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Zum funfzigjahrigen Bestehen der Thyssen-Werke.

A m 1. April 1921 sind fiinfzig Jahre verflosscn, 
seitdem der Grundstcin zu einem der fiihren- 

den Unternehmen der deutsehen Kohlen- und Eisen
industrie, den Thyssen-Werken, gelegt wurde. Am
1. April 1871 eniehtete A u g u s t T h y sse n  in Miii- 
heini/Ruhr die K o m m a n d it-G e s e l ls c h a f t  T h y s 
sen & Co., die nur ein kleines Puddel- und Walzwerk 
mit etwa 70 Arbeitern ilir cigen nannte. Dieser 
beschcidcne Besitz bildete den Auśgang fiir den 
Sicgcslauf, der die Thyssen-Werke in ununter- 
brochenem Aufstieg wahrend des vcrgangcnen lialben 
Jahrhunderts zu ihrer stolzen Hohe cmporfuhrte. 
Ueber 50 000 Angestellte und Arbeiter stehen heute 
in Tliyssenschen Diensten.

Den Werdegang der Thyssenschen Schoplung 
wiederzugeben, wiłrde fast heiBen, die neuere Gc- 
schichte der deutsehen Eisenindustrie, ja des ganzen 
deutsehen W irtschaftslcbcns zu schreiben. Denn die 
Entwicklung der Thyssen-Werke bildet ein getreues 
Spiegelbild des gewaltigen Aufscbwungs, den die 
deutsehe W irtsehaft von der Reichsgrundung an bis 
zum Weltkriegegenommen hatte. Weichen An teil die 
Thyssen-Werke an den Erfolgen der deutsehen Kohlen - 
und Eisenindustrie genommen haben, geht allein 
schon aus ihren Leistungen im letzten Friedensjahre 
1914 heryor: ihre Kohlenforderung betrug 5 Mili. t, 
ihre Roheisenerzeugung 1,85 Mili. t, ihre Stalil- 
erzeugung 1,75 Mili. t, ihr Hafenumschlag 4,5 Mili. t.

Wie sich im Laufe dieser 50 Jahre die Unter- 
iiehmungen nach August Thyssens weit.ausschauen- 
den Planen entwickelt haben, zeigt der Bestand 
der heute zur Thyssengruppe gehorenden Gesell- 
schaften. Zunachst die Firm a T h y sse n  & Co. A.-G., 
Mulheim-Ruhr; sie is t hervorgcgangen aus der oben 
erwalmten Stammfirma und der M a s c h in e n fa b r ik  
Thyssen & Co., A.-G.; verbunden m it ihr is t die 
Elektrizitatsfirma Chr. W e u s te  & O v e rb e c k , 
G. m. b. II., und die Firm a S c h a c h tb a u  T h y sse n , 
G. m. b. H „ beide Mulheim a, d. Ruhr. Eine besondere 
Gtuppe bildet die aus der friiheren Gewerkschaft 
Deutscher Kaiser gebildetc A u g u s t-T h y s s e n -  
H u t  t e ,  G e w e rk s c h a f t H a m b o rn  - B ru c k -
h au sen , welche auBer dem Hiittenwerk Bruckhauscn 
die Abteilung W a lz w e rk  D in s la k e n  und die 
Gas- u n d  W a sse rw e rk e  d e r  A u g u s t-T h y s s e n -  
H u tteu m fatlt, und dic G e w e rk s c h a f t F r ie d r ic h  
T hyssen , die itirerseits die Bergbau betriebe der

X III ..,

frulicren Gewerkschaft Deutscher Kaiser iibernommen 
hat. In Yerbindung hierm it stehen die Bergbau- 
betriebe der G e w e rk s c h a f t  L o h b e rg  und G e
w e rk s c h a f t  Rh e in  I. Angegliedert sind der 
Thyssengruppe ferner dic A k t ie n g e s e l ls c h a f t  fiir 
H u t t e n b e t r i e b ,  Duisburg-Meiderich, das O ber- 
b ilk e r  S ta h lw e rk  in Dusseldoif und die P reB - 
u n d  W a lz w e rk -A k tie n g e s e l ls c h a f t  in Reisholz. 
Weiter verfiigt sie iiber eigene Handelsorganisationen 
in den Firm en T h y sse n  & Co., G. m. b. H., Berlin, 
H e in r ic h  R e i te r ,  Konigsberg i. Pr., und der 
T h y sse n sc h e n  H a n d e ls g e s e l ls c h a f t  m. b. H. in 
Duisburg m it ihren Nicderlassungen in Koln, Mann
heim, Dusseldorf, Essen, Hamburg, Hannover, E r- 
furć, Leipzig, sowie der Firm a C o m p ań ia  T h y sse n  
L td a ., Buenos Aires. AuBetdem bestehen fiir die 
Abwicklung des Koblenhandels die T h y s s e n s c h e  
K o h le n h a n d e ls g e s e l ls o h a f t  m it ihren Niedcr- 
lassungen in Bruckhauscn und Mannheim, fiir den 
Rohstoffeinkauf, insbesondere den Schrott- und Halb- 
zeugeinkauf und den Roheisen vcrkauf, die T h y sse n -  
sc h e  E is e n h a n d e ls g e s e l l s c h a f t in  Duisburg. Die 
zalilreichen sonstigen Gesellschaftcn, an denen 
Thyssen mehr oder minder maBgebend betciligt ist, 
hier einzeln aufzuziihlen, wiirde zu weit fuhren.

Ais letztes Glied der Entwicklung in eisenhutten- 
mannilcher Richtung geliorte das S ta h lw e rk  
T h y sse n , A.-G. in Hagendingen, noch zu der Kette 
dieser Werke. Gerade das H u t te n w e r  k H a g e n d in - ' 
g e n , das im Jalire 1912dem Betrieb ubeigeben wurde, 
kennzeichnete besonders auffallig den groBen Anteil, 
den dic Thyssen-Werke auch an der technischen Aus- 
^estaltung des Eisenhiittenwesens gewonnen haben. 
Die Hagendinger Werksanlagen, in denen zahlreiche 
Fortschritte und Erfahruńgen der Eisenhutten- 
teclmik ihre praktisebe Anwendung gefunden haben, 
zeigen, auf weichen Tatsaehen die heryorragende 
Stellung, die sich das deutsehe Eisenhuttin- 
wesen seit der Reichsgriindung erringen konnie, 
beruht. Die Loistungen der Thyssen-Werke im 
Rahmen der deutsehen Eisenindustrie konnen daher 
an dem j tzigen Gedenktage kaum  besser gewiir- 
digt werden ais durch dic im Naehfolgenden gegebene 
B ichreiSung dieser reif.ten Sehopfung, m it uer 
gleichzeitig Generaldirektor '3)r.<5"0- «■ ' l- D a h l 
sein Libenswerk im D iem t der Thyssenwerke und 
der Eisenindustrie gekiont hat. F i t  Ś c h  ift le itu n g .

es
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Die Anlagen des Stahlwerkes Thyssen, A.-G., 
in Hagendingen (Lothr.).

Von c. h. F. D alii in Honnef.

(Ilierzn Tafel 2, 3 und 4.)

Um den groBen Anforderungen an die deutsche 
Eisenindustrie im allgemeinen und den ge- 

steigerten Bedtiifnissen der eigenen weiterverarbei- 
tenden Weike im besonderen Rjthnung zu tragen, 
beschloB der Thyssenkonzem im Jahre 1910 den Bau 
eines weiteren JEIiittenwerkes. Ais Baustelle stand dem 
Thyssen konzern eine im Mosdtal bei Hagendingen in 
der Nachbiuscliaft der dcm Konzern gehorigen Erz- 
gruben gelegene Grundfliiche von rd. 1128 ha zur 
Verfiigung, die bei einer Langsausdehnung von 
rd. 5 km auf Hohcnąuote 155 ostlich von der Reiebs- 
balin Diedenhofcn—Metz und bei einer Tiefe von 
rd. 1200 m wesllieh auf Hohenąuote 177,5 von der 
alten RijmerstraBe bzw. der von der Moselhiitte in 
Maizi&es naeh Rombach fiilu-enden 
Roheisenbahn begrenzt war (s. geogr.
Skizze, Abb. 1). ->

Die genannten HóJienunterschiede 
der Terraingienzen ermoglichten eine 
im Intcrcsse der Vereinfaclmng und 
Yerbilligung der Massentransportab- 
wicklung liegende mehrstufige Anord
nung der A: beitsflurc des Hutifenwer* 
kes, ohne daB Grundwasserschwieiig- 
keiten eintreten konnten. Die Abstu-  ̂
fungen der Huttenwerk, flure kennzeich- 
nen sich dureli folgende IIolienmaBe:

Die Erzzufuhr liegt auf Hohe 175,0 m.

der Hochofenr bs ich auf Hohe 177,5 m,
der Abtransport des P.&heisons und dei 

Śęiilaeken erfolgte auf Hohe 170,5 m.
Letztercs HohenmaC ist auch gultig 

fur den Flur der Mischeranlage und 
der Konvertcrbuhno.

Der Wnlzwerks- und Adjustageflur liegt 
auf llólio 164 m.

Abb. 2 (Kopfliild dieses Aufsatzes) 
zeigt eine l/chtbiklaufnahme des Ha- 
gendinger Werkeś, aufgenommen aus 
einem Lułtecliiff. Talii 2, Abb. 3, 
stellt die GesanitgrundriBa.nordnung 
ęles Werkes dar.

Fiir die neuen, gewissermaBen in einem GuB 
geschaffenen Anlagen blldete die Gestaltung der 
Kraft-, Heiz- und Transportanlagen Grund zu be
sonderen Ueberlegungen. Gerade bei Beginn des 
Werkbaues kreuzten sich in huttenmanniselien 
Kreisen die Meinungen iiber die Vor- und Nachteile 
der yersdiiedenen Anjfieb syóteme. Dampf-, Gas- 
und elektrische Antrieb. formen fanden in Wort 
und Sclirift ilue gewiegten Verteidiger. Die in den 
altcren Werken des Thyssenkonzerns gcsammelten 
E: fahrungen boten der Bauleitung wertvolle Anlialte 
fiir diq Losung dieser Fragen.

Ais Grundlage fiir die Kraft- und Ileizwirtschaft 
wurde festgelegt, daB die Hochofengase, soweit wie

Abbildung 1. Geographischo Lageskizze.
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immer moglich, dic W arm eąucllen bilden sollten, 
damit die Heibeischnffung und Verwcndung von 
besonderen B.cnnstotfen, wic Kohle usw., auf ein 
MindestmaB beschrankt blicben. Der Umstand, daB 
in den iilteren Werkcn die zur Ausfiihrung gekom- 
mencn Neuanlagen zu einer Yielseitigkeit in den 
Antrieb. fonnen gcfiilirt hatten, bildete die Ursaehe, 
daB die Ersparnisse, die man von den neuen. Systcmen 
crwartctc, nur zum Teil oder gar nicht bcmeikbar 
wurden. In der Tat erwuchsen neue Unkostcn- 
ąiioten fiir Gas- und elektrischc Antricbe, ohne daB 
die bestehenden Q.ioten der alten Dampfantriebe 
sieli wesentlich yerringerten.

DemnacJi wurden bei Ausbau des Werkes folgende 
Rcgdn beachtct:

Zur E zeugung von Elektrizitat sowie von Wind 
fiir die Hochofen- und Stahlweikibetrieba kamen 
lediglich Gaskraftmaschinen zur Aufstellung; fiir 
alle anderen K.aftbedarfsstellen wurden elcktrische 
Antricbe vorgesehen. Im Iuteresse der Bjtricbs- 
siclierung des Hiittenwerks und der Gruben kamen 
ferner in beschranktem Umfang einzclne Dampf- 
antriebe zur Aufstellung, die in derFolge noch naher 
beschrieben werden.

Besonderes Augenmerk wurde darauf gerichtet, 
die Anlagen so auszufiihren, daB die R.’paratur- 
arbeiten im Dauerbetriebe auf das geringste M.iB 
beschrankt blicben. Um den fast unvermeidliciicn 
Bischadigungcn der Eisenbauten durch Witterungs- 
eiiifliisse, Gase und Dampfe, sowie Bjtriebsżufallig- 
keiten aller Art zu begegnen, wurden nur iluBerst 
kraftige Konstruktionen unter Verwendung reich- 
liclier Materialstarken zur Ausfiihrung gebracht. Bei 
den masehinellcn und elektrischen Einrichtungen ist 
groBter Wert auf ausreichende Bjmessung der 
Ldstungen, fiir samtliche Einzeltcilc auf rielitige 
Dimensionierung und Verwendung nur bestgeeigneten 
Materials gelegt.

Z ar Ermoglichung der sclmellen Durchfiihrung 
notwendiger Rrparaturen ist auf die Uebcrsichtlich- 
keit und Zaganglichkeit der WerkseinricJitungen 
besonders Bodacht genommen, wie auch ferner durch 
Einbau praktisclier Scliutzcinriclitungen nadi Mog
lichkeit ftir die Erreiehung eines gcfahrlosen Betriebs- 
ganges Sorge getragen ist.

Sowohl innerhalb der einzelnen Werksanlagen 
wie auch zur Verbindung derselben untereinander 
wurden zweckiienliche Krananlagen geschaffen. 
Hicrbei bilJet ein besonderes MerkmSl fiir die Ver- 
einfachung aller Werkstransporte der in Abb. 3 
ersichtliche zentrale Kranweg ,,A—B“, wclcher samt
liche Werksanlagen, d. h. Hochofen, Stahlwerke und 
Wulzwerke auf dem kiirzesten Weg mit der Haupt- 
reparaturwerkitatte verbindet.

Die Beschreibung ist wie folgt gegliedert:
I. D ie H o c h o fe n a n la g e .

1. dio Bunkcranlage,
2. dio Bogiehtungsińnrichtungen,
3. die Hoohofeti m it StaubiAinmlorn;
4.. dio Winderhitzeranlagp,
5. der Eisanabstich und die Sehlaekenabfukr,
0. dio Gas-, Kalt- und HeiBwindleitungen

II . D io K ra f ta n la g e n .
1. dio Gasreinigungsanlagen,
2. dio Gaskraftanlage,
3. dio Kessolanlago,
4. dio Dimpfturbinenanlago,
5. das Wasserwerk,
6. dio Zentralo fiir Druekwasser nnd PreBluIt.
7. der Stromveibrauch deB Werkea.

III. D ie S t a h l we r k e .
1. dio Mischeranlage,
2. das Tiiomaswcrk:

a) dio Konvertorhalle,
b) die Kalksiloanlage,
o) dio Dolumitanlagoj

3. das Martinwerk:
a) die GieBhalle,
b) die Chargierhallo,
o) die Generatorhalle;

4. das Elektrostahlwerk.
IV. D ie W a lz w e rk sa n la g e :

A) das Bloekwalzwerk;
B) das Fertigwalzwork:

1. dio 925er Duo-Umke'<rstraBe,
2. dio 850er Duo-Umk^hrstraBe,
3. dio 525or MitteleisenstraBe,
4. die 300er SiabeisenatraBe,
6. dio 360er StaboisenstraBe.

V. D io E i s e n b a h n ,  W e r k s t a t t e n ,  N e b e u -  
b e tr ie b o  u n d  Wo h l f a h r t s e i n r i o h t u a g e n .
1. dio Eisenbahnanlage:

a) der Eisenbahnbetrieb,
b) die Drahtseilbahn,
c) dio Eisonbahnwerkstatte,
d) dio elektrisohe StraBenbahn;

2. dio W erkstatten:
a) die Hoehofenwerkstatt,
b) dio Zentralw erkstatte,
c) dio Wulzendreherei,
d) das Magazin und die Dienstgebaude;

3. die Nebenbetriebo:
a) die Analomcrieranlagc,
b) dio Brikettfabrik,
o) dio Sehlackensteinfabrik,
d) die Sohlaekenbreeheranlage,
e) die Zementwarenfabrik,
{) dio Thomassehlaekenmuhle,
g) die Srparationsanlage,
h) die Kiesbaggerei;

4. dio Wohlfahrtseinriehtungen.

Haciafeninlase.

Die H ochofenanlage besteht, wie aus der 
GrundriBzeiehnung Abb. 3 ersichtlich ist, aus scchs 
in Zwischenraumcn von 60 m errichteten Oefen. Die 
Langsaehse der Anlage ve> liiuft etwa para lid zur 
RomerstraBe bzw. der damit gleichlaufenden Rom- 
badier Rohcisenbahn von Norden nach Suden. Die 
Platzverhaltnisse sind so gestaltct., daB nach der 
Siidseite hin eine Erweiterung in bcliebigemUmfange 
erfolgen kann.

Die fiir den Betrieb der Hochofen beniitigten 
E z e  werden auf den benachbarten Gruben Jacobus, 
Peterswdler und Maringen gewonnen. Die Jacobus- 
Erze kommen von der Grube vetmittcls einer 10,5 km 
langen Seilbahn zu den E; zbunkern der Hochijfen, 
wahrend die Erze von den anderen Gruben und von 
auswarts in normalspurigen Selbstentladern und
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normalen Staatsbahnwagen hcrangebracht werden. 
Die Tragkraft der im Betrieb befindlichen Selbst- 
entlader betragt 20 bis 100 t. Diesen Verhaltnissen 
entspreehend ist die Bunkerlialłe so ausgebaut, daB 
sowohl die Seilbahn wie auch die normalspurige 
Terrainbahn in ihr zur Geltung kommen (vgl. Quer- 
sclmitizeichnung Abb. 4 der Hochofenanlage und die 
Ansicht Abb. 5).

Die in Eisenkonstruktion ausgefiihrte Bunker
anlage besteht aus zwei nebeneinander liegenden 
parabolischen Bunkerreihen, die in ihrer Langsachse 
in bestimmten Abstangęn mit Querwanden yersehen 
sind. Die Lange der Bunkeranlage betragt rd 400 m. 
Sie ist durch eine Halle von 23 m Spannweite iiber - 
dacht, in welcher die Geriiste fiir zwei Voll- und 
Leerstrange der Seilbahn konsolartig eingebaut sind. 
Der Fassungsraum der beiden Erzbunkerreihen be
tragt 44 000 m*, so daB rd. 75 000 t Minette ge- 
lagert werden konnen. Unter den Bunkern, die mit 
elektrisch angetriebenen Ziiblin-Vcrschliissen aus- 
geriistet sind, laufen vier Gleise fiir elektrisch be- 
triebene Zubringerwagen. Fiir die Instandhaltung 
der Zubringerwagen ist 
am vorderen Ende der 
Bunkeranlage eine Bepa- 
raturwerkstatte eingerich- 
tet, in welclie die Wagen 
mittels einer Schiebebiilme 
gebracht werden konnen.
Neben der Bunkerhalle, 
nach der westlichen AuBen- 
seite des Werkes hin, 
schlieBt sich eine Vorrats- 
halle von 30 m Spannweite 
an. Diese ist so eingerich- 
tet, daB eine dritte Bun- 
kerreihe eingebaut werden 
kann, und dann auBerdem 
noch ein 15 m breiter 
Lagerplatz fiir Zuschlag- 
erze, Koks usw. zur Ver- 
fugung bleibt. Der in der 
Vorratshalle laufende, fiir 
Greiferbetrieb eingerich- 
tete Kran hat bei 28,5 m 
Spannweite 151 Tragkraft.
Vor der Bunkerhalle, d. h. 
auf der den Oefen zuge- 
kehrten Seite, ist eine 
Kranhalle von 14m Spann
weite angeordnet, in wel
cher der auf Staatsbahn- 
wagen ankommende Koks, 
soweit er fur den Betrieb 
der Oefen unmittelbar er- 
forderlieh ist, in Gicht- 
kiibel iibergeladenwird. In 
dieser ebenfalls 400 ni lan- 
gen Halle laufen 7Sonder- 
krane von je 12 m Spant- 
wei.te uud je 7 t Trag
kraft. Koksladungen, dio

iiber den taglichen 
Bedarf einląufen, 
werden der oben 
beschriebenen Bun
keranlage zugefiihrt 
und dort entladen, 
so daB beistocken- 
der Staatsbahnzu- 
fuhr die Koksbedie- 
nung der Hochofen 
ans dem Bunkervor- 
rat erfolgcn kann. 
Das Gesamtgewicht 
der Eisenkonstruk
tion fiir die Bunker
halle , Vorratshalle 
und Koksumlade- 
halle beziffert sich 
auf rd. 15 0001. Die 
iiberdachte Flachę 
der Bunkeranlage 
betragt zusammen
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28800 m2. — Dic Oefen sind samtlich mit B egich- 
t ungs einr ich t u ng ęn , System Benratli-StaJiIer, aus- 
geriistet. Die Scliragbriicken sind gebaut fiir eine 
Forderleistung von je 1700 t Erz und 465 t Koks 
in 20 st. Jede Schriigbrucke ist eingerichtet fiir eine 
Abnahmestelle vor den Bunkern, vier Abnahme- 
itellen unter den Bunkern und zwei Abnahmestellen 
in dor Vorratslialle. Unter den Scliragbriicken sind 
Scliutzbiilmen in starker Eisenkonstruktion erriclitet, 
welche ein Auffangen etwa absturzender Kiibcl ge- 
wiihrleisten. Die Aufzugswinden sind samtlich ais 
Doppelwinden mit yollstandigem doppeltem elek- 
trischem Antfiebo ausgeriistet. Die Lcistungsfahig- 
keit wird durch folgende Werte gekennzeichnet. 
Es betragt:

dio Fahrgeaehwiiidigkeit der Katze 90 m/min, 
der Inhalt des Erzkiibels 7 m3, 
der Inhalt des Kokskiibels 11 m3, 
das nutzbare Eordorgewicht f iir Erz 7 big 9 t je Kubel, 
das nutzbaro Eordorgewicht fiir Koks 3,2 bis 5 t 

je Kii bel.

und einen oberen Schaclitdurchmosser von 4,4 m. Die 
lichte Ofenhohc von Bodenstein bis Gicht betragt 
23,75 m und der geamte Ofeninhalt rd. 600 m3. Dic 
Gesamthohc von Huttęnflur bis Oberkante Gicht be
tragt 36 m. Diese vom Hiittenwerk in Brutkhausen 
iibertragenen Abmessungcn haben sich auch in Hagen- 
dingen bewiihrt. Allordings wurden vor der Ent
scheidung iiber die Festlegung des Ofenprofils in 
Bruckhausen Verhuttungsversuche mit dcm Ergebnis 
gemacht, daB bei Verarbeitung von rd. 80 bis 85 % 
Jacobus-Minette im Molier noch Tagesleistungen von 
485 t Roheisen erzielt wurden. Die Hochstleistung, 
welclie in Hagendingen bei der Verhiittung eines 
Mollers von 26 bis 27 % Eisengehalt erreicht wurde, 
bezifferte sich auf 411 t Roheisen in 24 st. Die 
Gestelle der Oefen sind mit 100 mm starken Stalil- 
guBpanzern umgeben. Die Ausmauerung der Gestelle 
und Rasten bestehtaus Kolilenstoffsteinen, die der 
Schaehte aus kleinformatigen Schamottesteinen. Die 
Rasten sind von kraftigen Stahlbleclipanzern um-

Abbildung 5. Blick auf die Hochofenanlage.

Fiir die gesamte Anlage sind 35 Erz- und 35 Koks- 
kiibel vorhanden, auBerdem 17 elektrisch angetriebene 
Erzzubringerwagen mit eingebauten Drehsclieiben 
und Mollerwagen von je 14 t Tragkraft und 10 t 
Wicgefahigkeit. Ferner gehoren zur Ausrustung der 
Oefen 7 Stiick elektrisch angetriebene, mit Drehkran 
ausgeriistete Koks żubr ingerwagen yon je 10 t Trag
kraft und 16 Stiick Kokszubringerwagen ohne Kran- 
ausrustung. Unter dem horizontalen Teil der Schrag- 
briicke ist fiir jeden Ofen eine Hilfskatze yon 20 t 
Tragkraft angeordnet; ais Reserve fiir samtliehe 
Oefen befindet sich ferner auf der durchlaufenden 
Gichtbrucke ein Notbegichtimgswagen und ein fahr- 
barer Bockkran, der sowohl fiir Notbegichtung ais 
auch zu Reparaturen und Auswecliselungen an den 
Gichtkonstruktionen benutzt werden kann. Das 
Gewicht einer Schragfcriicke betragt 600 t, das Ge- 
wiclit jeder Verbindungsbriicke von Ofen zu Ofen 
bei 60 m Ofenentfernung je 220 t, das Gewicht jeder 
Schutzbriicke unter den Sclu-agbriicken 189 t.

Die Oefen, dereń Bodensteine 7,25 m iiber 
Huttęnflur liegen, haben einen Gestelldurchmesser 
von 4,5 m, einen Kohlensackdurchmesser von 7,0 m

schlossen. Die auf der ganzen Hohe mit guBeisernen 
Kiihlkasten yersehenen Scjiaclite sind mit starken 
Biindern armiert. Der Wind wird den Oefen durch 
je acht Blasformen zugefiilirt. Die Ofengeriiste sind 
reichlich mit Bedienungsbiihnen yerselien. Sie tragen 
auf vier im Geviert von 12 m angeordneten starken 
Eclcsaulen die zu den Oefen geliorigen Gichtkonstruk
tionen und nehmen die Auflagerdriicke der Schrag- 
briicke auf. Bei Ofen Nr. 6 ist auch das Schacht- 
geriist auf den Esksaulen angeschlossenen Unter- 
ziigen gelagert, so daB fiir diesen Ofen die bei den 
fiinf ersten Oefen yorhandenen besonderen Schacht- 
saulen fehlen. Obwohl dieser Ofengeriistausbau 
konstruktiy geschickt und sicher durchgeftihrt wurde, 
muB doch dem Ausbau mit Schachtsaulen der Vorzug 
gegeben werden. Die Ursache liegt in der durch die 
Verlagerung der schweren, hohen Tragkonstruktionen 
bewirkten groBeren Unzulangliclikeit an einzelnen 
Ofenstellen. Das Gewicht eines Ofengeriistes betragt 
510 t, das Gewicht eines Gichtyerschlusses 120 t. 
Die Gasabzugsleitungen von den Gichten miinden 
nach doppelten Gasabschliissen in Staubsacken yon 
12 m Durchmesser und ungefiilir 20 m Hohe. Das
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Abbildung- 6. Gaslcraftwerk und Gcblasohaus.
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Gewieht eines einzelnen Staubsaekes dieser Art nebst 
Uutcrbau beliiuft sich auf 315 t.

Die ersten riinf Oefen haben je 5 W inderhitzer 
yon 7 m Diuchmesser und 33 m Ilohe. Der sechste 
Ofen besitzt nur 3 Windcrhitzer von den gleicłien 
Ahmessungen, doch sind Vorkehrungen fiir ver- 
starkte Heizung getroffen. Jeder Apparat ist mit 
rd. 1250 t feuerfestem Materiał ausgesetzt und bietet 
eine Ileizflache von rd. GOOOm2. Fiir je zwei Oefen 
ist ein Schornstein von 80 m Hohe und 4 m oberer 
licJiter Weite yorhanden. Die Winderhitzer und 
Sehornsteine stehen auf 5 m Jiohen Fundament- 
sockeln iiber dem Hiittenflur. Das Gesamteisen- 
gewicht der Winderhitzer mit Armaturen, aber ohne 
Leitungen, betragt 2380 t fiir die ganze Anlage. 
Die slimtlichen Armaturen sind aus bestem, zweck- 
entsprechendem Materiał in reichlichen Abmessungen 
ausgefiihrt.

Die Eisenabstichbrticken fiihren Uber vier 
langs den Oefen laufenden Normalspurgleisen zu den 
GieChallen; sie sind iiberbaut von iiberdacliten Kran- 
bahnen von 10,5 m Spannweite, auf welchen sieli 
Krane von 20 t  Tragkraft bewegen. Das Gesamt- 
gewicht der sechs Eisenabitichbrucken betragt 80 t. 
Je zwei Ojfen liaben eine gemeinsamą GieBhalle von 
2G m Breite und 7fi m Lange. Ueber samtliche drei 
GieBliallen lauft in der Langsiichtung der O.fen eine 
durchgehende Kranbalm von 29,5 m Spannweite. 
Auf der Kranbalm sind zwei Magnetkrane von 11 t 
Tragkraft am Kranhaken in Betrieb. Einer der 
beiden Krane ist mit einem Misselschlagwerk aus- 
geriistet. Die GieBbcttkranbahn ist so ausgebaut, 
daB leicht eine yollstandige Ueberdachung angebracht 
werden kann. An den Oefen Nr. 5 und 6 ist diese 
Ueberdachung mit Riicksicht auf die Herstellung 
von Spezialeisen ausgefiihrt. Die Schiacken- 
abfuhr erfolgt auf der dem Eisenabstich eutgegen- 
gesetzten Seite des OEens in Sehlackenwagen. Es 
sind auf dieser Ofenseite drei nebeneinanderliegende 
Normalspurgleise angeordnet.

D;is G asleitungsnetz  besteht aus rund 
1100 m Rohgasleitungen,
3450 ni Reingasleitungen,

050 m HoiBwindleitungen,
2000 in Kaltwindleitungen.

Die Roligasleitungen haben rd. 3,0 bis 3,6 m, die 
Reingasleitungen 1,8 bis 2,2 m, die HeiBwind- 
ieitungen 1.8 und die Kaltwindleitungen 1,2 m 1. W. 
Um allen Betriebsyerhaltnissen Rcchnung zu tiagen, 
ist die Absperrinoglichkeit der einzelnen Leitungen 
in weitestem MiBe durchgefiiln-t. Ais kleiuste Blech- 
etacke kommen bei den Leitungen im Interesse der 
Zu /erlassigkeit und Dauerhaftigkeit 10 mm in Frage.

Z u a a m m c n s to llu n g  d e r  K o n s t r u k t io n s g e w ie h te  
u n d  u b e r d a e h to n  F la e h e n .

Gewiclite Ueberdichteuewiciue F| icl)eu
B u n k e ran la g e ................................. 15 000 t  20 800 m2
Btgichtungscinrichtungen . . . .  4 735 „  900 „
Hochofengcruste m it Staubsacken 0 035 „ —
W iuderhitzeranlage........................  2 380 „ —
Eisenabstich- und GieBhalle . . .  2 000 „ 3 860 „
Gas- und Windleitungen . . . .  10 600 „ —

40 800 t  31 5(50 ms

Krattanlage.
Samtliches von den Hochofen abgefiihrte Gas 

wird zunachst einer G asrein igungsanlage, System 
Zschocke, zugefiihrt. Diese Anlage besteht aus sechs 
Waschern von je G m Durchmesscr, 20 m Hohe und
9 Ventilatoren, fiir Wassereinspritzung eingerichtet. 
Sie ist imstande, 300 000 m* Gas je Stunde vor- 
zureinigen und davon 150 000 m3 einer weiteren 
Feinreinigung fiir die Gasmascliinenanlage zu unter- 
ziehen. Die Ventilatoren haben 3 m Flugeldurch- 
messer und Antriebsmotoren von 450 bzw. 280 PS. 
Ais Erweiterung der Gasreinigungsanlage ist noch 
eine Trockengasreinigung fiir eine stiindliche L^istung 
von 150 000 m3 Gas aufgestellt. Die Trockengas- 
reinigungist ausschlieBlichdazu bestimmt, Maschinen- 
gas zu reinigen. Das Ventilatorenlmus der NaB- 
reinigung hat 54 m Lange und 13 m Breite, das 
Gebaude der Trockenrcinigung 20 bzw. 15 m. Fiir das 
abflieBende Wascliwasser der Gasreinigung ist eine 
umfangreiche Klaranlage yorhanden. Die beiden 
Gasreinigungsanlagen sind mit allen neuzeitlichen 
Eińrichtungenfur R:gelungund Bjtricbsiiberwacliung 
ausgestattet. Fiir die Cowper- und Kessellieizung 
wird vorgereinigtes Gas.mit rd. 0,25g Staub jem 3, 
fiir die Maschinen ein Gas von durchsclinittlch
0,02 g Staub je m3 yerwendet. Zum D.uckausgleich 
fiir die Gasmascliinenanlage ist ein Gasometer von 
5000 ni3 Inhalt yorhanden.

Fiir die Eisenkonstruktionen sind folgende Ge- 
wichte maBgebend:
Gasreinigungsanlage System Zselioeke . ętwa 1400 t
Trocken re in igung ........................................  „  700 „
Zugehorige G c b iiu d o ................................  200 „
Die uberdaehton Fliicken der Anlage bo- 

tra g e n ......................................................... 800 m*
Die G askraftanlage (s. Abb. G und 7) ist nach 

dem Muster der Bruckhausener Anlage ais drei- 
schiffige Halle von 144 m Lange ausgefiihrt. In einer 
35 m breiten Halle sind die Hochofen-und Stahtwerks- 
geblase untergebracht und in einer solchen von 30 m 
B.eite die Gasdynamomaschinen. In der Zwischen- 
halle von 12 m Breite haben die Schaltanlagen, Ak- 
kumulatorenbatterien und sonstigen Hilfsmascliinen 
Aufstellung gefunden. Die Maschinenballen sind mit 
je einem Laufkran von GO t Tragkraft ausgeriistet.

Fur die W indbeschaffung der H ochofen  
stehen zur Verfugung:
6 GasgeblasBmasehlnen fur eine minutliohe Windleistung 

von 1000 m3 bei 0,6 a t  Druek,
4 Gasgebliissmasohinon fiir eine minutliche Windleistung 

von 1200 m3 bei 0,8 a t Druek.
Die G esam tleistung der Gaśgebliise betragt

10 800 m3/min. Die Windleitungen zu den IlocJiofen 
sind so angelegt, daB auch jeder Ofen einzeln von 
jeder Mascliine bedient werden kann.

Fiirdie W indbeschaffung des Thom asstahl- 
werkes sind aufgestellt:
2 Gasgeblii.se in ZwillLigstandem-Anordnung fur eine 

minutlieho Windleistung von jo 1200 m3 bei rd . 3 a t 
Druck.

Die G e s a m t le i s t u n g  der S tah lw erks-  
gebliise betragt somit 2400 m3/min.

Zur Sicherung des Gebliisebetińebes sind weitere 
zwei Dampfturbogeblase von je 1000 m3 minutlicher



436 Stahl und Eisen. Siahlioerlc Thyssen, A.-G. in Hagendingen. 41. Jahrg. Nr. 13.

Windleistung ais Rcscrve und fiir die Inbetrieb- 
setzung aufgestellt worden. Eines diesel' Geblase ist 
auKer mit dem Dampfantricb von 1800 PS auf der 
entgegengesetzten Seite mit einem elektrischen An
trieb von 2000 PS ausgeriistet.

Fur die Strom erzeugung dienen:
8 Gasdynamomaschinen yon jo 2000 KW Normal- 

leiatung,
4 Gasdynamomaschinen von jc 2400 KW Normal- 

lcistung.
S trom art: Drehstrom von 5300 V Spannung und 

60 Perioden.
Samtliche Gasmaschinen sind in der nach den 

Erfahrungen im Bruckhausener Werk ausgereiften 
Bauart Thyssen ausgefiihrt.

Au Ber den vorsteJiend angefiihrten Aggregaten 
wurde in dem Kraftwerk eine Dampfturbme von

5000 KW Leistung aufgestellt, um die Spitzen- 
belastung des Netzes besser aufzunehmen und da
durch eine gleichinafiige Belastung der Gasmaschinen 
zu ermoglichen.

Die D am pfkessclanlage des Hiittenwerkcs 
fand Aufstellung in der Nahe des Kraftwerkes und 
umfafit:
7 Kcssel vOn je 300 mJ Heizfiacho, Bauart Steinmuller. 

fiir 15'/2 a t  Druck, 350° Ueberhitzung,
3 Babcock-Kessel m it je 410 m2 Heizfiacho, 15% a t

Druck und 350° Ueberhitzung.
Die Kessel sind mitSpeisewasservorwarmem aus- 

gerustet und haben durch weg Wanderroste. Au fior
dem sind an der Gaszentrale 4 Abhitzekessel hinter
4 Gasdynamomascliinen fur einen Druck von 14 at 
und 350° Ueberhitzung aufgestellt, um die Abhitze 
der Gasmaschinen auszunutżen.

AuBer den vorbeschriebenen Kraftanlagen be- 
findet sidi in der Nahe des im Abstand von rd. 1000 m 
von dem Gaskraftwerk der Hochofen entfernt liegen- 
den Zementweikes nocli eine besondere vollstandige 
Turbozentrale (s. GrundriBzeichnung Abb. 3), be- 
stehend aus zwei Dampfturbo-Aggregaten von je

1700 KW und einem Aggregat von 2800 KW, also 
einer Gesaintleistungsfahigkeit von G200 KW. Zur 
Spcisung dieser Anlagen sind angcschlossen:
4 Kcssel von jo 300 m2,
1 Kessel yon 410 m2 Heizflache, 15% at Druck, 350° 

Ueberhitzung m it Wanderrostcn und Economisern.

Diese zum groSten Teil bereite vor Baubeginn 
des Hiittenwerkcs ferfciggestellte Anlage liefert Kraft 
und Licht fiir das Zementwerk und bildet fernet eine 
wertvolle Sicherung fiir den Kraftbedarf des Hutten
werkes und der Gruben. Wahrend der Bauzeit des 
Hiittenwerkes und bei Inbctriebsctzung dessslben 
leistetc die Turbinenanlage des Zementwerlces be
sonders gute Dicnste; sie konnte nacli der Inbetiieb- 
setzung des Hiittenwerkcs mit geiinger Belastung 
in Reserve gehaUsn werden. Das Zementwerk hat 

iibiigens fiir das Htitten- 
werk auch insofern wirt- 
schaftliche Bedeutung, ais 
Hoebofengas zur Bcheizung 
der Drehofen dient und 
weiterhin ein Teil der gra- 
iiuliertenHodiofenschlacke 
bei der Zemen .fabrikation 
Verweudung findet.-

Die gesamten Strom- 
vcrsorgungsanlagen des 
Stablwerks Thyssen haben, 
wie aus obigen Ausfiilirun- 
gen zusammengefafit wer
den kann, eine installicrte 
Leistung von 36 600 KW 
aufzuweisen.

Das W asserwerk um- 
faBt eine Pumpenanlage 
fiir riickgekiihltes Wasser 
und eine soldie fiir Friseh- 
wasser, die beide in einem 
gemeinsamen Gebaude un- 

tergebiacht sind. Die Fiischwassergewinnungs- 
anlage befindet sich an der Mosel, ungefiilir 3 km 
vom Werk entfernt; sie ist durch eine sdunied- 
eiserne Heberleitmig von 1200 mm 1. W. mit der 
Pump^tation verbunden. Die Heberleitung ist in der 
Lage, stimdlich 3600 ra* Frischwasser zu bringen. 
Im unteren Raum der Pumpstation ist die Anlage 
fiir das Frischw asser eingebaut, und zwar:
1 elektrischangetriebene Zcntrif ugalpumpo yon 23 m3/min;

Antriebsmotor 600 PS.
3 elektrisch angetriebene Zontrifugalpumpen von je 

23 m3/min; Antriebsmotor jo 465 PS.
Im Pumpenhause haben auf Hiittenflur folgende 

Pumpen fiir das ruckgekiih lte Wasser Aufstellung 
gefunden:
3 elektrisch angetriebene Zcntrifugalpumpen yon je 

23 m3/min; Antriebsmotor jo 525 PS.
2 Zontrifugalpumpen, m it Dampfturbiuen angetrieben,

fur eino Wasserleistung von jo 23 m3/min.
_ Nachtraglieh 1 Zentrifugalpumpe yon 60 m3/min, durch 

eine Dampfturbine yon 1000 PS angetrieben.
Die gesamte installierte minuŁliche Fórderleistung 

des Wasserwerks betragt somit 267 m3. An Kratt- 
masebinen bzw. Motoren sind dazu rd. 5000 PS vor-

Abbildung 7. -Blick auf dio Sohaltanlago.
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handcn. Die Driicke fiir dic Pumpen schwanken 
zwischen 5 und 7,5 at.

An H ochbehaltcrn fiu dic Wasserbeschaffungs- 
anlage sind vorlianden:
1 Bchiilter von 800 m* Inhalt fur das Zylinderwasser 

dor Gasmaschinen,
1 Bchiilter von 500 m* Inhalt fur das Wasser der Gas-

reinigung,
2 Behiiltcr von 750 m* Inhalt fiir die Iloóhofenkuhlung.

Bei einem der letzteren Bchiilter sind 250 m3 fur 
das Kolbenwalfer der Gas mas chinon abgetrcnnt. Fiir 
die Riickkiihlung des Wassers zum Betriebe der Hoch
ofen sind ausreichende Kiihlwerksanlagen yorhanden.

Die vom Wasserwerk bewegte W assermenge 
yerteilt sich ungefahr auf die

H o c h o fc n a u la g e ................ m it 50 %
G askraftan lage.................... ......  25 %
Gasreinigungsanlage. . . .  „ 15 %
Stahl-Walzwerke usw.............. ... 10 %

D's Wasserversorgung des Stahłwerlcs Thyssen ist 
dureh die vorstehend bescliriebene Pumpenanlage 
nach jeder Richtung gesichert.

Auch fiir das benotigte PreBwasser und die 
PreBluft wurde eine Z entralanlage fiir das ganze 
Werk geschaffen. Fiir die PreBwassererzeugung 
dienen drei Pumpen, und zwar zwei mit je 300 PS- 
elektrischem Antiieb und eine ais Reserve mit 
150-PS-Dampfantrieb. Fur die PreBluftbeschaffung 
zum Betriebe der Scheren und Pr e B1uftwerkzeugo 
aller Alt sind vier Kompressoren aufgestellt, die 
yon je einem 300-PS-Motor angetrieben werden. Die 
Motoren sind unmittclbar auf dic Antriebsachse 
gebaut und arbeiten mit 150 Umdr./min.

An in sta llier ten  Motoren sind yorhanden:
PS

1. Hochofenanlago . 257 Motoren m it zusammen 10 120
2. Kraftanlage . . .  82 „ „ „ 9 285
3. Stahlwerke . . . 234 „ „ „  14 932
4. Walzwerke . . .  457 „  „ „ 35 273
5. Eisenbahn und

Nebenbetricbe . . 61 „  „  „ 1800

1091 Motoren m it zusammen 71 415
PS Leistung.
Der Stromivei brauch der einzeluen Werks- 

abteilungen riebtet sich naturgemiiB nac» der 
Produktion. Bei normaler Ar bei ts weise des Werkes 
wurden monatlich rd. 10 000 000 KWst erzeugt. 
Nach Abzug von rd. 1000 000 KWst fiir den Betrieb 
der Gruben und des Zementwerkes verteilt sich die 
restliclie Strommenge ungefahr wie folgt auf die 
einzelnen WerksabteUungen:

1. H o cho fenan lago ....................  3 %
2. K ra fta n la g o ............................ 38 %
3. S ta h lw e r k e ............................ 11 %
4. W a lz w e rk o ............................ 43 %
5. Eisenbahn u. Nebenbotriebo 5 %

Je nachdem die eine oder andere Abteilung stiirker 
oder schwaclier arbeitet, konnen sieli natiirlich die 
Kraftverbrauchszahlen yersćhieben.

Das Konstruktionsgewicht der Kraft- und sonsti- 
gen Maschinenhauser beliiuft sich auf ungefahr 
5070 t, die uberdachte Fliiclie auf 15 840 m3.

Stahlwerke.
Die Stahlwerke sind, wie aus der GrundriB- 

zeichnung Abb. 3 ersichtlich, in der Langsrichtung
xm-11

der Hcchofenanlagc nach Norden hin angeordnet, 
und zwar so, daB sie nach der entgegengesetzten 
Seite, wic die Hochofen, erweiterungsfśihig bleiben. 
Die Anlage umfaBt (vgl. Abb. 8 bis 14):
1. E in e  M iseheran lago , onthaltond zwei Rollenmischor 

von je 750 t  Fassungsraum.
2. E in  T h o ma s w e r k ,  bestchend aus:

einer Konverterhalle m it 5 Konvertern fiir je 30 t 
Einsatz,

einer Kalksiloanlage fiir 2000-t-Kalklager, 
einer Bolomitanlago m it der vullsianai _cn zugehori- 

gen Apiiaratur.
3. E in  Ma r t i n s t a h l wc r k ,  enthaltend:

eino GieChalle m it 2 Kippo en fiir 80 t  Chargon, 
eineChargierhalle m it einer Arbeitsbiihncyon 21 X 70 m, 
eine Generatorenhalle m it 11 Generatoren von je 3 m

1. W.
4. E in  E l e k t r o s t a h l w e r k ,  bestehend aus: 

zwei Hóroultdfen fiir jo 12 t  Einsatz und 
einem Hńroultofen fur 20 t  Einsatz.

Der Bau eines 30- bis 35-t-Ofens gleicher Art war 
yorgesehen.

Wie vorne schon erwahnt, liegen Hochofenflur, 
Mischcrflur und Konverterbiihnc auf gleiclier Hijhe. 
Die mit feuerlosen Lokomotiven auf Normalspur- 
bahn herangebrachten Roheisenpfannen von 3 0 1 
Fassung werden durcii zwei Mischerkrane von je 5 0 1 
Tragkraft und 24 m Spannweif* gehobeń und in die 
Mischer entleert (s. Tafel 3, Abb. 9 und 10). Den 
Mischern yorgelagert und ebenfalls zwischen Mischer 
und Konyerterbiihne sind Wagen von 80 t Wiege- 
fiihigkeit eingebaut, auf denen die Gewiclite des 
Roheisens vor der Weitergabe genau festgestcllt 
werden. Das auf der der Hoehofen-Roheisenzufuhr ent
gegengesetzten Mischerseite in Pfannen abgestochene 
Mischereisen wird dureh eine elektrische Lokoiuocive 
vor die Konverter gebracht und in diese gekippt.

Der Uimtand, daB in den GieBhallen der Stahl
werke die Abnahme und der Transport des fliissigen 
Stahls nur einheitlich dureh Kranbetrieb erfolgen 
sollte, yerursachte bei dei Ausgestaltung der Kon- 
yerterbiihne die Neuerung, daB Klappbiihnen in 
einer Starkę und Konstruktion (s. Abb. 13) eingebaut 
werden muBten, die ein Befahren mit schweren ge- 
fiillten Roheisenpfaimen und Lokomotiven zulieBen. 
Diese auBerst schwierige Konstruktionsaufgabe wurde 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen Maschinen
fabrik D.iisburg musterhałt gelost. Die Klappbiihnen 
erwiesen sich nach sechsjahrigem regem Batriebsgang 
noch yollpandig gebrauchsfabig und haben in dieser 
langen Eetriebszeit keine Veranlassung zu Betriebs- 
hemmungen gegeben. Der KrangieBbetrieb wickelte 
sich audi bei raschem Bctriebsgang im Thom as- 
stalilw erk  (vgl. Tafel 3 Abb. 9 u. ll)schrsicber und 
schnell ab. Die GieBbiihnen sind an den Kopfenden 
der 101 m langen Konverterhalle in deren Querrich- 
tung aufgestellt. Fiir den Betrieb des Thomasstahl- 
werkes gcniigte auch noch bei Monatsproduktionen 
von 35 bis 45 0001 Thomasstahl die andemsiidlichen 
Ende der GieBhalle gegen die Mischeranlage hin 
gelegene, von der Konyerterbiihne aus dureb eine 
Treppe erreichbari doppelseitige GieBbiihne yon 
rd. 12m Nutzlange. Die zweite zwischen der Thomas 
und der Martinstahlwerks-GieBhalle gelegene GieB- 
biihne wurde erst nach Inbetriebsetzung des Martin-

59
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werkes dureli dieses in Benutzung genommen. Das 
GieBen erfolgte yon oben in aui Wagen stehende 
Kokifffn von 5,5 bis 8 t Fassung.

Die K onyerterhalle bildet mit der Mischer- 
halle und der GieBhalle des Martinwerkes eine ein- 
heitlich durch gefiihrte Konstruktion mit zwei iiber- 
einander liegenden Kranbahnen (vgl. Tafel 3, Abb. 9 
und 11). In dieser Anordnung liegt insofern eine 
gewisse Reserve fiir die Bedienung der Konverter, 
ais bei einer etwaigen Storung des Lokomotivbetriebes 
die CJiargierung der Konyerter auch durch den 
Kran betrieb erfolgen kann.

Gegcuiiber den Konyertern sind zwei Spiegel- 
eisenofen sowie ein Elektroofen von otwa 7 1 Fassung 
und ein Oelofen fiir Ferromanganschmelzung ein- 
gebaut. Die Zufulir der Roli materiał: en fiir diese 
Oefen erfolgt durch die yerlangerte Kranbahn der 
Dolomitanlage.

Die K alksiioanlage ist auf der westlichen Seite 
der Mischeraniage angeordnet; sie liat eine Lange 
von 60 m, eine Breite von 26 m; in ihr sind 
z woli insgesamt 2000 t gebrannten Kalk fassende 
Bunker eingebaut. Das Entladen der Staatsbahn- 
wagen bzw. das Fullen der Bunker geschicht mit 
einem Dreimotorenlaufkran von 15 t Tragkraft und 
24,8 m Spannweite. Unter den Bunkern liiuft ein 
zur Abfulir des Kalkes dienender elektrisch an- 
getriebener ICalkkiibelwagen mit Wiegeeinrichtung.

In der D olom ithalle von 57 m Liitige und
19.7 m B.eite befinden sich zwei je 180 t Sinter- 
dolomit fassende Bunker. Die Anlage ist ferner mit 
zwei Di-eimotorenlaufkranen von 25 t Tragkraft und
18.7 m Spannweite ausgerustet. Die gesamte Appa- 
ratur, bestehend aus Teerkocher, Teerbehiilter, Teller- 
miihlen, KoUergangen, Kugelmiihlen, Bodenstampf- 
mascliinen und Steinpressen ist ausreichend groB 
fiir die hochsterreichbaren Produktionsziffcrn ge- 
wahlt. Der Dolomithalle schlieBt sieli ein Gebaude 
von 30 x  40 m an, in weichem zwei Bodenbrenn- 
ofen Aufstellung gefunden haben, wahrend Raum 
fiir einen dritten Ofen dieser Art freigehalten ist.

Wie schon oben erwahnt, ist die M artinwerks- 
gieBhalle (s. Tafel 3, Abb. 9 und 12) in der Ver- 
langerung der Konverterhalle angeorduet. Auf der

unteren Kranbahn befindet sich ein CieBkran mit 
einer Tragkraft von 110 t und einer Spannweite von
22,7 m. Auf der oberen Kranbahn liiuft ein ILlfskran 
yon 151 Tragkraft und 24 m Spannweite. Die Martin- 
werks-GieBhalle hat eine Lange von 117 m. Der 
Betrieb des Martin werkes wurde eroffnet mit einem 
kippbaren Martinofen fiir 801 imd einem feststchen- 
den Martinofen fur 60 1 Einsatz. Die guten Betriebs- 
erfahrungen, die mit dem kppbaren Ofen gemacht 
wurden, yeranlaBten die WerkJeitung zum Umbau 
des feststehenden Ofens in einen kippbaren Ofen 
von 801 Fassung. Der Zubau eines dritten kippbaren 
Ofens ist yorbsreitet.

Die C hargierhalle hat eine Breite von 19,5 ra 
und eine Lange von 105 m; sie ist ausgeriistet mit 
zwei Muld en kran en vón 18 m Spannweite und 5 t 
Muldenfiillung. Jeder Mtildenkran besitzt eine II lfs- 
katze von 15 t Tragkraft. AuBerdem liiuft in dieser

Kranhalle noeli ein 
gewohnlicher Lauf- 
kran von 151 Trag
kraft. Die Gesamt- 
nutzbreite der Ar- 
beitsbiiJine betragt 
20,67m.DasEinsatz- 
material (Schrott 
usw.) wird auf den 
Glcisen in Muldeu 
herangebracht und 
durch einen Ueber- 
hebekian yon 7 ra 
Spannweite auf der 
Aibeitsbiibne (Mul- 
denbank) fiir die 
Chargicrkrane greif- 
bar bereitgestellt.

Die in einer Lange von 70 m und B;eite von .24 m 
ausgefiihrte G eneratorenhalle ist zur Bedienung 
der Kohlenbunker mit einem fur Greiferbetrieb ein- 
gerichteten Kran von 15 t Tragkraft und 22,5 m ' 
Spannweite ausgestattet. In der Halle haben 11 Gas
erzeuger, B.uiart Thyssen, von je 3 m 1. W. Auf- 
stellung gefunden. Ueber den Gaserzeugern sind 
11 fahrbare Kohlenbunker von je 30 t Fassungs- 
yermogen angeordnet. In der gleichen Halle liiuft 
unterhalb des Kohlenbunkerkrans von 22,5 m Spann
weite, anschlieBend an die Chargierhalle, der oben 
erwahnte Muldenkran von 7 m Spannweite.

Die E lek trostah lan lage umŁiBt zwei Hśroult- 
ofen von je 12 t und einen yon 20 t Fassung, die 
zwisehen Thomaswerk und Martinwerk, der Konver 
terbiihne schrag gegenuber, in der GieBlialle des 
Stahlwerkes Aufstellung gefunden haben.

Fur die Stahlwerke sind alle H ilfseinrich- 
tungen wie: Pfannen, Kokillen und Kok'.llenwagen, 
Lokomotiyen, Schlacken lokomotiyen, Schrottwagen, 
Schrottmulden, Selu-ottlokomotiyen fiir Schmal- und 
Normalspur usw., in der ausreidiendsten Weise 
yorhanden. AuBerdem stehen dem Stahlwerk zur 
Verftigung: ein groBerer Steinschuppen, ein Fall- 
werk mit elektriscliem Laufkran und ein Schrott- 
platz. Die Eisenkonstruktionen der Stahlwerkshallen
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Abbildung 13. Klappbiilmo des Thomasstahlwerkes.

einer 450er Vorst.raBo und gleiehzcitigem AnschluB an die 
425er knntiiiuierliche YorstraBe der nachgenannten 

Strecke:
„ 360er fo r  igstnBo m it einer

425er kontińuicrliclien VoratraBe]^(
Patallel zur BlockstraBe liegt die T iefofenhalle  

mit einer Lange von 204 m und 25 m Spannweite. 
Das sudliche Ende dieses Baues di ent auch ais 
Strippcr- und Kokillenlager halle. An der nordlichen 
Seite ist eine besondere Strippei halle von 27 X 14 m 
yorgebaut. In der Tiefofenhalle befinden sich:
3 fur Hochofengasbeheizung eingerichteteTiefofengruppen

mit je 8 Zellon von 900 [ j  1. W.,
4 ungcheizte Tiefofengruppen m it je  10 Zellen von

900 $  1. W.,
i ungeheizte Tiefofengruppe m it 6 Zellen von 900 [J] I.W.,
1 ungeheizte Tiefofengruppe m it 14 Zellen von 

90Ó [J] 1. W.
Die Gruben sind samtlich mit Deckeln nach dcm 

D. R. P, Nr. 170 232 (Patent Dalii) ausgerUstet; das

Zwhehenhalle yon 26 X 12 m an. Diese Halle ist 
fiir die Lagerung von schweren Reserveteilen vor- 
gesehen und aus diesem Grunde mit einem normalen 
Dreimotorenlaufkran von 50 t ausgerUstet. Ei folgt 
nunmehr dic Blockwalzwerfchalle mit 83 X 20 m.

Das B loekw alzw erk mit 1170 mm Walzen- 
durchmesser und 3000 mm B illenlange fiir ein Hochst- 
bloekgewicht yon 8 1 bei 650 X 840 mm Qucrschnitt 
ist beiderseitiec mit yollstandig elektrischen Antrieben 
yon je 5500 PS und einem Abschaltdrehmoment von 
240 mt ausgerUstet; einer dieser Antricbe dient stets 
ais Rcserve. Die beiden Walzwcrk;-Antrieb?motoren 
werden von einem Jlgner-Umformersatz aus gespeist. 
Die BlockstraGc ist mit clektrisch betriebenen ICant- 
und Verschicbeeinrichtungen nach dem Dalilschen 
Reichspatent Nr. 147 418 ausgcstattet. Die Aus- 
balancierung der Obcrwalzp erfolgt hydraulisch. 
Arbeits-, Sthercn- und Yerlangerungsrollgange sind

haben ein Gewicht von zusammen 8600 t; die ttber- 
dacliten Flachcn der Stahlwerke belaufen sich auf 
rd. 14000 m l

Walzweiksanlage.
Die W alzw erksanlage gliedert sich in (vgl. 

Tafel 4, Abb. 15):
1 B loekw alzw erk mit einer 1170or Block- 

straBe und
1 Ferligw alzw erk , bestehend aus: 

einer 925er Duo-UmkchrBtraBe,
„ SfiOcr .. und
„ 525er Trio-EertigstraBo mit:
„ GuOer „ VorstraBo und 
„ 300er Ecrtigstra o m it:

Bewegen der Deckel und Bloeke wird demnach durch 
einfache Laufk anaibeit bewiikt, die sich bei der
11 m hohen Kranbahnanlage noch leicht und sicher 
abwickelt.

In den yorgenannten HUlcn laufen:
2 Stripperkrano von je 15 t  Tragkraft und 25 m Spann- 

weite,
1 Tiefofenkran von 15 t  Tragkraft und 25 m Spann

weite,
1 S.ripperkran von 15 t  Tragkraft und 14 m Spann

weite.
Die beiden Stripperlcane von 25 m Spannweite 

sind so eingerichtet, daB sie auch die Tiefofen be- 
diencn konnen. An die Tiefofenhalle schlieBt eine
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elektrisch angetrieben. An Scheren sind yorhanden:
1 Blockschero znm Schnciden bis 450 [Jl und 
] ,, ,t tt i> 250 t j ,

dic lufthydraulisch betatigt werden. Der Rollgang 
hinter der 450er Schere fiibrt das geschnittene Block- 
material zur 925sr FertigstraBe, auf der cs unmittel- 
bar zu Formeisen usw. ausgewalzt wird. Der Kran 
der Blockwalzwerkholle hat bei 20 m Spannweitej 601 
Tragkraft. Die innerhalb der Halle gelegenen 
Maschinenhauser fiir die elektrischen Antricbe bzw. 
Jlgner-Anlagcn sind mit durch Kranarbeit leic-ht 
absetzbaren Ueberdachungen yersehen, so daB der 
yorjiin genannte Blockwalzwerkskran auch bei 
Montage und Rjparaturarbeitcn der elektrischen 
Antricbsanlagen Verwendung finden kann.

Da in Hagendingen dic gesamte Produktion vor- 
erst auf einem Blockwalzwerk bcwiiltigt werden 
sollte, wurden alle Teile in besonders kriiftiger und 
solider Konstruktion in Sc.hmiedestahl bzw. Stahl- 
guB ausgefuhrt und auch ferner durch den doppel- 
seitigen elektrischen Antrieb eine wesentliclie Siche- 
rung gegen Betriebsstorungen geschaffen. Bai Storun- 
gen J lgner-Umformersatz der BlockstraBe konnen die 
Antricbe des Blockwalzwerkcs auch durch einfaclie 
Umschaltung von dcm doppelten Jlgnerantriebe der 
925er Duo-UmkehrstraBe aus gespeist werdpn.

Zwischen der BlockstraBenhaile und der Scheren- 
halle befindet sich no di eine Zwischenhalle von 
131 X 34 m, die mit einem normalen Dreimotoren- 
laufkran von 25 t Tragkraft fiir Montage und 
Rcparaturzwecke ausgeriistet ist. Die Scherenhalle 
selbst, in welcher die 450er und die 250er Schere 
stehen, hat eine Lange von 131 m bei einer Spann- 
weite von 17 m und ist mit zwei Stiick Dreimotoren- 
laufkranen von je 25 t Tragkraft ausgestattet. Der 
Scherenhalle schlieBt sich eine 249 m lange Kran- 
halle von 15 m Spannweite an, in welclier der Trans
port der yorgewalzten, auf Einsatzlange geschnit- 
tenen Blocke zu den Wiirmofen der FertigstraBen 
yermittelt wird. In dieser Halle laufen zwei Drei- 
motorenkrane von je 15 t Tragkraft.

Die 925er Duo-Um kehrstraBe hat 5 Geriiste 
fur Walzen yon 925 mm Durchmesser und 2500 mm 
Rillenlange. Ein Geriist ist ais profiliertes Block- 
walzgeriist mit 150 mm Hub ausgefuhrt. Die StraBe 
hat zwei yollstiindige elektrische Antriebe von je 
5500 PS, die zu beiden Seiten der StraBe angeordnet 
sind. Ebenso sind zwei yollstandige Jlgner-Um- 
formersatzs zur Speismig der beiden Walzwerks- 
Antriebsmotoren yorhanden. Bei Anlage der Maschi
nenhauser fur die elektrischen Antriebe sind dieselben 
baulichen MaBnahmen getroffen wie bei den gleich- 
artigen Anlagen in der Blockwalzwerkshalle. Vor 
und hinter den Geriisten befinden sich die zugehorigen 
Arbeitsrollgange und Schlepperanlagen und daran 
anschlieBend, hinter der Walze, der Siigen- bzw. 
Transportrollgang und eine Warmbcttanlage fiir 
Profileisen, die mit Wendeeinrichtungen und Schlep- 
per ausgestattet ist. An dem Transportrollgang vor 
den Warmbetten sind zwei kriiftige Warmsagen ein
gebaut; hinter dem Warmlager schlieBt der Transport
rollgang mit einer lufthydraulischen Scherenanlage,

Sclmeidstarke 180 [Jl, sowie Sammel- und Verladc- 
einrichtungen fiir Kniippel und Platinen ab. Wenn 
dic 950er StraBe, wie aus ihren Adjustageeinrich- 
tungen hervorgeht, auch zur Herstellung yon Halb
zeug benutzt werden kann, so ist sie doch ihrer 
Konstruktion und Starko nach am besten fiir die 
Herstellung schwerer Prof ileisensoi ten geeignet; insbe
sondere konnen Breitflanschtrager bis zu 800 mm Hohe 
auf ihr hergestellt werden. Diesen Walzleistungen 
entsprechend sind auch dic Adjustagen ausgebaut.

Die 850er D uo-U m kehrstraBe besteht aus 
zwei Gorustcn fiir Walzen von 2400 nim Ballenliinge. 
Der Antrieb der StraBe erfolgt von dcm einen An- 
triebsmotor der 925:r DuostraBc aus, jedoch sind 
aucli hier Vorkehrungcn fiir den Ausbau weiterer 
Geriiste und eines besonderen Antriebes getroffen. 
Dio StraBe selbst dient zur Herstellung von Halb
zeug, schweren Winkel-und Rundeisen sowie Scliienen 
und Schwellen. Diesem Walzprogiamm entsprecliend 
ist die StraBe mit allen moderncn Adjustageeinrich- 
tungen zur Herstellung von Eisenbahnmaterial und 
schwerem Stabeisen versehen. Um die Platze 
hintei der StraBe fiir die Hcrrichtung von Eisen
bahnmaterial, Winkel- und Rundeisen yollstandig 
freizuhalten, ist an der 850er StraBe dic Einrichtung 
getroffen, daB das Halbzeug im Fertigknliber nach 
vorne auslauft, wralirend alle anderen Walzeisen- 
sorten nach hinten auslaufen. ’ DemgemaB befinden 
sieli sowohl vor wic hinter der Walze Transport- 
rollgiinge und dem B3diirfnis entsprechend Siigen- 
und Scherenanlagen. Die in geriiumiger Anordnung 
hinter der StraBe befindliche Adjustage (s. Abb. 15) 
ist mit gutgebauten Warmbetten, mit Kappnmschinen 
fiir Quer- und Weichcnschwellen sowie mit allen 
erforderlichen Adjustagemaschinen zum fertigen Her- 
richten von Scliienen, Sdiwellen usw. ausgestattet.

Die 525er M itteleisenstraB e besteht aus einem 
Triogeriist von 650 mm Durchmesser und 2000 mm 
Ballenliinge und einer im Abstand yon 25 m nach- 
gelagerten yiergeriistigeu Triostrecke von 525 mm 
Durchmesser und 1500 mm Ballenliinge fiir die Her
stellung yon mittleren Formstabeisen. Den vier 
Triogeriisten schlieBt sich ein fiinftes Duo-Polier- 
geriist fiir die Fertigstellung von Bandeisen und 
insbesondere von Rohrenstreifen an. Die StraBe 
wird von einem der Fertigstrecke angeschlossenen 
Drehstrommotor von 2500 PS und einer Hochst- 
drehzahl von 250 Umdr./min in Verbindung mit 
einem Regelsatz, Patent Kramer, der eine Drehzabl- 
regelung von 50 % zulśiBt, angetrieben. Von der 
Fertigstrecke aus erfolgt der Antrieb des Vorgeriistes 
durch Riemeniibersetzung im Verhaltnis 1 :1,93. 
Die Vor- und Fertigtriogeriiste sind mit Schwenk- 
tischen, Querschuben, Arbeits- und Transportroll- 
giingen ausgestattet. Das Walzgut wird von den 
Transportrollgiingen durch schnellaufende Trag- 
ketten ubergehoben und durch besondere sich lang
sam bewegende Tragketten in schonendster Weise auf 
dem Warmbett weiter befordert. Das Polier- 
geriist ist mit Spezialtransporteinriclitungen fiir 
Bandeisen ausgeriistet. Wiihrend an der 925er und 
850er StraBe das yorgeblockte Materiał von der
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Blockwalze aus unmittelbar in einer Hitze zu Halb- 
zeug bzw. Fertigmatcrial verarbeitet wird, passiert 
das vorgeblockte Materiał bei dieser StraBe Wiirm- 
ofcn. Zur Erwarmung der Blocke sind zwei StoB- 
ofen mit Rcgeii crat i v- Gas bchci zu ng vor)ianden.

Die 300er FeinstraBe besieht aus einer sechs- 
geriistigen Fertigstrccke von 235 bis 310 mm Duicli- 
inesser und 800 mm Ballenlange sowie einer zwei- 
geriistigeu Vorstrecke von 450 mm Durchmesser und 
1400 mm Ballenlange. Der Antrieb der Fertigstrccke 
erlolgt durch einen Drehstronimotor von 940 PS 
bei einer Drehzahl von 400 bis 500. Dei Vorstrecke 
dient ais Antrieb ein Drehstrommotor von 930 PS 
mit einer Drehzahl von 230 Umdr./min. Es ist 
ferner die Einrichtung getroffen, daB die Fein
straBe auch yon der kontinuierlichen Yorstrecke 
der benachbarten 3G0er FeinstraBe aus bedient 
werden kann. Hinter der ScraBe befindet sich ein 
Doppelwarmbett, Bauart Morgan, mit vorgelagerter

Stiitzschienen nach D. R. P. Nr. 145 943 (Dabl) ein- 
gebaut. Das Walzprogramm dieser StraBe umfaBt 
Rund- und Vierkant- von 20 bis 35 mm Durchmesser 
sowie mittlere Flach-, Winkel- und T-Soiten.

Die ftir die fiinf FertigstraBeu vorhandenen 
Hallen verlaufen parallel zur BlockstraBe nnd haben 
Spannweiten von 24, 22, 25 und 25 m; ihre Lange 
betragt 234,5 m. Eingebaut sind ein Pratzenkran 
von 12 t Tragkraft und 24 m Spannweite, 2 Krane 
von je 40/20 t Tragkraft und 22 m Spannweite und
2 Krane von 25 t Tragkraft bei 25 m Spannweite. 
Senkrecht zu den bereits beschriebenen Hallen ver- 
laufen die Adjustage- bzw. Lagerhallen von 28, 25, 
33, 20, .20, 33,5, 20,-27,5 m und 27,5 m SpannweHe 
und je 215 m Lange. Senkrecht wieder zu den zuletzt 
beschriebenen Hallen ist eine Querkranbalmhalle von 
25 m Spannweite und 234,5 m Lange angeordnet. 
Diese Halle dient in der Hauptsache zum Ueberheben 
yonWalzmaterial von einer Adjustagehalle zur ardern.

Abbildung 14. Blick auf dio Stahl- und Walzwerksanlagen.

rotlerender Schere. Das normale Walzprogramm der 
StraBe umfaBte Rund- nnd Vierkanteisen von 5 bis 
16 mm Durchmesser und kleinere Flach-, Winkel- 
und T-Eisensorten usw.

Die FertigstraBe der 360er F einstrecke hat 
sechs Geriiste fiir Walzen von 350 bis 400 mm Durch
messer und 1000 mm Ballenlange und wird von 
einem 1800-PS-Motor mit einer Hochstdrehzahl von 
300 Umdr./min angetrieben, der in Verbindung mit 
einem Regelsatz, System Kramer, eine Drehzahl- 
regelung yon 40 % gestattet, Dieser StraBe ist eine 
sechsgeriistige kontinuierliche WalzenstraBe vor- 
gelagert. Der Antrieb der kontinuierlichen Voi straBe 
erfolgt durch einen 1800-PS-Motor mit theoretischer 
Drehzahl 300. Hinter der Fertigstrccke befindet sich 
ein Morgan-Kiililbett mit den erforderlichen Scheren 
und Scherenrollgangen. Wie schon oben erwiilmt, 
kann von der kontinuierlichen Yorstrecke aus auch 
dic 300er FeinstraBe bedient werden. Die StraBe ist 
mit zwei StoBofen ausgeriistet. Samtliehe Warm- 
ofen des Walzwerks sind so eingerichtet, daB die 
Belieizung mit Hocliofengas oder Generatorgas 
erfolgen kann, ferner sind in denselben gekiihlte

Zur Bildung eines Lager- und Yerladeplatzes fiir 
Formeisen, schwere Stabeisen und Halbzeug sind die 
Kranbahnen der sechs erstgenannten Ad j usta gen - 
hallen auf eine Lange von 127,5 m in nicht iiber - 
dachter Form iiber die TJeberhebekranhalle liinaus 
yerlangert und finden ihren AbscJiluB in einer eben- 
falls nicht iiberdachten Querkranbahn von 40 m 
Spannweite.

In den yorstehend geschildcrten Hallen und auf 
den Lagerplatzkranbahnen befinden s:ch:
2 Krane von je 15 t  Tragkraft und 27,5 m Spannweite,
3 »» if ' „ 15 „ t* tt 20 „ li
1 ICran tf 15 „ Tt a 33,5 „ tt
1 Jł tt 30 „ ,, tt 20 „ tt
2 K rane tt tt 15 ,, a tt 33 „ tt
1 ICrati tf 50 „ „ >t 25 ,, tt
1 ft tt 25 „ tt „ 40 „ tt
2 K rane tt 15 ,, tt a 25 „ ft

Die Walzwerksaniage hat eine iiberdachte Flaehe 
von 92100 m2 und nicht iiberdachte, aber iiberkrante 
Lagerplatze von 26 429 m2.

Eisenbahn, Werkstatten, Nebenbetriebe und Wohl- 
fahrtselnrlchtungen.

Die ausgedelinten Hiittenanlagen in Verbindung 
mit den yerschiedenen zugehórigen Gruben machten
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die Einrichtung einer besonderen E isenbahn- 
abteilung notwendig. Das normalspurige Gleis- 
n e t z hat eine Lii.ige von 127 km. Hierin sind 
die Grabenbihnen Petersweiler—Hagendingen und 
Maringen—ILigendingen eingeschlossen. In Peters- 
weiler ist eine B.inkjranlage in Eisenbeton mit einem 
Fassungsveim3gen von rd. 4000 t Kalk-tein und 
5000 t Minette angelegt. Die Anlage ist mit Kreisel- 
wipper ausgestattet. Die Maringer Bunkeranlage mit 
Zufulir- und Abitellbriicke ist ebenfalls in Eisenbeton 
auf Pfalilgrundierung erbaut und hat ein Fassungs- 
yermogen von rd. 0000 t Minette.

Der Lokomoti vpark umfaBt 27normalspurige 
Lokomotiven, darunter zwei feuerlose und zwei 
elektrische. Der Wagenpark besteht aus:
350 Stiłok normalspurigen Wagon, darunter 89 Selbstent- 

lidcr i von 20, 30, 40, 50 u. 100 t 
T ragkraft,

30 „ „  Sohlackonpfannenwagen,
8 „ „ Rjheisanpfannenwagen und

35 „ „ Tiiomasso.>l.vckonwagen.
In das Gleisnetz sind eingebaut:

12 Stuck Gleiswagen, zum Teil ais Doppelwagen aus-
gebiidet, von 50 bis 80 t  Wiegefiihigkeit.
Ferner sind vorhanden:

3 Stuck Dampfloffelbagger von 1,25 bis 2 m3 Lo.fcl- 
inhalt,

2 „ normalspurige f ahrbare Dampf krane von 5 bis 8 1
Tragkraft,

1 „ elektrisch betrieboner fahrbarer normalspuriger
Wagenkippar, Bauart Demag, fur einen durch- 
schnittiichen Umachlag von 16 bis 18 000 t  im 
Monat.

Den Er z trans port von der Grube Jakobus zum 
Hochofenwerk unmittelbar in die Bunkeranlage be- 
waltigt eine D rahtseilbahn von 10,5 km Liinge. 
Dureli den Einbau einer Zwisehenstation mit Ueber- 
ladebankern auf der Hutte ist es aucli nuglich, Erz 
in Eisenbalmwagen zu verladen. Die Leistung der 
Bahn betragt 270 t/st. Jeder Wagen faBt 1500 kg 
Erz. Dis eingebauten Konstruktionen haben ein 
Gewieht von rd. 1200 t.

Die E isenbahnw erkstiltte gliedert sich in 
drei Hallen von 90, 82,5 und 37,5 m Lange und 23,5, 
20 und 20 m Spannweite. Die Anlage ist in Eisen
beton ausgefulnt. An elektrisch batriebenen Lauf- 
kranen sind in Betrieb:

1 Stuck von 25 t  Tragkraft,
1 „ ,. 15 , /  „  und
1 „ 5 „

AuBerdem ist nocli ein Lokomotivschuppen mit 
Schiebebiihne yorhanden. Ersterer, eine Halle in 
Eisenkonstruktion von 90 X 50 m Grundflache, ist 
fiir 10 Lokomotiystande eingerielitet.

Das Gewieht der Eisenkonstruktionen betragt 
2251. Hierzu gehort ein Hoehbehalter fiir Lokomotiy- 
speiso wasser mit einer Wasserreinigungsanlage. Siimt- 
liche Lokomotiven werden dureli ein besonderes 
Leitungsnetz von dieser Anlage aus gespeist.

Den Peisonenverkehr vom Bąhnhof Higendingen 
zum Weik bewaltigt eine normalspurige e lek 
trische StraBenbahn, die bis zum Werk in 
Machem ausgebaut ist. Die Gesamtlange der Bahu 
betragt 5.6 km. Zum Betriebe dienen 5 Motorwagen 
und 8 iUihangerwagen.

Um das Werk auch bei der AusfiiJirung von 
Reparaturen und der Anfertigung von Reserveteilen 
ven fremcler Hilfe moglichst unabhangig zu machen, 
wurder auBer der vorgenannten Eisenbahn werkstatte 
noeh eine R eparaturw erkstatte am Iloeliofen 
und eine Z entralw erkstatte neben der Walz- 
wtrksanlage erbaut. Die Walzendreheiei wurde 
innerhalb der Walzwerksliallen eingericlitet.

Die II o c h o f e n r e p a r at u r w e r k s t a 11 fe liat eine 
uberdachte Flachę von 755 m* und ist ausgeriistet 
mit einem elektrisch betiiebenen Laufkran von 
30 t Tragkraft und 13,5 m Spannweite. Die Werk- 
statt dient in der Hauptsache fiir die Instandlialtung 
der Roheisen- und Schlackenpfanncn. Das Gebiiude 
liegt in der Langsachse der Hochofen und wird ani 
Kopie von einer iiber samtliche Zafuhrgleise fiihren- 
den Querkranbahn von 15 m Spannweite begienzt; 
sie tragt einen elektrisch betriebenen Laufkran von 
30 t Tragkiaft.

Die Lage der Z entralw erkstatte ist so gewahlt, 
daB eine leichte und schnelle Verbindung nacli allen 
Werksabteilungen gewalirleistet ist. Der Zu- und 
Abtransport wird gesichert durch die eingangs schon 
erwahnte zentrale Qaerkranbahn „A—B“ (vgl. 
Abb. 3), die, neben der Zentralwerkstatte durch- 
laufend, in der vollen ILillenlange die Hofkranbahn 
dieser bildet. Das Gebiiude umfaBt eine Flaclie 
von 45 X 115 m und ist in eine Mittelhalle von 
29 m B.eite und zwei S itenhallen von je 8 m Breite 
unterteilt. Die Mittellialle łiat einen Dreimotoren- 
laufkran von 25 t  Tragkraft und 28 in Spannweite; 
die Seitenhallen sind ausgeriistet mit je zwei ekk- 
triscli betriebenen, von unten steuerbaren Laul- 
kranen von 5 t Tragkraft. Die Werkstatt ist fiir 
alle Yorkommenden R;paraturarbeiten reichlich mit 
den modernsten Arbeitsmaschinen ausgestattet. Auch 
fur die Yornahme der Reparaturen an den elek- 
trischen Maschinen wurde eine ausreicliende Werk
statte mit entsprechenden Spezialmaschinen vor- 
gesehen. Das gesamte Kanstruktionsgewicht betragt 
rd. 975 t.

D.e W alzendreherei ist in den Walzwerksliallen 
untergebracht, und zwar zwischen der 950er Duo- 
UmkehrstraBe und 525er MitteleisenstraBe; sie ent- 
halt moderne Walzeridrehbankę und Sondereinrich- 
tungen und ist mit einem entsprechenden Kran 
yersehen. Aa die Walzendreherei schlieBt sich das 
Walzenlager an.

Zur Ligerung der Magazinmaterialien ist ein in 
Eisen fach werk errichtetes M agazingebiiude von 
50 X 20 m Grundflache yorhanden, das mit einem 
elektrisehen Laufkran und allen Einrichtungen zur 
ubersichtliclien Ligerung der Teile yersehen ist.

In dem am Eingang des Werkes gelegenen groBen 
D ienstgebaude sind die allgemeinen B.iros, wie: 
Lohnbiiro, Krankenkasse, Wohntmgsv2rwaltiuig usw. 
und das Laboratorium untergebracht. Dureli eine 
groBe Unterfiihrung gelangt man zum Zentralbiiro 
des Werkes, einem zweistockigen in .Eisenbcton aus- 
gefiihiten Bau mit einer Grundflache von 17 X 49 ni.

Von Nebenbetrieben ist zunachst die Agglo me- 
rieranlage fiir G ichtstaub zu nennen. Sie ist
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mit zwei von der Firma Fuli ner & Ziegler in Frank
furt a. M. erbnuten Drehofen vqn je 75 m Lange 
und 4,5 m Durchmesser mit einer Leistung von 
200 t in 24 st ausgestattet. Die Oofen sind in einer 
Eisenfaehwerldialle von rd. 2100 m* Grundflilche 
untergebracht. Das Gewielit der Halle betragt 
rd. 235 t.

Die B rikettfabrik  liegt in einer Entfernung von 
rd. 1200 m von den Hochofen und ist mit drei Dreli- 
tisclipręssen ausgestattet. Die stunćliche Gesamt- 
leistung der Anlage betragt 5000 B iketts. AuBer 
den zugehorigen Verteilungs- und Miscbapparat.cn 
und Kollergangen sind noch 4 Stuck Steinhartungs- 
kessel vorhanden.

In der S ch laekenstein fabrik  werden aus der 
granulierten Hochofenschlacke unter Zusatz von 
Kalk und Zemcnt Schlackensteine hergestellt. Dio 
Anlage besteht aus zwei Pressen fiir eine Leistung 
von je 2000 Steinen i. d.. Stunde.

D e Schlackenbrecheranlage ist ausgestattet 
mit einem Kreiselbrecher nebst den zugehorigen 
Becherwei ken und Siebtrommeln fiir rd. 4001 Lństung 
in 10 st; sie ist in einem Eisenfaehwerkgcbaude von 
20 X 18 G: und flacho aufgestellt. Das Gewicht der 
Konstruktion betragt rd 120 t. Der Transport der 
Kohlenschlackc wird auf einer Sclunalspurbahn mit 
60 Muldenk'ppwagen bewaltigt.

Zur Herstellung aller Arten von Kanalisations- 
rohren, Trcppenstufen, B:-lagplatten, Kabelsteinen, 
SttaBenrinnen, Wasch- und Futtotrijgen usw. i=t 
ein mit den erforderliehen Formen und Goraten 
ausgeriisteter Holzschuppen von [-0 X 15 m Grund- 
flache Yorhanden.

Die T h om assch lack en m iilile  (s. Abb. 3) liegt 
ungefiilir 700 m vom Thomaswerk entfernt. Die 
Anlage stent in Vei bindung mit einem zum groBten 
Teil iiberdachten Kranlagerplatz von 138 m Lange. 
Zum Abheben der Schlackenkubeł imd Kippen der 
Klutze dient ein 5-Mptorenlaufk; an von 23 m Spann- 
weite und 30 bzw. 10 t Tragkraft.

Das Miihlenglbaude hat eine Lange von 96 m 
und eine Gesamtbreite von 39 m und ist abgeteilt 
in eine 14 m breite Mali]halle sowie einen 25 m brciten 
Lagerraum. Der Flur der Mahlhalle und des Lnger- 
raumes liegt i , 5 m unter dem Fli:r des oben er- 
wahnten iiber kran ten Rohschlackenlaget platzes. Die 
Mahlhalle ist mit zwei kombinierten Kegel- und 
Rohrmiihlcnsy^temen ausgestattet, dereń L:istungs-

fahigkeit in 24 st jo 150 t Phosphatmehl bctriigt 
bei einer Feinheit des Moliles von mindestens 85 % 
Foinmeiilgehalt. Jedes der beiden Miihlensy.-teme 
wird von einem A~yuchronnwtor mit einer Leistung 
von 400 PS bei 600 Umdr./min angetrieben. Die 
Motoren stehen in einem besonderen staubdiehten 
Maschinenhause. Unweit der Schlackenmiihle be- 
findet sich eine ckktromagnetische Separations- 
anlage zum Ausscheiden des Eisens au= dem Hiitten- 
schutt.

Zur Verwertung der in der Orne- und Mosel- 
niedorung lagernden Kiesmassen zu Bauzwccken 
(Betonbereitung usw.) wurde sehon bei Boginn des 
B.iues der Werksanlagen in der Nahe des Bthnhofs 
Hagendingen eine mit vier B.iggermaschinen aus- 
geriistete K iesbaggerei angelegt.

Fiir die U nterkunft der Beamten und Arbeiter 
sind in der landschaftliehschiinen Umgcbung yerschie- 
dene K olonien (vgl. Abb. 16 SchluBbil.1) cibaut. Die 
Hiuptkolonic befindet sich im Norden des Wei ks. Die 
Beamten- und Arbeiterwohnungen gruppieren sich 
in schoner, praktischei Anordnung von der bewaldeten 
Hiihe herab bis in die Nahe des Bahnhofs Hagen
dingen. Die Wohnungen sind mit Gaitenanlagen 
umgeben; aucli sind Stallungen fiir Kleintierzucht 
Yorhanden. Die anheimelnde, freundliche Anlage 
hat gut ausgebaute StraBen und wird von der dem 
"Wei k gehorigen elektrischen StiaBenbahn Bahnhof 
Hagendingen—Werkseingang Slajilweik Thyssen— 
Machem in ganzer Lange durchschnitten. Ais Heim 
fiir ledige Beamte und zur Pfloge der Gesilligkoit
befindet sieli innerhalb der Kolonie ein gut aus-
gestattetes Kasino. Fiir die unverheirateten Ar- 
bo:fer bestehen proBere Schlaf- und Speise- 
h aus er, in denen rd. 1000 Mann beherbergt 
werden konnen.

AuBerdem sind den Kolonien angegliedert:
2 Schulen,
1 katholischcr Bstsaal,
1 eyangelisuhe Kirche,
2 Konsum anstaKcn.

Der groBe, fruchtbare, noch nicht fiir industrielle 
Anlagen in Anspruch genommene Landbesitz der 
Hiilte i-t in A cker- und G artenparzellen ab- 
gcteilt, dadurch wird allen Woi ksangchiii igen 
Gelcgenheit geboten, sich im Anbau laudwirtschaft- 
licher Erżcugnisse zu betatigen.
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Betriebserfahrungen mit dem Maerzofen.
Von Oberingenieur Hans C zirn-Terpit

Im Martinstahlwerk der Hubcrtushiittc kani ein 
35-t-Maerzofen neuester Bauart am 31. Dezember 

1918 in Betrieb. Nach eingehenden Enyagungen 
hatten w  uns zu dieser durch Einfachheit ausge- 
zeichneten Bauart entschlossen, weil schon wahrend 
der Kriegszeit die Ofenbaustoile und die Maurerlohne 
im Preise erheblich gestiegen waron. Leider wurde 
der ersten Ofenreise nach zwei Monaten ein vor- 
zeitiges Ziel gesetzt, da die Ofenhalle infolge des da- 
maligen Walzeisenmangels ganz in Holz ausgefiihrt 
war und bald yollstandig abbranntc. Naeh Wieder- 
herstellung einer Ueberdachung in Eisenkonstruktion 
wurden das Herdgewolbe nebst Vorder- und Riick- 
wand sowie der obere Teil der Łuftschachte erneuert, 
in den Warmespeichern aber niclits gemacht. Die 
Werksverlialtnisse gestatteten die Inbetriebsetzung 
des Ofens erst Ende Oktober 1919.

Die Leistung des Ofens beim Ausschmelzen der 
Schmelzung, die beim Brande der Ofenhalle nicht 
mehr abgestochen werden konnte, iibeitraf die hfich- 
sten Erwartungen; es war uberraschend, daG man 
nach Verlauf von sicben Monaten eine solclie Schmel
zung noch so spielend wiirde aufschmelzen und auf 
gute Blocke vergieBcn konnen.

Es ist allgemein bekannt, daB der Maerzofen ur- 
spriinglich daran krankte, daB die Luftkammern zu 
heiB und die Gaskammern zu kalt gingen. Infolge 
der Aęnderungen, mit denen Maerz im Laufe der 
Jahre seine'Ofenbauart verbesserte, konnten wir von 
vornherein uber diese Erscheinung niclit klagen. Bis 
zur 50. Schmelzung der ersten Ofenreise blieben die 
Temperaturen der Kammern noch unter 1000°. 
Bis daliin war auch ein merklicher Unterschied 
zwisehen den Temperaturen der Gas- und Luft
kammern nicht vorhanden. Allmahlich stiegen aber 
die Temperaturen in den Kammern und kamen 
gegen Ende der Ofenreise auf 13800 in den Luft
kammern und 1250° in den Gaskammern. Diese 
erhebliche Steigerung der Kammertemperaturen ist 
auf foigende Umstande zuriickzufiihren.

Der fiir einen Einsatz von mindestens 351 gebaute 
Ofen konnte bis jetzt nicht voll beschickt werden, 
weil die yorhandenen GieBwagen des alten Stahl- 
werkes ein groBeres Ausbringen ais 23 t Stahl nicht 
zulassen und unter den gegenwartigen Verhaltnissen 
die geplanten GieBvorrichtungen noch nicht beschafft 
werden konnten. Der Gasverbraueh ist in der Zeit- 
einheit nicht viel anders, ais wenn der Ofen mit 35 t 
beschickt werden wiirde, weil dann die Badoberflache 
kaum groBer sein wird ais bei einem Einsatz yon etwa
25 t und der Sclimelzer das Gas doch so halten muB, 
daB die Flamme die Badoberflitehe yollstandig be- 
deckt. Anderseits ist aber die Warmeaufnahme der 
25-t-Schmclzung naturgemaB geringer ais die einer 
35-1-Schmelzung. Daraus folgt ein ZuheiBgehen 
des Ofens bzw. es besteht die Gefahr, daB das Ofen- 
mauerwerk uberhitzt wird. Um dies zu Yermeiden,

in Jocksdorf bei Forst (Niederlausitz).

arbeitet der Sclimelzer, nachdem der Einsatz her- 
untergeschmolzen ist, fast ohne Luft. Das Luftventil 
ist hierbei so wenig geoffnet, daB die gesamte 
Łufteintrittsoffnung etwa einem Querschnitt von 
20 x  25 cm entspricht. Die Verbrennung im Ofen 
ist daher unvollkommen und setzt sich in den Ziigen 
bis in die Kammern hinein fort, was zu einer groBeren 
Erhitzung derselben fiihren muB. Selbstyerstandlich 
ist auch der Kohlenyerbrauch unter diesen Verhalt- 
nissen hoher ais unter normalen Zustanden. Wenn 
der Ofen spiiterhin mit vollem Einsatz, also mit 
wenigstens 35 t arbeitet, dann wird dei Kohlenyer
brauch prozentual sogar nicht unerheblich geringer 
sein ais bei den yorhandenen 25-t-Oefen alter Bauart. 
AuBerdem kommt aber noch hinzu, daB der Schwengel 
der alten Einsatzmaschine nicht weit genug in den 
Ofen hineinreicht, wodurch der feste Einsatz ganz an 
die Arbeitsseite des Ofens zu liegen kommt, anstatt 
bis an die Ruckwand, wo bei jedem Ofen die groBere 
Wiirmewirkung yorhanden ist. Zwisehen dem Ein
satz und der Riiekwand bleibt demnach ein freier 
Raum, durch den ein erheblicher Teil der Flamme 
semen Weg nimmt, der infolgedessen zum Schmelzen 
riicht ausgenutzt wird und die Abstichseite stark 
angreift. Die Schmelzleistung des Ofens wird also 
steigen, und der Kohlenyerbrauch fallen, sobald aucli 
durch den geplanten Einsatzkran normale Verhalt- 
nisse geschaffen sein werden. Trotz der geschilderten 
ungiinstigen Umstiinde macht aber der Ofen in 24 st 
3% bis 4 Schmelzungen, und seine Leistung ist um 
etwa 15 % hoher ais bei den alten Oefen. Anfiing- 
lich wurde der Ofen nur mit festem Einsatz beschickt, 
wahrend spiiter mit 40 % flussigem Roheisen un
mittelbar yon den Hochofen gearbcitet wurde.

Nebenbei bemerkt ist die Flammenfiihrung beim 
Maerzofen auBerordentlich giinstig. Wiirden heuta 
im allgemeinen die Betriebsverhaltnisse so liegen wie 
yor dem Kriege, und wiirde der Ofen im besondeien 
voll und richtig beschickt werden konnen, so wiirde 
er Leistungen aufweisen, welche die bisherigen 
Ergebnisse im Stahlwerk der Hubertushiitte weit 
ubertreffen.

In der zweiten Ofenreise machte der Ofen 365 
Schmelzungen, wahrend mit den alten 25-t-Oefen 
unter den heutigen Verhaltnissen nur etwa 260 und 
in Ausnahmefallen etwas mehr ais 300 Schmelzungen 
erzielt werden. Die Leistung des Ofens blieb bis zur 
letzten Schmelzung die gleiche.

Die erste Ofenreise Yerlief ohne Stillstand und 
ohne Ausbesserungen, da der Ofen noch mit den 
zweckdienlichsten Ofenbaustoffen zugestellt werden 
konnte. Bei der Zustellung fur die zweite Ofenreise 
muBten leider, weil Magnesit nicht zu beschaffen war, 
die Abstichwand sowie die vor den Luftzugmiindun- 
gen gelegenen Feuerbriicken in Dinas ausgefiihrt 
werden. Diese waren aber nach der 130. Schmelzung 
nicht mehr betriebssicher, so daB der Ofen zwecka
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Erneuerung der obersten Steinlagen zum Schutze der 
Kiihlkasten auf kurze Zeit zum Stillstand kam, wo
bei auch die Abstichwand ausgebessert wurde. Von 
da ab bis zur letzten Schmelzung waren nur zeitweilig 
einige Ausbesserungen an den Feuerbrucken sowie 
an der Abstichwand notwendig, die jedoch ohne 
Stfirung von auBen beąuem yórgenommen werden 
konnten, da die Bewehrung der Abstichwand so be- 
schalTen ist, daB diese Von der Hohe der Schlaeken- 
zone bis zum Ge wol be-Wid er lager yollkommen frei • 
liegt. Das Ofengewolbe stand bis zuletzt noch unver- 
haltnismaBig gut. Die Gas- und Luftziige waren 
aber stark ausgebrannt. Immerhin hatte die Ofen- 
reise noch yerlangert weulen konnen, wenn nicht 
dureh die bereits sehr weggebrannte Dinasriickwand 
die Gefahr des Einsturzes fur das Ofengewolbe be- 
standen hatte.

Zwecks Regelung der Abgastemperaturen in den 
Kanim er n war beim Bau des Ofens unmittelbar hinter 
dem Luftventil im Essenkanal ein Regelschieber ein
gebaut, wie solche ja auch bei Martinofen alter Bau- 
art zuweilen zur Anwendung gekommen sind. Von 
diesem Schieber wurde aber erst in der zweiten Ofen- 
reise Gebrauch gemacht, um die Kammertempera- 
turen moglichst auf der gleichen Hohe zu halten, und 
zwar wurde der Schieber von der 130. Schmelzung 
ab so weit gesenkt, daB der Abstand bis zur Kanal- 
sohle 300 mm betrug. Spater wurde der Schieber 
auf 450 mm gelioben, weil die Gaskammern anfingen, 
erheblich heiBer zu gehen. Von der 300. Schmelzung 
ab muBte der Schieber aus dem gleichen Grunde 
wieder etwas gehoben werden, und zwar auf 600 mm. 
Der Zweck des Regelschiebers ist yollkommen er
reicht worden, da man es dureh diesen ganz in der 
Hand hat, die Unterschiede in den Temperaturen der 
Gas- und Luftkammern nach Belieben auszugleichen.

Was noch die Ofenzustellungskosten anlangt, 
so wurde schon in den Jahren vor dem Kriege nach 
deren Herabdriickung gestrebt. Die Ergebnisse, die 
zu diesem Zwecke mit einzelnen recht zweckdienlich 
erscheinenden Bauarten auf denjenigen Werken er
reicht wurden, wo der betreffende Erfinder die An
wendung selbst iiberwachte, kamen nur selten auf 
anderen Werken zur vollen Geltung. In der Hu- 
liertushiitte wurde die Ansicht vertreten, daB der- 
jenige Martinofenkopf die beste Gewahr fur gute 
Iialtbarkeit bietet, der, solide im Mauerwerk aus- 
gefiihrt, groBte Widerstandskraft der yerzehrenden 
l-lamme entgegensetzt. Ich war Gegner von allen 
Kopfausfiihrungen, die haufige kleinere Ausbesse
rungen erforderlieh machten, was z. B. vor Jaliren 
auf denjenigen Werken der Fali war, die schon 
Maerzofen besaBen. Bei dem neuen Maerzofen der 
Hubertushiitte treten nun, abgesehen von den Mauer- 
werksteilen, die infolge Mangels an Magnesitsteinen 
hi Dinas ausgefuhrt werden miissen, zwischenzeit- 
liche Ausbesserungen iiberhaupt nicht auf.

Wenn nun schon friiher die Ofenzustellungskosten, 
auf die Tonne Blocke bezogen, yerschieden waren, 
so gab es doch noch keine Bauart, welche eine all
gemeine Anhangerschaft sich errungen hatte. Der 
Unterschied in den Zustellungskosten war bei den

x i n . | i

geringen Lohnen und Materialpreisen nicht groB ge- 
nug, und man behielt allgemein die Bauart bei, die 
man fiir die ortlichen Verhaltnisse fiir erprobt hielt, 
Heute liegt in dieser Beziehung die Sache aber ganz 
anders, und die Stahlwerke miissen unbedingt der- 
jenigen Ofenbauart nahertreten, die bei einfadister 
Bauart und guter Schmelzleistung Ersparnisse an 
feuerfestem Materiał und an Zustellungslohnen 
sichert.

Die einfachste Martin ofenbauart mit dem gering- 
sten Aufwand an feuerfesten Steinen in den Kopfen 
zeigt aber nach meinen Erfahrungen zweifellos die 
Bauart Maerz. Wenn ich mich selbst viele Jahre 
hindurch zuriicklialtend und ablehnend gegeniiber 
dem Maerzofen yerhalten habe, so ist dies darauf zu- 
riickzufiihren, daB die Ansichten der Fachgenossen, 
die damit arbeiteten, sehr auseinandergingen. Er- 
mimternd fiir den endgiiltigen Versuch im Hubertus- 
hutter Stahlwerk waren besonders die guten Ergeb
nisse des Freistadter Stahl- und Eisenwerkes in Frei- 
stadt1) sowie die giinstigen Erfahrungen in Ostrowiec, 
wo seinerzeit samtliehe fiinf Oefen mit gutem Erfolg 
nach der Bauart Maerz umgebaut worden waren.

Wir wrerden die Preise fiir Silika- und Magnesit- 
material und die Liihne nie mehr erreichen, die wir 
yor dem Kriege hatten. Ich glaube deshalb, allen 
Fachgenossen raten zu sollen, ohne Vorurteilder Bau
art Maerz naherzutreten und sich nicht beeinflussen 
zu lassen von den MiBerfolgen in den ersten Jaliren, 
in denen die Bauart noch unvollkommen war. Maerz 
hat inzwischen in zahlreichen Bctrieben und unter 
den yerschiedensten Betriebsverhaltnissen unzweifel- 
haft groBe Erfahrungen gesammelt und dadurch seine 
Ofenbauart bedeutend vervollkommnet.

Vergleicht man die lieutige Maerzofen-Bauart mit 
den aifanglichen Ausfuhrungen, so fallen yor allen 
Dingen die wesentlich yeranderten Abmessungen 
der Gas- und Luftkammern zueinander auf. Auch 
ist bei einem Vergleidi zu erkennen, daB die Wider- 
stande, welche die dureh die Gaszuge entwcichenden 
Abgase auf dem ganzen Wege bis zum Gasyentil zu 
iiberwinden haben, dureh geeignete MaBnahmen in 
der Gesamtbauart bedeutend yerringert wurden; 
hierdurch sowie dureh die richtige Qucrschnitts- 
bemessung und Ausgitterung der Warmespeicher 
wurde erreicht, daB die Luftkammern nicht mehr 
wie friiher storend heiBer gehen ais die Gaskammern. 
Auch weist die Kopfbauart in yerscliiedenen Einzel- 
heiten erhebliche Abweicliungen von der friiheren 
Ausfulirung auf. Besonders aber ist die jetzige- 
Brennerbauart weitaus solider und mit starkerem 
Mauerwerk ausgebildet, ohne daB dadurch der Vorteił 
der groBten Einfachheit und Zuganglichkeit lierab- 
gemindert wurde. Trotz der jetzigen starkeren 
Kopfbauart ist aber die gesamte Mauerwerksmasse 
der Kopfe immer noch ganz bedeutend geringer ais 
bei den Martinofen alter Bauart. Daher ist die Zu- 
stellung eines Maerzofens in bedeutend kurzerer Zeit 
und mit wTesentlich geringerem Materialaufwand 
moglich ais friiher. Die Zustellungsdauer wird noch
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dadurch erheblich abgekiirzt, daB der Aufbau der 
Kopfe liochst einfach und infolgedessen ein Behauen 
und Zupassen von Steinen nicht annahernd so not
wendig ist me bei den Oefen alter Bauart.

Bei einem Vergleich des 35-t-Maerzofens mit 
einem alten 25-t-Ofen der Hubertushiitte, der zuletzt 
zugestellt wurde, ergaben sich hinsichtlich der Neu- 
zustellung folgende Zahlen:

Gesamtkosten der Zustellung bei erstercm 
159 628 Jl, bei letzterem 268 617 Jl, somit eine Er- 
sparnis von 108 989 Jl.

Mit dem zum Yergleich herangezogenen und zu
letzt zugestellten Ofen II, der eine Ofenreise von 
313 Schmelzungen machte, wurden 6260 t Stahl er- 
zeugt, gegenuber dem Maerzofen, der mit 365 Schmel
zungen 75901 erreichte. Demnach belaufen sich die 
Zustellungskosten beim Maerzofen auf 21,03 J l  uiid 
beim Oien II auf 42,91 Jl je t Stahl. Diese verteilen 
sieli mi 1 18,75 bzw. 37,19 Jl auf Materialien und mit 
2,28 bzw'. 5,72 Jl auf Arbeitslohne. Die Ausbesse- 
rungsdauer betrug (yon der AuBerbetriebsetzung bis 
zum Anheizen gerechnet) beim 35-t-Maerzofen acht 
Tage und beim Ofen II 18 Tage.

Vorstehende Zahlen kennzeichnen noch nicht in 
Yollem Umfange die Yorteile, die mit dem Maerzofen 
geboten werden, da bei dem vorliegenden Vergleich 
bei fast gleichęm Einsatz sich sehr ungleiche Ofen- 
groBen gegeniibeistehen. Unter gleichen Betriebs-

yerhaltnissen und bei gleich groBen Oefen -wird ein 
Vergleich des Ofens alter Bauart mit dem Maerzofen 
sich fur diesen noch erheblich giinstiger gestalten.

SchlieBlich sei bei dieser Gelegenkeit auf eine 
ganz neue patentierte Bauart von Martin- und anderen 
Regenerativofen hingewiegen, bei der die Zusammen- 
legung der Gas- und Luftkammern in einen Błock 
yermieden ist, indem die Gas- und Luftkammern 
yollkommen getrennt yoneinander angeordnet sind. 
Die Scheidewande zwischen Gas- und Luftkammern 
sind bei keinem Martinofen oder Regenerativflamm- 
ofen fiir die Dauer dicht und undurchlassig zu er- 
lialten. Manche Ueberraschung durch yerkiirzte 
Ofenreise findet ihre Ursache nur drach die yorzeitige 
Vereinigung von Gas und Luft in den Regenerativ- 
kammern. Ein Yergleich der Dauer der Ofenreisen 
wahrend der Lebenszeit eines Martinofens wird be- 
statigen, daB bei einem ganz neuen Ofen die besten 
Ergebnisse erzielt werden, die alsdann im Laufe der 
Jahre mit dem Zustande der Scheidewande zuruck* 
gehen.

Z u sa m m en f a ssu n g .
Es werden Ergebnisse aus dem Betrieb 

eines ,Maerzofens mitgeteilt, _ aus denen die 
mit dieser Ofenbauart erzielten Ersparnisse 
an feuerfesten Baustoffen und Lohnen sowie 
die Steigerung der Erzeugungsmengen zu er- 
sehen sind.

Neuzeitliche Schlepper fur^Warmbetten.
Von Oberingenieur W. H eintges in Berlin.

A ls Transportmittel zum Quertransport von Walz- 
erzeugnissen, insbesondere bei "Warmbetten, 

findet man in der Hauptsache Schlepper. Ihre 
urspriingliche Ausfuhrung ais K ettenschlepper  
behielten sie lange Zeit bei, jedoch muBte mit den 
erhohten Leistungen neuzeitlicher WalzenstraBen 
Scłiritt gehalten wrerden, und so ging man daran, 
zuerst bei leichteren WalzenstraBen D rahtseil- 
triebe fiir Schlepper zu yerwenden. Der Erfolg war 
giinstig, so daB nichts im Wege stand, sie in ent
sprechend kraftiger Ausfuhrung auch bei scliweren 
WalzenstraBen einzufiihren. Auch hier bewahrten 
sie sich, so daB sie die schwerfiilłigen unsicheren 
Kettentriebe bald uberholten. Ais M itnehmer fiir 
das Walzgut findet man ais nonnale Ausfuhrung den 
Schlepperwagen mit umklappbaren Dauinen, ein- 
gerichtet zum Schleppen nach beiden Richtungen. 
Zur Ermoglichung dessen nimmt der Wagen zwei 
Sperrklinken auf, von denen die eine oder andere, 
je'nach der Schlcppriclitung, eingeklinkt wird. Dieses 
Einklinken erfolgt von Hand, eine Arbeit, die bei 
jedem einzeinen Schlepper vorgenommen werden muB 
und daher umstandlidi ist. Fur einen Betrieb, der 
fast durchweg nach einer Richtung arbeitet uńd nur 
selten umgestellt zu werden braucht, ist diese 
Sclilepperbauart wohl noch angangig, bringt der 
Arbeitsvorgang aber oft w-echselseitige Richtung mit 
sich, dann kommt man mit yorerwahntem Schlepper 
nicht mehr aus, sondern muB zu anderen Mitteln

iibergehen, die ein schnelles Umwechseln ermoglichen. 
Bei der Wahl solcher Schlepper ist die Gesamtanord- 
nung der Schlepperanlage zu berucksichtigen, ob sie 
unabhangig fiir sich besteht, oder, was meistens der 
Fali ist, von anderen Walzwerkseinrichtungen, wie 

- Rollgangen, Richtbanken usw., abhangig ist. Nacli- 
stehend sollen einige dieser Schlepper dargestellt 
werden.

Eine der ersten dieser Schlepperbauarten zeigt 
Abb. 1. Die aus Profileisen gebildeten Schlepper- 
bahnen a liegen fest. Der sich in diesen bewregendc 
Schlepperwagen b hat einen yertikalen Schlitz zur 
Aufnahme des heb- und senkbaren Schlepper- 
daumens c, dessen Betatigung durcli parallel heb- 
und senkbare Fiihrungsschienen d von dem Hub- 
gestilnge e f und den festgelagerten Winkelhebeln g 
aus erfolgt. Es kann hiermit durch zwanglaufiges 
Heben des Daumens nach jeder Richtung und aus 
jeder beliebigen Lage unmittelbar- gesclileppt werden. 
Von der Ausfiihruiag der Schleppwagen mit Lauf- 
radern ist man abgekommen, weil sie doch nur zu 
Anfang ihren Zweck erfiillen und sich nachher fest- 
faliren und dann auf der Unterseite abschleiBen. 
Durch den Fortfall der Rad er ergibt sich eine wesent- 
lich einfachere und billigere Konstruktion. Bei Weg- 
lassung des Hubgestanges und der Winkelhebel in 
obiger Darstellung kommt man zu der Ausfuhrung 
nach Abb. 2. Die Schlepperbahnen a mit Hub- 
schienen d und Schlepperwagen sind in ihren Aus-
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fiihrungen beibehalten. Kur erhalt die Hubschiene d 
in gewissen Abstanden Gleitstiitzen e mit abge- 
schragten Untcrstutzungsbocken f. Durch Bewegung 
der Hubsehienen nach der einen oder anderen Seite,

der schragen Ebene folgend, wird der Schlepper
daumen gehoben bzw. gesenkt. Der Schleppdaumen 
ist in den Hubsehienen ohne Rollen und nach den 
beim Wagon gemachten Erfahrungen mit Gleit- 
stiicken versehen. Erfordert die Schlepperanlage 
Riicksichtnahme auf andere Walzwerkseinrichtungen, 
wie Rollgange, durch welche die Schlepper hindurch- 
fuliren sollen, dann kann die Ausfiihrung nach Abb. 3

erfolgen. Hierbei ist die Schlepperbahn a heb- und 
senkbar und nimmt den Schlepperwagen b mit dem 
in diesem festgelagerten Daumen c mit. Ais Hub- 
organ kommen Gestange und festgelagerte Winkel- 

hebel in Anwendung. Eine wei
tere Schleppvorrichtung dieser 
Art bringt die Demag in An7 
wendung, wie in Abb. 4 darge- 
stellt. Sie ist durch einfache 
Bauart und niedrige Bauhóhe 
vervollkommnet. Die zwang- 
laufigen bewegten Schlepperbah- 
nen a nehmen den Gleitschlep- 
per b mit festem Daumen c in 
sich auf und sind parallel heb- 
und senkbar. In gewissen Ab
standen sind Gleitbockchen d un
ter den Schlepperbahnen a befes- 
tigt und bewegen sich auf den 
schragen Gleitstiihlen e. Durch 
Schwingung der Hubwelle g wer
den die an diese mit ihren 
Enden angelenkten Schlepper
bahnen schrag bewegt, wahrend 
die Schlepperdaumen eine Verti- 
kalbewegung ausfiihren. Bei tief- 
stehenden Bahnen wird der 
Schlepperdaumen in die Stelle 
gebracht, von wo er schleppen 
soli, und dann zum Mitnehmen 
des Walzgutes gehoben. In 
Abb. 1 bis 4 ist der Werdegang 
von Schleppvorrichtungen mit 
zwangliiufig heb- und senkbaren 
Daumen dargestellt, abschlieBend 
mit der vervollkommnetsten die
ser Art. Wahrend bei vorer- 
wiihnten Schleppern die Daumen 
vertikal bewegt werden, hat die 
Firma Sack das System des 
uinklappbaren Schlepperdau- 
mens beibehalten und erreicht 
das Umklappen desselben zum 
wcchselseitigen Schleppen auf 
mechanischem Wege. Hieriiber 
gibt Abb. 5 AufschluB. In dem 
Schlepperwagen a ist der Dau
men b drelibar gelagert und ist 
die Bohrung desselben ais Lang- 
loch ausgebildet, wodureh der 
Schlepper um die Langlochver- 
schiebung nach unten das Ueber- 
gewicht erhalt. Das Schleppen 
erfolgt wie beim gewohnlichen 

Schlepper, das Umschalten des Schleppers fiir die 
Wechselrichtung durch Faliren bis in die Endstel- 
limgen der Schlepperbahnen, wo der Daumen durch 
Anschlage c bzw. d gehalten und in die umgekehrte 
Lage gebracht wird.

Allgemein liegen die Schlepper mit samtlichen 
Teilen unter Arbeitsflur, wodureh Zugangigkeit, 
Reparatur und Wartung sehr erschwert werden, ganz

Abbildung 1. Aeltere Sohlepperbauart.

Abbildung 2. Aeltere Sohlepperbauart.

Abbildung 3. Schlepper m it heb- und senkbarer Bahn.
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Abbildung 4. Sohlepper mit heb- und aenkbarer Bahn.
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besonders bei vollgelagerten Warm- und Kaltbetten. 
Bei Warmbetten findet infolge Warmestrahlung und 
yerschieden starker Belastung der Einzelzugorgane 
eine ungleiche Langung derselben statt, was sich auf 
die Sehlepper iibertragt, so daB sie aus ihrer ur- 
spriinglichen, gerade ausgericliteten Stellung heraus- 
komnien und sich unregelmaBig einstellen. Die Folgo 
hiervon ist ein Kruinmziehen des Walzmaterials und 
Tleberlastung einzelner Zugorgane, was leieht zu 
Seilbriichen fiihrt. Solche Unannehmliehkeiten sind 
fiir den Betrieb sehr storend und ist die Wieder- 
instandsetzung schwierig. Eine weitere nachteilige 
Folgeerscheinung ist das schwierigere und zeit- 
raubende Richten des Walzgutes. Entgegen der bis- 
herigen Anordmmg, nach der sich alle Teile unter

Arbeitsfiur befinden, zeigt Abb. 6 eine Bauart, bei 
der die Sehlepper und Triebwerksteile iiber Flur 
liegen. Sie stelit einen, die samtlichen Teile der 
Schlepperanlage umfassenden Schleppw agen dar, 
der aus einem Gittertriiger a gebildet wird, der mit 
seinen Enden auf fahrbaren Wagen b ruht und 
die Sehleppereinrichtung in sich aufnimmt. Der 
Schlepperwagen bewegt sich in angemessener Ent- 
fernung iiber dem Lager hinweg; die Fahrbewegung 
wird von einem Motor aus durch Vorgelege und 
Transmission auf die Laufradcr in den seitlichen 
Wagen iibertragen. Die Schlepperdaumen c sind im 
Gittertrager auf die Breite des Lagers verteilt, heb- 
und senkbar und werden ron einem Motor aus durch 
Vorgelege und Daumenwelle d betatigt. Es ist hier- 
durch ein Schleppen aus jeder beliebigen Lage des 
Materials und nach beiden Richtungen hin moglieh 
und, was wesentiich ist, mit stets ausgericliteten 
Daumen, dcmzufolge das Walzgut gerade auf die 
Warmlager geschleppt wird. Dieser Schleppwagen 
stelit die einfache Ausfuhrung fiir Walzgut von 
leichteren Walzenstrafien dar. Fiir schwere Strafi en 
sind neben den Laufschienen noch Zahnstangen an- 
gebracht, in welche die seitlichen Zahntriebe des 
Wagens eingreifen. Sind in dem Auslaufrollgang 
hinter der WalzenstraBe mehrere Sagen aufgestellt 
und erschweren die órtlichen Verhaltnisse die Durch- 
fahrt zwischen zwei Sagen, dann kommen seitlich aus-

gebaute Sdilepper nach Abb. 7 in Anwendung. Die 
Stenerung des Schleppwagens kann von der Zentral- 
steuerbiihne oder yon einem am Wagen angebauten 
Fiihrerstande aus erfolgen. Die Schleppdaumen sind 
fiir gewohnlich geradeaus gericktet und behalten 
ihre Lage bei. Sollen Walzstiibe gekrtimmt auf das 
Warmlager geschleppt werden, was mit Riicksicht 
auf das nachtragliche Werfen der Stabe fur erforder- 
lich gehalten werden sollte, z. B. bei Schienen, dann 
werden die Schleppdaumen nach der gewiinschten 
Kriimmung des Walzstabes eingestellt. Erreidit wird 
dieses durch Verstellung der Schlepperdaumenfiih- 
rungen im Wagentriiger in Schlepprichtung.

Bei allen Warm- und Kaltlagern und dazugehori- 
gen Schleppern sind fiir die G roBeuverhaltnisse

der zur Verfiigung 
stehende Platz, Lei- 
stung der Walzen
straBe und Lange 
des Walzgutes be- 
stimmend. Wird das 
Walzgut vor dem 

Warmlager ge- 
sclmitten, danii ist 
diegroBte zu schnei- 
dende Lange maB- 
gebend. Erfolgtdie
ses hinter dem La
ger, wie bei Blechen 
und' Universaleisen, 
dann kommt die 
grijfite Walzliinge in 

Frage. Beim Schleppwagen ist hiernach 
die lichte Weite zu wahlen.

Ais A ntrieb  fiir Seilschlepperw alilt man eine 
gemeinsame Sehlepperwelle mit Seilscheiben auf der 
einen Seite des Lagers liegend, wahrend man auf der 
anderen Seite lose Umkelirrollen, die zugleich durch 
Spannschrauben oder Gegengewicht ais Spann- 
rollen ausgebildet sind. Es ist bei den Seiltrommeln 
zu beachten, daB die Auflaufbreite innerhalb der

Abbildung 7. 
Seitlich ausgebauter 

[Sehlepper nach 
AbbilduDg 6.

lichten Weite der Schlepperbahnen bleibt, um ein 
Zuriicklaufen uber das bereits aufgewickelte Seil zu 
yermeiden. Es ist somit die Trommelbreite gegeben, 
wahrend der Durchmesser zu bestimmen ist. Um 
hieryon unabhangig zu sein und stets geraden Seil- 
lauf zu haben, fiihrt die Firma Krupp die in Abb. 8 
dargestellte Bauart aus. An einer Stelle der Schlepper- 
welle wird flacligilngiges Gewinde eingeschnitten und 
in einer festliegenden Mutter gelagert. Hierdurch 
fuhrt die Welle bei Drehung eine achsial fort- 
schreitende Bewegung aus. Fiir den Unterlauf des 
Seiles walilt man ais Unterstiitzung einfache, ais.
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Hohlkehle ausgcbildctc Platten, die durch ein 
Bipper.krcuz im Fundament gehalten werden, wah
rend fiir den Oberlauf die Verbindungstraversen fur 
die Schlepperbahnen Holilkelilen erhalten. Auch 
bier liat es sich gezeigt, daB sich lose Rollen mit der 
Zeit festselzen und die Seile dann doch auf diesen 
gleitan. Bei der IConstruktion der Seile  ist zu 
beac'iten, daB sie entgegengesetzt geschlagen sind 
und weiche Eisensecle liaben.

Zus a mm en fassung.
Es werden Schlepper versehiedener Bauart fiir 

Warmbetten erlautert, die ein Schlcppen des Walz- 
gutes aus beliebiger Lage nach beiden Richtungen 
ermijglichen, und ferner wird darauf hingewiesen, wie 
die Nachtcile der Seilschlepper ais solehe und dereń 
Anordnung unter Arbeitsflur durch iiber Flur laufende 
Schleppwagen behoben werden. Ais beachtenswert 
werden noch Einzelheiten des Seiltriebes angefiihrt.

Umschau.

Molybdan-Konstruktlonsstahla.
Eine Reklameschrift der Climax-Molybdiin-Company, 

New York, ontlialt eine Zusammonstellung der Ver- 
wendungsmoglichkeiton ihrer Molybdiin-Konstruktions- 
stahlo. An Hand von Zahlentafeln und Kuryenblattern 
sind die Yorzuge, die ein gewisser, mei3t geringer Molybdan- 
gobalt den ubliehen Nickel-, Nickel-Chrcm-, Kiekel-Chrom- 
Vanadin- und Chrorastahlen gebon soli, erortert. Molybdan 
fiir die Stahlbereitung wird ais Ferromolybdan oder in 
Deueier Zeit auch ais Kalziummolybdat in den Handel 
gebracht. Der Rohstoff fur diese Produkte ist in erster 
linie eine Schwef elyerbindung dfes Molybdiin, z. B. Mo S02. 
Die Aufbereitung der Climas-Gesellschaft setzt taglich 
gegen 1000 t  Erz durch. Ih r Ferromolybdan enthalt 
gegen 50 % Mo und 2 % O bzw. 60 % Mo und 5 %  C. 
Dej Gehalt an sonstigen Beimcngungen ist nicht an- 
gegeben, soli aber gering sein. Wichtig ware zum m indesten 
eine Angabc des Phosphorgehaltes gewesen. Kalzium- 
mclybdat enthalt 42 % Mo und ist frei von freiem (!) 
Schwefel und Kohlenstoff.

Die Warmebehandlung und mcchąnische Bearbeitung 
der Molybdan-Konstruktionsstahle soli keine Schwierig
keiten bieten.

Vo r z ug e  d e r  M o ly b d a n s ta lile .

Die Reklameschrift faBt die Vorzuge der Molybdiin- 
stahle wie folgt zusammon:

1. Yerlangcrung der Lebensdauer des Stahles;
2. Erhohung der Widsrstandsfiihigkeit gegen mecha- 

nisehe und ehemische Boanspruchung;
3. Erhohung der Streck- und Bruchgronzen ohne 

gleichzeitige Verringerung der Dehnung und ICon- 
traktion;

4. Hitzeunempfindlichkeit beim H arten und bei 
Warm bearbeitung;

6. Erhohto GleichmiiBigkeit des Gefuges, kein Faser- 
bruch;

6. Erhohung des WiderstandeB gegen Korrosion;
7. leichte Bearbeitbarkeit.
Molybdanstalile eignen sioh sowohl ais Einsatz. 

materiał ais auch zu Stahlen, die einor Vcrgiitung unter- 
worfen werden. Das Anwendungsgebiefc der Molybdan- 
etihlo ist auBerordentlich ausgedehnt. Sie werdon bei 
Flugzeug- und Motorenbau verwendot. Besonders wird 
auf die Horstellung von Federn, Aolisen, Zapfen, Zahn- 
radern, Panzerbleohen fur Tanks, Kugeln und Kugel- 
lagern hingewiesen.

Im folgenden sind einige Angaben uber besonders 
heryorgehobene Stahle kurz wiedergegeben:

Mo l y b d a n - Ch r o r a s t a h l :  „M O" n n d  „M S“.
Die Markę „MO“ kommt in drei Variationen mit 

steigendem Kohlenstoffgehalt ia  den Handel: MO,, 
MOj, MOa.

MO, M 02 MO,
% " °/o %

O 0,15 bis 0,23 0,23 bis 0,30 0,30 bis 0,40
Mn 0,4 „ 0,7 0,5 „ 0,8 0,5 „ 0,8
Cr 0,7 „  1,0 0,8 „ 1,1 0,8 „  1,1
Si 0,1 „  0,2 0,1 „ 0,2 0,1 „  0,2
Jole der drei Marken wird m it folgenden Moiybdan- 

gehaltcn herge«tellt:

Klasse A 0,25 bis 0,40 % Mo
„  B 0,50 „  0,75 %  „
„ C 0,75 „ 1,0 %  „

Die Stahlo m it geringem Kohlenstoffgehalt eignen 
sich vorzuglich zur Einsatzhartung; die mit hoherem 
Kohlenstoffgehalt. sind Vorgutungsstahle (groBo Schmiede- 
stucke, Kurbelzapfen.Kupplungsstangen, Zahnrader usw.).

1. Dnrchschnittlicho Festigkeitszahlen desgeschm  ie- 
d e t e n  und a u s g e g l u h t o n  MO-Stahles: Elastizitiits- 
grenze95 bis 106 kg/mm ; Festigkeit 106 bis 124 kfj/mm5; 
Dehnung 16 bis 18 % ; K ontraktion 57 bis 64 % ; Brinell
harte 290 bis 330.

2. Festiikeitszahlen von MOa, ka l t  bearbeitet:

Knltg
von
min

jzogea
bis
m m

Elusti-
zitrtts-
grenźe
kg/mm2

Pestig;-
keit

kg/mm2

Dch-
nung

%

Kon-
traktion

%

Brlnell-
litirle

27
28,57
33,3

25,4
26,98
31,7

114
111
106

195
123
119

12,6
12,8
12,1

55.3
54.4 
53,7

296
304
295

3. Dor EinfluB des An l a s s e n s  auf dio Eigenschaften 
von geliiirtetem MOr Stahl:

H iirtetem peratur 850°, H artem ittel Wasser.
Anlafl-
tempe-
ratur

Eln*ti-
zifats-
gren7o
Ice/mm2

I'e:t gkeit 

ktr/mm-

Dehnung

%

Kon
traktion 

- %

Erintli-
Iilirte

%

260°
615°

154
81

162
85

12
24

48
08

450
255

Die chemisehe Zusammensetzung des Stahles ist:
0,25 %  C, 0,75 % Mn, 0,1 % Si, 0,84 % Cr, 0,37 % Mo.

Mo l y b d a n - C h r o m- Ni c k e l - S t a h l ,  M rk *„LM“.
M. rko „LM “ i3tder im Automobil- und Flugzeugbau 

am besten eingefuhrte Stalli.
Che mi s ehe  Z u s a mm e n s e t z u n g :  0,25 bis 0,35 %C,

0,5 bis 0,8 % Mn, 0,10 bis 0,25 % Si, 0,7 bis 1,0 % Cr, 
2,75 bis 3,25 % Ni, 0,3 bis 0,5 % Mo.

Warmebehandlung: Ausgluhen bei 850 big 900°. 
H arten: in Wasser bei 800°.

Ein Stahl der M rk  „LM “ zeigte folgendo ehemische 
Zusammensetzung und Festigkeitseigenschaften: 0,34 % C,
0,67 %  Mn, 0,77 % Cr, 3,07 % Ni, 0,41 % Mo. ElastizitiUs- 
grenzo 148 kg mm2, Festigkeit 183 kg mm'-, Dehnung
12,5 %, Kontraktion 47,0 %, Brinellharte 400 (Warnie- 
behandlung nicht angegeben).

Ni c k e l - Mo l y b d a n - S t a h l ,  Markę „NM “.
Venvendung: Panzerplatten fiir Tanks u. dgl.

Chemisehe Zusammensetzung: 0,20 bis 0,40 % C,
0,30 bis 0,45 % Mn, 0,1 bis 0,2 % Si, 3,0 bis 5,0 % Ni,
0,30 bis 0,7 % Mo.
C h r o m- Va n a d i u m- Mo l y b d a  n - S t a h l ,  Marko ,,VM“ .

Verwendung: Teile von Flugzeugmotoren, Kurbol- 
zapfen, Zahnrader, Kurbeiwellen, Federn fur Automobile, 

' Omnibusse usw.
Besondero Vorzuge: Der Stahl ist leichtcr bearbeitbar 

ais hochprozentige Chrom-Nickel-Stiihlc.
Chemisehe Zusammensetzung: 0,3 bis 0,4 % C,

0,4 bis 0.6 % Mn, 0,7 bi» 1,0 % Cr, Sp. bis 0,17 % V,
0,35 bis 0,85 % Mo.

Ein Stahl der Markę „VM“ zeigte folgende ehemische 
Zusammensetzung und Festi^keitswerte: 0,39 %  C,
0,48 % Ma, 1,06 % ' Cr, 0,17 % V, 0,85 % Mo.

01
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KWti-
'/HsiU- Festigkeit Dehnung Kon-

traktion Brinell-Hiirto
grenzc
kg.inni'2 kg/mm- % % |

1 101 109 23 G3,5 310—3?0
2 155 175 11

■
45 477—495

])je unter 1 und 2 angegebenen Werte beziehen sich 
auf ein und dcnselben Stahl und geltcn fur Ycrschicdcno 
nieht naher angegobjne Warmebehandlungen. £S

Z u s a mme nf a s a  ung.
Bei allen Mniken mit Molybdangohalt sind die 

Debnungs- und Kontraktionśwertc sehr hoch, bei oft su 
sehr liolien Festigkeiten. Ueber die Kerbzahigkeit der 
Stalile kann kein Urteil abgegeben werden, da die in der 
Reklamesehrift angegebenen Werte nach Iaod und nicht S2 
naeh Charpy gewonnen worden sind. Wie weit dio mit- 
gctei'ten Fesligkeitawerte auf ZuyerUissigkeit Anspruch • 
machen konnen, kann oliuo N^chprufung nicht fest- SO 
gestellt werden. Tatsachlich scheint ein gewisser Jlolybdan- 
zuśAŁz die Fe3tigkeitsoigcnschaften von Konstruktions- 
s ta hien zu  verbes3ern. JP. Oerłtl.

Beschalfenheit der Erze vom Oieren Sse1). ^
Die Durchschnittsanalysen der Gesamtverssnd:ingen 

der Eisenerze yom Oberen Sec wahrer.d der l. tzten 18 Jahre, 
wie sic die ICnrven der Abbildungen 1 bis 5 wijdergeben, „  
lassen die Sehwankungen und Veranderungcn in den 
Gehalten an Eisen, Mangan, Phosphor, Ki.silsauro ur.d 
Naśse deutlich erkennen. Entgegen den liauligen Be- 
hauptungen, daB die hocliwertigen Erze vom Oberen See 
sich raseb erschopfen, bewcisen die Analyser., daB zwar

Bezirł* Gogcbic 
Bezirłi Marquette 
Bezirft Menom ince 
Bezirft VcrmlIion 
Bezirn Cuyuna 
Bezirk MesaCą 
Jnsgcsam t

Abbildung 1. Dnrcbschnittlirbcr Elsencehait der Erze Tom 
Oberen Sce IDO- b.s 19ID.

■ 1902
t

l'J03
t

1810
t

191G
t

1017
t

mis
t

1919
i

192U1)
t

Gngebie . . . .  
M an|uette . • . 
Mrnomiiico . . . 
V erm i'ion. . . .
Cuyuna.................
M esabi..................

3 388 918
3 825 094
4 3r0 783 
2 045 892

13 165 814

2 864 001
2 990 848
3 592 418 
1 659 932

12 622 751

4 289 262 
4 254 273 
4 203 429 
1 192 415

2S 426 801

8 372 406 
5 264 627 
6168 EOS 
1 926 332 
1*421 644 

42 037 986

7 481 405 
'4  570 928 
5 866 821
1 482 948
2 220 263 

40 899 100

7 884 525 
4 248 869 
6 294 806
1 157 674
2 399 790 

39 987 207

5 856 226 
2 636 186 
4 388 731 

872 061 
1 777 266 

31 136 408

8 098 442 
4 20S 148 
6 460 721 

940 118 
2 108 315 

36 126 358

daB aber darauf walirschcirlieh auch dio Schciiung und 
Mischung auf der Grube yon ELiifluB ist. Neben der Ab
nahme des Eissngehaltcs ist die Zunahme de s  K i jB . I s a u r e -  
und des Nassegehaltes bsmerkerswert.

Der Yerfuind der Erze a"s den ri^zrlnen Bezirken 
ist aus Yorsfehender Zalilentafel crsichllich.

Einsehliisse und Ferritkristallisation im Stahl.
Seit langem ist der schiidliehc EinfluB nicht- 

metalliseher Einschliisso auf die Eigensehaften vou Eisen 
und Stahl erkannt worden, doeh i>t die vollstandigo 
Beseitigung dieser Einschliirsc bisher noch luehtgelungen. 
Ihre Entstehung la!it sieh durch dio beim Schmelzvor- 
gang, bei der Desosydafcion und beim GielScn aaftretenden 
Erścheiriimgen leicht deuten; ebenso ermiigiieht die me- 
tallographisehe Untersuchung eine Untcrscheidung der 
Hauptartcn, Sulfid- und Sillkatcinsehlttsse, ohne indes 
die ehemischo Zusammensetzung yollkommen klarzu- 
stellen.

Ueber den EiifluG ron Sehlackeneinschlusscn auf 
die Femtaussclieiducg im Stahl iiuUcrt sich Edward 
G. M a h in 3).

Der scluidlieho EinfluG der Einschliisso auf die 
Eigensehaften des Stahles ist im wesentlichen der gleiche 
wie der durch Hohlraume von derselbcn GroGe uad Ge- 
stalt hcrvorgerufene. AuGerdom ist ein gewisser Zo- 
sammenhang żwisehun Einschliissen und Gefiigeausbildung 
beobaelitet worden, derart, daG z. B. in  einem normal

*\ Iron Trade Review 19?0, 27. Mai, S. 1542/8.
ł ) Don Trade Re\i'>w 1921, 3 .Marz S. R20.
3) Tha Journal of Industrial and Engineering Che- 

mistry 1919, 1. Aug., S. 739/45.

ausgcgluhten, untercutektoiden Stahl praktiseh alle Ein- 
schiiisse im F errit und sehr selten im Perlit auftreten. 
H a t der Stahl eine Warmformgebung erlitten, durch 
welche die Sthlackencinschliisse gestreckt werden, so ist 
das Auftreten der Zeilenstruktur selir deutlich. Diese 
Ausscheidung des Ferrits in der unmittelbarcn Umgebung 
der Schlaekeneinsehliisso kann durch eine gewiihnlicHo 
Warmebehandlung nicht bescitigt werden; stets w i r d  der 
F errit um die Schlaekeneinschlusse gelagert sein. Die 
Ansichten iiber dio Frage, ob die Schlackenemschlusso 
dio Ursache dieser ungleiehmaGigen Yerteilung' des 
Ferrits sind, oder ob dieses Zusa.mmentrcffen nur cin 
z u fa l l ig C 3 ist, sind geteilt. Wahrend einigo i' orschcr 
(Brearley, Zijgler) annehmen, daG die Einschliisso^ Ur
sache der Ferritaussehoidung sind, indom sio ais Kcrno 
fiir dio Kristallisation dos Ferrits dionen, vertreten 
andere (Stea.1, Iłowe) die Ansicht, daG dio ungleich- 
niaGige Yerteilung de3 Phosphors im Stahl hierfiir ver- 
antwortlieh zu machen ist.

Verfa:ser stellte zwecka Aufklurung dieser Fragen 
. vier Yerstu hsreihen m it Schionenstucken aus Martinstahl 
von folgender Zu;animcnsetzung an:

C =  0,55 o/o, Mn =  0,85 o/o, Si =  0,00 o/o,
P =  0,14 o/o und S =  0,13 o/o.

Die P .-o b e n  z e ig ie n  a u s g e s p ro e h e n e  Z e i lc n > t r u k t u r 5 
f a s t  a l le  F c r r i t s t r e i f e n  e n t h ie l t e n  la n g g o s t r e c k te  S s h la k - 

k e n e in s e h liis s e .
1. V e r s u c h s r  c i h c, — Yier Proben wurden auf 

Temperaturen von 850 o bia 1000° erhitzt und im Ofen 
wahrend 18, 41, G7 und 91 Stunden erkalten gelassen. 
Es erga-b aie.h, daG nach dieser Behandlung zwar da3 
Korn griiber geworden und die Zeilen-truktur stark 
durchbroehen war, dio Einschliisso jedoch ihre Gcstalt
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Abbildungen 2 bia 5. Durchsshnlttlichc Gehnlta der Erze vom Obcren Seo 1C02 bis 1919 an 
1’liosphor, Mangan, Kit8cldSure und Fcucbtigkeit.

nicht ycrandOrt hatten und stets von FcrrH umgeben 
waren. Die Aetzung der Sehliffflacho mit dem Stead- 
schen Kupferreagens zeigte, daB dio Einschlusse zum 
griiGton Teil in den phosphorreicheren Streifen lagen.

2. V e r.su  o h s  r e i h e ,  — Fiinf Proben wurden 
auf 900 0 erhitzt. Die ersto wurde in Oel von 20 °, dio 
zwei to in Wasser von 20 °, dio dritte  in Salzlosung von 
etwa — 10 °, dio vierte in Wasser von 100 ® abgeschreckt 
ond die fiinf te an dor Luf t  abkiihlen gola33en. N ur boi 
der in Oel abgeschrcckten Probe war da3 Auftreten von 
Fcrritstreifen wahrzunehmen; die Einschlusse bofanden 
sich innerhalb dieser Streifen. Dio an dor L uft erkaiteto 
Probo zeigte dio normalc Ausbildung dea Ferrits nls 
■Netzwerk. Dio Gefiigcbilder zeigton also, daB oberhalb 
Ar, dio Verteilung dea Kohlenstoffa gleichmaBig ist, 
und daB bei maBig raseher Abkiihlung (z. B. an dor 
Luft) der F e rr it in normaler Weise an den Grenz- 
fliichen der Austenitkornor kristallisiert. Dureh Aetzung 
mit dem Steadsclien Kupferreagens wurde festgestellt, 
dal5 dio phosphorreichon Streifen bei diesor Warnie- 
behandlung bestehen bleibon und dio Einschlusse sowohl 
in phosphorreichon ais auch in phosphoriirmoren Zonen 
liegen.

3. V c r  a u c h s r  c i h e. — Yier Proben wurden 
auf 900 0 erhitzt und im Ofen auf ba3timmte Tempera
turen abkiihlen gelassen, boi denen sio in  Salzlosung 
yon etwa — 10 0 abgeschreekt wurden. Dio Absohreck-

tempernturen betrugen 
775, 750, 725 und 7Ó0». 
Auf dieso Weise sollto 
AufschluB uber den 
Grad der Ferritabsehci- 
dung bei den versohie- 
denen Temperaturen er- 
haltcn werden. In der 
bei 775° abgeschrcckten 
Probe liegen die Ein- 
Bchlusse_ untcrschicdsloa 
durcheinander in plios- 
phorreichen und plios- 
jiliorarmen Streifen. In 
der bei 750° abgc- 
achrecktcn Prube sind 
dio Fcrritstreifen brei- 
te r und zahlreieher, und 
die Einsddiisse sind im 
F errit eingebittet. Die 
bei 725 und 700° abgc- 
sclireckten Proben zei- 
gen das gleiche Bild. 
Dio Aetzung mit dem 
Kupferreagens der bei 
750, 725 und 700° ab- 
geschreekten Proben 
zeigte dio beincrfcens- 
werte Tatsaehe, daB in
dcm Falle, wo Ein-
schHisso in phosphor- 
reichen Streifen liegen, 
erstero trotzdem von 
dcut ich gekennzeichnc- 
ten, phosphorarnieren
Zonen umgeben sind, 
woraus folgt, daB der 
um die Einschlusse
kristallisiernnde F errit 
sich sowohl aus der
Eisenkarbid- ais aueh 
aus der Eisenphosphid- 

i losung ausse.heidet.
4. Yer suchs r e i ho .  

— Stcad zeigte, daB 
liingcre Erhitzurig auf 

fc hohe Temperaturen eino 
Zerstorung der Zeilen- 
struktur und eino 
gleiihir.aBige Yertrilung 
des Phosphors bewirkt. 

Um zu ctrmittoln, welchen EinfluB diese Er* 
liitzung auf dio Ferritausscheidung haben konnte, 
wurde eine Probe unter LuftabschluB wahrend dreier 
Tage auf einer Temperatur yon 1100° gehalten, Dieser 
Yerśuch zeigte, daB jedwede ungleichmśWige Verteilung 
des Ferrits oder Phosphids yerschwunden war, daB der 
F errit stets noeh um dio Einschliisso kristallisiert und 
daB dio Orientierung dieser Einschlusse in keiner Weise 
yerandert worden war.

Auf Grund der oben kurz bsseliriebenen Yersuche 
gelangt Vcrfasąer zu folgenden Sehlufifolgerungen:

1. Das stiindige Wicdcrauftreten der Fcrritzeilcn naeh 
wiederholter Warmebehandlung, die geeignet ware, 
eine gowtihnlichc, ungleichmaBigo Yerteilung de3 
Kohlenstoff j  zu beseitigen, beruht groBtenteils, wenn 
aueh nioht yollstandig, auf der ungleichmaBigen 
Phosphoryerteilung, dio dureh gewohnliehe Warme
behandlung nur wenig br cintrachtigt wird.

2. Sogar nach crreichter glciehmaBiger Vertcilung dos 
Phosphors findet man, daB naeh wiederholter Er- 
hitzung mit nachfolgender langsamer Abkiihlung die 
Einschliisso von F errit umgeben sind.
Die Ergebnisse der Untersuchung haben mithin keine 

klaro Antwort anf die viel erorterte Frage nach dem 
Zufammenhang zwischen Sehlackeneinśchlu-sen und 
Ferritausscheidung ergeben. Die Steadsehe Thenrie, daB 
die Einschlusse Łeinesfalls fiir dio Ferritab3eheidung ver-
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antwortlich zu machen sind, sondern nur dio Go^enwart 
des Phosphors, der in der Umgebunj der ELnsclilus3e_ ge
lost ist, konnto nicht bestatigt werden. Verfasser sieht 
eine mogliehe Erklarung darin, daS der Einsehluft selbst 
oder irgend ein Reaktionsprodukt in sehr yordiinntor 
Losung in einer engbegrenzten Zone im Umkreiso dos 
Sehlackenteilchens besteht, und dali dio Loriichkeit des 
Eisens im Austenit in dieser Zono in einom gewisson 
Grade herabgesetzfc ist. Bei der Abkuhlung_ wurde in 
dieson Punkten geringerer Losliohkeit die Siittigung chor 
erreieht sein und mitiiin dio Ferritabsclieiduni* zuer3t oin- 
setzen. Zur Erhartuag dieser Hypothese stollt Ycrfąsser 
weitero Versueho in einer spiifcoren Arbeit iu Aussicht.

Fr. Goe.re.ns.

Deutsche Industrie-Normen.
Der Normenaussehufó der deutsehen Industrie ver- 

offentlieht in H eft 10/11 seiner „Mitteilungen" 
(Ile ft 10/11 der Zeitschrift „Der Betrieb") folgende 
Normblattentwiirfe:
DI-Norin 338 (Entwurf 2) Ilandriider aus Wiinnc- 

sehutzmasse.
DI-Norm 389 (Entwurf 2) Ilandriider m it wellonformi- 

gem Kranz.
DI-Norm 391 (Entwurf 2) Ilandriider mit vollcm Kranz. 
DI-Norm 392 (Entwurf 2) Ilandriider mit vollem Kranz 

nach DI-Norm £91 b i t ,  oinem 
Griff scnkrecht zur Kranz- 
ebene.

DI-Norm 393 (Entwurf 2) Ilandriider m it yollem Kranz 
nach DI-Norm 391 tr.it moh- 
reren Griffen in der Kranz- 
ebene.

E  GSO (Entwurf 1) Getreide-Mahlwalzen. Fachnormon. 
E 770 (Entwurf 1) Schneidstiilile, Qucrsehnitte dor 

Sehiifto und Aufsehweidpliittchen.
Abdrueke der Entwiirfe mit Erliiuterungen sind von 

der Geschaftsstelle des Normenausschussos der deut!.elien 
Industrie, Berlin NW 7, Sommerstr. 4 a, zu beziehen. 
Etwaiga Einspriiche sind bis zum 15. April 1921 zu or- 
hebon. \ l i . .

Aus Fachvereinen.

Zahlentafel I. Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r u n t o r -  
s u eh t e  n S t a h l e .

Bezeloh- C Mn P s SI Ni Cr
nung- % % % % % % %

Kohlonstoffstiihlo

A 0,80 0,26 __ _ 0,210 _  !
B 0,60 0,25 — — 0,175 — —
C 0,44 0,20 — — 0,186 — —
D 0,96 0,27 — — 0,186 — —
E7 1,15 0,35 0,013 0,020 0,224 — —

Nickolstahle

2 0,26 0,27 0,014 0,025 0,103 3,64 __
3 0,33 0,29 0,012 0,043 0,145 3,62 —
4 0,44 0,33 0,015 0,038 0,125 3,65 —
5 0,67 0,40 0,012 0,027 0,108 3,64 —
6 0,87 0,41 0,013 0,025 0,149 3,64 —
7 1,06 0,42 0,013 0,026 0,154 3,67 —
8 1,65 0,30 0,014 0,025 0,125 3,50 —

Chromstahlo •

C 0,35 0,24 ,— : — — — 1,56
D 0,62 0,22 -- — ; — — 1,67
E 0,80 0,28 -- — — — 1,67
F 0,98 0,28 -- — — — 1,68
B 1,73 0,30 — — — 1,65

Nickel-Chromstahle

A 0,36 0,18 0,019 0,042 0,084 3,56 1,37
B 0,51 0,22 0,021 0,048 0,126 3,52 1,72
C 0,76 0,24 0,021 0,053 0,112 3,58 1,64
E 1,01 0,32 0,019 0,053 0,130 3,61 1,66
Gl 1,28 0,26 — — — 3,46 1,80
G 2 1,50 0,26 — 1 — — 3,46 1,80

punkte herunter. Die Ergelnisse der Untersuchungen an 
Nickel - Chron-.stalil sind in Abb. 1 in einem Flachen- 
diagramm zusammengestellt, aus dem die Lage der Halte- 
pnnkte in  Abhangigkeit vom Kohlenstoffgehalt und von

Iron and Steel lnstitute.
(Fortsetinng yon Seite 381.)

Ein Bericht yoii J. H. Andrew, J . E. Rippon, C. P. 
Miller und A. Wragg enthalt bemerkenswertc Ergebnisse 
Ober den
EinfluB der Ausgingstemperatur bei der Warmetehandlujig 

von Stahl auf seine physikalischen Eigenschaften. •
An Hand von Haltepunktsbestimmungen, Aus- 

dehnungsmcssungen, Bestimmungen der Magnetisierbar- 
keit und des elektrischen Widerstandes, dio an einer 
Reihe yon Kohlenstoffstahlen, Nickclstahlen, Chrom- 
stahlen und Niekel - Cliromstiihlen angestollt wurden, 
wird dio Abhangigkeit der physikalischen Eigenschaften 
dieser Stahle von der jeweiligen Wiirmebehandlung er
klart. Die gewonnenen Ergebnisse werden zu einer Theorie 
zusammengefaBt, die diese Abhangigkeit erklart, und ein 
SchluB auf dio bisher ungeklarte N atur des Martensits 
gezogen.

Die chemisehe Zusammensetzung der untersuchten 
Stahle ist in Zahlentafel 1 zusammengestellt. Dio Halte- 
punktsbestimniungen bestatigen im allgemeinen die E r
gebnisse alterer Untersuchungen. In Nickclstahlen und 
Cliromstiihlen wird die Lage der Umwandlungspunkto 
durch eine Steigerung der Ausgangstemperatur bei der 
Abkuhlung von 800 bis 1000 “ wenig oder garnicht beein- 
fluCt. In  Niekel - Oliromstahlen tr i t t  eine starkę Ab- 
liangigkoit der Haltepunkte sowohl vom Kohlenstoff- 
grlia.lt wis ron  der Hohe der Ausgangstemperatur horror. 
Jn  deu meisteu Fallen treten zwei oder drei Haltepunkte 
auf: steigender Kohlenaioffgehi.lt und hohere Auśgangs- 
temperatur drucken die Temperatur dor Umwandlungs-

„ 7000

I
I§  900

I
I 800

?
| 700

Bereich des u n te r  en Punhtes 
(-750°) 

m ittleręr u. u n te r er PuntL

.miiHerer u  oberer PunhrM ,

Bereicfi des oberen P unkt es 
(500°)

0,<f a s  OS 0,7 0,6 0,9 1.0 -J.1 U  1.Z 
K o h le n s tc ijfg e h o lte  in  %

Abbildung 1. Haltepunktsbereiche von Ni-Or-StahL

der Ausgangstemperatur erm ittelt werden kann. Durch 
die weiBen Flachcn im Diagramm werden dargestcllt:

1. der Bereich des oberen Umwandlungspunktcs bei 
0 0 0 °;

2. der Bereich des mittleren U m w a n d lu n g s p u n k te *  

bei 400 0;
3. d e r  Bereich des unteren U m w a n d lu n g s p u n k te «  

bei 150 °.
Die schraffierten Fliichen geben den Uebergang von 

einem Borcich zum anderen wieder. In  diesem Falle 
treten zwei Pankte nebencisiander in Erscheinung.

Don H auptteil der Arbeit nehmen dio Ausdehnungs- 
messungen ein. Die dazugehorigo Apparatur is t in Abb. 2 
dargcstrllt. Die zur Uiitersuohung benutzten Proben 
waren Hohlzylindor von 50 mm Lange, 18 mm auBerem 
Durohmesser, 9 mm Lochdurchmcssor. Dar zylindrische
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Sftota
Kieselguhrfullung

Porzellanrohre

Prbhehorper'
PorzellanscMe/ben

Bleibloch EisenbtocftMejidose

w m s m

Hohlraum der Probe nahm 
die Lotstelle eines Thermo- 
elementes auf. Der Probe- 
korper liegt festgeklcmmt 
zwischen zwei Porzcllanroh- 
ren. Nach der reehten Seite 
hin ist jede Langenarsdeh- 
nung der Probe oder der Ofen- 
tcile durch einen schweren, 
fcststehendon Eiscnblockver- 
hindert. Das Porzellanrolir 
auf derlinkenScitc des Probe
korpers stoGt unmittelbar 
an den Ausdehnungsmesser.
Dieser besteht aus einer MeBdose,'rdija nach der einen Seite 
in einem Bleibloek gefaOt ist und in direktor Verbindung 
mit einem Glasrohre steht, das eine Skala tragt. Bei einer 
Ausdehnung des Probekorpers ubertragt das bewegliche 
Porzellanrolir die Langenanderung auf dio MeBdose. 
Hierbei wird die gefiirbte Flussigkeit der MeBdose in das 
Glasrohr gedruckt. Auf diese Weise kann die Grofie der 
Ausdehnung des Probekorpers unm ittelbar beobachtet 
und abgelesen werden. Die Langenanderung der Porzellan- 
tcile kann ais konstanter Faktor eingesetzt werden, der 
nach ausgefuhrten Yersuehen kleiner ais 10 % war. 
ReibungswiderBtande konnen yernachlassigt werden. Zur 
Vermridung einer Yerzunderung des Probekorpers wurde 
ein Gemisch von Stickstoff und Kohlenoxyd eingeleitet.

Abbildung 2. Apparatnr zur Ausdchnunssmessung.

des Kohlenstoffgehalts beeinfluBt. Hierbei kommen in 
Bstracht:

1. eine auf die allotropc Umwandlung des a- zu y-Eisen 
zuruckzufuhrende Zusammenzichung bis 740

2. eine durch die Losung des Eisenkarbides oberhalb 
Acj bewirkte Ausdehnung.

Abb. 4 veranschaulicht die Volumanderung eines 
fast kohlenstolfrcien Eisens in Abhiingigkcit von der

T e m p e r a tu r
Abbildung i . Die Anidebnnng des reinen Eisens 

beim Ertiitzen.

Temperatur. E  A ist die Linie der Volumanderung des 
reinen a-Eisens, CD die des rcir.en y-Eisens. Verlangert 
man G D uber C hinaus, so stellen dic vertikalen Ver- 
bindungBlirien zwischen E A und D O F  don jeweiligen 
Unterschied im Yolumen des a-Eisens und des ^-Eisens

Abbildung 3. Erhitzangekurven von Kolilenstoffstahl.

In Abb. 3 sind die Ergebnisse der Ausdehnungs- 
messungen der reinen K ohlenstoffstahle, (C =  0,05 bis 
1,15 %) wiedergegeben. Unterhalb A.ol zeigten alle Stiihle 
die gluehe Ausdehnung. Zwischen Ac, und Ac, iibte die 
Hohe des Kohlenstoffgehaltes einen groBen EinfluB auf 
die Ausdehnung aus, wahrend oberhalb yon Ac3 von 
ungefahr 900 0 ab alle Ausdehnungskurven einen fast 
parallelen Verlauf nahmen. Die Lage der Punkte Ac, 
und Ac3 war durch den Verlauf der Ausdelinungslir.ien 
in jedem Falle gut zu erkennen. Mit steigendem Kohlen- 
stoffgchalt ruckt Ac3 immer niiher an Ac| lieran. Ac2 
trat nur bei sehr weichem Materiał in Erseheinung. Die 
Verhaltnisse bei der Erhitzung gleichen denen te i der 
Abkuhlang. Die Ausdehnungskurven der Nickel- und 
Nickel-.Cnroir.st&hle zeigten einen ahnliohen Verlauf.

GemaB den Kurven in Abb. 3 wird die VolumaneIerung 
m Kolilenstoffstahl zwischen Ac, und Ac3 durch die Hohe

T e m p e r a tu r

B' B %  Fe ln Fe* O 
Abbildung 5. %  Fe iu >

7 S => Karbldeipansion.

bei der gleichen Temperatur dar. Die Darstellung zeigt, 
daB m it steigender Temperatur der Vclumunterschied 
kleiner wird. Der Zusammenhang der allotrcpen Velumen- 
anderung m it der durch den Kohlenstoff hcrvorgerufenen 
ist aus Abb. 5 zu ersehen, die die Ausdehnungskurre einęs 
Stahles m it 1 % C wiedergibt. Die durch clie allotropo 
Umwandlung bewirkte Volumanderung wird durch A B 
wiedergegeben, der das ais Eisenkarbid gebundene Eisen, 
hier 14 % des Gesamteisens, entgegenwirkt. DerWirkunga-

300



1. Dio Umwandlung y- in a-Eisen sowio dio „Karbid- 
kontrakt! >n“ siad yollstandig, das Eudprodukt ist 
ausgegluhter Stahl im a-/5ustand.

2. Dio Umwandlung a- in 7-Eisen j3t  yollstandig, dio 
„Karbidkontraktion" ist untcrdiuckt. In diesem

grad dieses Anteiles ist gk ich B'B. D b  Ausdehnungslinie 
fiir y-Eisen miiBte demnach gemiiB B 'D ' yerl.iufen, in 
WiiKncliktit veiliiuft sie aber nach XZ. Das Eisenkarbid 
yerursacht also eine weitere Verminderung der V< ljmcn- 

ontraktion bei Acj 2 3 (725 °) um X B ' =  Z N, dio 
yon den Verfassern m it „Karbidexpansion“ bzw. bei

K o h le n s to ffg e h a lt in  %
Abbildung G.- Karb^ojcpansion roń C-Stahl in AbhHngig- 
ke.t vora Kohlenstoffgehalt und der Erhitzungatemperatur.

der Abkii'dung mit „Kirbidkontraktion",bezeichnet wird. 
Diese durch dio Ahwesenheit des Kohlenstoffcs bedingte 
V<;lumanderung setzt sich uber 'Ac, 2 3 fo rt bis zu 
Temperaturen iiber 1000 °. Abb. 0 zeigt den Verlauf der 
„Karbidexpansion“ bei yersehiedenen Temperaturen in 
Abhangigkcit vom Kohler.stoffgehalt. Bei den Ac3 ent-

100 ZOO 300 V00 600 600
T e m p e rn tijn  

Abbildung 8. Der elekt' isebe Widerstand 
beim Anlassen von austenitiscliem Stahl.

Falle muB das Volumen des Endzustandcs groBer 
sein ais im Falle 1.

3. Beide Umwandiungen, dio allotropo sowie die der 
Karbide, sind unterdruckt.

4. Dio all trope Umwandlung ist untcrdruckt, dio 
„K arbidkontraktion" firde t statt.

' G e h tirte t in  W asser 
h u rz  o b e rh a lb  A  c3  ' /

0 ,9 6 % '//

t ie h a r te t m  W asser 
be i 10BO0

100 ZOO 300 V-00 500 600 700 6 0 0 °
T e m p e ra tu r  

Abbildung 9. Magnetisierbarkeit elne3 austenitisehen 
StaLłea beim Anlassen.

Dio Ausdehnungsmcssungen beim Anlassen abge- 
schreckter Stahle wurden m it Kohlenstoffstahl, Glirom- 
stahl, Nickelstahl und Nickel - Ciiromstahl durchgefuhrt. 
Abb. 7 zeigt die ArlaBkuryen der Kolilecstoffstahle. 
Oberhalb 500 0 sind alle Stahle in den wcichen Zustand 
ubergefiihrt; die durch die Hartung unterdrucktc„Ivarbid- 
kontraktion" hat stattgefunden. B ;i Act wiederhclen 
sieh die obigen Vorgange (ygl. Abb. 3). Dio AnlaBkurye 
des Stahles m it 1,15 % 0 zeigt bei 100 bis 160 0 und bei 
320 bis 390 0 zwei bomerkenswerte UnregelinaBigkciten. 
Mit abnehmendem Kohbnstoffgehalt werden dieso beiden 
UnregdmiiBigkciten schwiicher und yerschwinden bei 
weiehem Materiał ganz, d. h. die „Karbidkontraktion“ 
fehlt hier. Die Verfassor schlic Ben aus dem Yeiiauf 
der Kurven, daB Marter.sit sich bildet, wenn dio „K»r- 
bidkontraktion" unterbunden wird, die y-Umwandlung 
aber stattfindet; Martensit setzt sieh demnach zusam-

-!00 ZOO 300 100 500 600 700 600 SOO lOOO
T em peratur

Abbildung 7. AnlaOkuiren Ton gehfirtetem C-Stahi.

spreohendon Temperaturen wiiclist die „Karbidexpansion“ 
mit zanehmondem Kohbnstoffgehalt erst langsam, dann 
zwischen 0,4 und 0,6 % G sohr rasch, um boi hoheren 
Kohbnstoffgehalten gl.ichzubleiben. |Jsi 1000° wachst 
dio Ęspansion erst langsam, danach schnell und gljich- 
miiBig bis zu 1,2 %  O. Nickalstahb, Oaromstahle und 
Nickel - Ghromsiahb yorhalten sioh ahnlich wio rei.to 
Kohlenstoffstahle. Alle Veranderungen sind in gewissen 
Grenzen abhiingig von der Z d t und dem Gohalt an 
Mangan im Stahle. B '/.ug!ioh der Volamanderung sind 
yier Umwandlungsmogliehkeiten bei einer Abkuhiung aus 
dem y-Gebietc gegeben:
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men aus a-Eisen in Losung m it oxpandiertem K arlid . 
Beim Anlassen eines martensitisehen Stahl s zerfallfc 
der Martensit infolge der nachtriigUch eintreter.den 
, Karli.Ikontrąkti in“. Dis Vers.iche mit 1 'gisrtem Stahl, 
die i.) ei.igen Fallsn reinen A jstei.it ais Abschrcckgefugo 
ergnben, lassen darauf schlbBsn, daB Austenit dann ent- 
stcht, wenn sowohl d ii all >trrpe Umwandlung ais auch dio 
„K arliJkoiitraklion11 ausbl ibon. In albn  Stahlen zeigt 
sieh dis Abhangigkeit der Umwandljngstemperatur von 
der lloho der Ausgangśtempsratur. Je hoher letztere 
ist, desto spiiter t r i t t  Umwandljng cin. In  ci. igen Fallen 
konnte aus dem Voil.xuf der ICurvon die Anwcsonlu it 
von M artersit neben Austej it  nachgewi sen werden.

Dio K u r v c n  des  e l e k t r i s c h e n  Wi d e r s t a n d o s  
unteisehci.len sich nur weni? vonri.iander. Der Gshalt 
nn ICohlsnstoff hat wenig EifilliB, und die GroBe des 
Widerstandos ist fast ausschli Blich brstim mt durcli die 
Ku rve des n in en  Eiser.s. B i 900 0 ist der Widerstand des 
y-Eisens gl ich dem des a-Eissr.s. B iJe Zustando sind 
unterhalb 900° moglieh, d. h. bei der A bkuiljng  des 
reinen Eisens von 900 0 bis 273 0 kann sowohl dio Wi.ler- 
standskurve des reinen y-Eisers wio auoh die des rei.ien 
a-Eiser.s erhalten werden. Abb. 8 ist cin B ispi.l fur das 
Verhalten von A usterit bc im Ar lassen. Die ] a-Um- 
wanetlung findet bei 310° s ta tt , bei 400° ist die Um-

Tempera tu r  
Abblldung 10. Ki-Cr-ttalil „E‘‘ mit 1,01 %  C.

wandlung yoltzogen, dio W iierstandslinis verla.uft von 
da aus gemiiB der a-Kagye. In  allan Fallsn war die An- 
wcsenhiit von Marter.sit oder Auster.it aus dem Vcrlauf 
der Ar.laBkurven sicher zu erkennen.

Die U ntersuchung'der Ma g n e t i s i e r b a r k e i t  in Ab- 
hiingigktit von der Wiirmebehar.dlurg zeigtc, daB die 
Magnetisierbarkeit m it zunelimender Temperatur langsam 
abr.immt, um nach Erreichen von Ac3 plótzlich auf Nuli 
zu fallen. Gsharteter Stahl war im rein auster.itischen 
Zustando unmagnetisisrbar. B .i unvollkommener Hiir- 
tung wuclis m it zunehmender Uivollkommenhc it  der 
Hartung dic Magnetiaijrbarkeit Lis zu dem Bstrag der aus- 
gegluhten Proben. Der Vcil.iu[ der Magnetisisrba.rUeit 
eines lxi 1000° in Wasser abgeschreckten auster.itischen 
Stahl.s beim Anlassen ist in Abb. 9 dargcskllt. Die ab- 
gcschrcckte Probe ist unmagnetisch. B im Zcrfall des 
Austei.its bei 3000 wachst dis Magnetisierbarkeit erst 
rasch, dann langsam bis zam kritisehen Punkt, um dann 
plótzlich wieder auf Nuli zu fallen (y a-Umwandlang). 
Bei der Abkuhlang w isderhdt sich das^Bild im urnge- 
kehrten Siane. In  Uebercir.stimmurg m it den Ergeb- 
nissen der thermischen Uniw-andlung fanden die Vcrfasser 
auch hier ei-ie Abhiingigkiit der Magnetisierbarkeit von 
der Ausgangstemperatur des Mateii<-ls vcr der Abkiihlung 
(Abb. 10).

In den SchljBbetraehtungen erortern die Vcrfasser 
eine Theoiio, in dor dio Umwar.ćlungen des Karbides 
in Abhangigkeit von seiner Molekularkonzontration ge- 
bracht und zum Kontrę llfaktor der all trepen Umwand- 
lung gemacht werden. B i und obsrhalb der all >tropcn 
Umwandlung zsrfallsn die komplexen Karbide in  ei.ifaeho 
Mclekel, m it sttigender Temperatur schreitet der Zerfall

mehr und mehr fort, dio MolpkuUrkónzońtratnn der ge- 
lostcn Kai bi le nimmt zu. In ni.icm  KoLlsr.stoffstalil 
sind die Veranderungcn der M lekul.irkonzentrati >n in 
hohem MaBe abhangig voni Kohler-Steffgelif.lt. Die Ver- 
haltr.isse b ;i Isgierten Stahlen liegen ahi lich, nur daB 
hier der Faktor Zeit eine aussclilaggebcr.de R Ile spi.lt. 
Das eigentumlicho Verhnltcn des Niekel-C.iron:sŁahles 
bei eler Warmebehandlung fuhren die Verfasser zuruck auf 
die Fahigkcit des Nickils und des O.ironis, rib.es Eisen- 
karbid langer in frster Losung im Eisen zu erhalten. Dio 
Umwandlung des Karbides findet stets vor der all >tropen 
Umwami Ling sta tt, r.ismals nach dieser. Der W ert der 
yoiliegenden Arbeit fur dio Erklarung von Vorgangen 
bri der Warmebehandlung von Stahlen erhellt aus einer 
kuizlieh ersehier.enen Abhandlung von Honda1) uber die 
N atur des Invarstahljs, dessen Uiweranderliehk; it im 
Voljmen bis zu hohen Temperaturen auf Grur.d obiger 
Untersuehungen crk lart ist. In  hohem MaBe konnen 
dis oliigen Ergebnisse fur dis modernę Werkzeugindustrio 
von B.-deutung suin, da dis Unverandeiiichkiit bzw. 
gesetzmaBige Vcranderlichkeit des Stahlcs bei der Warme- 
behandlang bestimmter Werkzeugo die ereto Bsdinguńg 
i ur ihre einwandfrcie Herstellung ist.

2r.*3;iig. w . Oerlel.
(SchluB lolgt.)

P a ten tb er ieh t.
Deutsche Patentanmeldungen1).

17. Marz 1921.
Kl. 2Gd, Gr. 8, F  45 559. Vcrfahren zur Gewinnung 

von Sihwefol aus Schwcfelwassersioff oder Schwefel- 
wasserstoff cntlialtenden Gasen; Zus. z. Pat. 303 862. 
Farbenfabrikcu vorm. Friedr. Baycr & Co., Levcrkusen 
b. Koln a. Rh.

ICl. 51 c, Gr. 38, L  51 764. Kirehenglocko aus stahl- 
artiger Lcgicrung; Zus. z. Anm. L  49 223. Franz Lange, 
Rnutenkranz i. Sa., u. Paul Steinol, Morgonrothe i. S a ..

Kl. 80b, Gr. 5, L  50 784. Verfahrcn zur Aufberei- 
tung von łlisehzemonten aus Portlandzement und wasser- 
granulicrter Hoehofcnschlaeke. Mas Lorenz, Rodaun bei 
Wien.

21. Miirz 1921.
KI. 7a, Gr. 10, Seh 55 304. Schneidrorrichtung 

fiir Drahtwalzwcrke zum Langssthneiden b. kannter Vor- 
profilo. 2ipl..Siig. Anton Sehopf, Dusseldorf-Grafenberg, 
Gehrtsstr. Ga.

Kl. 7a, Gr. 16, W 55 675. Walzenstiinder. Franz 
Widmar, Duisburg-Ruhrort, Fabrikstr. 23.

Kl. 7b, Gr. 7, C 28 272. Yorriehtung zur I le r- 
stellung stumpf gcschweiliter Rohrc durch Ziehen cincs 
crhitzten Streifens durcli eine m it SehweilSwalze vcr- 
sehene Ziehform. Douglas Whimster Chisholm, Wrood- 
head, Garnkirk, Lanarkshire, Sehottl.

K l. lOa, Gr. 22, Seh 54 005. Verfahren der Ge
winnung hochwertiger, nicht hygroskopischer Flamm- 
kohlo aus minderwertigen Brcnr.stoffen, wie ligmtischen 
Braunkohlen, Torf u. dgl. Ignaz Sc-hork, Berlin, Prager 
Str. 12.

Kl. 23c, Gr. 1, L  47317. Yerfahren zur Gewinnung 
von Sehmierol und Paraffin au3 Generatorteer. Dr. Lud
wig Land-berg, Nurnborg, Lindenaststr. 22.

Kl. 24c, Gr. 1, F  46 457. Gasfeuerung. Faęoneisen- 
Walzwerk L. Mannstacdt & Cie., Akt.-Ges., u. S ipl.^ng. 
Hugo Bansen, Troisdorf b. Koln a. Eh.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
21. Marz 1921.

Kl. lOa, Nr. 771 013. Sihwenkbare Kokspfanne fur 
Koksverladcvorriehtungen. Aug. Brunne, Mengedo i. W.

Kl. 47 b, Nr. 770 513. Armvcrstrebung fiir Riemen- 
seheiben. Deutsch-Lusemburgischc Bergwerks- und 
IIiitten-Akt.-GeS., Dortmund.

1) Chem. Centralblatt 1912, Bd. IV, S. 678 (R eferat).
2)DieAnmeldungcn liegen vondem angegebonenTage 

an wahrend zweier Monate fur jodermann zur Ein3:eh| und 
Binsprueherhebung im Patentamto zu B e r l i n  aus.
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KI. 24 e, Nr. 315 302, 
vom 25. Novembcr 1917. 
R e g n ie r E i c k w o r t h  in 
D o r t mu n d .  Vorrichtungzum 
Beschickm von Gaserzeugern
o. dgl.

An dom Gehauso d der 
rotierenden Fulltrommel o 
sind auBer dem Aufgaberolir 
c fur den Brennstoff noch 
ein odfer mehrerc Roliro b 
mit bcsonderon Fullvorrich- 
tungen a fiir die Zufuh- 
rung von Zuschlagen ange- 
ordnet.

KI. 19 a, Nr. 320 784, vom 31. Juli 1917. Georgs -  
Ma r i e n - B e r g w e r k s -  u n d  Hi i t t c n - Ve r e i n  A kt.-G os. 
in O sn ab riick . Befestigung von Eisenbahnsckicnen auf 
Unterlagsplatten mittels Keile.

D :e Schicne a  ist in 
den U nterlagsplatten b 
m ittels Keile c befestigt. 
Lotztere legen sich m it 
einer ebcnen Keilflache 
gegen eine ebene Bchrage 
Seitcnflach’ des Schic- 
nenfuBes und m it oiner 

konvexzylindr!schen 
Keilflache gegon eine entspreehend konkavzyIindr;sche 
Innenflache einer an der Unterlagsplatte b angeord- 
neton oberen Leiste d.

Kl. 18 a, Nr. 321 033, vom 28. Juli 1918. Zusatz zu 
Nr. 319 938: vgl. St. u. E. 1920, 4. N ot., S. 1498. Ge- 
b r u d e r  SchuB,  Da mpf keBs e l f  a b r i k  u n d  A p p a r a t e -  
b a u a n s t a ' t  in S i e g e n  i. W. Verfahren zum Haltbar- 
machen von Hochofenwindformen, insbesondere von eisernen.

Dio Windformen werden sowohl auf ihrer Oberflacho 
ais auch auf den ihr zunachst liegenden inneren Sohiehten 
zum Sehutz gegen1 herabtrópfelndes fluss'ges E 'sen m it 
goeigneten, aus Salzen der FluBsilure bestehenden oder 
metallischen (z. B. Zinkoxydstaub) oder mineralischen 
Ueberzugen T e rs e h e n .

Kl. 18 a, Nr. 322 286, vom 23. Noyember 1912. 
L ew is T h o m p s o n  W r i g h t  i n  L o n d o n .  Verfahren, 
Schicefeleisen durch Erhitzen zu entschwefeln.

Sehwefelsisen wird durch H  ndurchleiten eines 
elektrisehen Stromes so stark  (2000°) erhitzt, daB der 
gesamte Schwefel ausgetricben wird und schwefclfreies 
raetollifches Eifen zurucktleibt.

Kl. 2 4 e, Nr. 322 588, vom 25. Juli 1912. T he Sa l t  
Un i o n ,  L im ited  in  L i ve r pool ,  G rafseh . L a n 
cas t e r ,  E ngl. Verfahren zur Erhohung der Ammoniak- 
ausbeute bei Oaserzeugern -mil Nebenproduktengeu-innung, 
die in der von Mond angegebenen Weise unter Einfilhrung 
reichlicher Wasserdampfmengen mit der Vergasungsluft be- 
trieben werden.

Der Brennstoff wird m it einrm Zusatz von geloschtem 
Kalk Yorarbeitet, der zweckmaBig io imiiger Vcrmengung 
mit dcm Brennstoff in den Gaserzeuger cingcbraclit wird.

Kl. 18 a, Nr. 322 610, vom 25. Dezember 19I2( 
J u l j a n  Hubo in Zdo l b un owo ,  U k ra in ę . Yerfahren 
zur Jlerabminderung des SamrstoffgehaUes von auf Spiegel- 
eisen mit mindestens 10 Prozent Mangangehalt oder hochpro- 
zentiges Ferromangan zu verhuttendem Braunstein durch Be- 
handeln desselben mil einem Reduldionsmittel in der Warme.

Braunstrin wird i-inig mit Kohlen- oder Koksklein 
in einem Hilfsofen bei allmahlicher Auffullung durch- 
gegluht. Infolgo der entstehenden sehr starken Hitze 
■nird eino Schlacke gewonnen, die das Mangan fast nur 
ais Jlanganosydul enthalt. Sio wird in bekannter Weise 
im Hochofen auf ein Spicgeleisen von mindestens 10 % 
Mangangehalt oder auf ein hochprozentiges Ferromangan 
yerhuttet.

Kt, 18b, Nr. 322 793, vom 13. Mai 1915. .Paulino 
Thi e l ,  geb. Muck in L a n d s t u h l ,  Rhe i n p f a l z .  
Yerfahren zur Entfernung ton Schlaeken bei der Gewinnung

von Flupeisen und -stahl im Herdofen sowie bei der Dar- 
stellung von vorgefriscMem Eisen im Herdofen zwecks 
Weiterrerarbeitung in  einer beliebigen Vorrichtung unter 
nachlrdglicher weiterer Zugabe von Eisen zu dem anfanglich 
in den Herdofen eingebrachten Eisen.

Es wird yorgeschlagen, beim normalen Vorfrischen, 
und zwar wahrend oder nach demselben, so lange neuos 
Roheisen oder anderes Eison in den Herdofen nach und 
nach einzugicBen, daB die im Ofen vorhandeno Schlacke 
duroh das nachgegebone Eisen zum AbfiieOcn aus dem 
Ofen gebracht wird.

S ta tis tisc h es .
Deutschlands AuBenhandel Januar tis  August 1920.

Dio monatlichen Naehweise iiber den auswartigen 
Ilandel Deutschlands, deren Vorof fentlichung seit Juni 
1914 unterblieben u t, sind nunmehr wieder erschionenf).

Fiir die Ausfuhr sind Angaben iiber die Mengen und 
Werte, fiir dio Einfuhr dagegen lediglich Angaben iiber 
dio Mengen angegeben.

Der W crt der deutschen Ausfuhr belief sich in 
den Monaten Januar bis August 1920 auf insgesamt 
40,9 Milliarden Mark (Papiermark). Von den einzelnen 
Hauptwarengruppon sind u. a. am AuBenhandel be
teiligt:

Milliarden M  
Unedlo Metalle und Waren daraus m it . . 9,49
Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse und

Fahrzeuge m i t .............................................. 6,21
Mineralisehe und fossile Rohstoffe, Mineral-

ole m i t ........................................................... 3,30
Von der groCton Bedeutung ist fiir Deutschland die 

Ausfuhr von Eisen und Eisenwaren sowie von Maschinen, 
elektrotechnischen Erzcugnissen und Fahrzeugen. Diese 
Waren machen allein 3/ 8 der Gesamtausfuhr aus. Ihr 
W ert betrug zusammen 14 Milliarden M . Bei Betrach- 
tung der Mengo zeigt sich allerdings, dali gegeniiber 
1913 dieso Ausfuhr noch sehr stark zuriickgeblieben ist. 
An Eisen usw. betrug sie nur 1,04 gegeniiber 4,30 Mil- 
lionon t, an Maschinen usw. 0,38 gegoniiber 0,53 Mil- 
lionen t. Eine Ausnahmo maeht nur die Ausfuhr von 
Fahrzeugen, dio m it 0,11 Miliionen t  wesentlich hoher 
war ais im Jaliro 1913 (0,08 Mili. t )  und besonders auch 
in dem sogenannten „Ausverkauf“ ihren Grund hat.

DaB die 8,0 Miliionen t  betragende Ausfuhr von 
mineralisehon und fossilen Rohstoffen der Mango nach 
an erster Stelle steht, erklart sioh aus der geringen 
Wertigkeit und dem hohen Gewieht dieser Waren. An 
fossilen Brennstoffen (iiberwiegend Steinkohlo und 
Braunkohle) wurden — abgesehen von den Pflicht- 
lieferungen an den Vielvcrband, dio nieht zum reinen 
Handelsverkehr gehoren — 6,05 MiU. t  aupgefiihrt gegen- 
iiber 29,2 Mili. t  im Jahre 1913. Dio Ausfuhr von Erzen 
einschl. Schlaeken und Aschen betrug nur 0,13 MiU. t  
gegen 1,98 MiU. t  im Jahro 1913. Die Ausfuhr von 
Steinkohlenteer, Steinkohlenteerol und Steinkohlenteer- 
stoffon erreiehto nur 26 055 t  gegeniiber 240 000 t im 
Jahre 1913.

Die E infuhr von Erzen -war trotz Wegfalls des 
lothringischen Minettegebietes erheblich geringer ols im 
Jahre 1913. Es wurden an Eisen und Mangancrzcn 
oinschliefilich Schlaeken u. dgl. nur rd. 3,9 MiU. t  ein- 
gefiihrt gegeniiber einer Nettocinfuhr von 8,1 MiU. t  im 
Jahro 1913. Die Einfuhr der Eisenerze erfolgte wio 
friiher vorwicgcnd aus Schweden und Norwegen; ais

Es wurden bezogen aus:
Januar -August

1920 1913
£

Schweden . . . 1 369 400 3 016 100
Norwegen . . 410 3C0 218 500
Frankreich 452 E09 2 649 800
Lothringen 281 100 —
Luxemburg 819 700 —
Spanien . . 403 930 2 621 800
Ygl. St. u. E. 1921, 10. Febr., S. 206.
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weitere Bezugslander B ind jetzt Lothringcn und Luxcm- 
burg, die friiher dem Deutsehen Zolhrcrein angehiirten und 
dereń Ausfuhr nach Deutschland daher friiher nicht im 
deutsehen AuBenhandel crschien, hinzugekommen.

Dio Einfuhr von Sfeinkohicn und Braunkohlen hat 
gegenuber 1913 erheblich nachgelassen, ist abor wegen

des infolgo der Pflichtlieferungen nn don Viclverba3id 
entstandenen Bedarfs bedeutond hoher, ais es fiir die 
deutsehe Ilandelsbilanz ero-iinscht ware.

In  der folgenden Zuęammenstollung geben wir die 
fiir uns hauptsaehlich in Frogo kommenden Zahlen aus 
dem AuBenhandel Deutschlands wieder.

AuBenhandel Deu'schlands Juli und August sowie Januar bis August 1920.

Einfuhr 1930 Ausfuhr 1920
Juli

t
August

t
Jilmiar bly 

August 
t

Juli
t

August
t

Januar btg 
August 

l
Eisencrze; Manganerze; Gasreinigungsmasse; Sehlak-

ken; K iesabbrando ............................................ 518 947 496 874 3 964 172 20 515 15 172 90 006
Scbwefelkies............................................................ ... 39 197 68 236 301 445 89 657 1 696
Steinkohl 'n , Anthrazit, unboarbeitote Kannelkohle . 22 180 24 099 198 161 930 258 593 824 5 075 431
B rau n k o h len ..................................................................... 126 200 179 416 1 462 341 11 445 7 962 40 544
K oks..................................................................................... 129 15 719 123 136 128 456 683 948
S te iakoh lenb rike tts........................................................ — __ 584 8 908 6 850 72 739
Braunkohlenbrikotts, aueh N aB preB steine................ 2 702 3 119 26 229 26 0S5 50 934 165 202
Eisen und Eisenwaren a lb r  A r t .................................. 43 161 25 772 303 048 158 634 146 092 1 040 172

Darunier:
Roheisen ............................................................................. 12 920 6 052 67 044
Ferroaluminium, -chrom, -mangan, -nickel, -silizium

> 9 187 11 09S 62 939und andere nicht schmicdbare Euenlegbrungon . 280 371 7 097
Brucheisen, Alteisen (Schrott); Eisenfeilspane usw. . 8 784 7 260 85 423 J
Rohren und Rohrenformstuoke aus nicht sehmiedb.

GuB, roh und b e a r b e i te t ........................................ 1 534 319 6 941 2 203 1 303 15 190
Walzen aus nicht schmiedbarem G u B ........................ 49 49 148 830 1 107 5 703
Maschinentcile, roh und bearbeitet, aus nicht schmied

barem G u B ........................ ........................................ 211 250 1 581 680 874 4211
Sonstige Eisenwaren, roh uad bearbeitet, aus nioht

sohmi^dbarein G u B .................................................. 117 305 2 498 7 234 8 699 44 111
Rohluppen; Rohsehienen; Rohblocke; Brammen; vor-

gewalzte Blocke; Platinen; Knuppel; Tiegelstahl
in B lo c k e n ................................................................. 6 598 2 993 25 357 752 1 412 11 229

Stabeisen; Trager; Bandeisen ......................................... 5 551 4 258 59 794 42 859 37 132 295 173
Blech: roh, ontzundert, gerichtet, dressi?rt, gefirniBt 1 278 494 13 346 22 504 17 654 142 667
Blech: abgcschliffen, lackiert, poliert, gebriiunt usw. 12 52 -
Verzinnte Bleche (WeiBblech) . . . . . . . . . 440 203 2 289
Verzinkto B le c h e ............................................................. 42 _ 117 ■ 1235 1 075 9 463
Wellblech, Dehn-, Riffel-, Waffel-, Walzonblech . . __ _ 30
Andere B l e c h e ................................................. 32 9 292
Draht, gewalzt oder g e z o g e n ........................................ 1 712 506 9 323 5 231 7 370 38 988
Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Rohren

formstuoke ................................................................. 2 9 132
|  7 615 6 715 53 626Andere Rohren, gewalzt oder gezogon........................ 234 105 1 316

Eisenbahnschienen usw.; StraBenbahnschienen; Eisen- ■ .
bahnscliwellen; Eisonbahnlaschen, -unterlagsplatten 1 012 743 2 720 13 106 11 009 66 178

Eisenbahnachsen, -radcisen, -riidcr, -radsatze . . . . 2 1 19 2 765
)

4 135 19 656
Sehmiedbares lise n ; Schmiedestucke usw................... 336 148 1 513
Maschinentcile, bearbeitet, aus schmiedbarem Eisen 81 72 899 > 13 299 11 731 81 813
St ihlflosjhen, J ilchkmnen usw.................................... 207 144 1 166
Brucken und Eissnbauteile aus s hmio lbarern Eisen 286 393 2 119 5 346 4 4S4 28 396
Dampfkessel und Dampffasser aus schmiedbarem Eisen

so.ao zi sanm engesjt te Teib von a ile hen . . . 70 13 400 5 303 2 233 16 677
Anker, Sehraubstooke, Ambosse, Sperrhorner, Brech-

eisen; Hammer; Klobcn und Rollcn zu Flaschen-
zugen; Winden usw..................................................... 2 3 31 540 506 4584

Landwirtschaftlieho Geriite ......................................... 13 16 265 1 720 2317 17 887
W erkzeugo............................................. 45 33 277 3 024 2 232 20 569
Eisenbahnlaschensehrauben, -keile, Sehwellen-

schrauben usw............................................................... 26 17 149 _ _ _
Sonstiges E iscn b ah n m ate ria l........................................ _ 9 160 _ _ _ '
Schrauben, Niete, Schraubenmuttern, Hufeisen usw. 69 159 897 I 430 1 762 14 090
Achsen (ohne Eisenbahnachsen), Achsenteilo . . . . 10 1 36 391 323 1 470
Eisenbahnwagenfedern, andere Wagenfodern . . . . — — 8 437 316 1 489

12 12 47 1 388 1 659 14 643
Andere D ra h tw a re n ......................................................... 21 5 74 590 738 4 306
Drahtstifte (auch Huf- und sonstige Nagel) . . . . 7 1 99 2 135 2 900 17 316
Haus- und K u c h e n g e r a te ............................................ 27 7 118 1 333 1 258 12 458

26 7 61 462 292 2712
Alle iibrigen E isen w aren ................................................ 998 805 9 091 4 935 3 758 32 628
M asch inen ...................................................................... 538 202 2 7731 35 362 149 228 871

X I II .. 62
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Roheisenerzergung der Vereinlgten Staaten.
Ueber die Łeistungen der Koks- und Anthrazit- 

horhiifen der Vcreinigten Staaten im F e b r u a r  1921, 
verglielum m it dcm yorhergehendon Monate, gibt fol-

1. Gcsamterzeugung . . . .  
darunter Ferromangan und
Spiegelcisen.........................
Arbeifetiiglitho Erzeugung 

2.1 Anteil der Stahlwerksge- 
sellsi haffcen . . . . .
Arbeitctiigli< he Erzeugung

3. Zahl der Hodiofen . . .
davon im Feuer . . . .

Kanadas Bergbau und Eisenindustrie im Jahre 1920.
Nach dcm Bericht des Ccnaćian Dei~ar'on:ent of 

Minca3) wurde In Ka,'tia.da im Jahro 1920 gjefordert und 
erzeugt:

Februar Jflnnar^
1921 1H21

t t
1 957 921 2 453 3892)

29 477 23 878 s)
69 £25 79 1412)

1 630 546 1 971 G682)
58 2"3 63 C012)

436 435
153 184

an
■

1919
«

1920
t

Koblen (nicht inbegriffen un- 
yerwerlbare Abfalle) . . . 12 411520 15 080 754

1 052 767 1 185 374
178 871 115 962
832 207 9S9 126

davon:
Thom asroheisen................. 520 557 671863
Bossem errohoisen . . . . 6 928 —
GieBercirohoisen................. 292 130 309 149
phosphorarmesRohoison im

8114Eiektroofen erzeugt . . 6 592
E'senlegierungpn . 44 090 25 140
Stalilblocke u. StahlguBstucke 934 716 1 126 741

Von dci1 Stahlerzeugung wurden im Jahre 1920 
23 287 t  im . Elcktnoofen gegen 14 083 t  im Vorjalire 
erzeugt. Dar Prei3 fiir die Tonne g e f o r d o r t e  Kohlo 
(zu 907,19 kg) belief sich auf 4,65 S und fur die 
Tonno a u s g e f i i h r t o  Kohla auf 7,04 S. Die Ausfuhr 
nn Kohle stellte sich auf 2 323 730 t  bzw. 1 877 929 t 
im Jahro 1919, denen eine Einfuhr von 17 003 047 t  
bzw. 15 702 401 t  im Jahro 1919 gegeniibersteht. Yon 
der Roheisenerzeugung wurden ira Jahre 1920 981 012 t 
im Hochofen und 7297 t  im Elekt-roofen horgestellt. — 
An Rohci.~cn wurden 93 103 t  und an Eisenlcgierungen 
23 063 t  hauptsachlich nach den Vcreinigten Staaten 
a u s g e f u h r t .  Die E i n f u h r  belief sich auf 52 148 t  
Roheisen und 7287 t  Eisenlcgierungen. An Halbzeug 
wurden 62 840 t, Stabeisen 77 262 t, Stahlschienen 
55 415' t, Baucisen 3137 t, Eisen- und Stahlsehrott 
117 041 t  a u s g e f u h r t .

W irtsch a ftlich e  Rutid^chau.
Die Lage des englischen Eisenmarktes 

im Januar und Februar 1921.
Zu Beginn des Jahres machte sich am britischcn 

Eiscnmarkt eine leiclite Besserung der Naehfrago brmerk- 
bar, dio bis zu einem gewissen Grads durch die am
7. Januar erfolgte E r m a f i i g u n g  d e r  R o h e i s c n -  
p r e i s o  unterstiitzt wurde. Die Hoffnung auf eine 
nachhaltige Bclebung erfullte sich jedoeh nicht, es 
herrschte vielmehr wahrend der ganzen Berichtszeit eino 
gedriickte Stimmung am Markte, und von einem Wieder- 
aufleben der Geschiiftstatigkeit konnte trotz einiger ver- 
meintlicher Ansatzc zur Besserung keine Redo sein. Die

' )  Ir . Tr. Rev. 1921, 3. Marz, S:608.
2) Berirhtigte Zahl. >
3) Ir . Coal Tr. Uav. 1921, 18. Marz, S. 399. 

Vgl. St. u. E. 1920, 16. Sept., S. 1248.

Kiiufer bcharrton auf ihrer Zuriiekhaltung und decktcn 
nur den unumgUngluh notwendigen Bedarf, Die bri- 
tischen Werke zogerten mit einer weitoren allgemeinen 
Ilerabsetzung dor Preiso, die sio von einem Sinken dor 
Seib:tkosten, namentlich der Erennstcffpreuo, abhangij 
zu maclien dachten. Der auf dem Markte liegende Druck 
wurdo jedoeh immer starker, besonders, da auch der 
festlandische Wettbewerb dauernd zunahm und die we- 
nigen an den M arkt kommenden Gcschiifte meist den 
bcfgisehcn und deutschen Wcrken zufielcn. Auch Frank- 
reich, das reichliche Vorriłte an Brennstoffea dank dem 
Fricdcnsvertrage aufhiiufto und seine Erzeugung stark 
ausdehnte, ohno jedoeh viel mehr ais ein Drittel davon 
absetzen zu konnen, machte neuerding3 groBe Anstrcn- 
gungen, den UeberschuS seiner Erzeugung auf dcm Wclt- 
markte unterzubringen.

Die E  r  m ii C i g  u n g d e r  S t  a h 1 p r  e i s e in dor 
dritten Januarwoehc vermoehte nicht, die Naehfrago an- 
zuregon, obwohl das Schwanken in den fostliindiselien 
Geldkursen dio dortigen Werke zu einer etwas fc3teren 
Haltung ycranlafit hatte. Die bdgischon Werke wurden 
auBerdem Anfang Februar durdi unruhigo Arbeitcrvor- 
hiiltnisse behindert, was den britischcn Erzeugern zugute 
kam. An die Stelle des belgischen tra t iudei der fraa- 
zosiseho und lusomburgisehe Wettbewerb. Die unhalt- 
baro Lage yeranlaBte dio britischcn Stahlwerke gegen 
Endo Februar zu einer weiteren starkon Ilerabsetzung 
der Preise fur KnUppel, Formeisen, Triigcr und Schienen, 
der am 1. Miirz eino cinsclineidendo Herabsctzung der 
Roheisenpreisc folgte. Aber man bezweifelte, ob diese 
fiir gewohnliche Zeiten bedeutenden, aber bei dem 
lieutigen Preisstande yerhiiltnismaBig geringeren Ab- 
strklie dio Verbrauclier zu Kilufen anregen wiirden, im 
Hinblick auf die sowohl in England wio an don Ucber- 
seemarkten erhebiieh billigero Preisstellung der fest- 
liindischen Werke.

Die gedriickte Lage des Inlands- und Auslands- 
marktes und dio Unmtiglit hkcifc fUr die br'.t'.sehen Werke, 
trotz der PreisermiiBigungen mit den immer noch or- 
heblich billigercn Preisangeboten der fcstlandischen Er- 
zeuger in Wettbewerb zu treten, yeranlaBte auchErorte- 
rungen iiber die Ilerabsetzung der Gestchungakosten. Al) 
Hauptschwierigkeiten, zu niedrigeren Proisen zu ge- 
langen, wurden die Aufrechterhaltung der hohen Brenn- 
stoffpreiso im Inlando trotz andauernder Zunahme der 
Vorriite auf den Zechen sowie die Lohnfrage bezeichnet. 
Die Ilerabsetzung der Lohne wurde auf einer Versamm- 
lung von Arbeitgebern und Arbcitnehmern der Stahl- 
industrie orortert, wobei von jcnen Vorsi hliige Cber Lchn- . 
senkungen gemacht wurden, die iibor die nach der glei- 
tenden Lohnska!a zwangslaufig erfolgenden Ińnausgehen 
sollten. Die von den Arbeitgebern yorgebrachte Bewcis- 
fiihrung ging dahin, dali sie zu. don gegenwśirtigen 
Proisen keine Auftrage horeinholen, den notwendigen 
Preisabstrieh aber infolge der hohen Gestehungskosten 
nicht vornehmen konnten. Die Arbeitnehmer erkannten 
zwar die jetzigen schwierigen Verhaltms30 an, schienen 
aber zu zweifoln, ob die auf eino Lohnherab3etzung sieb 
griindende PreisermiiBigung die Kauflust fordem wiirde. 
Ein Ergebnis wurde nicht erzielt.

Die britische A u s f u h r a n E i s e n u n d S t a h l ,  
die im Januar gegenuber Dezomber 1920 um 42 000 gr. t 
auf 233 000 gr. t  gestiegen war, sank im Februar wieder 
auf 167 000 gr. t, d. i. 66 000 gr. t  weniger. Die Aus
fuhr der ersten beiden Monate dieses Jahres blieb hinter 
donen von 1913 um iiber 50 o/o zuriick. Dio Entwicklung

Januar
Februar

JanuanFebruar

In 1000 groB ton*

E i n f u h r

1913'jj 1920 1921

234,8
191.6

428,9 151.0 378,5

Ausf uhr

1913') j 182(1 j 1921

79 0 1!'6,« 41fi7 261.2
72.0 181.R 3WS8 231.1

233.1
l«7.2

813.0 492.3 40l),S

J)  B eriehtigto Zahlen.
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des Auftcnhandels ist in vorstehonder Zahlentafel wieder- 
gegeben. '  •

Der K o h l e m n a r k t  litt unter Stockung des Ab- 
satze3. Trotz Aulhebung der Ausfuhrbesihriinkungen 
fielen die Ausfulirpreise weiter, wahrend die Liilme im 
Januar stiegen. Die Vorrate an de a Zechoa hauften 
sich iinmer mehr an, so daG zahlreiehe Zeehen ihre Ar- 
beitszeit kiirzen muGten. Die Forderung ging infolge- 
dessen dauernd zuriick; in den aeht Woehea vom 1. Ja 
nuar bis 26. Februar wurden gefordert: 4,31 — 4,90
— 4,C9 — 4,61 — 4,60 — 4,42 — 4,35 — 4,28 und 
4,32 Miii. gr. t. Dic Zechenbcsitzer von Wales ermiiGig- 
ten vom 1. Februar an die Preiso um 25 S fiir die Aus- 
fuhr. Die Steinkohlenausfuhr in den cr3ten beiden Mo- 
naten des Jahres (3,43 Mili. gr. t)  blieb hinter derselben 
Zeit des Vorjahres um iiber 2i/o Mili. gr. t  zuriick. Mitte 
Februar stellten sich in Cardiff die Ausfuhrproise fiir 
beste groGe Dampfkohle auf 60 S, beste kleine au£ 20 S, 
Bunkerkohle 16.6 bis 17.6 S. In  Newcastle stand beste 
Durham-Dampfkohle auf 50 S, kleine Dampfkohle auf 
22.6 S, Kokskohle 37.6 bis 40 S. Ende Noreinbor hatte 
beste Dampfkohle 135 S und besto kleine Dampfkohle 
95 S  gekostet. D ie. Bergarbciterlohne, dereń Regelung 
von dem Strcikabkommcn im November abhanglg i-1, er- 
fuhren ebenfalls einen Riickgang; wahrend der Lohn- 
zuschlag fiir Arbeiter von 18 Jahren und dariiber im 
Januar noch 3.6 S  betragen hatte, sank er im Februar 
auf 1.6 S und fiillt im Marz ganz fort, da dio For
derung in dem am 19. Februar endigenden yierwochigen 
Probezeitraum nur 17,65 Mili. gr. t  betrug gegen 
19,04 Mili. gr. t  im September. — K o k s  war reichlich 
angeboten und die Erzeugung ging weit iiber den Bcdarf 
hinaus. Obwohl eine PreisermaGigung um 3.3 S  Mitte 
Januar cintrat, der Anfang Februar eine weitere um
5 S  folgtc, kauften die Yerbrauchcr nur den notwen- 
digsten Bedarf, da sie einen weiteren wesentlichen 
Prcisriickgang mit Riicksicht auf dio Roheisen-Preis- 
ermiiGigung erwarteten. Gute Mittelsorte kostete Anfang 
Februar 58.3 S  frei Hochofen gćgen 66.6 S  Anfang J a 
nuar.

Der E i s e n e r z  markt wurde durch dio schlcehte 
Geschśiftslage in Roheisen und Stahl beeintrachtigt und 
verlief sehr ruhig. Die Verbraucher Iiatten geniigend 
Yorriite, die bei dem Stillstande einer ganzen Anzahl 
Hochofen hiiufig griiGer waren ais der Bedarf; sie lehnten 
deshalb neue Abschliisse ab trotz der niedrigen Frachtcn, 
die von 15 S  Ende Dezember auf etwa 9 S  Ende Fe
bruar fiir Bilbao—Middlesbrough zuriickgingen, von den 
Mittelmcerhafcn sogar bis 8 S . Der Fraditriickgang be
trug innerhalb eine3 Jahres etwa 30 S  die gr. t. Bestcs 
Bilbao-Rubio-Erz stand Anfang Marz nominell 39 S  cif 
gegen 49 S  Anfang Januar. M a n g a n e r z  lag cbcnfalb 
ruhig bei nachgebenden Preiscn, die sich Ende Februar 
nominell auf I.91/2 S  die Einheit cif stellten gegen 2.6 S  
Anfang des Jahres.

Die bis beinahe Jahresende sehr giinstige Lage des 
R o h e i s e n  marktes yerahlechterte sich in dor Be- 
richtszeit auGerordentlich. Die am Jahrcśanfang erfolgte 
Preishcrabsetzung war nicht imstando, die inlandischo 
Nachfrage zu heben; man sah weitere PreiscrmaBigungen 
voraus, da die belgischen und luxemburgischen Hiitten- 
werlto Roheisen zu erhcblich billigeren Preisen in Eng- 
land selbst anboten. Infolge des festlandischen Wett- 
bcwerbs kam auch das Ausfuhrgeschaft fast vollstandig 
zum Stillstand, trotzdom man im Januar zu S3iner Be- 
lebung don Aufschlag von 5 S nach den yerbilndetcn 
Staaten aufgehoben und den nach don ncutralen Landern 
allgemein auf 5 S crmaGigt hatte. Die Erzeugung ging 
infolgo des geringen Absatzes wesentlich iiber dio An- 
forderungen hinaus, so daB sich nicht nur dia Vorrate 
auf den Hochofenwerken hiiuften, sondern auoh zur Still- 
legung von Hochofen geschritten werden muGte. Im 
Februar erfolgten weitere ErmaGigungen von CIeveland- 
roheisen, dic jedoch zu spafc kamen und nicht ausreichend 
waren, um dem tśiglich zunehmenden festlandischon 
Wettbewerb zu begegnen. Die Werke muGten sich des
halb Anfang Marz zu einer nbermaligen kraftigen Preis-

herabsetzung um 45 S entschlieGen, voa dar man eine 
Belebung des Roheisenmarktes erhofft. Der Absatz- 
mangel hatte in Cleveland allein innerhalb do3 Monats 
Februar das Ausloschen von 22 Hochofen zur Folgo
— Anfang Februar waren 72 Hochofen im Betrieb, An
fang Marz 50 —. Die Verscliiffungen voa Cleveland- 
roheisen im Januar waren die niedrigsten sait langer 
Zeit, und zwar 11 788 gr. t gegen 17 363 gr. t im De
zember. Die Preisentwicklung am Clevelandroheisen- 
marktc gestaltete sich in der Beriehtszcit wie folgt (in 
Schilling, fiir das Inland frei Bahnwagen, fiir die Aus- 
fuhr fo b ):

7. Januar 10. Fet>ruai 1. Mar/.

lu-
land

Aut-
fuhr

la
tań 1

Au**
fuhr

In-
iand

Aun-
1‘ubr

Ck*v«land Nr. 1 . . 225 245 200 205 155 160
4 5 % bih^ium . . 2 '5 245 2 0) 205 155 160
Sr. Z ........... 215 235 In5 100 150 155
Nr. 4 Glrfî rei . . 211 21 a 191 199 149 154
Nr 4 P.idd«l . . . 2l2.« 217,6 192,6 197,6 l >7.6 152.6
Hklbłt-rte* . . . . 212,6 217 6 • 9 U 197 6 147 6 152 6

210 2,5 li<0 19 * 14) 150.

In  I l a m a t i t  yerminderte sich die Nachfrage eben
falls, da die Yerbrauchcr nur kleine Mengea eindeektcai 
und die Ausfuhr nahezu unmoglich wurde. Die Yor- 
rato nahmen zu und dio Preise wurden mohrfach herab- 
gesetzt, und zwar im Januar von 260 S fiir Ostktisten- 
Iliim atit — gemischte Nummern auf 240 S, Ausfuhr
5 S mehr; Mitte Januar wurde der Aufsehlag von 5 S 
fiir Ausfuhr aufgehoben. Im  Februar erfolgto eine 
ErmaGigung um 20 S auf 220 S fiir Inland und 
Ausfuhr, Anfang Marz eine weitere um 40 S auf 
180 S fiir Inland und Ausfuhr; Nr. 1 war 2.6 S 
teuror. — F e r r o m a n g a n  lag bei abnehmen- 
der Nachfrage schwach. Das Fallen der Nachfrage 
in Amerika wirkte auf den cnglischen Markt, da 
die Mengen, die sonst dahin gegangaa waren, auf den 
an sich flauen englischen Markt druckten. Die offiziellen 
Preiso konnten deshalb nicht gehaltan werden und wur
den zweimal, um 4 £  und 3 £ , hcrabgesetzt. Ferro
mangan von 78 bis 800/0 kostete Ende Februar 25 £  
gegen 32 £  Ende Dezember; jedoch wurde auch bercits 
zu 24 £  angeboten, fiir die Ausfuhr sogar zu 22.10 £ . 
Spiegeleisen 20<>/o kostete Anfang Februar 15 £  gegen 
17 £  Anfang Januar. — Die Roheisenerzcugung stellto 
sich im Februar auf nur 463 000 gr. t  gegen 637 800 gr. t  
im Januar, d. i. 28o/o weniger ais im Jan u ir  d. J . und 
320/0 weniger ais im Dezember 1920. Die Stahle:zcugung 
betrug im Januar 493 400 gr. t, im Februar 483 500 gr. t  
gegen 746 600 gr. t  im Dezember oder 2 0/0 weniger ais 
Januar und 350/0 weniger ais Dezember. Einzelheiton 
sind aus folgender Zusammenstellung crsichtlich:

In 1000 gr. t
Roheisen FluDstabl

1919 1920 1921 1919 I9i0 1921

Januar ........ 661 665 G42.1 71S 754 493,4
frYbruar . . . . . 626 045 403,6 734 79*5 483,5
M S r z ........... 091 099 — '58 S40 —

CU 071 008 791 —
Mai............. 671 733 — 755 846 —

653 726 — 631 845 —  ■
641 750,6 — 018 789 9 —

A< guł-t .................................. 521 752,4 — 471 70.1.2 —  ■
S*i>tember . . . . 581 741 — 718 881.7 —

Oktober........ 415 533,2 — 433 541.3 —

Norrraber . . . . 624 403,2 — 095 505,1 —

De7.i»mher . . . . 032 6b2 5 — 092 740,0 —
Januar/Dezember 7398 800?,9 — 7894 i*056,8 -

Der -S e h r  o 11 markt vcrlicf infolge Danieder- 
liegens des Stahlgeschiifts bei nachgebenden Preisen leb- 
I03. Die Werke, die reichliehe Vorrate auf Lager hatten, 
kauften fast niehts, obwohl dio Handler zu herabgesetzten 
Preisen anboten, um das Geschiift anzuregen und ihre 
Vorrate abzustoGen. Die Preise gingen nahezu auf die 
Friedenspreise zuriick, ohne daG wescntliche Abrchliisse 
zustande kamen. Endo der Berichtszeit notierte in  Lanca-
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shiro gutcr Gufischrott 9,10 bia 10 £ , Schmiodeison- 
schrott 6 £  gegen 7 £  Endo Dezember. Schwerer Stahl
schrott kostete in Siidwalcs otwa 3.10 bis 4.10 £  je nach 
Gute (Ende Dezember 6.10 bis 7.10 £ ) ,  gebiindclter 
Stahlschrott und Blechabfśille 3 bis 4.10 (6 bis 7) £ , 
schwerer GuGschrott 5 bis 6 (10.10) £ , gutcr Maschinen- 
schrott 7 bis 8 (10.10 und mehr) £ . In  Schottland 
notierte schwerer Stahlschrott nominell 4.10 bis 5 (6.10 
bis 7) £ , Drehspane 4 (6) £ , Bohrspane 2.15 bi3 3 (5.5 
bis 5.10) £ , schwerer Gufischrott 8 bis 8.10 (10 Anfang 
Januar) £ .

In  H a l b z e u g  war dio Nachfrage unbedeutend, 
und dio AbschluBtatigkeit hielt sich in engon Grenzon, 
trotz der niedrigen Preise, die von festliindischen, 
namentlieh belgischen Werken, gestellt wurden. Bel- 
gischo Knuppel wurden Ende Februar zu 8.10 £  cif 
angeboten gegen 10 £  fob Anfang Januar. Festliindische 
Handler sollen zu noch niedrigeren Preison am Markte 
gewesen sein. Platinen kosteton otwa 10 S mehr. In 
folgo des Wettbewerbs gingen die britisehen Preiso fiir 
Knuppel von 16 auf 13.10 £  zuriick, Platinen von 17.10 
auf 14 £ . Dio Halbzeugeinfuhr Englands war im Ja - , 
nuar/Februar nahezu 100 o/o hoher ais in der gleichcn 
Zeit des Vorjahres.

Der Markt in F e r t i g e i s e n  und - s t a h l  war 
aufierordentlieh lustlos und die Tatigkeit der Werke fast 
nur auf die Erledigung alter Abschliisso beschriinkt. Hio 
und da tra t leichto Nachfrage auf, die jedoch nur zu 
nnbedeutenden Absehlussen fiihrte. Der Wettbeworb der 
festliindischen Werke machto sich hier besonders geltond. 
Trotz der von schottischen und englischen Werkon vor- 
genommenen Preisermafiigungon konnten diese den W ett- 
bewerb m it den festlandischen Angeboten nicht auf- 
nchmen. Vielo Werko arbeiteten mit yerkurzter Schicht, 
einige wurden geschlossen. — Die yerhiiltmsmaBig beste 
Naehfrago herrschto am S c h i e n e n  markt, dor eine 
Reihe umfangrcicher Ausschroibungen in der Berichts- 
zeit brachto; dor fremdo Wettbewerb tra t jedech hier 
ebenso scharf auf wie in anderen Erzeugnissan und nahm 
den englisehon Werkon Auftrage sogar in den britisehen 
Kolonien weg, da ihre Forderungen immer noch mehrere 
Pfund Sterling hoher waren ais die fremden. Der bri- 
tische Schienenprois wurde Ende Februar auf 18 £  fest- 
gesetzt gegon 25 £  Ende Dezember, ohne daB dadureh 
der fremde Wettbewerb im eigenen Lande ausgeschaltet 
werden konnte; eino englische Eisenbahngesollschaft 
schlofi Lieferungen fiir 1921 mit belgischen Werken zu 
12.12 £  ab. Belgische Schienen wurden sogar zu 
12.10 £  angeboten, deutsche zu 13.10 £ . In  S t a b - 
s t a h l  crniafiigfen festlandisehe Werke ihre Notierung 
von 11 auf 10.10 £ , britischer Preis 18 £ . P l a t t e n  
von 1/4 und mehr Dicke, lieferbar in drei Wochen, (wur
den von einem belgischen Werke zu 13.5 £  fob ajtge- 
boten, deutsches B a n d e i s e n  zu 12.10 £  fob. In  
D r a h t s t i f t e n ,  dereń Preis im Februar auf 22 bis 
23 £  der Zentner fur Posten von 2 gr. t, nnd etwa 
25 £  fiir kleinere Mengen stand, wurden belgische An- 
gebote bis 15 £  herunter bekannt. Etwas bessere Be- 
schaftigung lag in echmicdcisernon II o h r e n vor, fiir 
die in einzelnen Fallen eino Lieferfrist von dreii Mo
naten yerlangt wurde.

Auf dem schon seit Monaten daniederliegenden 
W e i fi b 1 e e h markt war kein Zeichen eine3 Wiedcr- 
auflebens erkennbar. Eine Anzahl Weifiblecliwerke wur
den geschlossen, jedoch konnte selbst die dadureh dro- 
hende einschneidende Verminderung der Erzeugung die 
Kaufer aus ihrer Zuriickhaltung nicht herausloi ken. Dio 
Vorrate hiiuften sich in beiingstigender Weiso und wur
den im Februar auf 2l/o bis 3 Millionen Kisten gesehatzt. 
Die Preise zeigten weiter fallende Riehtung, und obwohl 
die Weifiblechwerkc uberoingekommen waren, den Preis 
auf 36 S  fiir 20 X 14 Grundpreis fob zu halten, kamen 
allentlialben Unterbietungon vor. Ende Februar stand 
der Preis auf 28 S, es sollen jedoch Absehliisse zu 26 S  
ijetatigt worden seien gegen 34 S Anfang .Januar. Ueber 
die Lohnfrage wurden Yerhandlurgen gepflogen, bei ein
zelnen WeiGbleehwerken waren die Arbeiter angeblieh 
mit einer Lohnherabsetzung um 25o/o einverstandeo. —

In y e r z i n k t o n  B l e c h e n  lag das Geschiift eben- 
falls leblos, dio Vorrato nahmon zu und die Preiso ficlen 
w eiter.’ In  den letzten Februarwochen wrar eine geringe 
Belebung des Gcschaftes zu ycrspiiren, die ihren Aus
druck in der Zunahmo klciner Auftrage fand. Besonders 
der ferne Osten, wo das Gcschiift lange Zeit yollstandig 
stockte, zeigte mehr Interesse; auch Australien tra t mit 
Nachfrage heryor. Auf die Preise hatte die3 jedoch 
keinen EinfluB; dieso bliebon weiter gedriickt. 24 G Well- 
bleche in Paketen kosteton Endo der Berichtszeit 24 bis 
25.10 £  gegen 32 £  Endo Dezember. Den auBerordcnt- 
lichen Preissturz in  yerzinkten Blechen in  den letzten 
Monaten zeigt ' der Prcisunterschied von etwa 15 £ 
gegenuber September 1920.

Die Preisentw'ieklung in den Monaten Januar bis 
Anfang Marz zeigt die foigende Aufstellung:

5, Jun. 
1021 
S d

10. Febr. 
1921 
.9 d

3. MSlrz 
1921 

d

U 0 h e i 8 e n :
ClcTeland-Giefiereieisen Kr. 1 237 0 2000 155 0

» 3 • 225 0 105 0 150 0
Clotdand-Puddelroheisen „ 4 220.0 lOi.G 147 0
Osiktuten-IlamaUt........... 2G0.0 220.0 18U.0

K 18 e n :
Stabeisen, ge-irShnlirbe QualitfU . 550 0 500.0 460.0

„ markiert (StafTg.) . . . C30 0 59(>.0 550.0
WJnkeleisen................. 5r,o.o 510.0 470.0
T- Eisen bis 3 Zoll........... 570.0 520.0 4S0.0

Stahl: England und Wales:
Knuppel, w e i c h ............. 320 0 . 280.0 270.0
Platinen................... 350 0 290.0 290.0
Schienen, 60 Pfund und mehr . . 500.0 420 0 360.0
Schwellen und Laschen . . . . GnOO 5400 400.0
Trager ...................... 480 0 420.0 3M0.0

480.0 420.0 390.0
Rund- und Ylerkantstttbe, grofie . 470 0 40O.0 360.0

,» »» » kleine . 490 0 420.0 380.0
Flarhe Stabe ............... 470— 480 41*0— 41«> 360— 370
SohlfTu- und Bebalterbleche . . . 480.0 450.0 420.0

620.0 58 *.0 550.0
Schw*rxblcche......... . . 550 0 490.0 470.0

Riickgang der Eisenpreise. — W ir haben cles 
offcdren in .unseren Monatsberichfcon iiber dio wirtsohaft- 
llchci Lago des deutschen Eisenmarktes darauf hinge- 
wiesen1), dafi die Preisfcstsetzung durch den Eisenwirt- 
sehaft>biuid und insbesondere die Bcfristung dieser Preise 
unhealvollen EinfluB auf Hiittenwerko und weiter- 
yeirarbeitendo Betriebe ausubt, insofern, ais sie eine 
gleiclimafiigc Beschiiftigung hindert. Um Betriebsoin- 
schriinkungen oder 'sogar Stillegungen zu yermeiden, 
habeta die Werke daher teilweise zur Selbsthilfe greifen 
miissan und yerkaufen unter Eiscnwirtschaftsbund- 
prtfisen, ein Beweis fur die sfcet3 von der Industrie ver- 
trdteno Ansicht, daB keine behordliche Regelung dio 
natiirliche, durch Angebot und Nachfrage entstehende 
Preisbildung auf die Dauer yerhindern kann. Ueber den 
augesnblickliehen Stand der Preise auf dem Inlands- 
markt unterrichtet foigende Aufstellung der D e u t -  
s e h e n  B e r g y y e r k s z e i t u n g 2):

(je Tonne)
HiSchsipreise der 

E. W. B.
2440 
5310
30(10 (ab Essen)
33G0 (»b Siegen)
3475 (ab Siegen)
27:0 (ab Werk)

Dio Preise fiir gezogenon D raht unterliegen nicht 
dem Eisonwirtschaftsbund, sondern der D ra h tik o n v e n tio n  
1916 und betrugon bis yor kurzem offiziell 335 Jb die 
100 kg fiir blaukem D rah t ab Ilamm und fiir yerzinkten 
D raht 400 Jb jo 100 kg ab Ilamm. Diese Preise wurden 
aber standig selir erheblich unterboten, besonders yon 
den reinen Drahtziehereien. Aus diesem Grunde haben 
sich dio Werke entschlossen, die Preiso um 42 Jb jo 
100 kg geacgenen D raht zu ermafiigen, so daB heute 
yerkauft w ird: blanker D raht zu 293. Jb, yerzinkter 
Draht zu 358 Jb. Der oben angegebone Preis fiir Walz-

(in ilark)

Stabeisen. . . . 
Formeisea . . . 
Grobt lecbe . . 
Mittelbiecbe . . 
Pfinbbcbe. . . 
Wal/dr..hfc

TatEUchUeber Preis

2440 
23 40 
2700 
2600 
2»00- 
2300

(ab Oberhausen) 
(»b Burbach) 
(ab Werki 

2900 fab erki j 
21100 (ab Wetk)

(ab Werk)

1) VgJ. «. B. St. u. E. 1921, 10. M irz, S. 350.
2) S. a. Frkf. Z tg. 1921, 17. Marz, Nr. 202.
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draht beriicksichtigt ebenfalls die neuesto freiwilUgo 
PrcisermaBigung um 420 M  die Tonne. Angesichts der 
geschildertcn Entwieklung der Gesamtlage des' Eisen- 
marktes kam die lotzte Sitzung des Unterausschusso3 des 
Eienwirtschaftsbundos (Ende Februar) daher, wie or- 
wahnt1), zu der Ansieht, daft es zwecklo3 sei, in der 
Preisfraga weitere MaBnahmen zu ergreifen. Der Riick- 
gang der Ausfuhrproise, bei denen sich der Wettbewerb 
der westiichen Kdntinentalstaaton mehr und mehr gel- 
tend macht, ergibt sieh aus folgender, gleiehfalls der 
Deutschen Bcrgworkszoitung entnommenen Zusammen
stellung:

(boli. Gulden je t) Mitte Marz Mitte Januar
Stabeisen . . . .  12>ł 110
Grobbleclie . . .  135 100
Mittelbleche . . .  ISO 180
Peiubleche. . . .  165 180
Wąlidraht . . . .  120 120
Hierzu ist zu bemerken, da U z. B. in Staboison der 

ausliindischo Wettbewerb fiir Vorratsmaterial bis auf 
110 FI. in der Preisstellung heruntergeht. Fiir neue . 
Abschlusse werden etwa 115 FI. gefordert. Yiele deutsche 
Werke lehnen es ab, Stabeisen unter 120 FI. zu ver- 
kaufen, weil sio dann unter don Inlandpreia gelangen 
wurden.

ZusammenschlOsse in der deutsehrn Eisenindustrie.
— Unsorem Bcricht unter obenstehender Ueberschrift1) 
ist naehzutragen, dafi die S t i n n e s g r u p p u  dureh 
Erwerb von 200 000 Aktien der A 1 p i n  e n M o n t  a 'a - 
g e s e l l s c h a f t  mafigebonden EinfluB auf dieses 
griiBto Industricunternehmen Deutsch-Ocsterreichs ge- 
wonnen hat. Die Aktien, dio bishor im Besitze der 
F i a t  grup po waren, sind zu einem Preise von etwa 
90 Millionen Liro iibernommen wordon. Der Alpinen 
Montangesellsehaft gehort bis auf einen klei non Anteil 
der Bohlergesellsehaft das S t  e i r i s o h o E r z b e r g -  
w e r k ,  das in den letzten Friedensjahren rd. 2 Mili. t 
Eisenerze forderte und 1916 mit 2 366 900 t  Forderung 
ecino Hochstleistung erreiciite. Dio Alpine Montangesell- 
echaft yerfugt uber sieben Hochofen, von de no a aller- 
dings wiihrond des Jahres 1920 durchschnittlich nur zwoi 
Oefen wegon Koksmangel im Feuer waren.

Die 50% ige Afcgabe in Enplard. — Dio bri- 
tischo Regierung hat beschlossen, daB das von ihr ein- 
gcbrachte Wiedergutmachungfgesetz, nach dem 50 o/o des 
Kaufpreises der aus Deutsehland eingefiihrten Waren von 
dem Einfiihrer an die Regierung zu zahlen sind, sich 
nicht auf Waren erstrecken soli, die vor dem 15. April 
1921 in England eingefuhrt werden, vorau3ge»etzt, daB 
der betreffende Kaufyertrag vor dem 8. Marz abge- 
sehlossen wordon ist.

Bochumer Verein fOr Bergau- und GuB^tahlfabri- 
kation zu Bochum. — Dureli don AbschluB eines Inter-

in JC 1917/18 1918/19 1919/20
i. Jun Hs 
3". Sept. 
1920

Aktienkapital . . 45 000 OOO 57 ooo OW 70 000 000 70 000 000
Anleihe . . . . 8 908 000 8 660 000 20 401 000 13*89 000

Vortrng . . . . 3 *00 000 3 600 000 9 2 492 49«
Betriebasewinn . . 25 404 725 17 838*19 52 592 715 11914 131
SciiBtłpe Einnahmen 1888 185 934 841 213 2«8 1P0 891
Rohgewinn . . 30 752 910 22 371 760 52 805 983 14 627 519
AlJirpm. Unk. u pw. 7 731 <42 10555 4S9 17 805.461 5 8H9 252
Abschreibunp. usw. 7 439 399 8 4 42 37 6 17 508 024 2 388 007
Reingewinn . .. 15 612 06S 3 373 895 17 492 496 6 340 260
GewinnaiLóteil . . 9 112 500 2 850 000 10 600 OoO 2800 000

%  • • 22 */» i 15 4r
bzw. 11*/<

Rahcgehalł8ka«ee . — 1000 000
Baarę - GedSclitnis-
Btiftontr . . . . _• 1000 000

Belohn.. Gewinnant., >‘) 523 895 * 1 040 260
Unterstlitz. u«w. . 2 249 568 >*)500 000
ôhlfalirteaasgaben 650 000 J
Vorirag . . . . 3 *i00 000 2 492 496 3 SCO 0«0

esscngemoinschaftsyertragea mit der G o l s e n k i r c h o 
n o r  B o r g  w e r k s  - A k t i e n  - G e s e l l s c h a f t  
und der D o u t s c h - L u s e n i b u r g i s c h o n  B e r g -  
w o r k s -  u n d  H i i t t e n  - A k t i e n  - G e s e l l 
s c h a f t  war das Unternehmen gezwurigen, das Endo 
des Geschaftsjahrcs auf den 30. September zu verlegen. 
In  dcm Zwischengcschiiftsjahr, umfassend dio Zeit vom
1. Juli bis 30. Soptembor 1920, ist die Gesellschaft 
von besonderen Storungen yersc hont geblieben. Die Koh- 
lon- sowio dio Erzgruben arbeiteten zufriedenstellend. 
Dio AbsehluBziffern sind aus yorstehender Zusammen- 
stollung ersichf.ich.

Mathlldenhiitte zu Bad Harzburg. — Wahrend def 
Berichtsjahres 1920 war ein Hochofen ununterbrcchen im 
Feuer und arbeitete zufriedenstellend. Wegon starken 
Kohlenmangels muBten die Gowinnungs-, Forderungs- 
und Aufbereitungsarbeiten auf der Grube F l u Bs c h a c h t  
von Anfang Januar an bis Endo April ruhen. Sonst 
gostaltete sich der Beirieb auf allen Abteilungen des 
Unternehmens regolmaB!g. Die Absihlufiz'ffern dnd aus 
nachstehender Zusammenstellu-g er.ieht.ich:

In X 1917 1918 1919 1920

Aktienkapital . . 1700000 1700 0 0 1 70U 000 1 700 000

45 438 119 402 112 4‘*6 6 226
Betr ebsRewinn . . 985 545 640 346 8?<1 848 5 394 390
Zinseinnahmen . . 
Rohgewinn ein-

91 8a8 85 875 98 010 305 567

schl. Vo rtrag . 1 122 869 845 625 1 092 3-'4 5 706183
Allgemeine Unkosten 
Aufgeld, Verlust auf

173 071 222 030 3«8 118 2 025 077

Wertpapiere « . 3 554 115190 79 348 —

Abschreibungen. . 170 256 100 239 85 740 459 817
Reingewinn . . . 
Reingewinn ein-

730 502 288 7t>4 440 682 3 215 063

schl. Vo rtrag . 
RUeklage llir Unter-

775 987 408 166 559 148 3 221 288

stUtznngen . . . 
RUeklage łUr Zins-

3 000 5 000 5 000 40 539 ‘

bogensteuer . . 1 700 1 700 1 7̂ 0 8 500
Sonderrlhtklage . . 
VergUtung an den

270 000 107 00j 176 000 2 053 454

Aufs ohtsrat . . 39 585 12 000 30 222 86 889
Gewinnauste.l . . 340 000 170 OuO . 340 OoO 850 000

%■ • 20 10 20 50
119 402 112 466 6 226 181 906

’) Vgl. St. u. E. 1921, 10. Marz, S. 350.
2) Ygl. St. u. E. 1921, 24. Marz, S. 422/5.
8) Nach dem Ermessen des Diroktoriuins zu vor- 

teilen.

Meguln, A.-G., Dillingen-Saar.— Der \ orstand be- 
richtot diesmal iiber das Zwischengeschśiftsjahr vom
1. Januar bis 30. Juni 1920. Der Umsatz stieg wahrend 
dieser Zeit auf 28 555 984,75 M  gegen 14 290 719,26 J i  
des 12 Monato umfassenden Geschaitsjahres 1919. Seinen 
Dillingar Besitz hat das Unternehmen an die DUiingor 
Eisen- und Maschinenbau A.-G. vorkauft; jus dem Erlos 
desselben wurde das im letzten Geschattsbericht er- 
wiihnto neue Werk in Butzbach (Ilessen) erriehtet. — 
Dio Ertragsrechnung ergibt einschlioBIich 336 572 20 M  
Vortrag einen Rohgewinn von 3 866 086,36 M . Nach 
Abzug von 2 757 834,07 M  allgemeinen Unkosten, 
178 740,52 M  Zuwendungen fiir Wohlfahrtszwecke und 
146 527,03 M  Abschrciburgon verbleibt ein Reingewinn 
von 782 984,74 J t ,  der auf neue Rechnung yorgetragen 
wird.

Bucherschau.

B e itr U g e  zur G e s c h ic l i t e  der .T e c h n ik  
und I n d u s t r ie .  Jahrbuch desVereines rieut- 
scher Ingenieure. Hrsg. von Conrad M a t-  
s c li o fi. Berlin: VerlagdesVereinesdeutseher 
Ingenieure; im Buchhandel dureh Julius Sprin
ger. 4 8 (8 °).

Bd. 10. Mit, 84 Texfabb. und 11 Bildn. 
1920. (IV, 201 S.) 34 Jl.

Der neue Band diojes Ton allen Gesehiehtsfreunden 
łteta dankbar begriiBten Jahrbuehej bringt aueb fiir 
den Eiaenhiittenmann eine Reihe bemerkenswerter A r
beiten.-

Au crate ist oin vom Ilorauagebor rerfaBtes Lebens- 
biId dos ,,alten Harkorc“ zu nennen. i l u  sollto meinen,
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daft, nachdem Louis Berger in seinem Yolkebuchc ) das 
Leben die.ie3 zahcn K a m p te  in so liobcvollor Weise 
gowshiidort h ą l  gar nlchti mehr zu tun ilbrlg bl.obe. 
jJltstlijIS bal.lir; uns eines Bcasercn. AuF G ran i um- 
fan-Toicher, bis’.ang unbokannter Urkundcn setzt der 
Yerfassff eino Menge k o.nor Sohi!derungo:i mcuaikartig 
zu ci»o.n praehtigo.a Charaktorbi d i zusammen. Lo.dcr 
vcrbietet ej Ast. Raum, auch nur in etwa auf die Leidcn 
und Frcuden jeno.) Industriellen aus der Ze.t vor hundorfc 
Jahren einzugehe.i. Dio heutigen Menschen konnten
manohe3 daraus lernen. . . .

Sehr zu bogriiBen ist dann o.no Arbeit von Heinrich 
L  o t  z iiber John Cockeri.l. Meines Wissens iat sio d.o 
cinżigo seit meiir ais 9J Jahren in d e u t s c h e r  Spracho 
ersohieneno B o^raphio dej nicht nur fur Boig.cn, son
dern auch fur dio andoren Lander Europaa gloioh bo- 
deutsamen Industrie.lo.i und Ingan.ours.

Fur den Eisenhoah- und Briickonbatier wird die von 
L. F r e y t a g  mit groJer Liobe ycrfaGte Lebensbcschrei- 
bung Heinrich Gorbers, doi Altmeijtors der deutschen 
Ęisenliaukunst, vo a IntcroMO sain.  ̂ D.o Arbo.t ist auf 
Grund cigenor Aufzolchnungen Gerbera und pcrionuchcr 
Angaben einigor soinor Schiiier zusaiumengoitellt und 
bictot in ihref straffen Fassung einon guton Ueberblick 
iiber Gerber? Loben und Scliaffcn.

Die Vord.cnslo der Briider Siemens um dio Aus
bildung der Kcgcmratiyofin behandeln die beid an Ar
beiten von Augu t  R o t l h  und R .D ic tz . Der er.jta \e r- 
fasser zogt  d ;n  Enlw.cklungfgang cicsor Oefen und 
die Kiimpfo, d.o d o Erfinder bis zur VerwirkUchung 
ilirer Piano zu bo.iioiicn hatten; Diotz sahildarfc d.o An- 
wendung des Regoaeratiysystems beim Gkuofen.

Zu erwatmen; sind noch dio Arbo.t vo:i  ̂ Bertotd 
B u x b a u m iiber den amorikan;schen Wcrkzoug- 
maschinen- und Workzoagbau im. 18. und 19 . Jahrhun- 
dert, sowia zwei Beitr.iga doi dur.h  scino „Gcschiohte 
der Tragiagei'“ bokannlea Hugo Tli. H o r w i t z  uber 
d!e Entwicklung der Drcbl owoguug und uber technische 
Darstellungen au3 alten Miniaturwerkon.

Wie aus den vorstoheńdeu Anga.ien hervorgeht, ist 
der Inhalt dieses. neuen Baiidcs wieder seh r gehaltvoll 
und sohliefit sieh wiirdig de:n sennr Yorgangcr an. 
Nachdem nun zehn Bando d.03es Jahrouclies vorliegon, 
durfte e3 an dor Zeit soin, ein e r s c h o p f e n d e s 
Inhn'.tsverzoichnls dei in ihnon enthalteaen StoEfes auf- 
zuslolltn, das au h dio g e r i n g s t o  Angabe ii-or o.no 
Person oder Saeho vorzeichnet, da o? heato mitunter 
Bchon sehr schwer ist, o:ne bestiramto Mitteilung led.g- 
lich mit Ililfo  des di. m yorliegcnden Bandę beigi gaben.n, 
ziomlich ałlgemein goiialtenen Gcsamtinhaltsyerzoich- 
nissos aufzuiinden. Ein solehes genrues Gcsamtyerzeiclmis 
wurde sicherlich vo:i al'en fachgO Jchichtlichen Forrohern 
begrilSt wei den und dom Jahrbu dis zu soinea blshorigen 
eino Anzaltl nouer Freu.-ide zufiihren.

Herbert Diclcmann.

G utbier, A., Prof. Pr., Vorstand des Laboratoriums 
fiir anorganische Chemio nnd anorganisch-chc- 
misehe Technologie der Technischen Hoehschule 
Stuttgart: Lehrbuch der qualitativen Analyse. 
Stuttgart: Konrad Wittwer 1921. (XV, 592 S.) 
8°. Gcb. CO Jt;

(Wittwers Technische Hilfsbucher. B i. 3.)
Die Hauptaufgabe der analytisch-chemischen Aus

bildung der jungen H uttenlcute in d::n L^borator en 
unserer Hochschulen ;8t die Vorbereitung fur das Ver- 
etandnis der metallurgiachen Vorgange. D cs Z el kann 
nvr e rrech t werden, wenn der analyirscho U nterr elit 
sieli n cht darauf b -aahrankt, die Ausfuhrung einer Reihe 
yon Analyaenrczeptcn zu yęm iitteln; d e  analyt schen 
Verfaliren mussan yielmehr den Studierenden auf physi- 
kal sch-chemiacher Grundlage nahegebracht und auch 
wirki eh von ihm erfaBt werden.

1901.
i)  B e rg e r , L .: Der alto Harkort, 4. Aufl., Leipzig

Fur d o n  q u a l i t a t i v o n  Te:'l d ic a c s  U n t e r r ic h t c s  is t  das 
n e u o  Buch Gatblers auBerordentl c h  g e e 'g n c t ,  d a  cs von 
Anfang a n  p r a k t  s c h e  p h y s 'k a l  s c h e  Chemie t r e  b t ,  in d e m  
a n  g o e ig n e te n  Stellen A u s f i ih r u n g e n  i i b e r  D s 3 J Z ;a t io n ,  
G le ic h g e w ic h to  u s w .  g e m a c h t  s in d ,  d io ,  m i t  d e m  u b r .g e n  
Tcxt y o l ls t a n d  g y e r w o b e n ,  d o c h  in  s c h  a b g e a c h l.  ssane 
Kapitel b  ld c n ,  sa daB m i t  H l f e  gutor Sichyerzoichn sss 
d a a  Buch a u c h  a la  N a o h a o h U g e w e r k  d  e n e n  k a n n .  DaB 
d e r  a n a ly t  s c h e  Stoff s a lb s t  i n  o in w a n d f r e ie r  Wc ac y c r -  
m i t t e h  w i r d ,  a a i h l o r  n u r e r w a h n t ; e in e  in s o in z e ln e  ge h e n d e  
B a w c r tu n g  muB d e n  c h e m ia c h o n  F a c h z e . t s c h r . f t c n  u b e r-

la s e c n  b lo .b e n .
F ur dio Ausbildung von Huttoncliemikern ist das 

Buch noch insofern von Badoutung, ais in einer ganzen 
Anzalil dor behandolton qual tatiyen Aufgaben bere.ts dio 
Gnindlagen techniacher quantitativer Vcrfahren enthalten 
sind. D°e Ausfuhrungen uber techniache8 E aon waren 
yielloicht aua der Fedor einea Huttonmannca etwas anders 
geworden, doch sind ale — was ja in yielon chemischen 
Werken nicht der Fali iet — cinwandfrci.

Daa Buch yerdient in don an der yorboroitenden 
Ausbildung junger Huttonloute arboitondon analytischen 
Laboratoricn allgcmoino Verbrcitung.

l̂ Fr. Heinrich.

G erb el, 1L, Baurat, Ingenieur, beh. aut. Ziyil- 
Ingenieur furMaschinenbau und Łlektrotechnik: 
K ra ft- und W a rm c w ir tsc h a ft  in der In
dustrie 'Abfa]lenergie-Verwei'tungL 2., vcrb. 
Aufl. Mit 9 Textfig. Berlin: Julius Springer 
1920. (V, 102 S. 8 °.) 12 Jt.

Der Verfasscr ist ein ostorroichiseher Injenieur. 
Seine Zahlenangabea bońeiioi sich daher zum groBcn Ted 
auf o.terrcichbche Vcriialtnis30. Da) Biiahloin betrilft 
abor mindestena cbensoselir die \  crhaltnissc in Deutsehland 
und kann von jedem Warmeingenicur mit Nutzen gelesen 
werden. Dor Verfasaer bcspricht kurz die Vcrwendung von 
Abfallencrgio in jeder Form, bei3pieiswei o Ausnutzung 
der fuhlbarcn Warmo des frisch gedriickfcan Kokses, der 
Ilochofen?chlacke, der Abrallkoblo usw. In  Einzeiheitin 
geht er ein bei der Beiprechunj der Abfallenergie von 
Dampfkraftinaschincm, und hieruber handeln die Kapi
tel 4 b's 7; 03 wird dabai in ausgadeiintam MaGo die 
Mi:g’ichkeit der Verbi;ndung von Abfallwarmewerken mit 
Abfailkraltwerken boiprochen. ln ‘.eres e hat vor a.len 
Dingen eine Zusammonstallun,^ derjenigan Fabrika‘ions- 
betriebo, die KraftubarsehuB, und derjenigen, dioWarmc- 
uberschuB haben. Auch fur dio Eisenindustrie durfto 
es von Bcdeutun? sein, zu wissan, di!5 die Fabrikation 
yon lCun t-eide, ProShefe, ZiiniholzcKen, Zuekor, Laim, 
Sirup, Spiritus, Scifo, dio Waschoreien, Badeanstalten 
und Zentralh. i/.unjon noch ungeheuro Mengan _vo:i Ab
warme aufzunshmen im stanle sind. Es handolt sieli liier- 
bei um Zahlen, dio welt groSar sind, ais man all;cniem 
anzunehmen pflegt. Da? Bucii ist floit und leieht ver 
standiich geschrieben. Auch d.o Anschauun^ da3  ̂ er 
fa-sers uber die Notwendigkeifc, eine Zwangwirtschatt 
zu yermeiden, kann vo’.lauf gebilligt werden.

■Sr.-Sug. K- Ru>nm.el.
Ferner ńnd der Schriftleitung zugc^ingen:

F r a n k e ,  Franz Werner, Dr.: Abr iR der neueatón Wirt- 
schaftagescliichte des Ku p f  ers. (Mit 22 Taf.) - unc ion
u. Leipzig: Duncker & Humblot 1920. O  U l, -0 
go  3 2

Fr ode r i c k ,  Christinc: Dia rationelle H a  u a ha 1 tf u lir u ng- 
B'tricbswisaenschaft liche Studien. Autor. Uebara. von 
„The New Housekocping Etficiency Studies in 
Management", yon Irene W itte . Mit einem Gdeit- 
wort yon Adele S c h re ib e r. Mit 6 Taf. B.-rlm: Julius
Springer 1921. (XI, 130 S.) 8°. Gab. 15 M.

F r e u n d ,  Alfred, Professor, Ingenieur: Technik-  iure
Gnindlagen zum Verstandnis fiir Alle. Voin an 
punkt techr.iach-wirtsohaftlichcn Denkons
Mit 39 Abb. Leipzig: H. A. Ludwig Dagenor [19-0J. 
(4 BI., 99 S.) 8°. 9 -K.
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Fro lich , Sr.>3ng., Rcgicrungabaumcister: Dio R eich s- 
ei seilbahn. Produktiye Notatandsarbciten und dio 
Oreai.isierung dea wirtschaftlichen Wicderaufbaues. 
Bjilin: Ju li-s Springer 1920. (23 S.) 8°. 1.20 Jl. 

Fuhrcr ,  Tc c hn i s c h - l i t e r a r i s c h e r .  Hrsg. vom Vorcin 
deut scher  In g c n ic u re . B jrlin: VerLig des Verci:ies 
deutscher IngeiJoure; liir den Bjchhandel: Juliua 
Spiirgcr. 8°.

11.] S in n e r , Georg, ®r.*S«0: B e t r :ebaw i3scn- 
schaf ten.  2., erw. Aufl. (200 S.) 15 J l.

F u nd a mc n t c  der O rg a n isa tio n . Hrsg. von Sr.-SjUg. 
Richard R. H inz. B jrlin : Verlag des Vereines 
deutecher Ingenieurc. 4°.

(Bd. 1.) P o r s t m a n n ,  W., Dr.: Sp r a c h o  und 
Sehrif t. 1920. (2 BI., 108 S.) 18 M (zazuglich Vor-
e a n d k o s te n V

Geffers, Hermann, Prokurist in Bremerhayon: Ein-  
f uh r ung  in dic d o p p e l t c  B u c h h a l t u n g .  In  Icicht- 
faClicher Form dargcatillt und durch Bjchungabeispilo 
Teranschaulicht. 2., durchges. Aufl. (4. bis 9. Tausend.) 
S tuttgart: Mutlischc Verlagsliandlung [1920.] (30 S.) 
8°. 3 Jl (u. Touerungszuschlag).

Geffers,  Hermann, Prokurist in Bremerhaven: Monat- 
lichcs G eachaf ta e rg e b n is  ohno Inyentur und ohne 
AbschluS. B.iwtihrte Bjchungswciscn zur Ermittlung 
monatlicher Bastandwer e. Im AnsehluB an dia Schrift 
von Prof. Theodor Huber: „Wie liest man eine Bilanz ?“ 
bearb. Mit zahlr. Tabillen. S tu ttgart: Muthsche Vcr- 
lagshar.dlung [1920]. (40 S.) 8°. 3 JL (u. Touc-
rungszuschlag.

G cletneky , Dr. jur., Finanzam t Stettin-Stadt: MaB- 
nahnien  gegen die St e ue r -  und K a p i t a l f l u c l i t  an 
Hand der ergangenen Gtaetzc, Verordnungen und 
Erlasse. Mit Anhang: Dio Vorschriften in zeićlicher 
Folgę geordnet. B jrlin (C 2): Induatrioverlag, Spaeth
& Linde, 1920. (23 S.) 8°. 2 M.

G erstner, Paul, Dr. rer. p ' l., B jrlin: Die kaufmannischo 
Ka l k u l a t i o n  nach den Grundsatzen der Prei3trciberc i- 
Yerordnungen* B rlin : W. Moeser’s Bachliandlung. 1920 
(04 S ) 8°. 12.50 Jl.

GroBmann,  Fritz: D jr Gowerbliche S t r a f p r oze C oder: 
„Wio kann man bei einer Ankłage vor den Wucher- 
gerichten Nacliteile verhuten ?“ Zum Gcbrauch fur dio 
Praxis bearb. Hannover: Yerlaga-Gesellschaft m. b. H. 
1920. (40 S.) 8°. 7,20 Jl.

[H andcls-A drcB buch .] Wu r t t c m b e r g i a c h e s  und 
hohenzol l e rnachea  H an d e ls - , Lidustrie- und Go- 
werbe-AdreC buch  nach Branchen und Orten alpha- 
betisch geordnet-. Zusammengestcllt auf Grund der 
von Handel, Industrie und Gcwerbe gemachter. Angaben, 
sowie nach Auszugen von amtlichcn Vcrzeichnisaen. 
Hrsg. und verlcgt vom R e k l a m e - I r s t i t u t  ..O ku“ . 
Jg. 1, 1920. S tu ttgart: G. U m brtit & Co. 1920. (IV, 
312 S.) 8°. 24 M.

Vere?ns-NachHcfrtefi.
Verein deutscher  Eisenhuttenieute.

Niederschrift Ober die gem einschaffiche Sitzunz dej 
Votstandes der Nordwestlichen Gruppe des Veieins 
dtutscher Eisen- u n l Stahlindustrieller und des 
Au;schasses des Verelns zur W ahiung der gamein- 
lamen wiitschaftliclun Inreresien in Rheinland und 
v esfalcn am 22 Marz 1821, nachmittags 3 15 Uhr,
Im Sitzungssaal des A. SchaaffhausenNchen Bank- 

verems, Dusseldorf, Ludendoiffstr. 2 9 1 .

A n w e s e n d  waren die H erren: Generaldirektor Gcli. 
Baurat S r ^ n g .e .  h. Dr. rcr. poi. h. c. W. B e u k e n -  
borg (Yorsitzender); Gch. Finanzrat Bi i r ge r s ;  Di- 
rcktor Rcgierungsrat Dr. F a h r c n h o r s t  (G ast); Geli. 
Kommcrzienrat F l e i t m a n n ;  Generaldirektor A. F r i e -  
l i nghaus ;  Dr.  Gc n t z s r h  (G ast); Generaldirektor 
Sr.-^itg. e. h. Grosac ;  Dr. H a n i e l ;  Generaldiroktor 
Oberbiirgermeister I l a u m a n n ;  Dr.  I l o g e ma n n  
(Gast); Direktor I lo b re e k e r ;  Dr. H o f f  (G ast); 
C. H. Kl e i n ;  Dr.  Ko Bma n n  (G ast); Gottl. Ton

L a n g o n ;  Direktor E . Lu e g ;  Generaldirektor Dr. 
Mu l l e r ;  Generaldirektor Mu n z e s h e i me r ;  Direktor 
O t t m a n n  (G ast); Direktor E. Po e n s g c n ;  Geheimrat 
Dr. Q u a a t z ;  Dr.  J.  R e i c h e r t ,  M. d. R. (G ast); 
Generaldirektor Eisenbalindirektionsprasident a. D. 
v. S c h a o we n ;  H.  S c h n i e wi n d ;  a r jp n g . e. li. 
S c h r o e d t o r  (G ast); Direktor S c h u ma e h e r ;  Go- 
neraldirektor Dr. jur. S i l v c r b e r g ;  Ed.  S p r i n g -  
ma n n ;  Direktor V i e l h a b e r ;  Generaldirektor 3c.>3ng. 
e. h. Vog l e r ,  M. d. R. ;  Dr.  We d e k i n d ;  Geheimrat 
Dr. W i e d f e l d t ;  Generaldirektor Sr.»3ng. c. h. Berg- 
rat Wi n k h a u s ;  Direktor Z o l l e n k o p f  (G ast); von 
der Geschaftsfiihrung: Dr. 3)r.'3jiig. e- h. W. Be u me r ;  
Syndikus E. He i n s o n ;  Dr.  E. Z e n t g r a f ;  Dr. II.  
Ra c i n c ;  Dr.  M. I l a h n ;  Dr.  M. We l l ens t e i n .

Die T a g e s o r d n u n g  war wie folgt feslgcsetzt:
1. Besprechung der durch die Londoncr Verliandlun- 

gen geschaffonen Lage.
2. Uobergang der Hafen auf das Reich?
3. Steuerfragen:

a) Bilanzierung und Abschrcibungcn m it Riicksicht 
auf die Gcldentwertung,

b) andere Steuerfragen.
4. Verkehrsfragen:

o) Dio Frage der Erhohung der Gebiihren fiir 
Privatanschliisse,

b) Tarifierung von Braunkohle.
5. Bezirkswirtschaftsriite und ortliche Wirtschaftsaus- 

sehiisso.
0. Der Einzclhandel und die Vcr3orgung der Arbeiter- 

8chaft mit Bedarfsgcgenstanden.
7. Industrieller Wohnungsbau.
8. Yerschiedcnes.

Die Sitzung wurde u m  315 von dcm l.V orsitzen- 
den, Generaldirektor Geh. Baurat e. h. Dr. rer.
poi. h. c. W. B e u k e n b e r g  eroffnet. E r begriiBte insbe- 
B o n d e re  die erstmalig crschienenen ncuon AusschuBmit- 
glieder und gab der Freude Ausdruck, dali diese sich 
z u r  Mitarbeit bcrcit erklart hatten.

Z u  P u n k t  1 beiichtcte Generaldirektor 2r.-5ng.
e. h. V6g l e r ,  M. d. R. E r wies auf dio Verhandlungen 
iiber das Gutachten der Sachverstandigen lun und er- 
Iauterto eingehend dereń Stellungnalime. Dio Ycrsamra- 
lung nahm darauf einstimmig folgende EntschlicBung an: 

Die nach den Londoner Ycrhandlungen zum ersten 
Mało versammelten Vorstiindo und Ausschii39e der 
unterzeiehneten Kiirperschaften, die alle Industrio- 
zweigo des besetzten und unbeictzten rheinisch-west- 
fiilist hen Wirtschaftrgcbicts umfassen, woisen zuniichst 
die in London erneut erhobone unerhiirto Ankłage, dafi 
Deutschland einzig und allein schuld am Kriege sai, 
auf das nachdrucklichste zuriick.

Sio erheben ferner entsehicdcnen Einspruch gegen 
dio dem Ycrsailler Friedensvertrag widcrsprechenden 
Gewaltmafinahmen unserer Gegner und erwart.en von 
der Reiehsregierung, dafi sio nunmehr in dar Ablch- 
nung von Forderungon, dio fiir das deutscho W irt- 
sehaftsleben unerfiillbar sind, unerschuttcrlich fest 
bleibt.

In  dem sehweren Unlieil, das iiber Deutschland 
hereingebrochen ist, tu t ein festes Zusammenhalten 
auch der wirtschaftlichen Krafte des besetzten und un- 
beaetzten Gebietes jetzt doppclt not. Nach wie vor 
mussen dio Industrien beider Gebiete gegonseitig durch 
Beibehaltung der bisherigen Zahlungs- ur.d Litferungs- 
bedingungen, durch Aufrechtcrhaltung der Vertriige 
und durch Berucksiclitigung bei neuen Bostellungesi 
die seit Bestehen der deutschen Industrio yorlmndencn 
engen wirtaeliaftlichcn Beziehungen unverandcrt fort- 
sotzen und auf das pflcglichste bchandeln.

Bei soleh festem Zusammenhalten wird sich 
schliefilich unser Gegner seinen Absichten zuwider ais 
die K raft erweisen, dic das zerrissene Deutschland 
fester denn je zusammenschweifit.
Verein zur W ahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 

Ihteressen in Rheinland und Westfalen. 
Nordwestlicho Gruppe des Vereins deutscher Eisen- 

und Stahlindustrieller.
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Im AnschluB daran borichtete Syndikus H e in so n  
iiber dio Verhandlungen des parlamentarischen Beirats 
und des Industrieausschusses .fiir das besetzte Gebiet. 
Durch die Ausdehnung der Besetzung hat der Industrie- 
ausschuB eine Erweiterung durch Ilinzunahme von sechs 
Yertretern des Vereins beschlossen. Die Versammlung 
sehliigt dem IndustrieausschuB folgende Ilerren  ais Ver- 
treter des neubesetzten Gebietes vor:

Generaldirektor Dr. jur. J . Ha Bl a c h e r ,  Duisburg-M., 
Direktor E. P o e n sg e n , Dusseldorf,
Direktor Do r f f s ,  Rheinhausen,
Generaldirektor 3r.«5ng. e. h. W. R e u t e r ,  Duisburg, 
Geheimrat W ey lien m ey er, Miilheim-Ruhr, 
Generaldirektor M er w i t z , Duisburg.

Z u P u n k t 2  besprieht Dr. SJr.-^Jug. o. h. W. Beu-  
me r  die Frage des Uebergangs der Iliifen auf das Reich. 
E r geht zunachst auf die Ycrhandlungen des Gesamt- 
wasserstraBenbeirats ein und begriiiidet sodami folgende 
EntsehlieBung, die ebenfalls einstimmig angenommen 
wird:

Dem Gutachten des Gesamtwasserstralionbeirata, 
dali die preuBischen Ilafen nicht an das Reich iiber- 
gehen diirfen, so lange dio Ilansastadte Hamburg, 
Brcsnen und Liibeck im Eigentum ihrer Iliifen zu 
rerbleiben wiinschen, treten wir in ganzem Umfango 
bei und yerwerfen insbesondere einen Uebergang des 
Ilafens Duisburg-Ruhrort an das Reich.

Fiir diesen groBten und wichtigsten festlandischen 
Binnenhafen, der ais Umschlagstelle fur unseron gan
zen westliindischen Industriebezirk eine grundlegende 
Bedeutung hat, ist vor allem eine Verwaltung not
wendig, die neueren Ansehauungon des Wirtsehafts- 
lebens entsprechend beweglicher und riehtiger arbcitot 
ais ein rein behordlicher Betrieb. Eine solehe Ver- 
waltung tu t heute dringender not ais je.

H err Dr. Gen t z s ch  berichtet iiber die Piano der 
Niedcrrlieinischen Handelskammer und stellt eine Donk- 
sclirift in Aussicht, die die Neuverwaltung der Duisburg- 
Ruhrorter Ilafen eingehend behandelt.

Z u  P u n k t  3 maeht Direktor Zo l l e n k o p f  ein- 
gehcnde Mitteilungon iiber eine am 24. Februar 1921 im 
Diisseldorfer Landesfinanzamt stattgehabte Bcsprechung, 
zu der der Prasident dieses Amtes Vertreter der In 
dustrie, der Banken und der Handelskammern eingo- 
laden hatte. Es fand hierbei eine eingehende Aussprache 
statt iiber die Frage der ZulaS3igkcit steuerfreier Werk- 
erhaltungskonten mit Rucksieht. auf die Geldcntwertung. 
Weiterhin wurde erortert, ob cs zuliissig sei, Neu- 
onlagon auf Grund der Yorabschreibung von Ueberbewer- 
tungen nur mit dem Dauer- oder Goldmarkwert in Zu- 
gang zu bringen. Auch dio Frage der Bewertung der 
Vorrato war Gegenstand der Aussprache, insbesondere, 
ob os zuliissig sei, einen Teil dar Yorrata, don soge- 
nannten eisernen Bestand nicht mit dem gemeinen Wert, 
sondern mit dem Friedenswert in Ansatz zu bringen. 
Auch dio Bewertung der Dovisen mit Riicksicht auf 
dio fortgesetzten starken Schwankungen wurde be- 
sprochen.

An weiteron Fragen wurdo hierbei noch erortert, 
ob eine Gesamtabsehreibung auf ein Unternehmen bei 
Wegfall besonderar Absatzquollon vorgenommen werden 
durfe, und schlieBlieh noch, ob besondere steuerfreie Re- 
servefonds zum Zwecke der Selbstversicherung statthaft 
seien.

Z u P u n k t  4a, D i e  F r a g e  d e r  E r h o h u n g  
d e r  G e b i i h r o n  f i i r  P r i r a t a n s c h l i i s s e ,  be
richtet Geheimrat Dr. B e u k e n b e r g  iiber Feine Yerhand- 
lungen im Reichsverkehrsministerium wegen der E r
hohung der PrivatanschluI5gcbiihren. Der Vortretor des 
genannten Ministeriums hat dabei in Aussicht gestellt, 
unter Yorlegung einer neuen Selbstkostonberechnung mit

dem vom Reichsverband der deutsehen Industrie einge- 
setzten AusschuB weiter zu yerhandeln. Die beidon 
Korperschaften haben gemeinsain mit anderen Verbanden 
dem Reichsyerband der deutsehen Industrie ihre Vor- 
schlago beziiglieh der Ncurcgelung der Gobiihren unter- 
breitet und werden auch an don in nśichster Zeit 5n 
Aussicht stehenden Verhandlungon teiŁnohmen.

Z u  P u n k t  4b,  T a r i f  i ę r u n g  v o n B r a u n -  
k o h l e ,  besprieht Dr. Z e n t g r a f  don Antrag der 
Braunkohlenindustrio auf FrachtcrmiiBigung fur don 
Versand von Rohbraunkohle und Braun kohlen briketts. 
An den bisher von der Eisenbahnverwaltung gefuhrfcen 
Verhandlungen haben die beidon Korperschaften zu ihrer 
Unterrichtung teilgenommen. Die bei den Mitgliedern 
angestellten Erhobungen habon einen reiehhaltigcn Stoff 
fiir dio Bcurteilung der Frage ergeben. Sobald dio 
Denksehrift des Deutsehen Braunkohlenindustrievereins 
yorliegt, wird oin engerer AusschuB, in den ein Ver- 
treter der rheinisehen Braunkohlenindustrie, des ICohlon- 
Syndikats, dos Siegorlandes und der Firm a Krupp ge- 
wahlt wird, dem Vorstand und dem AusschuB der beiden 
Korperschaften Vorschlśige iiber seine Stellungnahme 
unterbreiten.

Z n  P u n k t  5 berichtet Syndikus H e i n s o n  uber 
die Verhandlungcn, dio im VerfassungsaussehuB dea vor- 
laufigen Rcichswirtsehaftsrats iiber die Aufgaben und 
den Aufbau der Bezirkswirtschaftsrate sowie die Ab- 
grenzung ihrer Bezirke gepflogen sind. Die Versamm- 
lung stimmt der Anschauung zu, daB die Griindung be- 
sondorer o r t l i c h e r  Wirtschaftsausschusse fur den Auf
bau dor Bozirksunternehmerwirtschaftsrate unnotig ist.

Z u  P u n k t  6 gibt Syndikus I le in s o n  von Yer
handlungen Iicnntnis, die zwischen dem Einzelhandela- 
vorband fiir Rheinland und Westfalen und den Yer
tretern der Industrio wegen dos Einkaufs von Bedarfs- 
artikeln durch dio Werke gefiihrt sind. Der genannte 
Yerband hat folgende Entsohliefiung yorgelegt:

„Dio von den industriellen Werken und Zechen 
gehandhabte direkte Versorgung ihrer Arbeiter mit 
Lebensmitteln und sonstigen Waren war eine mit den 
wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen VerhHlt- 
nissen der Kriegs- und Rcyolutionszeit zusammen- 
hiingendo NotstandsmaBnahme, fiir dereń Beibehaltung 
kein Grund mehr vorliegt, da der Markt im wesent- 
lichen wieder frei ist und die lcbensnotwendigon Waren 
wieder durch die Kanale dps GroB- und Kleinhandela 
in geniigender Menge und zu der Marktlage ent- 
sprechenden Preisen in den Konsuin flieficn. Die In
dustrie und der Bergbau sind daher entsehlossen, die 
direkte Yersorgung dor Arbeiter bis auf das vom 
Frieden her gewohnto Mafi (Werkkonsumanstalten) 
abzubauen."

Durch den Einkaufstag der Zechen und Hiitten ist 
festgestellt wordrji, datt die unmitelbaren Kaufe von 
Lebensmitteln seitons der Werke inzwischen fast ganz- 
lich eingestellt sind. Die Yersammlung stimmt daher 
dem Inhalt der obigen EntschlicBung grundsatzlich zu.

Z u P  u n k t  7 besprieht Dr. ®r.'Sttg. o. h. W. Beu- 
me r  die Vorschlago, die der Boehumer Stadtbaurat 
Di cf en bach  gemacht hat und die bereits vom Aus
schuB des Sicdlungsverbandes fiir das Ruhrgebiet abgo- 
lehnt sind, in gleiehfalls ablehnondem Sinne. Das Vor- 
gehen von Dortmund und Erkrath in bozug auf dio F6r- 
dorung dos privaten Wohnungsbaues wurde empfehlend 
erortert.

Z u  P u n k t  8 wurdo u. a. beschlos3on. den Mit- 
gliedern die Unterstutzung des Deutsehen Museums in 
Munchen zu empfohlen.

SehluB der Sitzung 6% Uhr. 
gez. Be u k e n b e r g .  gez. Beumer .

U n se re  t e l  I d  I m  iu  N ot p r a t e u e n  F a c lc s n o s s e n  I ra u c lie i t  n o n  S tellen!
BeaclM Sie bitte to 94 Lista 3sr Stellunu aa M m  des Aazsigenteiles.
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e. h. F. D a h l :

Die Anlagen des Stahlwerkes Thyssen, A.-G., 
in Hagendingen (Lothr.).
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.STAHL UND EISEN“ 1921, Nr. 13.

©r^tig. e. h. F. Dahl:
Die Anlagen des Stahlwerkes Thyssen, A.-G.? 

in Hagendingen (Lothr.).
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Alilłildung 15. Walzwerksanlageu.

Tafel 4.


