dem Standpunkt 
auagehen, daB es nationalokonom isch rich tiger ist, 
wenn die Fabriken an Sonn- und Feiertagen  stillstehen, 
ansta tt sie zu betreiben — was leider q u b  schwer- 
wiegenden Grunden beim H ocbofenbetrieb nicht an- 
gew andt werden kann —, so werden weaentlich groBere 
Mengen Hochofengas wahrend der F e iertag e  frei ais 
in den friiheren Zeiten, wo m an die D am pfkessel
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d a m i t  heizte. Die Grundc Bind b e k a n n t  und h r a u c h e n  
d a h o r  n i c h t  e r O r t e r t  zu w e r d e n .

Die gew altigen Mengen Ifochofengaa, die durch- 
scbnittlich 30°/° Koblenoxyd enthalten und die bia- 
he r an Fe icrtagen auf den ineiaten Ilochofenw erken
unyerbrannt in die Luft geblasen wcr- _____
den, dtirften den SpaziergSngern wenig 
E rfrischung  bieten.

Auf dem Eisenw crk K r a f t  aind 
<irau’«che O aaverbrenner aeit m ehr ais 
zwylf Jah ren , wie nobenatebend akiz- 
z iert, in B etrieb und bew ahren aich sehr 
gut. Dor OasYorbrenner iat h ier auf den 
TrilgersHulen der Gichtbtihne m ontiert 
und m it dem G aareiniger dureh ein 
Kobr vorbunden; in lotzterem  ist ein 
Schieber eingebaut, dureh den die Re- 
gulierung des Gases orfolgt. Der Mantel 
dea Gasyerbronners iat m it feuerfesten 
Steinon ausgem auert; iiber das Gas- 
auablaaerohr iat ein 
Stein gelegt, gegen 
den das Gas atOfit, 
u ni sich beasor mit 
der durcli den zum 
Tcil oflonen Bodcn 
einstroinendon Luft  
zu miachcn. Sobald 
der Gasschieber go- 
fiflnot ist, w irft man

ein Sttick glilhenden Koka in den Brenner, wodureb 
sieli dio Gaao ontzilndon. Dali man daa Anzundon der 
Gaae elektrisch bowirken und don G asverbrenner atatt 
auf oinon Aufbau dor Gichtbtihne auf einen hoBonderen 
T urm  stellen kann, aoll nur erw ahnt worden. Der 
Umfang dos Gaaverbrounora richtot aich nach dor 
Gaumongo, wolcho er yerbronnon aoll. Die Anlage-
koston sind goring. Die F irm a II. F S l z o r  Solino in
Siogon Ubornimmt geru Auftriigo zur Ausfiibrung
dor G asycrbrennor. G rau

S o lb stk o s to n b e ro c h u u n g  von Driihten uutl 
Drahtstlften.

l)aa 1’reisausschroibon * der Gosollschaft fiir w irt- 
schaftlicho Ausbildung in F ran k fu rt a. Main iiber 
Darstollungon des Solbstkostonwesena industrieller
Betriobo ba t eino Reiho \vortvoller Arboiton aus den 
verBchiodonaten Branchon zutago gefordert. Dam it 
iiahnt alch oin Austauscli von Erfahrungon an, -wie 
er biaher auf dioaem Gobieto vergeblich erstrobt wurde. 
Eg wiiro zu wiinschon, dali diese liew egung nicht im 
Sando yorlituft, aondorn sich ihr B ett griibt und daa 
Land fruclitbaror m acht. Dazu recline ich zuuaclist, 
dali wirkltch allo Betoiligton diose A usarbeitungen 
losen, sio auf ihro eigenon BotriebsyerhSltnisae liin 
priifen, dio abweichenden Erfahrungon und Gebraucbe 
ebeufalla zur E riłrterung stellen und dam it daa M a
teriał orsitnzen, um dio in dieaen Dingen dringend 
notwendigen systomatiachen Untersuehungen \orzu- 
boreiten, ohne welche diese A rbeiten auf halbem 
W ego stehen bleiben wilrden.

An anderer Stelle** tinden w ir ais erate die aus 
dioaem Preisausschreiben h en o rg eg an g en e  A rbeit yon

* Yergl. hierzu , Stahl und Eisen" 1909 S. 117.
** „/.eitselirift fiir liandelawisaenachaftlicho For- 

achung" 1909, lle ft 3, S. 137 bis 15S.

B ureauchef "W. S c h w a r z  in D uiaburg iiber die 
S e 1b s t k o  a t e n b e r e c h n u  n g  y o n  D r a h t e n  u n d  
D r a h t a t i f t e n  abgedruckt und m ochten n icht yer- 
feblen, die Aufm erksam keit in te ressierte r K reise auf 
dieaelbe zu lenken.

Die A rt der M aterie yerbie te t leider 
ein Eingehon auf E inzelheiten an dieaer 
Stelle. So yiel aei nur geaagt, daB dio 
einzelnen Stadien der h ier in F rag e  kom- 
menden Fabrikation bezuglich der Selbat- 
k o B te n b e r e c h n u n g  nacheinander durcli- 
genómmen w erden, z. B. W alzw erks- 
betrieb, AYalzdraht-Beize, D rabtzieherei, 
Beizo dea  gezogenen D rah tes , D raht- 
G luhe, D rab tatiftfabrikation , D rahtyer- 
zinkerei.

Die d irekten Fabrikationskoaten  in 
den einzelnen B etriebaabteilungen sind 
in der yorliegenden A rbeit im allge- 
meinen recht exak t dargoatellt, obwohl 
weitere Spezialisierungen ohne groBe 
Miihe dnrchfiihrbar eracheinen. Auf- 
fallend erscheint ab e r, daB weaentlicho 
A kkordiiberachreitungon ala Norm alzu- 
atand in den K auf genommon werden, 
z. B. bei don P ackern  dor Stiftenfabrik 

anacheinend 30 °/o- Die B ebandlung der Unkoaten, die 
bei der Kurze der Daratoliung n icht k lar gonug er- 
sichtlich ist, muBte, um dio wunschenaw erte Byate- 
matische Priifung der A rbeit zu erm oglichen, niihere 
Erliiutorung finden.

Im iibrigen diirfto dio A rbeit fur die botoiligten 
Kreise manche willkommeno A nregung geben. W egen 
Einzelheiten muB auf die Quelle yerwieaen worden.

SchneeJoch.

/n r  heutigen Lago (lor (lentscben Hrannkoblen- 
Industrie.

Die Zeitschrift „Stahl und E isen" brachte auf 
S. 1545 u. ff. einen V ortrag  fibor dio >Yerwendung 
yon Iiraunkohlenbriketts in E isen- und StahlgieBereien*, 
welchon Oberingenieur K r u m b i e g e l  aua Lauch- 
ham nier auf der Veraam m lung deutscher GieBerei
fachleute am 17. Septem ber 1909 in D resden gehalten 
hat. Die Schilderung praktiaeb bew iibrter Yerwen- 
dungsm oglichkeiten der B raunkohle in der Eisen- 
industrie ist eine dankensw erte selbat dann, wenn die 
dureh Anwendung der Braunkohle erzielte Eraparnia 
an Brennatoffkoatcn nur eino geringfiigige iat, wie der 
Hedner mit R echt heryorhob.

Die Entw icklung der deutsehen Braunkohlen- 
induatrio iat in den letzten Ja h ren  eine aohr bedeu- 
tende goweaen. Die Forderung  b e tru g :

Mengen Mengen
Jnhr Ui 1000 Tonnen Jahr in 1000 Tonnen
1886 . . . 15 625,9 1897 . . . 29 419,5
1887 . . . 15 898,6 1898 . . . 31 648,9
1888 . . . 16 573,9 1899 . . . 34 204,7
1889 . . . 17 631,0 1900 . . . 40 498,0
1890 . . . 19 053,0 1901 . . . 44 480,0
1S91 . . . 20 526,0 1902 . . . 43 126,3
1892 . . . 21171,9 1903 . . . 45 819,5
1893 . . . 21 573,8 1904 . . . 48 635,1
1894 . . . 22 064,6 1905 . . . 52 512,1
1895 . . . 24 788,4 1906 . . . 56 415,0
1896 . . . 26 780,9 1907 . , . 62 319,0

und wird fiir daa J a h r  1908 nacb yorliiufigen Feat- 
atellungen auf 66 740 000 Tonnen geachatzt. Die Ge- 
sam terzeugung des Deutsehen R eiehes w ird hiernacb 
unter B erucksichtigung der yerhaltnism aBig yiel star- 
keren Erzeugungazunahm e binnen kurzem  die Halfte 
der deutsehen S teinkohlenforderung erre ieb t haben. 
L etztere betrug  1908 iiber 148 Millioncn Tonnen.
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B raunkohle wird an vielon Stellen dcB Deutschen 
Reiches gefundon und gofiirdert, besonders in Mittel- 
deutschland. Folgende Aufatollung gibt die Fórder- 
inengen im Ja h re  1908 fflr die Bezirke:

PreuBen . . . .
Mengcn in 1000 t*

. . 55 457
Sachsen-A ltenburg . 3 789
Sachsen . . . . 2 882
B raunschw eig . . 2 280
A n h a l t ....................... 1 306
H e s s e n ....................... 466
B a y e r n ....................... 548
Uobrige deutsche Staaton 18

60 746
Der W ert dor B raunkolilenforderung stellt sieli 

fiir das J a h r  1908 auf rund 170 Miilionen M ark. Der 
D urchschnittsw ert fiir 1 t B raunkohle etellt sich auf 
2,54 J i.

Man h a t es bei der B raunkohle mit einem an 
H eizkraft geringw ortigen, aber auch billigen Brenn- 
stoff zu tun. Das Aufbliihon einer Braunkohlen- 
industrie ist nur in solchen Gegenden zu erwarten, 
wo dio Kohle in groBen Mengen auf billigo W eise 
gewonnen werden kann, wo dio Y erbrauchsorte auf 
kurzeń T ransportw egen erre ich t werden konnen und 
der W ettbew erb der Steinkohle m ehr odor weniger 
ferngehalten wird. In A nbetracht des geringou Heiz- 
wertes apielt die T ransportfrage die allergroBte Rolle. 
Der Absatz der deutschen Braunkohle ist daher auch 
im wesentiichen auf das Inland beschriinkt. In Form 
von B riketts gelit die Braunkohle zum Teil auch ins 
Ausland. Es trifft dies nam entlich fiir am R hein er- 
zeugte B riketts zu.

Die B raunkohle findet zum Teil ohne jede Auf- 
bereitung ais Roli- oder Forderkohle die verschieden- 
artigste Anwendung. Die zunehmenden Anforderungen 
der Y orbraucher drangen aber im m er m ehr zu einer 
Soparation. H insichtlich der Kornung herrscht in den 
Yerschiedenen R ovieren eine groBe M annigfaltigkeit. 
Die B riketts unterscheidet m an in Salon- und Induatrie- 
briketts. E rstcre  werden in langlich rechteckiger Form  
liergestellt. .D ie Industriebriketts erhalten ihr Form at 
je naeh ihrem  Yerwendungszweck, und man unter
scheidet h ier W iirfel-, NuB- und R undbriketts. Der 
Y erkauf der Forderkohle findet fast ausschlieBlich 
naeh MaB sta tt, weil die Braunkohle je  naeh dem 
W assergehalt und der R einheit selir bedeutenden Ge- 
wiehtaschwankungen unterw orfen ist.

Es muB hier darau f hingewiesen werden, daB die 
Einfiihrung der B r i k e t t i e r u n g  sich fur die Braun- 
kohlenindustrie von groBem Y orteil erwiesen hat. Nur 
hierdurch ist in den m eisten Fiillen diese Industrie 
lebensfiiliig goworden und geblieben. Die orsten Yer- 
suehe, B raunkohle auf trockenem  W ege in Briketts 
iiberzufiihren, stam m en aus den siebziger Jah ren  des 
vorigen Jah rh u n d erts. Es ist hierdurch moglich ge- 
worden, aus einem  m inderw ertigen Rohm aterial ein 
hoherw ertiges P roduk t herzustellen und dadurch den 
W ettbewerb m it anderen BrennstolFen zu ermog- 
lichen. W ahrend die rohe deutsche Braunkohle, mit 
Ausnahme der Kohle aus einigen liesaiachen Distrik- 
ten, nur einen Hoizwert von 2500 bis 3080 Kalorien 
hat, wird der W ert durch die B rikettierung bia auf 
4862 K alorien durchschnittlich gesteigert. HinBicht- 
lich des W ertverhSltnisses der deutschen rohen B raun
kohle g ilt dio R egel, daB zwei Gewichtsteile gleich- 
wertig sind einem  G ewichtsteil Steinkohle. Die A n
wendung der B raunkohlenbriketts fiir Heizzwecke bietet 
m anchm al rech t erhebliche Yorziige gegeniiber der 
Anwendung Ton Steinkohle. Braunkohle greift die 
Roste nur w enig an, die Rauchentw icklung ist gering,

* F u r  die nichtpreuBischen Staaten sind die An 
gaben n u r  Yorl iiuf ige.

welcher U m stand m anchm al ausschlaggebend ist, das 
M ateriał ist staubfrei, beansprucht wenig Raum  und 
h a t groBe B estandigkeit.

An dem erfreulichen Aufschwung der B raunkohlen- 
industrie ha t zum nicht geringston Teil die fortaclirei- 
tonde Erkenntnia der Torteilhaften Yerw endbarkeit der 
B raunkohle, besonderB der B raunkohlenbriketts, in der 
Industrie  teilgenom m en. Daneben ist seitens der be- 
teiligten Kreise eine eifrige P ropaganda betrieben. 
H ier haben sich die zahlreich Y o r h a n d e n e n  wirtachaft- 
liclien Yeroinigungen von groBem N atzen erwiesen, 
wenn auch zwischen den einzelnen Yerbiinden nur ein 
loser Zusam m enhang besteht. Es ist im m er a u f  groBe 
Schwierigkeiten gestoBen, einzelne V erbande zu griifie- 
ren Verbnnden z u s a m m c n z u B c h l io B e n ;  dort, wo es ge- 
lungen, sind die Abm achungen im m er nur auf kurze 
Zeit getroffon.

Zu der giinatigen Entw icklung der Braunkohlen- 
industrie haben viele Y erbesserungen im technischen 
Grubenbetriebe beigetragen; durch allgemeine Einfuh- 
rung der M aschinenforderung, Anwendung rationeller 
T ransportm ittel und A bbaum ethoden ist die Leistungs- 
fiihigkoit der Gruben erheblich geste igert worden. 
Dor so bedeutend gestiegenon Forderung  ist das An- 
gebot von A rboitskraften n icht im m er gefolgt. AYieder- 
holt hat A rbeiterm angel Y e rh in d e r t ,  die Zechen auf 
ihre Yolle Leistungsfiihigkeit zu bringen, auch sind 
Ausstandsbewegungen keine unbokannte Eracheinung 
auf den Braunkohlenw erken geblieben.

D er bishorige kurze AbriB der jetzigen L age der 
deutschen Braunkohlenindustrie kann nicht zum Ab- 
schluB gebracht werden, ohne auf die P rodukte ein- 
zugehen, welche bei dor trockenen D e s t i l l a t i o n  
d e r  B r a u n k o h l o  erhalten  werden. Die Gewin- 
nung der Nebenerzeugniaae bei der Y erkokung der 
Steinkohle ist bekanntlich zu einer imponierenden 
GroBindustrie geworden. Auch die Ausnutzung der 
bei der Yerkokung der sogenannten Schwelkolile, einer 
A bart der B raunkohle, orhaltenen D estillate ha t sich ais 
Yon groBer Bedeutung erwiesen. Dio E infiihrung der 
sogenannten Schwelorei f&llt schon in den Anfang der 
zweiton Ila lfte  des Y origen  Jah rhunderts, ist also a lter 
ais die Gewinnung der Nebenerzeugnisse bei dor Koks- 
herstellung aus Steinkohlen. Sie ist wahracheinlich 
auf dio Anregung, welche die V erarbeitung der acbot- 
tischen bituminóaen Schiefer gegeben, zuriickzufiihren. 
Diese Industrie hat im Laufe der Zeit gute und bose 
Jah re  durchgem acht. Am empfindlichsten wurde sie 
soiner Zeit durcli dio E infuhr des ainerikanischen Pe- 
troleum s getroffen. Die Y erarbeitung der Schwelkohle 
auf Oele und Paraffine hat im Laufe der Jah re  aowohl 
hinsichtlich der zum Schwelen dienenden Oefen ais auch 
der llerstellungsm ethoden, welche zur W eiterverarbei- 
tung der erhaltenen Destillate dienen, groBe Fort- 
schritte  gem acht. An Stello der friiheren C hargierung 
in liegenden R otorten m it unterbrochenem  Betriebe 
ist je tz t uberall ein ununterbrochener B etrieb in groBen 
atchenden R etorten  getreten . Es ist hiordurch die 
L e is tu n g B f a h ig k e i t  gesteigert und die Beschaffenheit 
der D estillate yerbessert worden. Dio Oefen, wolche 
zur Schwelerei dienen, sind den zur D estillation der 
B ch o ttisch en  bituminosen Schiefer dienenden Oefen 
nachgebildet, aber der E igenart der B raunkohle ent- 
sprechend abgeiindert. In regelmaBigen ZeitabBtiinden 
wird der Koks (Grudekoks) unten abgezogen. Die 
uber dem  Ofen aufgebaufte Kohle folgt selbsttatig  
naeh. Den Produkten der Stcinkohlendestillation ent- 
sprechend werden Toer, Schwelwasser, Gaa und Koks 
erhalten. Die Gase werden in derselben AYeise, wie 
es auch bei der Y erkokung der Steinkohle der Fali 
ist, wieder der Beheizung der Oefen zugefiihrt oder 
fiir m otorische Zwecke Y e rw en d e t .  Es darf h ier n icht 
unerwiihnt bleibeu, daB die Gewinnung der bitum i- 
nósen B estandteile der B raunkohle auch durch Ex- 
traktion  m it Losungsm itteln gesch ieh t, ansta tt den
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fourigen W eg  zu wiihlen. Diese Metliode ist aber nur 
dort lolinend, wo der Gohait der Kobie an Bitumen 
ein hoher ist. Das bei dor Schwelerei erhaltene 
Scliwelwasser h a t im Gegensatz zu dem bei dor Stoin- 
kohlonkokerei erhaltenen W asser nur einen sehr ge- 
ringen A inm oniakgelialt, so daB es B ie l i  zur Y erar
beitung auf Bchwefolsaurea Am m oniak nicht eignet. 
D er erhaltene T eer gelangt zur W eiterYOrarbeitung 
auf Oele, Paraffine usw. in die D estillierblasen, und es 
sind auch h ier und bei der weiteren Y erarbeitung der 
D estillate mehrfacho Yerbosserungen zu verzeiclinen. 
D ahin gehoren die DeBtillation im Yakuum  bezw. unter 
rerm indortem  D ruck und dio Anwendung kunstliclicr 
Kiihlung. A .

* Ygl. „Stahl und Eisen* 1907, 27. Fobr., S. 320.
** „The Iron Ago“ 1909, 23. Doz., S. 1910.

Gowim ibeteiligung Ton A ngestellten der United  
States Steel Corporation.*

Die Steel Corporation verteilt, wio wir dom „Tron 
A go“ ** entnehm en, einem seit dcm Ja lire  1903 ein- 
gefuhrten Brauclio folgend, auch fur das J a h r  1909 
w ieder einen Teil ihres Gcwinnes an ihre Beam ten 
und A ngestellten. Der B etrag rich tet sich nach der 
HSlic der jahrlichen  Gewinnc. F u r das J a h r  1909 
gelangen etwas uber 2 000000$  zur Y ertoilung. Ilie r- 
y o i i  werden 60 o/0 in ba r und 40 o/o in A ktien bezahlt, 
und zwar konnen dio A ngestellten entw eder Yorzugs- 
aktien wiihlen, die zum Kurso von 124 oder ge- 
wolniliche Aktien, die zum Kursę Yon 90 $ angesetzt 
werden. Aufierdem ist ilmen wieder Gelogcnhoit ge- 
goben, sich an der Zeicbnung y o i i  25 000 Yorzugs- 
aktien zum Kursę y o i i  124 zu beteiligon.

Bucherschau.
R a (1 u n z , K a r l ,  Ingen ieur: 1.00 J a lire  D a m p f-  

sc h iffa h r t,  1 8 0 7 — 1 9 0 7 .  Schilderungen und 
Skizzen ans der Entw icklungsgeschichte des 
Dampfschiffes. Mit 125 Abbildungen und 
zw ei Tafeln. Rostock i. M., C. J. E. Volck- 
mann Naclifolger, 1907 . V III, 300  S. 8 ° . 
7,50 geb. 8 ,50  JO- 

Es gibt eine ganzc Anzahl y o ii W erken, die sich 
m it der Schiffahrt befassen, doch gab es bis heute 
keines, das ganz speziell die Dam pfschiifahrt aus ihren 
ersten  A nfangcn bis zur heutigen goradezu idealen 
Yollendung behandclte. Diese Liicke will das Yor- 
liegende Buch ausfullen.

Dor Y erfasser hat zu sciner fleiBigen A rbeit viel 
w ertY olles M a teria ł zusam m engetragen und dasselbe 
so zu gruppieron Y erstanden, daB dem Leser das Inter- 
esse an der Sache wach bleibt. Ausgehend Y on  der 
Segelschiffahrt behandelt er dio E ntstehung der Dampf- 
schilfahrt, w iderlegt hieriiber bestehende falsche An
gaben, schildert in knapper Form  den Entwicklungs- 
gang des Dampfschiff- und SchiiTsmaschinenbaues seit 
1807 und stre ift die W irkungen sowio die Bedeutung, 
die das Dam pfschitf auf w irtschaftlichem  und kultu- 
rellem  Gebieto erlangt hat. Ganz besonders ein- 
gehend behandelt er die heutigen Hiesen des Ozeans, 
ihren Bau und ihre E inrichtungen, um dann am Schlusse 
seines W erkes ein besonderes Kapitel der Dampf- 
schiffalirt in Am erika, Yon dem ein ganzer A bschnitt 
der FluBschiffahrt gilt, zu widmon. Es ist dieses ja  
um bo erklarlicher, ais A m erika das Land ist, wo 
des Dampfschiffes W iege s ta n d ; trotzdem  wiiro es 
wilnschenswert gewesen, der Y erfasser hiitte auch der 
deutschen FluBschiffahrt, die in dor Entw icklung und 
Leistungsfiihigkeit durchaus n icht zuruckgeblieben ist, 
etwas m ehr A ufm erksam keit gesehenkt. v

D e n z ,  F e r d i n a n d ,  bosnisch-herzegowinischer 
Forstbeainter: D ie  H o lz v e rk o h lu n g  u n d  de r  

K o h le re ib e tr ie b . W ien, Moritz Perles, 1910 . 
V III, 295 S. 4». 10 J .

Nicht m ehr ga r lange Zeit wird es wahren, da 
kein M eilerrauch m ehr in den friedlichen W aldungen 
des alten Europag emporsteigen wird, da der letzte 
von dem in Marehen und Sagen aus der Zeit tapferer 
K itter und kunstfertiger YTaldschmiede besungenen, 
ehrsam en Handwerk der W aldkohler seine letzte 
Schicht w ird Yerfahren haben und die tausendjahrige 
W aldw erkstatte  nur noch in der Erinnerung • weiter- 
łoben wird.|

Der Beschreibung der alten Kunst der llolzYer- 
kohlung in .Meilęrn, wie sie heute noch in Yom Yer-

k ehr wenig bcYorzugten Gegenden teils nach deutscher, 
teils nach slawischer und anderer W eise ausgeiibt 
wird, ist dor H auptteil des Y o r lio g e n d e n  W erkes ge- 
widmet. Dem Yerfasser, der auf Grund 25jiihrigcn, 
unauggosetzten Forschons, yerbunden m it yielen zeit- 
raubenden und kostspieligen Ver8uchen, soin W erk 
m it bis ins Kleinste gehendon Einzelheiten Yrersehen 
hat, werden alle fur seine m iih o Y o lle  A rbeit Dank 
wissen, dic den W unsch hegen, daB die Kunstgriffe 
und Erfahrungen des Forst- und llu tten leu te  Y e r b i n -  
denden Kohlergeworbes nicht Y or lo reu  gehen.

G r u n e r t , E . , et Gr. B o u s ą u e t :  A t la s  g ó n ć r a l  

des lio u illb re s . Prem iśrepartie— planches. Paris 
(55 , Rue de Chateaiulun) Comite Central des 
Houillóres de France, 1909 . 60 Fr.

Auf insgesam t 59 K arten  groBen Form atce, dar- 
unter 40 Doppelkartcn, Ycranschaulicht der vorliegende 
A tlas die Kohlenbecken Frankreiclis, Deutscblands, 
Oesterreich-U ngarns, Belgiens, dor Y creinigton Staaten, 
GroBbritanniens, der N iederlando und RuBlands. Der 
MaBstab, in dem die U ebersichtsblatter fiir die ge- 
nannten Lauder gezeiebnet sind, w echselt m it Kuck- 
8ielit auf dic GroBe der Landcr zwischen 1:15000000  
und 1 :2  000 000; dagegen ist der MaBstab fiir die 
K arten  der einzelnen Kohlenbecken, soweit das eben 
durchfflhrbar war, einhcitlich mit 1 :5 0 0  000 und fur 
die Karten, auf denen nur Teile der Becken darge- 
stcllt werden, m it 1 :1 0 0  000 angenom m en worden. 
Man findet in dem A tlas die A usdehnung der produk- 
tiven SteinkohleiiTorkominen, die Landes- und Provinz- 
G renzen, die FlUsse und K a n a le , die A bgrenzung 
der Grubenfelder, die L age der F 5rder- und W ettcr- 
schachte, der Kohlenzechen und auf den Detail- 
K arten von F rankreich  auch noch dio E inrichtungen 
der Zechen uber Tage (wie Kohlenwaschen, Koksofen- 
anlagen usw.) so ^ ie  die HUttenwerke. Die letzten  vier 
B latter zeigen in zahlreichen E inzelkartchen, wio sich 
der Y erbrauch der einheim ischen und der auslandi- 
schen Kohlen in den verschiedenen Bezirken F ran k - 
reichs w ahrend der Jah re  1906 und 1907 gesta lte t hat.

DaB die Y erfasser eine auBerst dankensw erte A rbeit 
geleistet haben, erkennen wir gerne an. Daneben diir- 
fen wir uns aber auch wolil den Hinweis erlauben, daB 
die amen auf den K arten  der deutschen Kohlen
becken u. E . besser einheitlich in ih rer ursprunglichen 
(deutschen) Forni eingeschrieben w orden w aren, denn 
das Nebeneinander teils deutscher, teils franzosischer 
Namen w irkt befrem dend. DaB zudem leider eine Roiho 
rein orthographischer F eh ler bei den deutschen Kam en 
unterlaufen  ist, w ird m an der N ationalitat der Y erfasser 
und dem Um stande zugutehalten mussen, daB der A tlas 
in F rankreich  gezeichnet und gedruckt w orden ist.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Yierteljahrcs-M arktberlclit. (Oktobor, Korem- 

ber,Dezember1 9 0 ? .) -L  RHEINLAN D-W ESTFALEN.
— Die ,̂ Beaserung dor a l  I g o m e i n  en  L a g o  in dor 
Industrie ba t im abgelaufonen Jabrcavierto l weitere 
erfreuliche Fortach ritto gem ach t; sie konnzeiclinot sich 
unzweidóutig in dem starkoren  E ingang an Auftragen 
in der E isenindustrie, dor nicht ohne lluckw irkung 
auf den Kohlen- und K oksm arkt geblieben ist, und 
in den ste tig  wachsendon Ucborschiissen aus dem 
Yerkehr der E isenbalm en. Dabei ist es nicht nur 
yerstiirkter inliindischer Bodarf, der dio Belobung her- 
Yorruft, sondern auch die A usfuhr, die in Eisen uhd 
Eiśenwaren in den letzten Monaten einen unerw arteten 
Umfang erreiclit hat, ist daran  sta rk  betoiligt.

K o h l e n  u n d  K o k s .  W ahrend das S3rndikat im 
Oktobor in Kohlen eino D urchschnittsbeschafiigung 
von 8 2 ,1 1  o/0 und in Koks eine solche von 64,5 °/o 
hatte, sind die Zahlen fiir Noyoinber auf 87,46 bezw.
66,5 gestiegen, und dor Dezember, fiir den boi Ab- 
fassung dieses Berichtos die E rgebnisse noch nicht 
Yorlagen, wird jedenfalls keine Yorschlechterung ge- 
bracht haben. Auch insofern ha t sich die Lage ge- 
bessert, ais gegenwiirtig fiir allo Sorten, auch fur die 
bislang im m er notleidenden Feinkolilen, yoller Absatz 
vorhanden ist. W ie weit h ier dio vielen Feiertage 
im November und Dezem ber m itw irkten, an denen 
Kokskohlen gobraucht, aber n icht gefordort wurden, 
muB die nacbste  Zoit zeigen. Jedenfalls kann der 
Kohlenbergbau jo tz t m it m ohr Y ertraueu der weiteren 
Entwicklung ontgegensehen, ais dies noch vor einigen 
Monaten der Fali war.

E i s c n e r z e .  Im  Siogerland hat der Absatz an 
Eisenerzen in den letzten Monaten zugenommen, und 
nach den bis jo tz t fiir die erste Hiilfte 1910 getiitig- 
ton Abschliissen kann man auf eine weitere Zunahme 
des Y erbrauches reclinen. Dio P reise fiir Siegerliinder 
und nassauische Erzo sind unveriindert geblieben. Da- 
gegen haben die N otiorungen fiir auslandisehe Erzo 
sich wahrend des ganzen abgelaufonen Y ierteljahres 
in steigender R ich tung  bewegt. Y eranlassung hier- 
zu waren eine aufierordentlich feste Stiminung in 
Bilbao, sowie dio Folgen deB groilen Stroikes in 
Schwedon und auch das A uftreton von amorikanischen 
Anfragon auf dom europaischen E rzm arkt. (s. S 101 d. H.)

R o h e i s e n .  D ie Roheisenproise haben den erhohten 
Eisenerzpreisen n icht folgen konnen, so daB znrzeit 
das Y orhaitnis zwischen Erz- und Eisenproisen gestort 
ist. Der E ingang  an nouon R oheisenauftragen war 
gering, weil die m eisten GieBereien ihren B edarf schon 
fruher gedeckt h a tten  ; der Abruf- blieb indessen gut.
1 eber dio Yerliandlungen zum ZusammonschluB der 
Hochofonwerke konnen zurzeit Mitteilungen noch nicht 
erfolgen.

S t a b e i s e n. Das Geschiift hat sich weiter be- 
lcbt, und der Absatz fiir Inlandsbedarf, wio auch fiir 
die Ausfuhr, ha t zugenommen. Unter diesen Um- 
standen w ar es m oglich, den W erksgrundpreis fur 
FluBstabeisen auf 110^6 ab Oberhausen zu erhohen, 
und nucli dio lland lerverein igung  h a t zum ScliluB des 
M erteljahres oino E rhohung der Proiso um 10 *K> 
f. d. t Torgenoinmen. Die Preiso fiir Bandeisen wur
den ebonfalls lieraufgesetzt, und zwar um 5 f. d. t. 
In S c h w o i B s t a b e i s e n  haben auch Nachfrago und 
Heschaftigung der W alzw erke zugenommen. Die von 
der Y ereinigung feBtgeBetzten Preise wurden ohne 
Schwierigkeit durcbgesetzt.

D r a  h t. Das D rahtgeschaft ist lebhafter gewor- 
den, gleichermaBen fiir Inlands- und Auslandsbedarf; 
die W alzenstraBen w a re n . gleiehmaBig gut bescliaftigt.

B 1 e c h. Dio im  Septom ber einsetzende Besserung 
des B lechm arktes h a t im letzten Y iorteljahr weitere 
Eortschritte gem ach t; auch in KesBelmaterial, fur 
welches die Y erhaltnisse bisher am ungunstigsten

lagen, ist schlieBlich, wenn auch nicht viol, so doch 
immerhin etwas m ehr Arbeit horeingekomm en. Die 
Verbraucher treten allm ahlich aus ihrer Zuriickhaltung 
lieraus, und man reebnot in W orkskreisen nach der 
IiiYonturpauBC und zum F riih jah r auf einen stśirkeren 
Eingang von Spezifikationen. Dio Grobblechproise 
konnten, unterstOtzt durch dio inzwischen zustande 
gekommene Konvention der G robbloch-W alzwerke, 
anziehen, so daB m it der am ScliluB des Jah res 1909 
erfolgten zweiten E rhohung die ganz auBergowohn- 
liche Sclirottpreissteigerung oinigormaBen wieder 
oingeliolt worden konnto; allerdings kom mt dieso 
Preissteigorung nur noch fur oinen Teil dor Erzeugung 
des erston Y ierteljahres 1910 in Frage. FUr das 
zweito Y iorteljahr sollen dio Preise Mitte Jan u a r 
festgesetzt werden. A uf dem Auslandsm arkto sind 
die Preise obenfalls um etwa 10 J i f. d. t gestiegen. 
Das Fcinblecligeschaft hat — ohne Preiskonvoutiou — 
sich ebonfalls gebossert. Die Preise  konuten yon 
125 J i auf 135 J i Gruudprois im  Laufo des Yiortel- 
jah res erhoht werden. F'ur Abnalime iiber das erste 
Y ierteljahr hinaus werdon bis 5 J i  hohere Preise ge
fordort. Die Beschaftigung war eino befriedigendo, 
teilwoise sogar sehr gute. Es darf angenom m en wer
den, daB die E rzeugung fur das orsto Y ierte ljahr 1910 
ausyerkauft ist. In Q ualitats - Feinblechon: Stanz-, 
Falz- und Dynanioblechen ist die Beschaftigung oino 
sehr gute, jedocli Bind hier fruhzoitig allersoits lang- 
sichtigo Abschliisse zu yerhaltniBmaBig niedrigen 
Preisen gem acht, so daB dio Stanzblechwalzwcrko fiir 
das neue Ja lir  keino wesentliebo Preisaufbosscrung 
orzielten, besonders wenn man dio erhohten Roh- 
m aterialpreiso borucksichtigt, die sie zu zahlen haben.

E i s e n g i e B e r e i  u n d  .Mas c h  i n o n b a u .  Fiir 
g u B e i s e r n o  R o h r e n  h a t die N achfrage m it Ein- 
tr itt  des W intera naturgemaB nachgelasson; in s o n -  
s t i g e n  G u B s a c h e n  w ar sio befriedigond. Der 
M a s e l i i n o n b a u  weist zum Teil rocht guto Beschaf
tigung der Fabriken auf, namęntlicli in W alzwerks- 
einrichtungen und llebezeugen sind in den letzten 
Monaten grolio Arbeitsm engen heroingekom m on; die 
Preise sind indessen infolge des Bcharfen W ettbeworbes 
noch reeht wenig lohnend.

Der S t a h I w o r  k s - Y e  r b a n d berichtet uns: 
„Die Stimmung auf dem E isenm arkto im letzten 
Viertel des Jah res 1909 war im  allgem einen freund- 
lich und dio Beschaftigung befriedigond, wenn auch 
der Absatz wie a lljahrlich  durch die stillero W inter- 
zeit, und in dieBem Ja h re  besonders durch dio ge- 
ringeren Bezilge der deutsclien Bahnyerwaltungen he- 
eintracłitigt wurde. Im  Inlande w irkten dio Yer- 
langerung der Stabeisen-Yereinigung und die gleicb- 
zeitige E rhohung des Stabeisenpreises, ferner das Zu- 
standekom m en anderer Konyentionen in dor doutschon 
E isenindustrie bezw. die ernsten Bestrebungon zu 
einem ZusammonschluB (yerfoinertor D ralit, Bleche, 
Drabtstifto usw.) anregend auf den M arkt, so daB bei 
gunstiger Entw icklung der G eldyerhaltnisse auf ein 
lebhaftereB F ruhjahrsgescbaft gerechnet werden darf. 
Auf dem W eltm arkte ist die Entw icklung w eiter 
giinstig; die aufierordentlich gute Lago der Eisen
industrie der V ereinigten Staaten, die sich am  deut- 
lichsten in den ste tig  wachsenden m onatlichen Ueber- 
schDssen und dem A uftragsbestando des Stahltrustes aus- 
driicken, dio Erhohung der Halbzeugpreiso in Belgien, 
sowio die H erabsetzung dos englischen Bankdiskonts 
lassen auch h ier fur das F riih jah r ein freundlicltes 
Geprage des E isenm arktes erw arten. — Trotz der 
besseren Gestaltung des hcimiscłien E isenm arktes und 
der Preisaufbesserung sowohl im Inlande ais auch im 
Auslande h a t der Verband Ende Oktober die Bei- 
behaltung der seitherigen Inlandspreise und Bedin- 
gungen fur den V erkauf yon Ifalbzeug im orBten
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Y ierte ljahre  1910 beschlossen. — Das Inlandsgeschiift 
von H a l b z e u g ,  das sclion im dritton Y ierteljahre 
bosserc Stim m ung zeigte, verlief w eiterliin befrlcdi- 
gond. Die Spezifikationen gingen reiclilichcr ein, und 
yielfach wurden Zusatzm engen fur das laufendo 
Y ierteljalir gekauft. Nach Eroffnung des Y erkaufes 
fiir das ersto Yiertel des nachston Ja lire s  hatte  sich 
big gegen Ende des .Talires ein groBer Teil der in- 
lilndischen Abnohm er fiir diesen Zeitrauin cingcdeckt.
— Auch auf dem A uslandsm arkte ist dio Stimm ung 
im allgenieinen w eiter fest, besondors da der ameri- 
kanische W ettbowerb in England nach und nach ganz 
fortgefallen ist. — In schwerem  E i s e n b a h n - O b  o r 
li a u m a t e r i a l  lagen die Yerhiiltnisso in bozug auf 
die llaupt-Inlandsaim chm or des Yorbandos, die deut
schen Staatsbalinen, nach wio vor ungiinstig. Yon 
einigen deutschen S taatsbahnyerw altungon wurden 
Angaben uber don nachstjahrigen B edarf gem aclit, 
der ebenfalls zum Teil orheblicli hintor den friiheren 
Bedarfsm ongen zuriickbleibt. Mit don prouBischen 
Staatsbalinen wurde im November fiir die E ta tsjah re  
1911 und 1912 ein neuer V ertrag  iiber L ieferung 
von Schienen, Schwellon und Kleinoisenzoug abge- 
sclilossen zum 1’roise von 116 f. d. t Schienen und 
von 10" f. d. t Schwellon. Nach der yorlaufigen, 
seitens der einzelnen preuBischeu Staatsbahnen vor- 
genomm enen Schutzung diirfton sich die Bedarfs- 
mengon in dem kom menden Jah re  w ieder in auf- 
steigender Linie bewegen. — Im  Gegensatz zum In- 
lande hat das A uslandsgescliaft yon schwerem  Ober- 
baum aterial von seiner seitherigen L ebhaftigkeit nichts 
eingebiiBt, und die zuYorsiclitliche lla ltu n g  der Aus- 
landsm arkte hielt sich aufrecht, so daB yiele Bahn- 
gesellachaften trotz der inzwischen gestiegonen Preise 
ihren B edarf fur m ohrere Ja h re  schon je tz t deckten.
— In Griibenschienen hielt der rege A bruf im In- 
lande sowolil ais besonders im Auslande an, und die 
Grubenschienenwerke waren gegen Jahresende ro li 
besotzt. Die 1’roise lioBen jedoch infolge des aus- 
liiiidiachen WettbewerbeB imm er noch zu wiinschen 
ubrig. — E tw as ruhiger lag der Rillensohicnenm arkt, 
besonders soweit sofortige Lioferungon in Frage 
kam en; docli durfte gegen das F ru h jah r aucli liier 
auf einen lebhaftoren Absatz zu roclinen sein. Im 
Auslande inachte sich ebenfalls der frernde W ett
bewerb storend in der rre isste llu n g  bem erkbar. — 
Der Inlandsyerkauf yon F o r m  o i s e n  fur das lotzto 
Jahresy iorte l bob sich im Oktober otwas, und der 
E ingang yon Spezifikationen w ar befriedigend und er- 
heblich groBor ais in der entsprcchenden Zeit des 
Y orjahres; ebenso war der im Oktober yorhandene 
A uftragsbestand erhoblich hohor ais im Yorjahre. 
.Nacli der Ende Oktober besclilossenen Eroffnung des 
Y erkaufes fiir das erste  Y ierteljalir 1910 zu den seit
herigen P re isen  und Bedingungen yollzog sich die 
E indeckung des Bedarfos yon der Kundscliaft etwas 
ruhiger und yielfach nur in Teilmengen, woboi die 
E rhohung des lteichsbankdiskonts nachteilig  auf die 
Kauflust eingewirkt haben mag. F iir das F ru h jah r 
ist bei den Abnehm ern Zuyersicht auf ein besseres 
Geschaft yorhanden. — Auf dem A uslandsm arkte 
hielt die im Yorhergehenden Y ierteljahre festgestellte 
B esserung des Absatzos im Septem ber an, und der 
Abruf w ar befriedigend. Im Oktober wurde das Ge- 
schiift entsprechend der yorgerOckten Jalireszeit etwas 
stiller, doch w ar dor E ingang yon Spezifikationen 
regclmaBig und besser ais im Yorjahre."

Den Yersand des Stahlw erks-Y erbandes in den 
Monaten Septem ber bis Noyember haben w ir bereits 
m itgeteilt. * lm Dezember wurden nach den yor
laufigen Feststellungen 407 000 t Produkte A, darunter 
150Ó00 t  Halbzeug, 157 000 t E isenbahnm aterial und 
100 000 t Form eisen yersandt.

Ueber dio Oestaltung der P r e i s  o im B erichts- 
y iertoljahre gibt die folgende Zusam m enstellung Auf- 
schluB:

Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  P r e i s e .

M onat
O ktober

M onat
NoTember

M onat
D ezem ber

Kohlen  un d  K o k s : *
f. d. t 

J t
f. d. t f. d. t

Flam m kohlcn . . . . 1 1 ,00—12,00 1 1 ,00— 12,00 11 ,00— 12,00
Kokskohlen, gew aschen 10,25—11,25 10,25—11,25 10,25—11,25

„ m ellcrte,z.Z erkl. — — —
Koks furllochofenw erke 13,00—15,00 13,00—15,00 13,00—15,00
GieBcreikoka . . . . 17,00-19,00 17,00—19,00 17,00-19,00

E r z e :
R o h s p a t .......................... 10,90 10,90 10,90
Gerost. Spateisenstein . 15,50 15,50 15,50
Som orrostro f. a. B.

R otterdam  . . . — — —
R o h e i s e n :  GicBereieiscn
Preise f  ^ r.’Ti  * '

■b f f l n i a S  : :

58,00-61,00 59,00—61,00 60,00-62,00
57,00-60,00 58,00-60,00 59,00—61,00
59,00-62,00 61,00—63,00 62,00—63,00

Bessemer ab Hutte . . 60,00—62,00 60,00—62,00 60,00—62,00
Siegerl&ndcr QualitU(s-

Puddeleisen ab Siegen 57,00—58,00 57,00—58,00 57,00-58,00
Stahlcisen, weiBes, mit 

nicht iiber 0,1% Phos- 
phor, ab Siegen bez w.
ab  rhein. "Werken 58,00—60,00 58,00—60,00 58,00— 60,00 |

Thom aseisen mit min- 
destens 1,5% M angan,
frei Yerbrauchsstelle 57,00—58,00 57,00—63,50 60,00—63,50 |

Dasselbe ohne M angan 53,00—54,00 53,00—59,50 56,00—59,50 !
Spiegeleisen, 10 bis 12% 62,00—64,00 62,00—64,00 62,00-64 ,00  |
Engl. Gieflereiroheisen

Nr. 111, frei Ruhrort 72,00—73,00 72,00-78,00 72,00-73,00  i
Luxemburg. Puddcleisen

ab Luxem burg . . . 50,00 50,00—51,50 50,00-51,50  j
Luxem burgcr GieBcrei- .

rohelsen Nr. I I I  . . — 50,00—52,00 52,00—53,00

G e w a lz t e s  E i s e n :
Stabelsen, SchweiB- . . 125,00 125,00 125,00-127,50

„ FluB- . . . 105,00 105,00-107,50 107,50-110,00;
W inkel- und Form eisen

zu Uhnllchen Grund-
preisen wie Stabelsen 
mit Aufschlagen nach 
der Skala.

TrSger, ab  Diedenhofen
fiir N orddeutschland 110,00 110,00 110,00
fur Suddeutschland 113,00 113,00 113,00

Bleche, Kcssel- . . . 118,00-125,00 118,00-125,00 120,00-125,OOj
„ secunda . . . 1108,00-115,00 103,00-115,00 110,00-115,00
* dunne . . . . 125,00-180,00 125,00-130,00 127,50-135,00

Stahl draht, 5,3 mm, netto
ab W e r k ..................... __ _ —

D raht aus SchweiBeiscn,
gew ohnl.jabW erk etwa
besondere Qualitttten — — —___

I. Y. S)r.=3t>0- E . SchrSdter.

11. OBERSCHLESIEN. — In der allgenieinen 
Uage des oberschlesischen Kohlen- und K oksm arktes 
ist im Y ergleich zum yorhergehenden Y ierteljahre 
nur insofern eine Aenderung eingetroton, ais der E in
gang neuer A uftrage ein lebhafteres Tempo ange- 
nommen ha tte  und die Industrie im allgenieinen be
friedigend beschaftigt war. Die Preise yerfolgten 
demzufolge eino steigondo Riclitung, ohne indes einen 
Stand zu erreichen, bei dem die W erke m it einem 
angem essenen Nutzen hatten  rechncn konnen. Bc- 
triebseinschrankungen w aren auch nur bei einem 
Teile der Y erfeinerungsanstalten erforderlieb . Die 
liierdurch freigewordenen A rbeiter konnten in anderen 
Zweigen der Industrie beschaftigt werden. Die Lóhne 
erfuhren koine Y eranderung. In der Eisenindustrie 
herrschto kein Arbeiterniangol, dagegen muBten in 
der Kohlenindustrie nach wie yor auslandische A r
beiter in gróBerem Umfange beschaftig t werden. In 
jodem  Falle  w ar der allgem eine M arkt yon einer zu- 
versichtlicheron Stim m ung beherrsclit, wozu nicht 
zum mindesten die aus dem Auslande herubergekom -

* Ygl. .S tah l und F,ison“ 1909, 15. Dez., S. 1998. * Ygl. .S tah l und E isen“ 1909, 29. Doz., S. 207t).
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monen gUristigeń liorichte  beitrugen. Im weiteren 
Yerlaufę der B erichtszcit m achto indessen diese 
G oschaftslage einer ruhigoren Stimm ung Platz. Fast 
Hand 111 I lan d  mit der sieli bem erkbar maclienden 
Besserung ging die Y ersteifung des Geldm arktes, die 
111 einer E rhohung der Bank- und Privatdiskónto Aus
druck fand.

K o h l e n .  D er oberschlosische K ohlenm arkt Yer- 
h a r r te  in der  befriedigenden Lage der Yoraufgegan- 
genen drei Monatc. Zw ar hatton die Gruben bei Be- 
ginn der  Berichtszeit Absatzschw iorigkeiten zu iiber- 
windon, die in den  ungunstigen WassorYerhaltnissen, 
der  IJeberfullung der Proyinzlager und der Yermin- 
derung  der A ufnahm efahigkoit des osterreichisch-un- 
garisehen M arktes ihre U rsache hatten . Die Monate 
KoTOmber und Dezcm bcr dagegen ■ zoichnetcn sieli 
durch eine nam hafte Y ersandsteigorung aus, die im 
wesen t l ichen  d a r a u f  ztirOckzufOhreii ist, dali die oster-  
re ich iseh -ungar ischen  Y erbraucher vor der am 1. .Ia- 
nnar 1910 eingetretenen Tariferhflhung auf den oster- 
reichisch - u n g ar isch en  Bahncn starkę Y orrate an- 
sam melten. Auch die ganz unerw artete W iedereroH- 
liung der Oderw asserstralle im . \o v cm b er  t ru g  stark 
zur Y ersandsteigerung bei. Der l lau]) tbahnversand  
des oberschlesischen Steinkohlonreviores stell te sich 
wie fo lg t:

im 4. Y ierteljalire  1909 .....................0 674 120 t,
„ 3. „  1909 ..................... 7 068 990 t,
„ 4. „ 1908 .....................  6 417 219 t,

m ithin betrugon dio Y erladungen zur ITauptbahn 
gegenuber den Yorhergehenden drei Monnten 5,5 °/o 
weniger, gegentlber dem ietzten Yiortel des Yorjahres 
dagegen 4 °/o m ehr. Beziiglich des K ohlem ersandes 
nach dem Auslande liegen Yolls t i tnd ige  Zahlen noch 
nicht vor. Dic Kohlenpreise erfuhren in der Berichts- 
zeit keine Y eranderungen, doch wurden fur nachst-
jahrige  Yorkaiifo seitens der Gruben Zugestiindnisso 
gemacht.

K o k s. Auch der K oksm arkt hlieb im Arergleich 
mit dem d ritten  Y ierto ljahre 1909 unverandert. Zur 
Deckung des liedarfes an Koks standen ausreiehende 
Mengen zur Yerfiigung. Ein storendes Angebot 
machte sich n icht bem erkbar, weil die Hiitten es Yor- 
zogen, ihren Koksofenbctrieb einzuschranken und sieli 
damit der geringeren  N achfrage anzupasseń. Koks 
fur Ifausbrandzw ecke wurde gut gefragt. Dagegen 
stockte der Absatz in don kleinen Sortimentcn, die 
sich trotz Preisnachliissen nur schwer unterbringen 
lieBcn und infolgedessen auf L ager genommen werden 
muBten.

E r z .  Die A nlieferung Yon Erzen und Schmelz- 
m aterialien auf die bestehenden Jahresabschlusse ging 
flott Yonstatten. GroB waren besonders die Liefe- 
rungen von sudrussischen Erzen. F iir neuc Abschlflsse 
wurden gegen die bisherigen Preise erliebliclie Auf- 
schliige gefordert. Begriindet wurde diese MaBnahmo 
durch die F rach terhohungen  auf den russischcn und 
osterroichisch-ungarischen Eisenbahncn. Ferner sollen 
nach der Ostkuste von \o rd am erik a  gewaltige Jfengen 
der vorzuglichen schwedischen und sudrussischen 
E isenerze abgesetzt worden sein. ilie rdu rch  wurde 
ciii geringeres A ngebot dieser E rzsorten in Deutsch- 
land verursacht und infolgedessen ein erheblielies A11- 
zielien der Preise. Diese Steigerung der Preise 1 iir 
die auslandischon Erze braclite ferner eine Preis- 
erhohung fur In landserze m it sich.

R o h e i s e n .  Die Gesehiiftslage fur Roheisen 
war ungunatig, denn das Angebot w ar wesentlich 
groBer ais dic X achfrage. Der in empfindlichcr A\ eise 
auftretende AYettbewerb der Luxem burger und der 
westlichen Ilochofenw erke in den m itteldeutschen 
bestw, m ittelschlesischen A bsatzgebieten und die durch 
starkę E inschriinkung des Puddelbetriebes und des 
sonstigen Selbstverbrauches der oberschlesischen

Hilttenwerke fiir den Y erkauf freigewordenen groBeren 
Mengen Roheisen druckten natiirłich sehr auf die 
1’reise, die die Selbstkosten keineswegs decken. Die 
Roheisenerzeugung im abgelaufcnen .lalire weist gegen 
den gleichen Zeitraum  des Y o r h e r g e h e n d e n  Jah res einen 
ganz bedeutenden R uckgang auf ;  in den ersten elf Mo- 
n n te n  des.la lires 1909 wurden auf den oberschlesischen 
Hochofenwerken gegenuber demselbon Zeitraum e des 
Jah res  1908 75 415 t Roheisen weniger erzeugt.

S t a b e i s e n .  Die Heschaftigung in Stabeisen war 
im allgemeinen zufriodenstellend. lii groben Sorten 
fehlte es an goeigneten Spezifikationen. In Feineisen, 
insbesondere in diinnem Handeisen, waren dagegen 
die Walzworke befriedigend besetzt und die Hestel- 
lungen m ehrten sich nam entlich gegen SchiuB der 
Berichtszeit. Die Y o r  kurzem  eingetretene 1’reisauf- 

•besserung kann an den yerlustbringenden Erlflsen 
wenig andern. Die Ausfuhr bewegte sich in engen 
Grenzen, und zwar hauptsuchlich nach DSnem ark und 
den unteren Donaustaaten, wahrend Yorscndungen uber 
H am burg seewiirts unmoglieh waren.

E i s e n b  a li  n m a t o  r i  a  1. Infolge der allgemeinen 
Zuruekhaltung des preuliischen Fiskus waren die Ab- 
teilungen, die auf dio A nfertigung von Eisonhahnbau- 
m aterial eingerichtet sind, nur schwach bcschiiftigt.

G r o b b l e c h e .  D ieB eschaftigunginG robhlechen  
war sehr tinbefriedigend. Die westdeutschen Werke 
drangen weit nach Osten Y or und beschrankten tlen 
Absatz der oberschlesischen Erzeugnisse fast nur noch 
auf Schlesien und Posen. DemgemaB waren die 1’reise 
gcdrilckt. In dor Ietzten Zeit w ar es moglieh, dio 
Preise etwas lieraufzusotzen; dieselben bewegten-sieli 
je  nach E ntfem ung zwischen 110 bis 127,50 f. d. t 
Grumlpreis ab AYerk. Die Ausfuhr w ar unbedeutend.

F e i n b l e c h  e. Die B eschaftigung in Feinblechen 
war zufriedenstellend, weil sich sowohl eine Ausfuhr 
im maBigen Umfange erm oglichen lieli, ais auch die 
weitcrYerarbe itenden Industrien die aus don Blechen 
hcrgestellten Gegenstando ausfiihrten. Die 1’reise be
wegten sich zwischen 125 bis 135 J i  f. d. t Grund- 
preis ab W erk. Dio Anspruche der Abnehm er an die 
Gfite des M aterials haben sich sta rk  gesteigert.

D r a h t .  Die giłnstigo B eurteilung des Dralit- 
m arktes erhielt und befestigte sich auch irmerhalb 
ileś 4. Y ierteljahres. Zu Anfang h ielt man den Ein- 
tr itt  w eiterer groBercr Preissteigerungen fiir beyor- 
stehond und war geneigt, Mengen uber tlen tatsach- 
liclien Bedarf fu r das 4. Y ierte ljahr abzuschlieBen. Diese 
Sucht nach s p e k u la t iY e r  Deckung iiber den Y oraus-  
sichtlichen rege)maBigen F ruh ja lirsbcdarf erfuhr erst 
einige Abschwachung, ais die Preise fiir lla lbzeug  
und W alzdraht fiir L ieferungim  1. V ierteljahre 1910 un- 
Yorandert blieben und der Yerband deutscher D rahtstift- 
fabrikanten sich noch nicht ais spruchreif herausstiellte. 
Gleichwohl durfto eine allgemeine Besserung dor Lage 
bei billigerem (ieldstand zu erw arten sein. Die W erke 
traten  in das neue J a h r  m it geringeren L agerbestanden 
und groBeren Auftragsm engcn ais am gleichen Zeit- 
punkte anderer Ja h re  ein.

E i s e n g i e l i e r e i e n  u n d  M a s c h i n c n f a b r i k e n .  
Die Beschaftigung in der EisengieBerei wies im all
gemeinen hauptsachlich infolge der Um- und Neu- 
bauten im R erie r einen befriedigenden Stand auf. 
Indossen war es mit Rucksicht auf den herrschcnden 
freien 'W ettbewerb nicht m og lieh , die gedruckten 
Preise zu crliohen. Die M aschinenfabriken leiden 
ebenfalls noch unter dem MiBYerhaltnis zwischen 
Selbstkosten und Erlosen.

P r e i s e :  f. d. t  ab  W trk

a) Roheisen: •*
G ie B e re iro h e ise n .....................................62 — 64
H a m a t i t .......................................................67—70
P u d d e lro h e ise n .................. ....  57—59
S iem en s-M artin ro h e isen ....................... 59—61

II-so 13
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durchschnittlicher
b) Gewalztes E isen : G rundprda  f. d. t

ab W erk 
J i

S t a b e i s e n .........................................  97,50— 120
KeBaelblecho ..................................... 122,50— 135
F lufleisenbleche................................117,50 — 125
Diinne B l e c h o ................................  122,50— 130
S ta b ld r a h t .........................................  127,50

III. G r o B b r i t a n n i e n .  — Das Ycrflossene Ja h r 
hat d ie ' 'darauf gesetzten Hoffnungen im R o l i e i s e n -  
g e s c h a f t e  getausclit. Die Erwartiing, daB eino all- 
gemein durchgchendo Bcsserung eintreten v ilrde , bc- 
ginnt sieli erst seit einigen Monaten langsam  zu 
erfnllen. Die Rohoiisenpreiso wurden fast gańz von 
den aus Am erika eintrellenden Berichton beherrscht, 
alle anderen sieli sonst geltend machenden EinfliisBO, 
fanden wenig Beriicksichtigung. In hiesigen W arrants 
entwickelto sich eine starkę Spekuiation, und dio 
M arktlago wurde davon ganz und gar abliangig. Dio 
W arrantalager wuchsen an. Bei der sich im m er m ehr 
nacli diesen Papieren ausdobnenden Nachfrage machte 
dies jedoeli keinon Eindruck. Yergloicht m an dio Yer- 
schiffungon des vergangenen Jah res  yon der Tees und 
den Nachbarliafon m it denen desvorhergehenden Jahres, 
so zeigt sich eine Y erm inderung um 108240 tons. Naeh 
D eutschland und Holland zusammen betrug dio Ab- 
nahmo 164 851 tons, so dali also im Jah ro  1909 nacli 
diesen Landom  uborliaupt nur 135 505 tons vorladen wur
den. Kleinerc Abnahm en zeigen Italion mit ungefahr 
31 500 tons, F rankreich  mit 9000 tons, Schweden und 
Norwegen mit 8000 tons, dagogen wurden naeh Cliina 
und Jap an  ungefiilir 30 600 tons und naeh Nord- 
am erika 76 500 tons m ehr yersandt. Dio letzto Zahl 
ontspriclit den Erw artungon durebaus nicht. In den 
Yereinigton Staaten wurde viel m ehr Eisen erzeugt 
ais im Jah re  1908, und schlioBlich w ar der Bedarfł 
fur Stalilwerke groBer ais fiir GieBereien. Aus den] 
Yorstehenden Zahlen orhelit jedoeli, daB sieli die Aus-j 
fuhr fiir den .MinderYersand naeh europaisclien L an
dem  in anderen Richtungen entschiidigte. Wie sehr 
die Lieferungeri nacli deutschen Hiifen zuruckgegangon 
sind, zeigt ani besten die Tatsaelie, daB die Dozember- 
verschilFungen nacli Deutschland aus einer einzigen 
D anipferladung von ungefahr 1000 tons bestanden. 
l lie r  ist m an jedenfalls von Koheisenbestellungcn aus 
Deutschland weniger abhangig geworden, ais man 
dort anzunelimen scheint. Dio Preiso in Deutschland 
sind ja  auch nicht durch die liiesige E inw irkung auf 
dio jetzigo Lage herabgodriickt worden, dennocli be- 
gruBt man hier die Besserung des dortigen Gesehiiftes, 
wenngleich noch ein ganz erheblicher Unterschied 
einzuholen ist, um in Deutschland hiesiges Eisen 
wiedor m ehr einzufiihren.

Im letzten  Y iorteljahre wareii die Preisschwankungen 
fiir G i e B e r e i o i s e n  nur gering, die Preise gingen 
Y o n  sh 52/6 d f. d. ton zu Anfang Oktobcr auf sh 50/6 d 
zu Anfang Dezember zurQck. Seitdem tra t jedoeli eine 
stetige Besserung ein, hauptsiiehlich durch den sich 
stark m elirenden Bedarf fur II ii m a t i t , das Ende 
Dozember zu sh 64/— f. d. ton ab W erk notiert wurde. 
Ob aber die Proisbesserung den erzeugenden lliitten  be- 
sonderen Yerdienst bringt, ist in Anbetracht der stark 
erhohten Erzpreiso etwas fraglich. Ilam atitw arrants 
existieren hier nicht, und die Yorrato an der W est- 
kiiste betrugen Ende 1909 nur 21 726 tona. Die 
W arrantsspekulanten sind daher tatsachlicli auf Untor- 
nehmungen in hiesigen W arrants Nr. 3 angowiesen. 
Trotz der Abnahme des Yersandcs naeh europaisehen 
Landem  (besonders nacli Deutschland), trotz der Zu- 
nahme der W arrantslager, und obwohl die Ansfuhr naeh 
A m erika den Erwartungon nicht entsprach, beginnt 
das J a h r  1910 mit besserer Naehfrago und oiner 
Proiserhohung, die in den von allen R ichtungen ein- 
troffenden Meidungen aber Zunalime der industriellen

Tatigkeit und Abnahme der Zahl der Arboitslosen die 
beste Bogrundung findet. Nachdem  Ende 1908 9,1 o/o 
der Leute unbeachiiftigt w aren, fiel die Zahl gogon 
Endo N oY O m ber 1909 auf 6,5 o/„.

Yon don H o c h o f e n  sind im hiesigen Bezirke 
augenblicklicli 83 im Betriebe, von denen 44 hiesiges 
Erz Yerarbeiten und der llest H am atit, Forrom angan, 
Ferrosilizium , Spiegeleisen usw. erzeugt.

! Connals liiesige W a r r a n t s l a g e r  en th ie lton :

tons

daru n ter

G. M. B. 
Nr. 3 
tons

S tandard-
sorten
tons

audere
Sorten

tons

Endo 1908 . . 
Ende 1909 . . 
neuto (4. Jan.)

136 314 
389 318 
392 572

134 329 
351 970 
354 636

1 000
34 613
35 201

985 
2 735 
2 735

Dio Y e r s c h i  f f  u n  g e n  von h ier und don Nach- 
barhafen botrugen:

im Jaliro  1908 
„ 1909

insgesam t
t o u s

1 300 093 
1 191 858

d aru n ter f. d. A usfuhr
tO D S

852 701 
742 561

Die E i s e n -  u n d  S t a h l w e r k e  sind entschieden 
besser beschiiftigt. Sie konnten Mitto Dezembor den 
Preis fur Stahlwinkel usw. um sh 5 /— f. d. ton 
erhohen. — D er bei den E i s e n w a l  z w e r k e n be- 
hufs Lohnfestsetzung erm ittelto D urchschnittspreis 
steilte sich fur Scpteinber/O ktober auf £  6 .6/111 2, 
d. h. auf nur 3‘/i d m ehr ais im Juli/A ugust. Der 
niedrigste Jahrespreis w ar der fur M ai/Juni, namlich 
£  6.6/7.

Bei den G i e B e r e i e n  gohen m ehr Bestellungen 
ein. Obgleich die Preise noch recht gedruckt sind, 
m ehrt sich dio Arbeit.

Fur g o z o g e 11 e Ii 6 li r o 11 laufen zwar auch m ehr 
A uftrage ein, aber von einer Preisbesserung ist noch 
keino Redo. W enige groBo Hiitten versuchen das Oo- 
schiift an sich zu bringen, wobei dio Proisfrago kcino 
Kolie zu spielen scheint.

Dor S c h i f f b a u  an der Nordostkuate Engłands 
zeigt m ehr Leben. Es wurden gebaut:

1909 1908 |

Schlffu J tons tons

W est Hartlepool . . . . 

Blyth ................................

102
57
19
26
10

206 370 
132 634 

72 587 
66 825 

6 276

213 442 
87 555 i 
41 388 
61 698 

6 725

- ! 214
484 692 410 808

Die S e e f r a c h t e n  sind fest und stellon sieli fiir 
Y o lle  D am pferladuugen Roheisen folgendorm aBen: 
naeh Antwerpen auf sh 3/6 d, naeh R otterdam  auf 
sh 3,9 d, naeh H am burg auf sh 4/3 d und naeh 
Geestemunde sh 5/3 d f. d. t.

Dio P r e i s o  gestalteten  Bich in den letzten  drei 
Monaten wie f o ls t :

D ezem ber
sb

50/6—50/9 
59/6—611—

O klober 
sh

M iddlesbrough Nr. 3G.M.B. 52/6—51/6
O stkusten-H am atit >1. N. 59/------- 60/—
"Warrants K assa KSufer:

M lddlesbrough Nrl 3 . . 52/S>/a-51/—
W e stk u ste .............................  62(6—60/-4Va

H e u t i g e  (4. Jauuar) P r e i s e  fur sofortigo Y er- 
Bcliiffung sind, nachdem  die erste Bdrsenyersam m lung 
łieute wieder etwas flau Yerlief:

N ovembcr
s h

5 1 /6 -50 /9  
60/-------59/6

51/6-50/9«/j
60/8

49/lUł/*-5l/5 
6 0 /6 -6 1  /—
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sh
M id d leB b ro u g h  Nr. 1 G. M . B. . . 53/9

n .  3 „ 51/3 2
n „ 4 GieBerei . . 50/—
V „ 4 Puddel . . 49/6 . a 

2 *
n m eliert und woiB. 49 /— •d »
n Hiłrhatit N r. 1 ,2, 3 W

gem iecht . . . 
Nr. 3 W arran ts .

6 4 / -
n 5 1 /— Kassa Kilufer

W estkiiston-IIam atit ) 62/6 j
f. d. t

n W arran ts /  ■ * ’ ' ■ Kassa
KSufer

Stahlschienen ab W erk £  5.5/— f. d. ton netto KaBse
Eisenblech ab W erk  „ 6 .—/-
Stahlblech „ „ „ 6.—/-
Stabeisen „ „ „ 7.—/—
W inkelstahl „ „ „ 5.12/6
W inkeleiaen „ „ „ 7.—/—
Stah ltrager „ „ „ 5.12/6
Yerzinktos W ellbleeh

ab W o r k .......................11.5/—

f. d. ton mit 
2‘/s o/o 

Diskont und 
Nachlali fiir 
die Ausfuhr.

Fiir die A u s f u h r  stollen die Hiitten bei giinstigen 
Spezifikationen in Schiffbaum atorial, wio obon bemerkt, 
erheblich niedrigere Preiso.

M i d d l o s b r o u g h - o n - T e o s ,  den 4. Jan u ar 1910.
H . Ronnebeck.

I Y  FRA N K REICII. — A l i  g o n i  e i n e s .  Im 
letzten Viertel des Jah res  1909 ha t sich die grSBere 
Stetigkeit im Gefuge des franzosischen EiBcnmarktes 
zuniichst dadurch gozeigt, daB der F o rtschritt in dor 
Aufwartsbowegung sieli n icht so rasch yollziehen 
wollte, ais m an es nach dem Verlaufo derselben an 
don N achbarm arkton hiitte annehm en konnen. Dabei 
ist aber nicht auBer acht zu lassen, daB sowohl der 
Beschiiftigungsgrad der franzosischen Industrie ais auch 
die W ertstufe dor verschiedenon Artikel vorher nicht 
den Tiefstand aufzuweisen hatten, wie er bei den ein- 
schlagigen Gewerben der anderen Lander in dio Er- 
scheinung getreten  ist. A uf den Roiistoffinarkten tra t 
die groBoro Festigkeit in den Preiscn und das allge- 
mein gehobene Y ertrauen zu Beginn des Jlonates 
Oktober zuniichst dadurch zutage, daB die Abgeber 
es Torzogen, sich n icht auf allzulange Fristen zu 
binden, Die in den heiinischen Gewerben viel allge- 
meiner durchgefuhrte Yerbandsbildung legte den lie- 
te ilig ten  die N otwendigkeit auf, nicht Yoreinzelt vor- 
zugehen, sondern sieli detn Fortschreiten der ganzen 
Linie anzuschlioBen. AuBerdem war dam it zu rechnen, 
daB dic imm er noch tieferen Preissatze der auslan- 
dischen W ettbew erber sich bei Yergebung der Be- 
stellungen fuhlbar m achen und die Kaiifer der heimi- 
schen Industrie entziehen konnten. Aus diesem 
Grunde hat auch die Fertigw aren-Industrie ihre Yer- 
kaufsproise nur allm ahlich w eiter gesteigert, unter 
gloichzeitiger H ereinnahm e rech t ansehulicher Auf- 
trage. D urch die Boibelialtung der bisherigen Roh- 
stoif- und H albzeugpreise ist es mit wenigen Aus- 
nalimen moglich gowordon, den allgemeinon Beschiifti- 
gungsgrad bedeutend zu heben, denselben auf liingere 
Zeit zu sichern, und vor allen Dingen auch durch 
den groBeren Unterschied zwischen den Rohstolf- 
preisen und den gebesserten Yerkaufswerten den 
Betrieb lohnender zu gestalten. E rst in jOngster Zeit 
ist den gestiegenen Preisen der Fertigfabrikate auch 
dic E rhohung der Rohstahlpreise um 5 fr. f. d. t gefolgt, 
w-ahrend nach dom inzwischen erfolgten Beschlusse des 
A erbands-Com ptoirs Longwy der Grundpreis fur Roh
eisen m it 76 fr. f. d. t, fiir GieBereieisen Nr. Tli, auch 
bei Abschlttssen bis Endo Ju n i 1910 der gloiche bleibt.

Auf dem K o h l e n  - u n d  K o k s m a r k t e  hat sich 
die aufstrobende R ichtung noch am wenigsten deutlich 
gezeigt. Zwar ist der A bruf der lebhafteren Arbeitslage 
der Industrie entsprechend Hotter yonstatten gegangen, 
und dio Zeehen dor nordlichen Kolilenprovinzen waren 
aus sich heraus ohne Zweifel zu hoheren Preisen 
iibergegangen, wenn der andauernd scharfe W ett-

beworb Yon Belgien und Deutschland sie nicht daran 
gehindert hatte. Dieser tra t ab e r, je  melir die 
drangonden britischon Angeboto nachliofien, um so 
starker hervor, und die Ę infuhr aus diesen Landem  
bat auch im YcrlloBsoneu Y iorteljahro stetig zuge- 
noinmen, obwohl die franzOsischen Zechen ihre Forde- 
rung Yerstarkten. Dazu kom mt, daB B ic h  die kaltere 
Jahreszeit, nach einem kurzeń Anlauf, bis je tz t weni- 
ger filhlbar gem acht hat, wodurcli der Verbraucli in 
Hausbrandsorten schleppender geworden ist. Die 
nicht syndiziorton Zechen machen sich zwar nicht 
durch starko TJntorbictungen bom erkbar, die Yer- 
bandsleitung hat aber imm erhin Y orge z ogen ,  die 
Preise auf ihrer seit nunm elir einem Jah re  bestehen- 
den Grundlage zu belassen. Auch die Koksproiso 
sind mit 21,50 fr, f. d. t ais Grundpreis ab Douai fur 
das erste Ila lb jah r 1910 die gleiclicn geblieben. Um den 
nordfranzosischen Zechen den Absatz an dio bedeutende 
ostfranzosische Eisenindustrie noch zu erleichtern, 
sind FrachtYergiinstigungen fur Kohlenlioferungen 
durch die Bahn zugestanden worden, dio durchschnitt
lich einer Yorbilligung der Tarife um rund 20 o/0 
gleichkommen. Auch ist inzwischen der P lan  des 
Nord-Ost-Kauals der Ausfuhrung einen Schritt naher 
geruckt. Fiir dio industriereichon Proyinzen sowohl 
cios Nordens wie deB Ostens wird diese neue 
W asserstraBe Yon ungewohnlichcr Bedeutung sein, 
oinersoits wegen der E rleichterung dor Iirennstoff- 
bezugo fur dio groBen Eisenwerke des M eurthe- und 
Mosel-Bezirkes, anderaeits, um den Absatz der Iloh- 
stoffe des ostlichon Erzgebietes an dio nordfranzosischen 
Eisenhutten zu beganstigen. Nicht nur der Tnlands- 
yerkehr wird liieraua groBen Nutzen ziohen, sondern 
auch die Beteiligung der m achtigcn E isenindustrie im 
Osten am Ausfuhrgeschaft wird dadurch ohne Zweifel 
gefordert worden.

E r z e .  Die Naehfrage nach franzosischen Erzen 
hat weiter zugenommen. Nachdem bereits bis zum
1. Oktober 1909 eine ErhShuńg in der Ausfuhrziffer 
mit 2 755 000 t um rund 1 Jlillion Tonnen gegen den 
gleichen Zeitraum  des Jah res  1908 stattgefunden hat, 
ist im letzten V ierteljahre auf eine neue crhebliclie 
Steigorung zu rechnen, dereń genaue Ziffer noch 
nicht Yorliegt.  In den Kreisen der Grubenbesitzer ist 
d aher  Neigung zu Prciserhohungen Yorhanden, dic 
sich jedoeh in A nbetracht der Notwendigfceit, der 
fortschreitend stark anwachsenden FSrderung auch 
den erlorderlichen Absatz zu sichorn, yorlaufig in 
maBigen Grenzcn bewegen durften. — Infolge der 
eigenen reichlichen Yorriito muBte die E infuhr aus- 
landischer Erze naturgemaB weiter abnehmen, obwohi 
bis zum 1. Oktober y .  J . sclion oine Y crringerung um 
253000 t gegen die glciehe Zeit des Jah res 1908 zu 
Yerzeichnen war. Bei der raschen W eiterentw icklung 
der neuen Eisensteingruben, namentlicli im Becken 
Yon Briey, erscheint auch fur die Folgo ein weiterer 
Riickgang in der Einfuhr unausbleiblich,

R o h e i s e n .  Die Roheisenherstellung ist weiter 
gesteigert worden, unterstOtzt durch die lcbhaftere 
Naehfrage, die sich, angeregt durch den auBerst flotten 
BeschaftigungBgrad der belgischen llu ttenw erke, ins- 
besondere im letzten Teile des Noveinbers einstellte. 
Die Preise fiir das laufende erste H alb jahr sind 
gleichwohl bestehen geblieben. Die Yon heimischen 
R o h e i s e n Y e r b ra u c h e rn  der franzosischen Kam m er vor- 
geschlagene Yerbilligung des bisherigen Einfuhrzolles 
fur ausliindisehes Roheisen ist Yon derselben abgelehnt 
worden. Der Zollsatz Yon 15 fr. bleibt somit bestehen und 
bietet damit den hiesigen Iluttenw erken einen wirksamen 
Schutz, insbesondere gegen belgische L ieferantęn, wah
rend Longwy mit diesen in Zeiten eigener Ueberschusse 
in empfindlichen W ettbewerb zu treten imstande ist.

In I l a l b z e u g -  und F e r t i g w a r e n  ha t der 
Beschaftigungsgrad der einschlagigen W erke ansehn- 
liche neue Y erstarkungen erfahren, dio in Ilalbzeug 
Yornehm lich mit der Zunahmo der N aehfrage in Bel-
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gien an den M arkt kam en. Dio dortigeń Preisorlio- 
liungon haben den Ahsatz franzosischer Fabrikato  
wesontlicli erleiclitert. Bei Gelegenheit der ersten 
diesjiilirigen M itgliedervorsam mluhg des franzosisclien 
TKomas-StaM werks-Comptoirs wird dalier der BescliluB 
einer Proiserhóliung fiir Stahlblocke, Knuppel und 
Platinen  m it einiger Sicherheit erw artet. Der Auf- 
tragsbestand in den W aggon- und Lokomotivbau-An- 
stalten  sowie in der cinschliigigen Industrie fur Zu- 
behorteile  liat sich mit den im letzten Monat endgillig 
erfolgten Zuschlagen der B ahngeselU chaften fiir ins- 
gesam t 3500 W aggons und 110 Lokomotiven woiter 
bedeutend gehoben. Dio erst letzthin von der Paris- 
Lyon - M ittelinoerbahn erteilte Lokom otivbostellung 
wurde mit je  20 Lokomotiven an dio Soc. an. Franco- 
belge, die Compagnic do Fives-LiUe, die Soc. an. des 
A teliers de la Meuso in Luttich  und an die deutsclie F irm a 
Henschol & Sohn in K assel, sowie m it 30 Stiick an 
die E tablisseinents Cail in Denain iiberschrieben.

S t a b e i s e n  und T r i i g o r  orfreuten sich bis in 
den Yorm onat hinein leblm fter Naclifrage. Die Yer- 
iirauchorkreise haben selbst bei Bewilligung der gegen 
Septem bor um 8 bis 10 fr. gestiegencn Preise kaum  
noch ein W agnis darin  erblieken konnon, sich fiir 
liingere Zeit yorzusehen. Im m erhin ist es bei anderen 
Artikeln zu Uebertroibungen gekommen, so dali z. B. 
Parisor H andler letzthin Bleclie 2 fr. unter dem W crks- 
pre is anboteh, um sich etw as Luft zu machen.

In den Stahlw erkskreisen rechnet man auf w eitere 
in Kurze erfolgende Yerdingungen zunachst von seiten 
der grofien Bahngesellschaften fiir rund 100 000 t 
Schienen zur Lioferung im laufeiulen Ja lire . Da 
aulierdem  von den siidliclien und Kleinbahngosell- 
schaften nocli sehr bedeutendo Anscliaffungen, die 
auf insgesaint 140000 t  veranschlagt werden, in Aussicht 
stelien, so wurden fur das laufende Ja h r, einschlicBlich 
der gewohnlich fiir die Ausfuhr hergestellten 00 000 t, an 
Schienenlieferungen rund 300 000 t in Betraclit kommen, 
wobei die aus fruheren AbschlOssen noch rttekstandigen
50 bis 60 000 t unberucksichtigt geblieben sind.

V. Y ER EIN IG TE STAATEN YON AM ERIKA. — 
Die Grundstim mung des M arktes w ar im abgelaufenon 
\ ’iorteljalire durcliaus fest, und die A ussichten fiir 
eine weitore Entw icklung sind gunstig. Die Leistung 
der Hochofen ist auch in den letzten drei Monaten 
auf der Ilolie des Yorhergegangenen Y ierteljahres ge
blieben, so daB sich dio Rolieisenorzeuguiig fur das zweite 
H alb jah r 1909 auf etw a 14,7 Millionen Tonnen stellt 
und dio Gesam torzeugung des Yerflossenen Jah res  mit 
rund 25,4 Millionen Tonnen diojenige des Jah res  1907, 
dio bis je tz t die H8chstziffer darstellto, wiederum 
erreiclit hat.

Der E i s e n e r z m a r k t  ist sehr fest; es sind von 
einer ersten  Firm a fur Abschlusse, dio erst in l ’/» 
.Tahren beginnen und sowohl fiir Bessemererze wie 
N ichtbessem ererzo gelten, P reise erzielt worden, die 
um 50 Centa hohor sind, ais sie in den beiden letzten 
Jah reu  waren. Die Y orrato an den Unteren lla fen  
betrugon am 1. Dez. nahezu 9 Millionen Tonnen.

Die R o h e i s e n  erzeugung fand, soweit sie nicht 
von den AYerken selbst w eiten-erarbeitet wurde, glatten 
A h sa tz ; dio Einfulir auslandischen Roheisens, m it der 
man zeitweilig glaubte rechnen zu mussen, erwies 
sich ais unnotig. Gegen Endo des Jah res lieB die 
N aehfrage nach GieBoreiroheisen sogar zeitweise zu 
wunschen ubrig, zumal da aus zweiter Hand M ateriał an 
den M arkt kam , das im Fruhjahre  zu billigen 1’reisen 
gekauft war und je tz t von den Kalifem  selbst nicht 
rechtzeitig  gebraucht werden konnte.

In S t  a h 1 h a  1 b z o u g  w ar durchweg rege Ab- 
nahme, auch wurden hierin, und zwar zu hoheren 
Preisen, bedeutende AbschlOsse fiir L ieferung im neuen 
Jah re  getiitigt.

Der Markt fur F  o r t i g e  r z e u g n  i s s e lag  sehr 
fest. Nachdem  dio Eisenbahngesellschaften m it ihren

Bestellungen ungowohnlich lange zuruekgehalten hatten, 
setzte das Schionengeschiift im Novem bor k ra ftig  ein, 
und die W erke haben A uftrage fur etwa 1 '/* Mil
lionen Tonnen Eisonbahnschienon in das nouo J a h r  
m it hiuuborgenom m en. Auch fiir Baueisen, Bleche 
aller A rt und nam entlich fur D raht brachte  nach  vor- 
uborgehender Stille dio zweite H alfto dor Berichtszeit 
roge B eschaftigung und bedoutende N euabschlusse. — 
An das F rO hjahrsgeschaft werdon groBe E rw artungen 
gekniipft. Dio P r e i s  bewegung w ahrend des abge- 
laufenen Y ierteljahres ist aus nachstehendcr Tabello 
e rsic litlich :

1909 1908

A
nf

an
g

O
kt

ob
er to .

I I
o £

•uc  Nr . «
O

» £ T3 'P,
u  S

D ollar fiir d ie T onne zu 1016 k ę

GieBorei-Roheison Stan
dard Nr. 2 loco Phila-
d e l p h i a ....................... 18,50 19,00 19,00 19,00 17,25

GieBerei-Roheisen Nr. 2
(aus dem Siidon) loco
C in c in n a t i .................. 17,75 17,75 17,75 17,25 16,25

B essom er-R oheisen 1 jf 18,90 19,90 19,90 19,90 17,40
GrauosPuddelrohois. | ^ 16,90 17,15 17,40 17,40 15,40
Bessem erknuppel 25,00 27,00 27,50 27,50 25,00
Schwero Stahlscliienen

ab AYerk ...................... 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
Ccnts fiir das P fund

Behalterbleche .l  , i5 0 |  1,50 1,55 1,55 1,60
Feinbleche Nr. 28 > ■§ = | 2,30 2,30 2,30 2,40 2,50
D rahtstifte  . . .J ®"° 1,80 1,80 1,80 1,85 1,95

VI. PR EISE FU ER  EISEN LEG IERU N G EN  
UND M ETALLE.

1909
A

nf
an

g 
j 

O
kt

br
. tc /  

£  ►
^  u
5  -=^  N

E
nd

e
D

ez
br

.

E i s e n l e g i e r u n g e n .
Ferrosillzium  : J t M

a) i. Hochofen erzeugt (Basis 10 % Si)
f. d. t frei W aggon Duis-

burg-R uhrort . . 88,50 88,50 88,50 88,50
Skala - j-  3,50 J i

b) elektr. hergestellt (Basis 50 % SI)
f.d . t ab  Duisburg . . 220 210 220 230

Ferrom angansilizlum , elektrisch her-
gestc llt:

1.50 bis 55 % Mn, 23 bis 28 % Si
f. d. t  ab D uisburg . . 350 350 350 350

2.68 bis 75 % Mn, 20 bis 25 % SI
f. d. t ab D uisburg . . ■100 400 400 400

3.50 bis 55 % Mn, 30 bis 35 % Si
f. d. t  ab  Duisburg . . 370 370 370 370

F errom angan (Basis 80 % Mn):
f. d. t  fob engl. Hafen . 163 163 173 173
Skala i  2

Ferrochrom , elektr. hergestellt:
l .ra ff. Ferro chrom Nr. I

(0,3 bis 0,75 % C, Basia 60 % Cr)
f. d. t ab  Duisburg . . 1750 1800 1800 2000

2. raff. Ferrochrom  Nr. 11
(1 bU 2 % C, Basis 60 % Cr)

f. d. t  ab  D uisburg . . 1200 1200 1200 1250
3. Ferrochrom

(4 bis 6 % C, Basis 60 % Cr)
f. d. t. ab  D uisburg . . 420 420 430 450

Ferrow olfram  (85% Wo, 0,5 bis 1 % C):
f. d. kg des in  der L egierung ent-
haltenen  m etallischen W olfram s

ab  Duisburg . . , . 6,00 6,00 8,00 10,00
Ferrom olybdan (70 bis 80%  Mo):

f. d. kg des in de r L egierung ent-
haltenen  M olybdins ab D uisburg . 11,50 11,50 12,00 12,00

F errovanadium  (Basis 25% V a,koblen-
stofffrei): f. d. kg ab  Hiitte . . . 12,50 12,50 12,50 12,50

S kala ±  0,50 J t
F errobor (20%  Bo, koblenstofffrei):

f. d. kg ab H utte . . . 12,50 12,50 12,50 12,50
K arborundum  (Silizium karbid):

f. d. t  ab  D uisburg . . 630 630 630 630
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1909

3 £  
H ^  
- i 0

te ć 
<2 > tS M

c 5
| l

M eta l le . J i J i M
26,25 26,50 26,50 27,25

K upfer. . . f. 100 kg n „ . . 122,50 121,00 123,75 127,00
Zink . . .  f. 100 kg  „ „ 46,75 47,00 47,25 47,25
Zinn . . . f. 100 kg cif R otterdam 283,25 283,25 290,00 314,00
Antimon Ite-

gulus . . . f. 100 kg „ n 58,00 58,00 58,50 58,50
Nickcl (98 bis 99%  Ni):

f. 100 kg ab  Jliittc . . 344,00 344,00 344,00 344,00
Aluminium (98 bis 99%  Al):

f. 100 kg ab  H utte . . 145,00 140,00 130,00 140,00
Metali. Chrom (98 bis 99 % Cr, ohne

Kohlenstoff): f .d .k g  ab H utte . . 5,75 5,75 5,75 5,76
Metali. M angan (97 % Mn) :

f. d. kg ab H utte . . 4,50 4,50 4,50 4,50
Metali. W olfram , p u lre rfo rm ig  (96

bis 9S % W o): f. d. kg ab  H utte . . 5,25 6,40 7,50 8,00
M etali. MolybdUn (98 % Mo, kohlen-

stolTfrei): f. d. kg ab H utte . . 13,50 13,50 13,50 13,50
Metali. T itan :

1. fiir S tah l. . f .d . kg  „ „ . . 25,00 25,00 25,00 25,00
2. fur GuBeisen f .d .  kg „ „ . . 12,00 12,00 12,00 12,00

Chrom m angan (80% Cr, kohlenstoff- 
frel): f .d . kg ab H utte . . 5,60 5,60 5,60 5,60

Chrommolybdiin (50% Mo, kohlen-
stofTfrei): f.d . kg ab H iitte . . 12,50 12,50 12,50 12,50

M anganbor (30 % Bo, kohlenstoflffrel):
f .d . kg  ab  niitte . . 14,50 14,50 14,50 14,50

M angantitan (30 bis 35 % Ti, kohlen- 
stolTfrei): f. d. kg  ab  H iitte . . 11,00 11,00 11,00 11,00

Yom Rolieisenniarkte. — Uebor das e n g l i s c h e  
R oheisengeschaft wird uns unterm  8. d. M. aus Middles- 
brough wie folgt berich te t: Koheisen wurde in dieser 
Woclio lebhafter gehandelt, und die Preise zoigen in 
den letzten T agen eino orhebliche Beaserung. Die 
Herabsetzung des B ankdiskonts gal) dom W arrants- 
m arkte inehr A nregung, und die A rbeitseinstellung 
auf vielen Zechen in D urham  begiim t den Hochofen- 
betrieb zu beeinflussen. Sowohl die Berichte aus 
A m erika ais aucli die eben erschienene S tatistik  des 
llam lelsam tes sind sehr ormutigend. Fiir GieBerei- 
rohcisen stiegen die Preise seit Mittwoch um 6 d 
f. d. ton und notieren  heute fiir G. 31. B. Nr. 1
sh 54/3 d f. d. ton, fiir Nr. 3 sli 51/9 d fiir sofortige
Licferung und G d m ehr fiir staffelweise Abnahme 
his Ende Marz. F iir H am atitsorten ist die Naclifrage 
etwas rukiger, aber die Preise sind wegen der Yor-
teuerung der spanisehen Erze fiir die Fabrikanten
fest und unlolinend. Gleiehe Mengen Nr. 1, 2 und 3 
stellen sich auf sh 65/— f. d. ton netto Kasse ab 
W erk. Die Y crsehitłungen sind sehr stark, da zwei 
Ladungen nach A m erika gingen. Hiesigc W arrants 
Nr. 3 notieren sh 51/8 ' / j d Kaufer, sh 51/9 d Abgebcr 
fur sofortigo L ieferung, 4 d fur Lieferung in einem 
-Monat und 11 d m ehr fur Lieferung in drei Monatcn. 
In Connals hiesigen L agern  befinden sich jetz t 394 599 
tons, darun ter 356 656 tons Nr. 3. Die Hoheisenver- 
sehiffungen von hier und den N achbarhafen betrugen 
im Dezem ber 1909 92 043 tons gegen 81 670 tons im 
NoTember. H iervon gingen nach britischen H afen 34 544 
(im Noyem ber 38 459) tons, darunter 24221 (23236) tons 
nach Schottland. N ach frem den Hafen wurden 57 499 
(43 211) tons Terladen, darun ter 3120 (4604) tons nach 
Deutschland und Holland, 4124 (3057) tons nach Belgien, 
7452 (9105) tons nach Frankreich , 11 222 (7648) tons 
nach lta lien , 6876 (7057) tons nach Schweden und 
Norwegen, 13 500 (3575) tons nach Nordam erika, 1110 
(565) tons nach Indien und Australien, 7352 (4870) 
tons nach China und Ja p a n  und 2743 (2730) tons 
nach den iibrigen L andem . Die W arran tslager nahmen 
im Dezem ber um  26 100 tons zu.

I)ic  P re isk on yen tion  der G robblecliw alzw erke  
bat, wie bereits m itgeteilt,* die Preise mit Wi rkung

* Ygl. ^Stahl und E isen“ 1910, 5. Jan ., S. 52.

vom 31. Dezember 1909 um 5 J l  f. d. t e rhdh t; es 
werden nunm ehr fiir L ieferung im 1. Y ierte ljahr 1910 
gorechnet:

fiir Siemcns-Martin-FluBoi8en-Bleche l a  125,— J i  
desgl. gewohnlicher Quaiitat

ohne G utevorsehrift................................115, „
mit n ................................117,50 „

allcs Grund])reiso m it F rachtbasis Essen, Dillingen, 
Siegen oder Oberschlesische Blechwalzwerke. Diese 
Preise stehen allerdings noch nicht im richtigen Yer- 
haltnis zu den Schrott- und Rohm aterialprcisen, und es 
diłrften weitere Erhohungen zu orwarton sein. Dor 
Yerkauf fiir das 2. Y ierte ljahr ist noch nicht frei- 
gegeben worden.

Ein deutsches Dralitstiftsyndik.it. — Am 5. 
und 6. d. M. tagta der AusschuB zur Bildung eines 
deutBchen D rahtstiftsyndikates. Die Yerhandlungen 
sind noch nicht abgeschlossen, m an nimm t aber all- 
gemein das Zustandekommen des Syndikates ais ge- 
sichert an.

ScliifTbau-Stahlkontor, G. m. b. H., Essen- 
Ruhr. — Dio Gesellscbaft wurde auf ein Ja h r  ver- 
langert. Das G u B s t a h l w e r k  W i t  t e n  und die 
Abteilung H e n r i c h s h i l t t e  der Fa. Henschel & Sohn 
haben Bich derselben nicht wieder angeschlossen.

Halbzcugpreiso in Belgieu. — D er belgisciic 
StahlwerksTerband steigerte dio Preiserhohung fur 
H a l b z e u g  von 3 fr. f. d. t *  fiir alle gegen das Yor- 
ja h r  genommenen Mchrmengen auf 5 fr.

Znm (ieschiift in ansliindisclien Eisenerzeii, 
uber das im Yierteljahres-M arktberioht aus Rhoinland- 
W estfaien in dieser Nummer (S. 95) bereits kurz be
richtet ist, sei weiter bem erkt, daB nach  A m e r i k a  
bedeutende Abschlfisse getatig t sein sollen, sowohl in 
schwedischen Erzen, ais auch in solchen aus den Mittel- 
meerlandern. Man sagt, daB A m erika im Jah re  1910 
iiber 2 Miilionen Tonnen europaische E isenerze be- 
ziohen werde. Das Auslands - Erzgescliiift nach Eng- 
land und Deutschland w ar in den letzten Monaten 
zunachst wenig um fangreich, da die K aufer Zuruck- 
haltung beobachteten, ohne daB dadurch dic feste 
H altung der Grubenbcsitzer becintriicbtigt wurde. 
Nainentlich in B i l b a o ,  wo inzwischen zu holien 
Proisen groBero Abschlilsse fur das erste H alb jahr 
1910 getatigt wurden, haben dic Grubenbesitzer zali 
an ihren Forderungen gehalten und scheinen hierin 
erfolgreich zu sein.

Dio Forderfiihigkeit der s c h w e d i s c h e n  Gruben 
wurde dureh  den groBen Stroik Belir becintriichtigt, 
und es wird iiingerer Zeit bedurfen, ehe norm ale Ver- 
lialtnisse zuruekgekehrt aind. U nter diesen Umatiindcn 
konnen die schwedischen Gruben neue VcrpHiehtungen 
fiir 1910 nicht eingehen. Die geringen verfQgbaron 
Mengen werden zu B t a r k  anziehenden 1’rciaen aus dem 
M arkt genommen.

Die Preise der phosphorhaltigen Erzo aus N o r d -  
f r a n k r e i c h  haben in Nachfolge der schwedischen 
Preise angezogen; die Forderungen fur Erze aus dem 
M i t t c l i n e e  r b e c k e n  sind ebenfalls hoher geworden,
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hauptsSchlich unter dem Eindruck der Ila ltu n g  und 
des E rfolgcs der G rubenbesitzer in Bilbao.

YÓTStehendo Zusam m enstellung zeigt die Preis- 
notierungen cif Middlesbrough fu r yerseliiedono wich- 
tige auslandiBe.be E isenerzm arken.

Die Gescliaftslago der osterreicliisclien Eisen- 
industrle im Jahre 100!).* — W ie wir dem schon an 
anderor Stelle (S. 89) erw ahnten Berichte des Yereines 
der Mon tan -, E isen- und M ascliinen-Industricllen in 
O esterrejch entnebm en, liatton die E rschiitterungen des 
AYeltmarkteB und die innerpolitischen Schwierigkeitcn 
w ahrend des abgelaufonen Ja h re s  fiir die Geschiifts- 
lage fast aller Zweige der osterreichiscbon Montan-, 
E isen- und M ascbinenm dustrie einen empfindlichen 
w irtschaftlichen R iickgang im Gefolge.

Zu den wenigen begiinstigten Botriebon go- 
horen yor allem  die Koblo und Koks gewinnenden 
AYerke, dereń B eschaftigung sich im groBen und 
ganzen nicht unbefriedjgend gestaltete. E iner Ab- 
nabm e in dor Braunkohlcnfiirdcrung stand sogar eino 
Steigerung der Stoinkohlenforderung gegenuber. Der 
Y erkelir w ickelte sich im allgemeinen ruhig ab, da sich 
Schw ierigkeitcn auf den Bahnon im B erichtsjahro  fast 
g a r n icht geltend m acliten; nur der AYagenmangel tra t 
m it Beginn der Zuckorkam pagne wiedor auf und ver- 
ursaclite den Gruben orheblichcn Scliaden. Die Preise 
erfubren im B erichtsjabro eine goringe Abschwachung, 
gaben aber zum Jahrcsschlusse m erklicho Anzeichen 
von S tetigkeit und Neigung zur Befestigung.

R ech t empfindlich m acbte sich dio schlechte w irt- 
schaftliche L age auf dem Gebieto der Eisonindustrie 
geltond. Fur diese brachte das abgelaufone Ja h r  nicht 
nur eine Y erringcrung dos Absatzes, sondern sio mufite 
sich auch zu einer H erabsetzung der Preise ent- 
schlieBen, um den angestrengten Ausfubrbestrebungen 
Deutseblands w irksam  begegnen zu konnen. W ah
rend der ersten zehn Monate des Jab res ging gogen- 
ilber der gloichen Zoit des V orjahres der Y erbrauch 
an Stabeisen um etwa 15 o/0, an H albfabrikaten um
11,6 o/o zuriick. Eino wesentliche E insclirankung yoll- 
zog eich auch in den Lieferungen fiir Eisenbalin- 
zw ecke; so nahm  der Absatz an Schienen um IG o/o, 
an K leinm aterial um 17,1 o/0, an  R adreifen  um 9,5 °/o, 
an Achsen um 29,3 o/0 und an R adem  um 20,9 °/o ab. 
Der B edarf an Ferrolegierungen, dio im Y orjahre oine 
bedeutendo A bsatzsteigerung erfahren  h a tte n , war 
dieses Mai um 38 '/o geringer. Eine nennenswerte 
S teigerung des Y erbrauches tra t nur in Frischerciroh- 
cison ein, dessen Absatz Bieli um etwa 17°/o orhohto. 
Die Lioferungon an GieBereiroheison, T ragern  und Ble- 
chen bewegten sich ungefiihr innerbalb derselben 
Grenzen wie im yorigen Jah re . — Im  Drahtgeachiifto 
h ielt die rucklaufige Bewegung der letzten Jah re  an: 
der Absatz wurde aberm als etwas geringer, und 
der deutscho W ettbewerb bewirkte, daB m an mit be- 
deutenden PreisermaBigungen yorgehen muBte. Auch 
die Y erhaltnisse der D rahtseilindustrie yerschlechterten 
sich noch weiter, eine Erscheinung, fur die unter 
anderem  die Entzieliung der FrachterinaBigungen yer- 
autw ortlich gom acht werden muB. G unstiger gestal- 
teto sich die Gescliaftslago der Kabelfabriken, die 
zum Teil noch aus dem Y orjahre groBero A uftrage 
in das B erich tsjahr hiniibergenoinmen hatten  und hin- 
reichend bescliaftigt waren. — Die Nachfrage nach 
Stahl- und EisenguB sank im abgelaufenen Jah re  er- 
heblich, eino Tatsaclie, dio insbesondere auf den un- 
giinstigeii Geschiiftsgang der M aschinenindustrie zu- 
ruckzufuhren ist. Zugleich mit dem Ruckgange des 
Absatzes m acbte sich uberdies ein Sinken der Yer- 
kaufspreise bem erkbar. Gut beschaftigt waren nur 
jeno S tahlhutten, die sich in schweren Schiffskonstruk- 
tionstoilen und sonstigen sebwierigen M aschinenteilen 
Lieferungen nach dem Auslande zu sichern wuBten.

* Ygl. , S tahl und Eisen" 1909, 6. Jan ., S. 43.

Auch dio Gcscbaftslago im Eisen- und Briicken- 
bau lieB zu wilnschen ubrig. Die Hoffnung auf 
eino stattlicho Anzahl neuor A uftrage wurde loider 
nicht erfiillt. W enn oinige B ruckenbauw orkstatten 
wahrend eines Teiles des Jah res noch hinreichond bo- 
schaftig t w aren, so ist dios nur dadurch zu erk laren , dali 
sie noch Ruckstiindo yom Y orjahre aufzuarbeiten hatten . 
Doch waren selbst dieso giin stiger gestellton TJnter- 
nehmungen wiilirend des letzten Jah resy ierte ls beroits 
unzureichend beschaftigt. Auch dio erzielten Proiso 
konnton nicht zufriodenstellen.

Schon dor yorigo B ericht ha tte  don Proissturz 
erwahnt, dor iiber das F racbtachsengeschaft infolge 
Sprengung des Kartolls heroingebrochen w ar. Seithor 
tra t keine Besserung e in ; der scharfe W ettkam pf der 
W erko zeitigte yiolmehr Preise, welche dio Gestehungs- 
kosten meist nicht m ehr orreichton. Dieso niodrigen 
Notierungen benutzton dio H andler, um auf langero 
Zeit binaus ihren B edarf zu decken, was w ieder einen 
Riickgang der allgemeinen N achfrage zur Folgę liabon 
diirfte. Eino andero Gefalir, dio don ostorroichisohen 
Achsenfabriken droht, liegt darin, daB dio ungarischen 
AVerke ilire Erzeugung bedeutend erw eitert lia b e n ; 
dies laBt befiirchten, daB ein erbebliclier Teil dos bis- 
herigen ungarischen Absatzgebietes yorloren gohen 
wird. Das A usfuhrgeschaft dos abgelaufenen Jaliros 
zoigto sich yon den Y erhaltnisson im Inlande zunachst 
nicht so sehr beruhrt, nahm  abor in der lotzten Zeit 
auch eine ungiinstigo ATendung. — Dio fruher schon un- 
giinstige Lage der Schrauben- und N ietenindustrio yer- 
schlechterte sich gloichfalls in der B erichtszcit noch wei
ter. Der allgemeine w irtschaftliche Riickgang, dio geringe 
Beschaftigung der Maschinon- und W aggonfabriken, 
das Abflauen der B autatigkeit und dio Y erm inderungen 
der staatlichen A uftrage lieBen die N achfrage im In- 
lande erheblich sinken. Hierzu kom m t noch, daB das 
Geschiift nach U ngarn standig abnim m t, und daB die 
roicbsdeutsche E infuhr an Nioton und Schraubenw aren 
stetig  wiichst. Das Bestreben, B estellungen zu er- 
balten, zeitigte einen erb itterton  W ettbew erb, der in 
yielen Fallen zu Preisen fiibrte, die jedw eden Nutzen 
ausschlosson. N ach den Balkanliiiidom , dem iiber- 
kommonon Absatzgebiete osterreichisclier Tndustrie- 
erzeugnisse, w ar dio Ausfuhr im F riih jah re  durch die 
Kriegsgefahr, spaterhin infolge der ungeklarten  lian- 
dclspolitischen Vrerhaltnisse nahezu yollstandig unter- 
bunden; fiir diese Gebiete wird zudem in Zukunft 
m it der stets billiger werdenden franzosischen, bel
gischen, englischen und deutschen K onkurrenz zu 
rechnen sein. — In den B ahnartikeln  (Schionennagel, 
Laschenschrauben, Schwellenschrauben usw.) wurden 
die noch aus dem A’orjahre  yerbliobonon R estliefe- 
rungen im  Laufe der ersten  Monate des B erichts- 
jah res  ausgefuhrt; neue B estellungen liefon n u r in 
sehr geringem  MaBe und zu w esentlich niedrigeren  
Preisen ein.

Durch die Y erzogerung im Abschlusso der B alkan- 
yertrage und durch den scharfen AYettbewerb anderer 
A usfuhrstaaten wurde auch die Ausfuhr in W erk- 
zeugen, PHug- und Zougwaren in nacliteiliger Weiao 
becinfluBt. IJesgleiclion stoBt der Absatz dieser Ar- 
tilccl nach Ungarn infolge der zunehm enden Indu- 
strialisierung des Landes auf im m er groBore Schwic- 
rigkeiten, jedoch stelit zu hoffen, daB das oster- 
reichische F ab rik at dank seiner anerkannt yorzug- 
lichen Beschaffenheit n icht ganzlich yom ungarischen 
Markte yordrangt werden wird. D er inliindische Ab
satz in A\ erkzeugen, Pflug- und Zougwaren h a t sich 
ungefiihr in den Grenzen des Y orjabres gehalten. — 
Der Bedarf in TiegelguBstablfeilen und -R aspeln cr- 
fuhr eine weitere A bnahm e, so daB B etriebsein- 
schrankungen der AAerke unyermeidlich wurden. Die 
A erkautspreise blieben im allgem em en unyerandert. 
Nur in den Gebieten an der deutschen Grenze war 
ein bedeutender R uekgang zu yerzeichnen.
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Der Geschiiftsgang dor M aachinenfabriken war 
durchweg ungDnstig. Bolangreichere A uftrage fiosson 
den Fabriken nur soitons der Zuoker- und Petrolcum - 
iudustrio zu. Im  grolion und ganzen aber waren dio 
Maachinenfabriken n icht ih rer Leistungsfahigkeit ent- 
aprechend beschiiftigt. Auch die Preise waren nicht 
befriedigend. — Im  einzelnen ist iiber die Lage dor 
besonderen Zweige des Maachinenbaues zu sagen, daB 
dio Verhiiltnis8e der Fabriken  fur Miillereimaachinen 
gogonDber dom V orjahro  eine weitere Yerschlechterung 
orfuhren, und daB auch fiir die W erkzeugmaschinon- 
Induatrie das Ja lir  1909 eine Zeit des Niedergangea 
war. In den. M aschinenfabriken wurden goplanto 
Keuanachaffungen im H inblick auf den ungiinsfigen 
Geschiiftagang vielfacli zurilckgcstellt, aber selbst der 
so wesentlich yerringerte  B edarf an W erkzeug- 
maschinen konnte nur zum Teil fur die heimischen 
Fabriken gesichert werden. Am erikanische und 
doutsche W erkzeugra&schinenfabriken suchten namlich 
den Ruckgang ihres Inlandsabsatzos durch oine mSg- 
lichst uinfangreiche A usfuhr wettzumafchen und ent- 
faltoton in O esterreich eine iiuBorst lebhafte Tatigkcit, 
durch die die P reise im m er tiefer herabgedruckt 
wurden und ein erheb licher Teil dor Auftrago an das 
Aueland yerloren ging. Dio Ausfuhr nahm  keinen 
groBeren Um fang an und b e traf zumeiat Ttalien, Ru- 
manien, RuBland und Frankreich . E rst im Ietzten 
Yiertel des B erich tsjahres zeigten sich Ansiitze eines 
regeren Geschaftaganges. AuBerordentlich unerfreu- 
lich war daa abgolaufeno .Tahr fiir die Textilmaachinen- 
Induatrie. D er A bsatz g ing gegeniiber dem Yorjabre

um weitere 40 %  zuruck, und die Preise aanken emp- 
findlich. so daB insbesondere im Auafuhrgeschafto 
nahezu jeder Xutzen ausgeschlossen war. E rs t in 
den Ietzten Wochen bob sich dor Auftragsbeatand 
in Textilm aschinen ein wenig. Beaaer beschiiftigt 
waren die W erke, welche Mascbinen fiir D rah t- und 
Kabelberstellung crżeugen. — Die Lago der Dampf- 
ke8selinduatrio yerschlechterto sich in ddr 'nzwćiton 
I la lfte  des Berichtsjahres gegeniiber dem Y orjabre, 
indossen waren einige Kesselfabriken dna ganze Ja h r 
hindurch noch gut boachiiftigt. — In der oleklrischen 
Industrie erlitt die M arktlage gegen das Y orjahr eine 
Abschwachung, doeh w a r  die Beschaftigung noch be
friedigend, weil yielo iiltere Auftrago erst in dor Be- 
richtszoit zur Erledigung gelangten. — Der Absatz in 
landw irtschaftlichen Maachinen und Lokoinobilen war 
im Berichtajahre ziomlich flott, abgosehen yon Miih- 
maschinen, dereń Absatz nach wie yor durch die Ein- 
fuhr amerikanischor ErzcugnisBo beein trachtig t wurde. 
Die Ausfuhr hatte  nur nach RuBland eine kleine Zu- 
nalime zu yerzeichnen, w ahrend dic Balkanataaten 
weniger aufnahm efahig waren. — Die Lokomotiy- 
industrio w ar bis in den Herbat hinein gentigond, 
gegen Endo des Jahrea  jcdoch empfindlicli geringer 
beachiiftigt, wogegen die Lago der oaterreichiachen 
W aggoninduatrie in der g a n z o n  Berichtazeit iiuBerst 
ungttnstig war.

Socleta Anonima Sidernrglca di Sarona, Genua.
— "Wie der „Koln. Z tg .“ aug Mailand gom eldet wird, 
erhoht die Gesollachaft ihr A ktieukapital yon 18 auf 
30 Mili. Lire.

Yereins - Nachrichten.
Nordwestliche Gruppe des Vereins 

deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.
Protokoll iiher die Yorstandssitzung 

Toin 8. Januar 1910 im Parkliotol zn Diisseldorf.
Eingeladen w ar zu der Sitzung durch Rund- 

schreiben yom 20. Dezem bor 1909. Dio Tagesordnung 
war wie folgt festgeaetzt:

1. Geachaftliche M itteilungon.
2. SonntagBarbeit in  M artinw erken.
3. Staatliche Hoizerkurae.
4. Sonat etwa yorliegende Angelegenheiten. 

E ntschuldigt h a tten  aich die H H .:
Geheiinrat F r i t z  B a a r o ,  Ed.  B i i c k i n g ,  General- 

sekretiir II. A. B u o c k ,  Kom m erzienrat K a n i p ,  
G eheim rat A. K i r d o r f ,  K om m erzienrat K 1 e i n , 
®r.=S»t8. h. c. M a s s o n e z ,  G eneraldirektor P. 
R e u s c h ,  L an d ra t a. D. R o t g e r .

Anweaend w aren die HH .:
Geheim rat A. S e r y a e s ,  B aurat B e u k e n b e r g ,  

Kom m erzienrat ®t.=3,ltg. E. Gu i l  l e a u m  e, G eneral
direktor O berburgerm oiater a. D. H a u  m a n n ,  Ge
heim rat H. L u e g ,  M. d. n . ,  L. M a n n s t a e d t a e n . ,  
Reg.- und B au rat M a t l i i e a ,  Kom m erzienrat 
C. R. P o e n s g e n ,  G enerald irektor Kom m erzienrat 
S p r i n g o r u m ,  K om m erzienrat v. d. Z y p e n ,  Ge
heim rat W e y l a n d ,  G eheim rat O. W i e t h a u s ,  
K om m erzienrat G. Z i e g l o r ,  ®t.=3;ng. S c h r o d t e r  
(ais Gast), Dr. W . B e u m e r ,  goBchaftsfuhrendes 
Mitglied des Y oratandes.

Hr. G eheim rat Soryaes eroffnet die Sitzung um 
l l 3/< U hr yorm ittaga.

Zu 1 der T agesordnung berichtet das geachafts- 
fuhrende M itglied deB Voratandea iiber m ehrere Ein- 
gange. Ea wird dabei u. a. festgestellt, daB fur ein
• Zum Schutze der deutschen In teressen  im Auslande" 
w Aus8icht genom m enea Zeitungsunternehm en inner- 
lialb der „N ordwestlicheu G ruppe“ kein Intereaao
Yorhanden ist.

Zu 2 sollen weitere E rhebungen in die W ege ge- 
leitot und insbesondere eiu Gutachten yom „Yerein 
deutscher Eiaenhiittenleuto" eingeholt werden.

Zu 3 wird beschlossen, an den Ilrn . M inister fur 
Handel und Gewerbe eine Eingabo zu richten, in wel- 
cher der viel zu weitgehende wiesenscbaftliche Lehr- 
plan fur die staatlichen H eizerkurse einer K ritik  unter- 
zogen und das Beatreben, auf einen BefShigungsnach- 
weis der I)ampfke8selheizer binzuwirken, bekam pft 
werden soli.

Zu 4 m acht Hr. ®r.=Qlig. Schrodter intoressante Mit- 
teilungen Ober die E isenerzlager in Marokko.

SchluB der Sitzung l 3/< U hr nachm ittags.
(gez.) Servaes, (gez.) Dr. Beumer,

Kgl. Gebelm er K om m erzienrat. M. d. A.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.
Fiir die Veroinsblbliothok siud eingogangen:

(Dłe EInaender sind durch * bezeichnet.)

Accessions-Katalog 22, 1907, f a f ]  Soeriges Offentliga 
B ib lio tek*. Stockholm. Upiala. Lund . GSteborg. 
TTtgifyen af Kungl. B iblioteket genom C. G r 6 n -  
b l a d .  Stockholm 1908—09.

A u szu g  aus dem Protokolle der 36. General-Ve.r- 
sam m lung der D am pfkesseluntersiichungs- und Ver- 
sicherungs-Geseltschnft* a .G . ( in W ie n ) .  Wien 1909. 

D a  u b i n e * , F., et E. R o y : Recherches su r  la dessi- 
cation du rent sou fflć  dans les hauts fourneaux. 
(E stra it du „Bulletin de la Soeiete dc 1 'Jndustrie 
m inerale” 1909.)

G i e s e n ł , W a l t e r :  The special Steels in theory and  
practice. (Reprinted from „Carnegie Scholarnhip 
Memoira“ 1909.) London 1909.

J a s t r o w ,  D r.: Die Handelshochschule Berlin , Be- 
richt uber die erste R ektorataperiode Oktober 
1906—i909. Berlin 1909. [Korporation* der Kauf- 
m annschaft yon Berlin.]

.Mc L e i 8 h , J o h n :  The. Production o f  iron  and steel 
in, Canada du rin g  the calendar years 1907 and
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1908. O ttaw a 1909. [Canada D epartm ent of .Minca, 
Mines Branch*.]

P ersoual-Yerzeichnis der KSnigl. Techn. Hochschule 
zu  D anzig f i ir  das W inter - H alb jahr 1009—10. 
Danzig 1909.

Persona/- Yerzeichnis [d er]  Stiidt. Handels-llochschule*  
Cóln f i i r  das W inter-Semeste.r 1909jl0. Coln 1909.

P roduction, The , o f  coal, coke, and pea t in Canada 
d  u rin g  the calendar years 1907 and 190S. Ottawa
1909. [Canadn D epartm ent of Mines, Jlines Branch*.]

Production o f  na tura l gas and petroleum  in Canada
du rin g  the calendar ycars 1907 and 1908. Ottawa 
1909. [Canada Departm ent of Mines, Mines B ranęhf.]

Rechenschafts-Bericht des Ausschusses und Protokoll 
der X X X V .  ordentlichen General-Versa»nnlung des 
Yereines* der M ontan-, Eisen- und M aschinen-In- 
dustriellen  in Oesterreich. W icu 1909.

Y gl. S. 89 und 102 dioser Nr.
Yerham llungsberichte [des] K óngressfes] f i ir  gewerb- 

lichen Rechtsschutz, S tetłin , 17.—20. M ai 1909. 
[D eutscher Yerein* fiir den Scliutz des gewerblichen 
Eigentums.]

=  D i s s e r t a t i o n e n .  =
A d a m ,  O t t o ,  ®ipt.=£>itg.: Rotierende A n ker  in ro- 

tierenden m aterid len  Polsystemen. Dissortation. 
(IłtthnoYer, KSnigl. Techn. Hochschule*.) Dresdcn 
1909.

I! a r t e n , E r n s t ,  ®ipI.sQng.: Xotwendigkf.it, E rfo lge  
und Ziele der technischen U nfalltcrhU tung. Disser- 
tation. (Berlin, KSnigl. Techn. Hochschule*.) Grafen- 
hninichen 1909.

B o c k ,  E r n s t ,  Die B ruchgefahr der
Drahtseile. Dissortation. (Hannover, KSnigl. Techn. 
Hochschule*.) Essen 1909. (Aus „Gliickauf“, 45. 
Jahrgang .)

Ygl. „Stahl nnd E isen“ 1909, 22. Dcz., S. 2026,
I, u x , E m i l :  Ueber die Beweglichkeit der W asser- 

stoffatome der M ethylengruppe in Yerbindungen der 
allgenieinen Form eln: R S O iC Ih C N , R S O iC Ih  
C O K H i, R SO i CHi COOCi Ih .  Dissortation. (Braun- 
schweig, llerzogl. Techn. Hochschule*.) W iirzburg 
1909.

R e u t l i n g e r ,  E r n s t ,  D iu L ^ u g .: Ueber den E in -  
flu/3 des Kesselsteins und ahnlicher icdrmehemmen- 
der Ablagerungen a u f  W irtschaftlichkeit und Be- 
triebssicherheit von Heizeorrichtungen. Dissertation. 
(MOnchen, KSnigl; Techn. Hochschule*.) Berlin 1909.

\Y a r  1 i in o n t , F e l i s ,  S ip L ^ n g . : Ueber die Oxy- 
dation der Sul/ide und die Dissociation der S u lfa te  
von E isen, K u p fe r  und X ickel und ein a u f  diese 
Yertuche sich stUtzendes einfaches Yerfahren  zu r  
Y erh iittung  K u p fe r  und X ickel fUhrender Magnet- 
kiese. D issertation. (Aachen, KSnigl. Techn. Hoch
schule*.) H alle a. d. S. 1909.

Aendernngen in der M itgliederllsto.
A dolph, A lfred ,  B etriebschef d. Keinblechwalzw. d. 

Hflstener Gewerkschaft, A. G., Hu sten i. W.
Apold, A nton , D irektor u. Yorstandsm itglied d. Metall- 

werke Unterweser, A. G., Nordenham.
B rans, Otto, Zivilingenieur, Bredeney bei Essen, Alfred- 

straBc 7.
BrSm s, C. 0. Ingenieur, Leksand, Schweden.
D5rn, Joh., Betriebschef des Rohrwalzw. der 1’refi- u. 

W alzwerks-A.-G., Reisholz bei Dusseldorf.
Eskuchen, Th., Ingenieur, Osnabruck, Goetheplatz.
F a u o rsk i, Michel, Bergingenieur, Forges ot Acieries 

du Donetz, K riroi-R og, Gout. Kherson, RuBland.
Gerdes, Paul, SięI.=Qng„ Hordę i. W., Rathausstr. 8.
G rodiky, W ładim ir, Ingenieur - Technolog, Middles- 

brough, England, 158 Newport Road.
Haas, H erbert, M etallurgical Engineer, San Franzisko, 

Cal., U. S.'A., 2240 Chińton Avenue, Alameda.
Kettenbach, Carl, Ingenieur, Essen a. d. Rulir, Baurn- 

straBe 14.

K ohten, F r i tz  voin, Ingenieur d. Gasm otorenf. Deutz, 
C oln-D eut^ F reiheitstr. 84.

L a n g en fu rt, II., Ingenieur, Oborhaunen i. Rhcinl.
Miiller, Johannes, Ing., B etriebsleiter u. teclm. l’ro- 

kurist d. Stein- u. Thon - Induatrieges. B rohlthal,
AYeiler bei B urgbrohl, Bez. Koblenz.

N orris, F rancis E ., Superintendónt of Oarncgie W orks; 
Sharon, Pa., U .S .A . , .7 Prindlo Avenue.

P anniger, K a rl,  Ingenieur d. .Tunkerather Gewerk- 
sebaft, Jiinkeratb .

Peters, Otto, Stellv. D irektor d. Stahlw erks Becker, 
A. G., Crofeld-W illicli.

Raabe, K a rl, Betriebsingenieur i. W alzw. d. R om bacher 
Hiittcnwerke, Rom bach i. L othr.

Schemm ann, E rnst, Oberingenieur d. H annoyerschen 
EisengieBerei, A .G ., Anderten bei Hannover.

Schneider, Oscar, ®ipL=3»g., B etriebsassistent d. DiI- 
linger Hiittenw., E isenhiitte Redingen i. L othr.

Sclireiber, M ax, Chemiker d. Oesterr. M nnncsinann- 
rohrenw., G. m. b. H., Komotau, Bohmen, K aiscr- 
Josefatr. 24.

Surtnann , W ilhelm, Fabrikd irek to r a. D., Charków, 
SiidruBland, Rybnajaatr. 28.

W einberger, E rnst, Oberingenieur, Lęipzig - Golilis, 
AYilhelmstr. 28.

Weyel, H., D irektor d. Metalłwerko U nterw eser, A .G ., 
\o rd en h a m , Yinnenatr. 47.

Wibberenz, A ., B etriebsdirektor d. Gelsenk. GuBstahl-
u. Eisenwerke, vorm. Munscheid & Co., Gelsenkirchen, 
Rheinelbcstr. 51.

N e u e  M i t g l i e d e r .

Bornecke, Robert, Sipl.«Qng., A. G. Phoenix, Abt. 
H order Yerein, H ordę i. W ., Hochofenstr. 3.

Christian, Leopold, Betriebsingenieur d. Steiriachen 
GuBstahlw., Danner & Co., .Tudenburg, S teierm ark .

Cromberg, Gustav, Bureauchef, G eorgsm arienhutte, 
K arlstr. 6.

Daum iller, A lfred  Carl, ®ipf.=Qitg., Oberingenieur d. 
Miirk. M aachirięnbauanstalt Ludwig Stuckenholz, 
A .G ., AYetter a. d. Ruhr.

Diehl, Wilhelm, B etriebsingenieur d. W cstf. D ralit- 
industrie, llam m  i. AY.

E rig , Dr. Johannes, O berrentm eister, DBaseldorf, 
Orangeriestr. 3.

F rings, Jakob W ilhelm, S ip l.i jn g ., Hengelo, Holland, 
Paul-K rugeratr. 51.

F u h rm ann , Paul, Dortmund, K ronprinzenstr. 64.
H ahn, Robert, Ingenieur d. D illiuger Huttenw erke, 

Dillingen a. d. Saar.
Halphen, Gustav, Inh. d. Fa. L. & G. H alphen, P rag , 

N iklasstr. 22.
llerm ann i, B ernhard, D irektor, Zem entwerk, Rombach

i. Lohr.
Hoffmann, Paul, H utteningenieur, KSnigshiitte, O.-S.
Ibels, A lfred , S ip l.i^ng ., Osnabruck, Johannisstr. 65.
K arafia t, Heinrich, Bochum, Bochumer Yerein.
Klachler, F ra n z, Oberingenieur der EisengieBerei, 

AYegieraka Górka, Galizien.
K rause, Carl Reinhold, Mechanical E ngineer der Car- 

negie Steel Co., Youngstown, O., U .S .A .
Kugel, Carl, Fabrikdirektor, W erdohl.
Loos, J . F ., B auingenieur u. Prokurist, Dusseldorf, 

W orringerstr. 113.
M artin , Otto, B etriebsingenieur d. M artinstahlwerks, 

Bism arckhutte, O.-S.
Tiemann, H ans, Hochofenbetriebsingenieur d. A. G. 

l’hoenix, Abt. liuhrort, D uisburg-R uhrort.
I teaire, A ndre, Ingenieur au Corps des Mines, Paria.
W eyland, R ichard, Baum eiater, i. Fa. AYeyland & 

Iloever, Dusseldorf.
Zollner, A r th u r ,  E isenhfltteńing., Techn. L eiter d. 

I  cckerinunder Eiaen- u. Stahlw erks, Bobzin & Gold- 
acker, U cckennunde.
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-fanzę Ofen fam ie---- >-j OTenbre/h
m ^fur//ró'//e ? Hertfbre/.

Arb Jur 
Arbjfufm?

i Feuerbruc/($Abs/icL

| L j ' f r i -

y m a m m

Arbei/s/ur

a  -L a /y e  ztv. H e r d  u. L. -H o r n / 

b *  "  "  "  *  G .~  "  I

Abmcaaungen dea ITerdes

Nr. Etnaatz

Ilohe der 
Arbcitstur

ilohe der 
Feuer-

Gurthohe
von

Gewr51be-

hohe

i
Ttefe dea 
Absticlies

Lange zwiseben Herd und 
vertlbalen

LUngc Brclte KIJlchc iiber

Arbeits-
briicke

vou
Arbeits-

tur

ton
Arbelts-

von

Arbcits
Gas- Luft-

buhne Arbeltstur tur tur
KanWen

t mm mm qm mm mm mm mm mm nim mm

!
J i 20 6050 2 500 15,5 940 400 1050 1300 850 1 745— 20 6 0 1 74 5 — 20 0 0

2 23 7000 3 750 26 950 200 - 1050 1650 700 420 0 238 0

3 30 8000 3 750 30 950 200 1050 1650 700 434 0 239 0

i 50 8 23 0 4 240 34 725 75 945 1765 710 1450 214 0

5 1 8 — 21 0700 3 000 18,9 850 200 620 1200 600 340 0 206 0

6 c a . 30 8000 3500 28 800 570 910 1350 800 360 0 1850

7 17 0040 2 620 15,8 1000 200 1050 1100 8 0 0 375 0 220 0

8 20 7900 2860 22,6 850 150 1200 1300 750 375 0 2200

9 30 8600 3100 26,6 800 200 1330 1430 780 3 90 0 2 150

10 25 8460 270 0 22,8 800 200 1500 1500 830 300 0 264 0

11 10 5000 225 0 11,3 980 50 730 85 0 450 335 0 1800

12 25 6800 3050 20,7 — 220 1040 1170 680 3830 210 0

13 15 6000 250 0 15,0 — 140 1045 1045 020 3850 2 100

14 18 5800 240 0 14,0 130 81 0 1000 420 3375 2 000

15 18 58 0 0 2400 14,0 130 810 1000 420 3375 2 00 0

16 12 50 0 0 220 0 11,0 900 50 730 800 45 0 3000 1650

17 12 5000 2200 11,0 900 125 825 1000 365 275 0 1650

18 10 58 0 0 2300 13,3 800 100 780 900 400 3 37 5 2 00 0

19 c a . 12 52 7 0 2600 13,7 750 70 755 850 400 3300 1710

20 15 51 7 0 2400 12,4 — 150 830 1030 440 281 5 1515

21 15 58 0 0 2300 13,3 — 100 7 8 0 ' 900 4 0 0 2090 1480

22 20 68 0 0 3000 20,4 900 150 970 1100 750 3 8 3 0 210 0

23 23 7000 3500 24,5 900 150 870 97 0 720 420 0 2 37 5

24 15 6440 2550 10,3 900 150 96 0 1210 6 6 0 34 1 0 200 0

25 en . 15 6300 2600 10,4 900 0 790 920 4 7 0 1800 1800

26 22 7900 2700 21,3 — — — — — — —

27 30 7500 3400 25,5 800 35 0 1000 1500 715 27 5 0 2200

28 5 36 0 0 1800 6,5 780 80 550 750 400 1270 1270

29 30 6840 29 5 0 20 ,2 720 200 720 1300 560 2400 2400

30 25 5900 25 0 0 14,9 1000 — 120 720 1450 680 3 0 0 0 1800

31 15 5000 240 0 12 825 75 (-00
{ bis 900 430 3985 2505

32 30 6068 3734 24,3 — — 1600 — — 1676 2591

33 30 6706 3810 20 ,0 — — — — — 1791 2591

34 50 816 0 4089 33,6 — — — — - 22 8 6 2845

35 50 8439 4064 34,3 — — . — — — 22 3 5 284 5

36 50 816 0 3835 31,3 — — — — 1905 274 3

37 50 9754 4267 39,7 — — — - — 26 4 2 2642

38 50 8230 4 24 2 34,9 — — — i 1448 —

39
40

50
50

9008

823 0

4572
4242

41,4

34,9
---

__ __ i Naturgai 
L ac

-  || 2489
stromt dlrekt n r ,  1 
Herd ein

3652

3581

41 50 8839 4572 40,4 i _ — — 289 6 2591

42 35 7315 3652 20,8 j  — — — 2057 686

43 50 9754 4267 41,0 — — — 1076 2667

44 50 9449 4572 43,2 — — — — — 2286 3429

45 50 8534 3 88 6 33,2 — — — - 3124 1448

46 20 6096 3 2 0 0 19,5 i  — — j — — 1372 1067

47 25 7620 3 652 27,9
.

— — i  ~ — 305 610

ze/Mo fu .S  
I ------ =-------

Feuerbri/cfre

Zum heutigen Stande des Herdfrischverfahrens.
Yergleichende Zusammenstellung von Martinofen.

Abmessuagen der Kopfe - 'U.n ' — . ----- ........ ' "
Abmesaungcn der Hegeneratoren (ftir Ofenliltlfte) ,

-------------

Yertikale Kanale der Stirnseite
Elnstroinungn-
Ouerflnhiilłłn

Netsruns; Gan ze Gas Luft

Gas Luft
Ganze Ofen-

der der des Ofenlttngc brelte

Lange

mm

iircite

mm

Geaamt-
Quer-
achnltt

qm

Lange

mm

llrelte

mm

Gesaint-
Qucr-
Mchnitt

qm

Gas

qm

Luft

i) ni

Gaskanal-
sohlc
zur

Luftkanai-
fiohle
zur

Kopf-
gewdibcs

zur Anordnung LKdrc Itrelte Ilohe Inłinlt Annrdnung l.ltnge

III

Brelto
Ilorizon-

talen
Horizon-

talen
Horizou-

taien ohne Armatur 

mm | mm ni ni m cbm ni

350 380 0,266 650 350 0,455 0,15 0,42 21° 38° 38 ° 11 6 0 0 — 12 230 3700 1
1

utehondo
liogeńde

3,20
5,00

1,65
2,10

4,40
1,00 42 1 Htohondo 

1 liogondo
3,20 : 
7,00

2,13
1,05

000 520 0,624 600 500 0,60 0,25 0,50 18° 39 ° 15° 17 600 4900 2 Htoliondo 2,415 2,15 0,00 00 2 Htohondo 2,415 i 2,15
600 520 0,024 600 600 0,72 0,25 0,50 1 8 “ 39 ° 45" 18 880 4920 2 Btohóhdo 2,95 2,15 0,00 70 2 Htohondo 2,95 2,15
800 610 0,976 915 915 1,07 0,970 1,67 15° 15" 22" 10 477 4900 1 liogondo 6,70 1,83 4,20 51,5 J liogondo 0,70 , 3,05
600 450 0,54 450 450 0,405 0,330 0,448 15° 34 ° 4 4 ° 14 600 — 17 400 4500 2 Htohondo 3,20 2,20 4,00 60(74) 2 Htohondo 3,20 | 2,20
650 500 0,050 650 500 0,650 0,320 0,040 15° 33° 41 ° 17 000 4500 2 fto b en d e 2,70 2,00 4,40 44,4 2 Htohondo 3,25 ' j 2,20
500 400 0,400 500 600 0,500 0,200 0,350 11° 24 0 3 5 ° 15 040 3900 2 Htehondo 2,75 1,60 4,90 40 2 Htohondo 3,00 | 1,00
500 500 0,500 560

900
560
750

0,627
0,675

0,338
0,315

0,528
0,756

15" 29° 4 0 ° 10 900 4300 2 Htehondo 3,05 1,90 5,70 62,27 2 Htehondo 3,30 ‘ 1,90

500 1000 0,50 geiindort a u f  
630 800 0,504

ge iindo rt a u f  
0,358

ge& nitórt au f 
0,570

13" 29° 40 ° 18 000 4000 l Htohonde 3,75 2,5 5,4 51,2 1 Htohondo 3,75 3,7

500 360 0,360 500 500 0,500 0,096 1,430 14° 24 0 28 ° 15 920 4000 l Htohondo 4,00 2,20 4,96 42,17 1 Htohondo 4,00 2,00
500 440 0,44 500 400 0,40 0,232 0,295 11 0 4 0 ° 4 6 ° 13 200 3600 2 stebendo 2,25 1,37 3,50 20,09 2 Htohondo 2,435 1,37
600 450 0,54 550 550 0,61 0,360 0,340 17° 3 5 ° 44 ° 15 800 4500 2 Htehendo 2,90 2,00 5,10 55,55 2 Htehondo 2,90 2,00
500 500 0,50 500 500 0,50 0,240 0,371 10° 28° 3 6 ° 15 200 4000 2 Hto hondo 2,75 1,50 5,00 38,82 2 Htohondo 2,76 1,50
450 400 0,36 500 450 0,45 0,218 0,294 14° 32° 41 0 15 850 3700 2 gtohonde 3,00 1,50 4,50 37,60 2 g tohonde 3,00 1,50
450 400 0,36 500 450 0,44 0,218 0,294 14" 3 2 ° 41 ° 15 850 3700 2 Htohondo 3,00 1,50 4,50 37,60 2 Htohondo 3,00 * 1,50
500 400 0,40 500 400 0,40 0,232 0,302 11° 41 ° 4 7 ° 13 100 3000 2 Htohondo 2,25 1,37 8,50 20,09 2 Htohondo 2 ,435 : I 1,37
500 400 0,40 500 400 0,40 0,232 0,324 12 0 4 5 ° 47" 12 500 3700 2 Htohondo 2,70 1,57 2,40 17,89 2 Htohondo 3,100 I 1,57
500 400 0,40 500 400 0,40 0,247 0,324 12 0 40° 48° 14 050 3750 2 Htohondo 2,40 1,50 3,50 23,39 2 Htohondo 2,40 j 1,50

500 400 0,40 500 400 0,40 0,232 0,320 11 0 41 0 47 ° 13 480 4050 2
2

Htohondo
liogondo

2,25
2,45

O 
o 2 ,55

1,70 20,13 2 Htehondo 
2 liogondo

2,50
2,45

| 1,50 
j 1,13

400 400 0,32 500 500 0,50 0,210 0,308 12° 36 » 41 ° 13 800 3700 2 Htohondo 2,32 1,50 2,72 17,10 2 Htohondo 2,32 1,50
500 — — — 450 — — 14° 33 ° 39 ° 14 360 3080 — — __ __
600 450 0,54 550 550 0,01 0,360 0,340 17 0 35 ° 4 4 °• 15 860 4500 2 h tell ende 2,90 1,625 5,10 45,13 2 u tehondo 2,90 1,025
600 520 0,62 600 500 0,60 0,402 0,408 12° 39 ° 4 5 ° 17 100 5000 2 Htohondo 3,30 2,15 3,90 50,31 2 Htehondo 3,30 2,15
520 520 0,54 520 520 0,54 0,205 0,330 18° 38 ° 42 ° 14 780 4100 2 Htohondo 2,775 1,84 4,10 39,44 2 Htohondo 2,775 1,84
500 380 0,38 500 490 0,49 0,203 0,500 15° 2 6 “ 3 2 ° 11 790 3700 1 Htohondo 3,140 1,90 3,16 18,14 1 Htehondo 3,14 2,80

— — 0,43 — — 0,42 0,232 0,630 __ — __ — — _ _ ■ — 21,80 __ __
500 350 0,35 500 500 0,75 0,23 0,57 ,16® 2 8 ° 32 ° 15 010 4500 1 liogondc 4,30 2,00 3,60 31 I liogondo 4,30 3,10
440 260 0,23 440 352 0,31 0,18 0,28 22° 2 2 ° 36 ° 7 400 2700 1 Htohondo 1,20 2,26 8,40 fl 1 Htohondo 1,44 j 2,26
550 600 0,36 550 500 0,55 0,20 0,67 8 ° 12° 15° 13 500 4370 1 Htohondo 2,49 3,20 3,86 31 1 Htohondo 3,00 j 3,20
450 450 0,41 530 530 0,56 0,45 0,32 l i ’ 3 2 ° 36 ° 10 960 3800 1 Htohondo 1,68 4,00 3,60 24 1 Htehondo 2,10 ! 4,00
500 500 0,75 500 500 0,75 0,24 0,31 11° 3 5 ° 38" 11 400— 16 000 4000 2 Htohondo 2,50 1,00 3,50 28 2 Htohondo 2,75 1,60

— — — — __ — 0,441 1,277 — — — 12 497 — — — — 4,420 37,04 nobon d, O lou • __ i- 1 _!
— — — — — — 0,344 1,356 — — — 14 173 — — — __ 3,902 26,39 uoboti '1. O fon 1 ' ' .
— — — — — — 1,161 1,672 — — — 17 145 — — __ — 5,834 58,73 nobon d. Ofen __
— — - — — 0,632 1,429 — — — 15 844 — — — 5,384 58,73 nobon d. Ofon : __
— — — — — 0,915 1,499 — — — 17 297 _ — — — 5,334 58,73 nobon d. O fen __ \ 1 ■
— — — — — — 0,522 1,654 — — : — 19 202 — — __ — 5,385 87,94 nobon d. Ofon __ i ___ /■
— — — — — 0,976 1,672 — — — 1 7 234 — — — 4,313 : 45,67 nobon d. O fen __
— — — — — 0,712 1,784 — — — 10 363 — — — 5,941 90,56 nobon d. Ofon __;
— — — — —

__ 0,975 1,145 — — — 17 228 — — — — 4,313 48,82 nobon d. O fen __
— — — — — 0,743 1,525 — — 10 840 — — _ 5,423 ! 74,71 nobon d. O fen __
— — — — 0,316 0,594 __ — — 12 700 — — _ 4,259 22,80 u n te r  d. Ofon __
— — —• • ' • --- 0,687 1,254 — ■ — — 1 8 440 — — — 6,287 78,39 nobon d. O fen __
— — — — __ 0,696 1,273 — — — 20 244 — — ~ ' 5,906 112,10 nobon d. Ofon __
— — — — — 0,613 1,213 — — — 15 697 — __ — — 4,191 37,44 nolien  d. O fen
— — — — — __ 0,260 0,325 ~  ■ — — 11 100 — — ■ — 4,061 20,03 u n te r  d. Ofen: __ \

i ... i ~ ~ ~
0,302 0,836 - — — 13 691 — —• — --- 4,953 28,42 u n te r  d. Ofen —  j —



s.
Tafel III.

L uft

B relte Hohe Inhalt

m m cbm

2,13
1,65

4 ,3 0
1,56 4 7 ,2 8

2 ,1 5 6 ,00 60
2 ,15 6 ,00 70
3 ,05 4 ,20 86
2 ,20 4 ,6 0 60 (74 )
2 ,20 4 ,4 0 57,9
1,60 4 ,9 0 4 3 ,9 5
1,90 5 ,7 0 6 7 ,0 4

3 ,7 5,4 75,8

2,60

1.37 

2,00

1.50
1.50
1.50
1.37  
1,57
1.50
1.50  
1,13
1 .50

1 ,625
2 ,1 5

4 ,96
3 .5 0
5 .1 0  

5 ,00
4 .50
4 .5 0
3 .5 0  
2 ,40

3 .5 0  
2 ,55  
1,70  
2 ,72

5 .1 0  

3 ,9 0

4 9 .82  

22,02 
5 5 ,5 5
38 .82  

37 ,0 0  
3 7 ,6 0  

22,02 

2 1 ,8 0  
2 3 ,3 5

2 2 ,5 0

17 ,10

4 5 ,1 3
50,31

ftir 1 t  Einsatz

K am m crlnhalt E lnstrom -
qucrschnltt

H erd- 

fi liche

qm

0 ,7 7 5

1.13  
1,00 
0,68 
0 ,9 0  

0 ,93  
0 ,93  
0 ,87

0,88

0,91

1.13  
0 ,8 3  
1,00 
0 ,78  
0 ,78  

0 ,9 2  

0 ,9 2  

1,33

1,16

0 ,83

1,02
1,07

1,84 4 ,16 39 ,44 1 ,08
2,80 3 ,16 2 6 ,7 3
— — 3 8 ,3 0 0 ,97

3 ,1 0 3 ,6 0 48 j 0 ,8 5
2 ,26 3 ,4 0 11 1,30
3 ,20 3 ,8 6 37 0 ,67
4 ,00 3 ,0 0 26 | 0 ,59
1,60 3 ,8 0 34 ; o ,8 o

— 4,420 48,11 0 ,8 3
— 3 ,9 6 2 3 4 ,7 2 0 ,8 5
— 5 ,3 3 4 8 8 ,3 2 1 0 ,67
— 5 ,3 3 4 8 8 ,3 2 0 ,69
— 5 ,3 3 4 8 8 ,3 2 0 ,5 7
— 5 ,3 8 5 10 7 ,1 6 0 ,7 9
__ 4 ,8 1 3 76 ,69 0 ,7 0
__ 5 ,9 4 4 10 8 ,9 4 0 ,8 3
__ 4 ,3 1 3 S 3 ,48 0 ,7 0
__ 5 ,4 2 3 1 01 ,59 0,S1
— 4 ,251 3 1 ,1 0  j 0 ,7 6
__ 6,287 12 0 ,2 8 0 ,8 3
__ 5 ,9 0 6 112 ,05 0 ,86
__ 4,191 7 0 ,1 8 0 ,6 6

— 4,661 79 ,8 0 0,9S
—  i 4 ,963 3 9 ,9 9  | 1,12

Gas Luft G a s Luft

cbm cbm qm qm

2 ,1 0 2,36 0 ,0 0 7 5 0,021

2 ,6 0 2 ,6 0 0 ,0 1 0 8 7 0 ,0 2 1 7 4
2 ,3 0 2 ,3 0 0 ,0 0 8 3 0 ,0 1 6 6
1,03 1,72 0 ,0 1 9 5 0 ,0 3 3 5

,9 0  (3 ,50 2 ,9 0  (3 ,50) 0 ,0 1 5 7 0 ,0 2 1 3
1,38 1,93 0 ,0 1 0 7 0 ,0 2 1 3
2 ,3 5 2,59 : 0 ,0 1 5 3 0 ,0 2 0 6
2 ,3 9 5 2 ,5 7 8 j 0 ,0 1 3 0 0 ,0 2 0 3

1,701 2 ,5 2 6 0 ,0 1 1 9 0 ,0 1 9

1,686 1,993 0 ,0 0 3 8 0 ,0 5 7 2
2 ,0 0 9 2 ,2 0 2 0 ,0 2 3 2 0 ,0 2 9 5
2 ,2 2 2 2 ,2 2 2 0 ,0 1 4 4 0 ,0 1 3 6
2,58S 2 ,5 8 8 0 ,0 1 6 0 0 ,0247
2 ,2 0 0 2 ,2 0 0 0 ,0 1 2 0 0 ,0 1 6 3
2 ,2 0 0 2 ,2 0 0 0 ,0 1 2 0 0 ,0 1 2 0
1,667 1,835 0 ,0 1 9 3 0 ,0251
1,490 1,818 0 ,0 1 9 3 0 ,0 2 7 0
2 ,3 3 5 2,335 0 ,0 2 4 7 0 ,0 3 2 4

1,677 1,875 0 ,0 1 7 7 0 ,0 2 6 6

1,140 1,140 0 ,0 1 4 0 0 ,0 2 0 5

2 ,2 5 6 2 ,2 5 6 0 ,0 1 8 0 0 ,0 1 7 0
2 ,187 2 ,187 0 ,0 2 0 0 0 ,0 1 7 7
2 ,6 2 9 2 ,629 0 ,0 1 7 6 0 ,0 2 2 4

0,991 1,741 0 ,0 1 0 5 0 ,0 2 8 6
1,03 1,60 0 ,0 0 7 6 0 ,0 1 9
1,80 2 ,2 0 0 ,0 3 6 0 ,0 5 6
1,03 1,23 0 ,0 0 6 7 0 ,0 2 2 5  j
0 ,9 5 1,04 0 ,0 1 8 0 ,0 1 3  j
1,86 2,25 0 ,0 1 6 0,021
1,234 1 ,604 0 ,0 1 4 7 0 ,0 4 2 5
0 ,8 8 3 1,157 0 ,0 1 1 4 0 ,0 4 5 3  ;
1,174 1,766 0 ,0 2 3 2  i 0 ,0 3 3 4  |
1,174 1,766 0 ,0 1 2 6  ; 0 ,0 2 8 6  i
1,174 1,766 0 ,0 1 8 3  i 0,0300 j
1,560 2 ,1 4 0 0 ,0 1 0 4  j 0 ,0 3 3 1  !
0 ,9 1 4 1,534 0 ,0 1 8 6 0 ,0 3 3 4  j
1,811 2 ,173 0 ,0 1 4 2 0 ,0 3 5 7
0 ,9 7 6 1,670 0 ,0 2 4 6 0 ,0 2 8 6
1,494 2 ,0 3 2 0 ,0 1 4 9 0 ,0 3 0 7
0 ,6 5 4 0 ,8 8 9 0 ,0 0 8 4 0 ,0 1 6 7  i
1 ,568  | 2 ,40S 0 ,0 1 3 9 0 ,0251
2,241 2 ,241 0 ,0 1 3 9 0 ,0 2 5 1
0 ,7 4 7 1,403 0 ,0121 0 ,0 2 4 2  i

1,002 1 ,492 0 ,0 1 3 0 0 ,0 1 5 8  I
1,135 1,599 0 ,0121 0 ,0 3 3 4

Durchgnng-sąuerschnitte Yerhaltois
Yolumen des Gltterwcrks 

der Regeneratorcn
Gruudfiache 

des Ofens und 
der

Kegencratorcn

mm

Hohe
der

Esse

m

Nr.

Klclnster Kanni 
der 

Umsleuerung- Essen-
kanal

qm

Esge

qm

der 

Herd- 
breite 

zur 
jj LSnge

der 
Tnhalte 
der Gas- 
kammcr 

zur Luft- 
kammer

der 
Gas- zur 

Luftein- 
stromung

des klclnsten Kanals 
der Umsteuerung 

zur

Gas

cbm

Luft

cbm

f. d. t. Einsatz

Gas

qm

Luft

qm

Gas-
ein-

stromung

Luft-
ein-

stromung
Gas

cbm

Luft

cbm

0 ,4 7 5
1
i 0 ,6 3 6 0 ,9 0 0,95 1 :2 ,6 6

1
1 : 1,12 1 : 2 ,8 1 : 0 ,3 1 6 1 : 0 ,6 6 0 ___ — — — — — 1

0 ,6 5 6 0 ,6 5 6 1,12 1,76 1 :1 ,8 7 1 : 1 i 2 ,0 1 : 0 ,381 1 : 0 ,7 6 2 ___ __ — — — — 2
0,6 5 6 0 ,6 5 6 1,44 1,76 1 :2 ,1 3 1 : 1 i 2 ,0 1 :0 ,3 8 1 1 : 0 ,7 6 2 — — — — — — 3
0 ,7 5 0 0 ,7 5 0 1,48 1,55 1 :1 ,9 4 1 :1 ,6 7 i 1,71 1 : 1,301 1 : 2 ,227 — — — — — — 4
0 ,2 3 0 0 ,2 3 0 | 1,18 3,14 1 :2 ,2 3 1 :1 i 1,36 1 : 1,434 1 : 1,947 — — — — — — 5
0 ,5 5 2 0 ,5 5 2 ! — — 1 :2 ,2 9 1 : 1,3 i 2,0 1 : 0 ,5 8 0 1 : 1 ,159 — — — — — — 6
0,3 5 2 0 ,3 5 2 1,45 2 ,54 1 :2 ,3 0 1 : 1 ,1 i 1,35 1 : 0 ,7 3 9 1 : 0 ,9 9 4 — — — — — 40 7
0 ,466 0 ,4 6 6 2 ,56 2 ,54 1 :2 ,7 6 1 :1 ,0 8 i 1,56 1 : 0 ,7 2 5 1 : 1 ,133 — — — — — 40 8

1 : 0 ,6 7 6 1 : 1 ,6 2 2
0 ,4 6 6 0 ,4 6 6 1,83 2,405 1 :2 ,7 7 1 : 1 ,4 8 1 : 1,59 ge&nd.auf geand. auf — — — _ — 40 9

1 : 0 ,7 6 8 1 : 1 ,223
— — — — 1 :3 ,1 3 1 : 1 ,1 8 1 1,49 — — — — — — — 10

0 ,3 8 8 0 ,3 8 8 0 ,7 6 — 1 :2 ,2 2 1 : 1 ,0 9 1 1,27 1 :0 ,5 9 8 1 :0 ,7 6 0 — — --- — — — 11

0 ,3 5 3 0 ,3 5 3 — — 1 :2 ,2 3 1 :  1 1 0 ,94 1 : 1 ,020 1 :0 ,9 6 3 — — — — — — 12

— _ "TT — 1 :2 ,4 0 1 : 1 1 1,55 __ — — — --- — — — 13

0 ,3 5 3 0 ,3 5 3 1 ,10 — 1 :2 ,4 1 t : 1 1 1 ,35 1 : 0 ,6 1 8 1 : 0 ,8 3 3 — — — — — — 14

0,3 5 3 0 ,3 5 3 1 ,10 1,13 1 :2 ,41 1 : 1 1 1,35 1 : 0 ,6 1 8 1 : 0 ,833 — _ — — — 40 15

0 ,3 5 3 0 ,3 5 3 0 ,8 0 6 — 1 ; 2,27 1 : 1 ,1 1 1,30 1 : 0 ,6 5 7 1 :0 ,8 5 6 — — — . . . — — 16

0 ,3 5 3 0 ,3 5 3 0 ,6 1 5 — 1 :2 ,2 7 1 : 1,22 1 1,40 1 : 0 ,6 5 7 1 :0 ,9 1 8 — — — — — — 17

0 ,3 5 3 0 ,3 5 3 0 ,863 — 1 : 2,52 1 : 1 1 1,31 1 : 0 ,7 0 0 1 :0 ,9 1 8 — — — — — 18

— — — — 1 :2 ,1 5 1 : 1,12 l 1 ,38 — — — — — — 19

0 ,3 5 3 0 ,3 5 3 0 ,877 — 1 :2 ,1 5 1 : 1 1 1,47 1 :0 ,5 9 5 1 :0 ,8 7 2 — — — — — — 20

0 ,3 5 3 0 ,3 5 3 1,39 1,13 — — — — — — — — — — — 21

0 ,3 5 3 0 ,3 5 3 — — 1 :2 ,2 7 1 : 1 1 0 ,9 4 1 : 1 ,020 1 :0 ,9 6 3 — — — — — — 22

0 ,6 5 0 0 ,6 5 0 0 ,8 1 3 — 1 : 2 1 : 1 1 0 ,8 8 1 : 0 ,711 1 :0 ,6 2 8 _ — — — — _ 23

0 ,4 9 7 0 ,4 9 7 0,851 2,01 1 :2 ,5 2 1 : 1 1 1,27 1 : 0 ,5 3 3 1 : 0 ,6 7 6 — — — — — — 24

— — — — 1 :2 ,4 2 1 : 1 ,5 1 2 ,46 ___ — — — — — — — 25

— — — 1 :2 ,9 3 1 : 1,8 1 2,71 — — — — — — — — 26

— — — 1 : 2,2 1 : 1,54 1 2 ,5 — — —  , — — — — — 27

— — — 1 : 2 1 : 1,22 1 1,56 — — — — — — — — 28

— — — — 1 :2 ,3 2 1 : 1,19 1 3 ,35 — — __ — — — — — 29

— — — — 1 :2 ,3 7 1 : 1,08 1 0 ,71 — — — — — — — — 30

— — — — 1 :2 ,0 8 1 : 1,21 1 1,29 — — — — — — — — 31

0 ,4 5 5 0 ,4 5 5 — 1,320 1 :1 ,7 9 1 : 1,29 l 0 ,3 4 5 1 :1 ,0 3 0 1 :0 ,3 5 6 19 ,90 26 ,52 0 ,662 0 ,8 8 3 1 2 8 0 2 X 1 0 6 6 8 38,1 32

0 ,4 5 5 0 ,4 5 5 — 1,320 1 :1 ,7 6 1 :1 ,3 1 1 0 ,3 4 5 1 : 1 ,030 1 :0 ,3 5 6 15 ,06 20 ,04 0,501 0 ,6 6 8 1 4 4 7 8 X  9601 38,1 33

0 ,8 9 2 0 ,8 9 2 — 2,397 1 :1 ,9 9 1 :1 ,5 0 1 0 ,6 1 0 1 : 0 ,7 6 8 1 : 0 ,4 6 8 3 4 ,9 5 53 ,77 0 ,699 1 ,075 1 7 5 2 6 X 1 2 6 4 9 45 ,7 34

0 ,8 9 2 0 ,8 9 2 — 2,397 1 :2 ,0 6 1 : 1,50 1 0 ,4 8 5 1 : 1 ,412 1 : 0 ,686 3 4 ,9 5 53 ,77 0 ,699 1,075 1 7 5 2 6 X 1 2 6 4 9 45 ,7 35

0 ,8 9 2 0 ,S 92 — 2,397 1 :2 ,1 2 1 : 1 ,50 1 0,611 1 :0 ,9 1 5 1 : 0 ,5 9 5 3 4 ,9 5 53 ,77 0 ,699 1,075 1 7 8 3 1 X 1 3 7 1 6 45 ,7 36

0 ,8 9 2 1,161 1,858 ; 1 : 2 ,28 1 : 1,21 1 0 ,3 3 3 1 :0 ,6 0 0 1 : 1 ,400 54 ,11 74 ,18 1,081 1 ,483 2 0 7 5 2 X 1 6 2 4 3 48 ,7 37

0 ,7 5 5 0 ,7 5 5  | — 1,858 1 1 : 1,94 1 : 1,67 1 0 ,5 5 6 1 : 1,300 1 : 0 ,4 5 0 3 3 ,5 8 56 ,0 3 0,671 1,121 1 9 1 2 6 X 1 4 1 7 3 — 38

0 ,6 5 0 0 ,8 9 4  ) — — 1 :1 ,9 7 1 : 1 ,20 1 0 ,509 1 :0 ,9 1 4 1 : 0 ,639 5 4 ,5 7 65 ,37 1 ,092 1,308 2 0 7 2 6 X 1 4 6 3 0 — 39

____ — — — 1: 1,94 1 : 1,71 1 0,851 — 2 6 ,3 2 4 5 ,0 0 0 ,659 1,126 1 7 2 2 1 X 1 4 6 3 0 — 40

___ ___ — — 1 :1 ,9 3 1 : 1 ,35 1 0 ,4 8 8 — — 56 ,03 76,21 1,121 1 ,522 1 2 3 9 5 X 1 9 8 1 2 — 41

0 ,4 5 5 0 ,4 5 5  | — ! 1 : 2 ,00 1 : 1,36 1 0 ,5 2 6 1 :0 ,7 0 0 1 : 1 ,300 19,02 2 4 ,5 2 0 ,5 4 3 0 ,6 9 9 4 5 7 2 X 1 7 2 4 7 — 42

0,S 92 0 ,8 9 2 — 1,858  | 1 :2 ,2 8 1 :1 ,5 3 1 0 ,5 5 6 l : 0 ,7 7 0 1 : 1,500 61,01 93 ,67 1 ,220 1 ,878 1 4 0 2 1 X 2 1 6 4 1 48 ,7 43

0 ,6 5 6 0 ,6 5 6 2 ,2 0 2  ; 1 : 2 ,06 1 :0 ,9 9 9 1 0 ,556 1 : 1 ,000 1 : 1 ,900 9 3 ,3 9 9 3 ,3 9 1,868 1 ,868 1 3 8 6 8 X 2 4 0 6 0 — 44

0 ,6 5 6 1 ,393 — 1,997 | 1 :2 ,1 9 1 : 1,87 1 0 ,5 5 8 1 : 0 ,9 0 0 1 : 0 ,9 0 0 2 5 ,37 47 ,57 0 ,5 0 7 0 ,8 6 7 1 7 7 5 5 X 1 2 7 3 8 — 45

0 ,2 8 5 0 ,3 7 2 . — —  | 1 : 1,90 1 :3 ,9 8 1 0 ,8 0 0 1 :0 ,9 0 0 1 : 0 ,9 0 0 14 ,62 22 ,07 0 ,731 1,103 3 8 8 6 X 1 1 1 0 0 — 46

0 ,4 5 5  j 0 ,4 5 5  ;
l

- 1,171 j 1 : 2 ,0 9 1 :1 ,4 0 1 0 ,3 7 0 1 :0 ,7 7 0 1 : 1 ,840 20 ,72 2 8 ,8 6 0 ,8 2 9 1 ,152 4 6 2 3 X 1 3 1 3 6 38 ,1 47
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„STAH L UND EISEN" 1910 , Nr. 2.

Zum heutigen Stande des Herdfrischverfahrens.
|G 2 = g = E ^

Tafel IV.

GrundriB und Querschnitt des „Martinstahlwerks 1909“.

Nach einem Entwurf der Markischen Maschinenbau-Anstalt 

L. S t u c k e n h o l z  A .G . in Wetter a. d. R.

19000
1 9 6 0 0

iSoeheJzte £ = § y = i
! 7



„STAH L UND E IS E N “ 1 910 , Nr. 2. Zum heutigen Stande des Herdfrischverfahrens. Tafel U.


