
Leiter des 
technischen Teiles 

D r .- Jn g . E. S c h rS d te r ,  
Ceschaltsiuhrer des 

Yereins deutscher Eisen- 
hnttenleute.

Yerlag SŁahleisen m.b.H., 
Dusseldorf.

STAHLuhdeisen
ZEITSCHRIFT

Leiter des 
wirtschaftlichen Teiles 

Generalsekretar 
Dr. W. Be u m er, 
GesdiaitsIDhrer der 

Nordwestlichen Gruppe 
des Yereins deutscher 

Eisen- und Stahl
industrieller.

FUR DAS DEUTSCHE El SEN HUTTEN WESEN.
N r. 34. 25. A ugust 1909. 29. Jahrgang.

Betriebsversuch an einer Dampf-Umkehrblockstrafóe.
(Mitteilung aus dor Kommission fiir den K raftbedarf an Walzworkon.)

I j ie  untersuchte Strafie hat 1150 mm W al- 
zendurclimesser und 2750  mm Ballenlange. 

Die Antriebsinaschine, seit 1904  in Betrieb, ist 
ein mit Patentsteuerung der Markischen Ma- 
schinenbau-Anstalt L. S t u c k e n h o l z ,  A.-G., aus- 
geriisteter Tandemzwilling yon 10 0 0 / 1500  mm 
Zylinderdurchmesser und 1300 mm Hub. Das 
Radervorgelege hat 2 ,5fache Uebersetzung.

Die Maschine ist an eine W eifische Gegen- 
stromkondensation angeschlossen. Luft- und 
Wasserpumpe der Kondensationsanlage werden 
elektrisch angetrieben.

A n l a g e  d e s  Y e r s u c h e s .  Zur Durchfuhrung 
des Versuches wurde die Blockwalzmaschine an 
eine Gruppe von sechs Flammrohrkesseln von 
je 110 gin Heizflache gesondert angeschlossen. 
Die Dampfleitung zur Maschine war gegen alle 
anderen Kessel abgesperrt. D ie Speisepumpen 
fiir die Versuchskesselgruppe erhielten ihren 
Dampf aus dieser.

A u f z e i c h n u n g e n  w a h r e n d  des  Y er su c lis .

I. An den  K e s s e l n :
1. Dampfdruck,
2. Dampftomperatur,
3. Spei8ewa8sormengo,
4. Speisewassertomperatur.

I I .  An der  Ma s c h i n e :
1. Dampfdruck ^ Tor dem Eintritt ln den Schicber-
2. Dampftomperatur /  kasten,
3. Yakuum dicht hinter der Maschine,
4. Kondenswassor der Dampfleitung.

I I I .  An  d e r  K o n d e n s a t i o n s a n l a g e :
1. Yakuum an der Luftpumpe,
2. '\Vattverbrauch der Luftpumpe,
3. WatlYerbrauch dor W asserpumpe.

IV . An  der  W a l z  en s t r a f i e :
Blockgewicht,
Anfangslange der Błocko,
W alzenanstellung,
Dauer des 'W alzvorganges fiir jeden Błock, 
Storungen beim W alzen,
Endlange der ausgewalzten Blocke, 
Blocktemporatur,
Blockmaterial.

XXXIV. W

A u s f i i h r u n g  d e r  M e s s u n g e n .

I. An  den K e s s e l n :
Zu 1 und 2. Dampfdruck und -'Temperatur 

wurden mit gepriiftem Manometer bezw. Thermo- 
meter alle zehn Minuten gemessen.

Zu 3 und 4. Die Speisung erfolgte nach 
Bedarf. Das Speisewasser wurde in ein Gefafi 
gelassen, dessen Ueberlauf so eingestellt war, 
dafi der Inhalt genau 1 cbm betrug. Nach 
Fiillung des Gefafies wurde das W asser durch 
einen Schieber einem Sammelbehalter vor der 
in der Regel durehlaufenden Speisepumpe zu- 
geftihrt. ’

Die W assertemperatur wurde beim jedes- 
maligen Oeffnen des Ablaufschiebers festgestellt.

II. A n  d e r  M a s c h i n e :
Zu 1 bis 3. Dampfdruck, -Temperatur und 

Vakuum wurden alle zehn Minuten an nachge- 
priiften Instrumenten abgelesen.

Zu 4. Das Kondenswasser der Dampfleitung 
wurde von Zeit zu Zeit aus dem vor der Ma
schine stehenden W asserabscheider abgelassen 
und gewogen.

III. A n  d er  K o n d e n s a t i o n :
Die Ablesung am Vakuummeter und den 

beiden Elektrizitatszahlern erfolgte alle zehn 
Minuten.

1Y. A n d er  W a l z e n s t r a f i e :
Zu 1. Das Blockgewicht wurde mit Ililfe  

einer am Kranhaken aufgeliangten Laufgewichts- 
wage festgestellt und an Hand der gemessenen 
Anfangs- und Endlangen und der bekannten 
Querschnitte nachgepriift.

Zu 2. D ie Anfangslange der Thomasblocke 
wurde in der Kokille vor dem Abstreifen, die 
der vom Martinwerk kommenden Blocke an einem 
aufgeliangten Hafistabe gemessen.

Zu 3. Die W alzenanstellung wurde fiir jeden 
Stich an der Skala der W alze abgelesen. Sie 
diente zur Iiontrolle des W alzvorganges und 
der Aufzeichnung der Storungen.

37



1298 Stahl und Eisen. Betriebsversuch an einer D am pf- Umkehrblockstrafie. 29. Jahrg. Nr. 34.

Zahientafel 1. E r g e b n i s B e  d e s  G c s a m t -  
y e r s u c h s .

B lo c k z a h l
E n d -

ą u e r s c h n it t G e w ic h t
A n -  

f a n ę s -  
lii a g e

K n d liin g c

tx
a
uo

m m t m m m m

241 130 CD 702,66 408292 5503900 13,627

43 556 
840 150 X  140 128,18 74225 810250 10,910

462 
3 840 150 DO 10,20 6630 60200 9,079

„ 798 
840 160 X  80 13,20 7400 137650 18,601

23 160 X  130 67,04 38870 429600 11,052
9 170 p] 20,72 15200 123000 8,132
3 180 X  90 8,17 4790 67350 14,060

180
840 is o  cn 25,38 13915 104550 7,513

204 190 X  170 010,60 349245 2666300 7,634
595
840 200 X  145 2,01 1100 9750 8,405

210
840 200 X  190 0,70 400 2500 6,250

14 " 5  
840 200 [J] 44,90 20280 151600 5,769

164
109

840
212 X  200 321,80 181845 1058600 5,821

2 220 CD 6,65 3800 18900 4,974
81 225 X  205 239,44 137575 707100 5,140

1 1 ™840
230 m 38,77 22345 101800 4,560

420
840

240 X  100 4,63 2820 26750 9,486

720
840

240 CD 2,60 1505 6000 3,987

. 155 
840

250 X  230 13,80 8270 32150 3,887

360
840 250 CD 4,24 2480 9200 3,709

5 400 X  180 14,01 7925 26500 3,34 7

z u s . 7 12 2291,70 im 9,186-
Błocko Mittel fach

Geaamt-Dfl m pfyerbrauch . . 
M ittlerer Dampfverbrauch 
Kondenaationsyerlust der Lei- 

tung* insgesamt . . . .  
Kondensationsyerlust der Zy-

l in d o rh e iz u n g * ..................
H ittleres Yakuum an der Ma-

s c h i n e ...................................
M ittlerer Dampfdruck an der 

Maschine (Ueberdruck) . . 
Mittlere D am pftem peratur an

der M a s c h in e ......................
Mittlere Ueberhitzung an der 

M a s c h in e ...............................

373 060,55 kg 
163,049 kg /t

27 kg

0,37 kg/t

76,17 %

7,291 kg/qcm

182,77 0

12,38 0

H a r tę
N r.

B lo c k z a h l

0 1 7 1
0  —  1 1 7 3

i 5
1 — 2 7

2 1 3
3 1 0

3 — 4 " 0
4 " ' 4 3

4  — 4 1 5
4 2 0

4 — 4 h 5
4  h 9 9

4  h  —  5 6 9

5 " ’ 5 6

5  " — 5 5

5 4 3
5 h 1 8

5  h  — 6 1
6 7

7 7 2

Iliirto-Skala.

n u r t c
N r.

F c s t ię k c i t  
in  k g

0 35—40
1 40—45
2 45—50
3 50—55
4 w 55—60
4 60—65
41, 65—70
5 70—75
5 75—80
5 11 SO—85
6 85—90

Zahientafel 2.
Qu a i i t ii t 

d e r  V  a 1 z b 1 o c k  o.

Zu 4. Die W alzdauer vom Anstich des 
Blockes bis zu seinem fertigen A ustritt aus der 
W alze wurde nach einer Sekundenuhr verzeichnet.

Zu 5. Die Storungen beim W alzen, wie 
schweres Anfahren der Maschine, schleclites 
Fassen der W alzen, Transportstiche usw., wur
den beim zugehorigen Błock und Sticli auf-

* Dioso YeriuBte B ind  im Gesamt-Dampfyerbrauch 
onthalten.

geschrieben, soweit sie fiir dio Dampfmaschme 
yon Bedeutung waren.

Zu 6 . Zur Feststellung der Endliinge wurde 
der ausgewalzte Błock gegen das Sclierenblatt 
gefahren und seine Litnge an einem neben dem 
Rollgange aufgetragenen MaBstabe abgelesen.

Zu 7. Die Blocktemperatur wurde durch- 
sclmittlicli bei einem Błock jeder Charge, sobald 
er sclilackenrein war, d. h. ungeftthr in der 
Mitte des W alzvorganges, mittels W anner-Pjrro- 
meters bestimmt.

Zu 8 . Das Blockmaterial wurde an Hand 
der beim Yersuch aufgescliriebenen Chargenzahl 
aus den Betriebsbiichern festgestellt.

Y e r s u c h s d a u e r  u. V e r s u c l i s a b s c h l i i s s e .  
Um ein moglichst einwandfreies Ergebnis zu 
erhalten, wurde der Versucli iiber 45 Rtunden 
ausgedehnt. Er dauerte vom 3. D ez. 1908 9 Ulir 
morgens bis zum 5. Dez. 1908 6 Uhr morgens. 
Zwischenabschliisse des Speisewasserverbrauchs 
wurden zuerst am 3. Dezember um 12 60 Uhr 
und dann weiter alle vier Stunden vorgenommen.

W a l z p r  o g r a  mm.  Um einen reinen Be- 
triebsversuch zu erhalten, ist das Walzprogramm  
der Versuchstage in keiner W eise beeintiuBt 
worden. Ueber die ausgewalzten Materialien 
und die erzielten Endąuerschnitte geben die oben- 
stehenden Zahlentafeln 1 und 2 AufschluB.

A u s w e r t u n g .  Aus den Aufzeichnungen des 
Versuchs wurden M ittelergebnisse fiir den Ge- 
samtversucli und fiir die einzelnen Versuchsab- 
schnitte erm ittelt und zwar wurden festgeste llt:

I. F i i r  d e n  G e s a m t y e r s u c h :
1. Der Speisewasservcrbrauch.
2. Die Menge des W alzgutes — Blockzahl —.
3. Die m ittlere Streckung fiir die yerschiedenen End- 

querschnitte.
4. Die gesamto mittlere Streckung.
5. Die Blockgewichtssutnmen fiir die einzelnen End

ąuerschnitte.
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G. Das gesamto Blockgewicht.
7. D er m ittlere Dampfverbrauch fiir die Tonne 

W alzgut.
8. Das m ittlere Yakuum an der Maschine.
9. Der mittlere Dampfdruck an der Maschine.

10. Dio m ittlere D am pftem peratur und die mittlere 
Ueberbitzung des Dampfes vor dem E intritt in 
den Scbieberkaston.

11. D erA nteil dor Blockwalzmaschine am Dampfwert 
des Strom verbrauches der Kondensationsanlage.

12. Die Summen der Blocke gleicher Festigkeit.
13. Dio Gowichtssummen der Błocko gleicher Festig

keit.
II. F u r  d io  Y o r s u c h s a b s c h n i t t e :

1. Die unter I. 1 bis 10 oben aufgefuhrten W orte.
2. Das m ittlere Blockgewicht.
3. Dio m ittlere Blocktem poratur.
4. Die mittloro Festigkeit dos Materials.
5. Dor Beschiiftigungsgrad - der StraBe, d. h. das 

Yerhiiltnis der Summo aus der Dauer der Walz- 
Torgiingo zur Gesamtzeit.

6. Das Yerhiiltnis der Stiche m it Storungen boim 
W alzen und dor TranBportsticho zur geBamton 
Stichzahl.
Ferner wurden noch innerlialb der einzelnen 

Versuchsabsclmittc von halber zu halber Stunde 
Zwischenabscliliisse fur die jew eils. gewalzten  
Gewichte und die verbraiichten Speisewasser- 
mengen gemacht.

Bis auf den W ert I. 1 L — Anteil der Block- 
walzmaschine am Dampfwert des St'rómverbrauches 
der Kondensationsanlage — sind silmtliche Daten  
direkt den Versuchsaufzeichnungen entnommen. 
Bei der Bestimmung des Dampfwertes wurde der 
Gesamt-Stromverbrauch der Kondensationsanlage 
von 8298  Kw-Stunden bei 2,6 Kosten der 
Kw-Stunde und 2  J(,\t Dampfkosten gleicli 
107 874  kg ,Dampf erreclinet.

An die Kondensationsanlage sind auBer der 
Blockwalzmaschine zwei Blockscheren und die 
Geblilsemaschine des Thomaswerkes von 1300 / 2000  
Zylinderdurchmesser, 1700 Hub und 50 Umdre
hungen i. d. Minutę angesclilossen, dereń Dampf- 
abgabe zu 64 °/o der Gesamt-Dampfaufnahme der 
Kondensation erm ittelt wurde. Es bleibt daher 
fiir die B l o c k w a l z m a s c h i n e  ein Dampfanteil 
an der Kondensationsanlage von 107 874 . 0 ,3 6  
=  38 833, 2 kg oder f. d. Tonne W alzgut:

38 833, 2 : 2291, 7 =  16, 94 —  17 kg/t. 
V e r s u c h s e r g e b n i s s e .  Die Ergebnisse des 

G e s a m t v e r s u c h e s  sind in Zahlentafel 1 und 2  
enthalten. Die Verteilung der Streckuugen und 
der Festigkeiten nach Blockgewichten stellen 
die Schaubilder Abbild. 1 und 2 dar. Die Er- 
mittlungen aus den Z w i s c h e n a b s c l i l i i s s e n  
sind in der Zahlentafel 3 und 4 und den Scliau- 
bildern Abbild. 3 und 4 zur Darstellung gebracht.

Zum Vergleich mit dem in dieser Zeitschrift*  
fruher von Or t m a n n  veroffentlicliten Versuch an 
einer iilmlichen Blockwalzmaschine sind die mitt- 
leren Dampfyerbrauchsziffern fur die Tonne W alz
gut auf der Basis der Streckungen in Śchaubild 
Abbild. 5 aufgetragen. Sie liegen innerlialb

* „Stahl uud Eisen" 1908 S. 577 ff.

der zwei stark ausgezogenen Kurven, die nach 
dem Vorgange von O r t m a n n  ais Parabeln 
durch die oberen und unteren Grenzpunkte kon- 
struiert sind. Von der Aufzeichnung der Mittel- 
kurve ist abgesehen, da in Anhetracht des steten  
W echsels der yerschiedenen, den Dampfverbrauch 
beeinflussenden Umstllnde die Yerbrauchsziflern 
immer mehr oder weniger von dieser Mittel-

7S

70

S

ff  S 0 0  7000 7500 2 0 0 0 i
Abbildung 1. Yerteilung der Streckungen.

kurve entfernt liegen. Beriicksichtigt man bei 
der Berechnung des Gesamt-Mittelwertes die un- 
giinstigsten Abschnitte 7 und 11, die in Schau- 
bild Abbild. 5 ganz abseits liegen, niclit, so 
wiirde d er m i t t l e r e  D a m p f v e r b r a u c h  f u r  
d i e  T o n n e  W a l z g u t  a u f  159 ,444  k g  b e i  
9 ,2 2 2 facher Streckung sinken.

In Śchaubild Abbild. 5 sind ferner zwei 
Parabeln in gestrichelter Linie eingetragen,

700
SO
so  

vo 
20

O SOO 7000 7SOO 2 0 0 0 1

Abbildung 2. Yerteilung der Festigkeiten.

welche bei derm ittleren 9 ,1 8 6 fachen Streckung 
je  17 kg/t hoher liegen, ais die stark ausge
zogenen Grenzkurven. Die I)ampfverbrauchs- 
ziffern einschlieOlicli des Dampfes fur die Kon
densationsanlage wurden also zwischen den in 
gestrichelter Linie dargestellten Kurven liegen.

Das Śchaubild Abbild. 6 gibt die Aufzeich
nung der Halbstundenabschliisse. Es zeigt den 
proportionalen Verlauf von W alzgutzunahme 
und DampiYerbrauch. Ferner erkennt man aus 
der yerschiedenen Neigung der Kurven den 
hoheren oder geringeren Anstrengungsgrad der 
StraBe bezw. die durch den Betrieb bedingten 
Pausen. — Die Umstiinde, welche die Yerschieden-

I
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Zahlentafel 8. E r m i t t l u n g e n  a u a  d e n  Z w i a ć  h e n a b a c h l u B B e n .

Y e ra u c b i- A b sch lu C -
A n fa o g a -

liln g c
z c lt

A bsch luB -

E n d q u e r -
s c h n it tc

G e w ic h te
A n fa n g s -

l&ngc
E a d l iin g e S t r e k -

k u n g

n u m m e r

Y c rsu c h s-

h n d q u c r -
s c h n it tc

G e w ic h te E n d lU n g c S t r e  k -  
k u n g

n n m m c r z e it
tg ;q m m m m m m qrum m m m m

3. X II. 08 i3o m 47 690 27 642 377 600 13,66 4. X II. 130 m 70 040 40 005 554 500 13,86
9—1250 150-140 15 210 8 590 96 200 11,199 8 5 0 — 4 5 0 150-140 18 070 9 945 114 400 11,503

i .
160- 130 12 540 7 265 80 350 11,07 150 CD 4 740 2 730 28 000 10,256

170 CD 26 720 15 200 123 600 8,13 180 CD 6 550 3 560 27 050 7,598
190- 170 87 990 49 340 373 350 7,567

6 .
190 ■ 170 67 440 38 500 293 850 7,632
200 CD 12 750 7 480 42 400 5,668

3. XII.
1 2 5 0 — 45 0

130 [|] 
150 . 140

30 680 
18 180

17 500 
10 390

242 800 
114 900

13,87
11,06

4. X II.

212 .200  
250 CD

41 290 
1 430

22 815 
830

135 250 
3 100

5,928
3,734

150 r 1 680 1 800 9 900 5,5 130 CD 37 120 20 760 294 200 14,171
160■130 17 570 9 860 112 500 11,41 8 5 0 __ 1 2 5 0 150. 140 12 970 7 145 82 100 11,49

180 [p 1 430 825 5 900 7,15 160. 130 28 370 16 305 181800 11,149
2. 190- 170 119 550 67 150 510 150 7,597 180 .90 8 170 4 790 67 350 14,06

200 q 11 950 6 570 40 450 6,157 7. 190. 170 103 530 58 720 449 350 7,652
230!1 14 380 8 380 37 450 4,47 200 CD 2 800 1 950 9 100 4,666

240•100 4 630 2 820 26 750 9,48 230 C] 13 110 7 500 34 700 4,64
250 m 1 430 830 3 100 3,73 4. XII. 130 CD 44 040 25 210 348 600 13,82

10,101 2 5 0 — 4 5 0 160 . 130 8 560 5 440 54 950

3. XII.
4 5 0 — 8 5 0

180 U  
150• 140

180 m
190 • 170

51 460 
20 570 

6 160

29 120 
11 415 

3 320

404 350 
129 950 
25 300

13,88
11,38

7,62 8.

180 CD
190.170

200 CD

3 470 
111 660 

12 570

1 950 
63 235 

7 550

14 300 
485 000 

42 900

7,33
7,664
5,682

56 340 31 975 248 350 7,77 220 CD 6 650 3 800 18 900 4,974

3. 200 Q] 
212 • 200

3 050 
39 220

1 685 
21 920

10 750 
129 600

6,38
5,91

4. X II.

230 CD 
400 . 180

6 760 
14 010

3 900 
7 925

17 900
26 500

4,589
3,344

230 m 3 320 1 950 8 750 4,49 130 CD 93 470 55 170 739 700 13,40
4 5 0 — 85 0 150. 140 

190. 170
4 230 

70 090
2 275 

40 325
26 750 

306 250
11,758

7,594
3. X II. 130 m 28 010 16 260 221 450 13,62 9. 212 . 200 44 520 24 850 147400 5,931

8 5 0 150-140 6 520 3 770 41 050 10,9 225 . 205 15 410 9 215 45 450 4,932

4. X II. 
4 . 1250

200-190 
212 • 200 
225 • 205

700 
96 780 
30 660

400 
55 345 
17 450

2 500 
317 250 

89 950

6,25
5,73
5,15

4. XTI.
85 0

5. X II.

130 CD
150. 140 
200. 145

94 820 
2 770 

930

58 080 
1 590 

520

749 300 
17 500 

4 500

12,90
11,006
8,654

1250 212 . 200 85 040 48 510 279 000 5,751
4. X II. 130 [J] 94 250 53 900 744 150 13,806 1 0 . 225 . 205 21 280 13 165 62 800 4,77

to § 1 ** o 150 • 140 1 750 1 800 11 000 6,11 5. X II. 130 CD
150 . 140

61 980 36 190 499 400 13,799
150 m 3 780 2 100 22 300 10,619 450— 1250 27 910 17 305 176 400 10,194
160 • 80 13 200 7 400 137 650 18,601 200.145 1 080 640 5 250 8,203

5. 180 Q] 7 770 4 260 32 000 7,511 212 . 200 14 950 8 405 50 100 5,960
200 U 1 780 1 045 6 000 5,741 1 1 . 225. 205 83 800 48 340 248 100 5,132

225•205 76 300 42 475 225 800 5,304
5. XII. 250 .2 30 13 800 8 270 32 150 3,887

230 [ D 1 200 615 3 000 4,878
240 [ ] 2 600 1 505 6 000 3,986 12. 130 CD 49 100 28 455 387 850 13,630
250 [ ] 1 380 820 3 000 3,658 4 5 0 —  60 0 225 . 205 11 990 6 930 35 500 5,122

Zahlentafel 4.
Z n a a m n i e n s t o l l u n g  d e r  S c h l u B z a h l e n  d e r  e i n z e l n e n  Z w i  a c h  o n a b  a cli  l u a  b e.

nu
m

m
er

o
A
f
O

kg

fcJJ

tJ o—■ V 
“« i:co

O. u
1 * 
a u

kg

i  a  |
o 0* o
3  1 |  
»  c  g 

kg/t

B
lo

ck
za

hl c t ^  

— a  o
SS" t» 

kg

0 *S
1  «  
— X

V
U*

kg/qmra

i . 190 150 9,696 29022 152,627 62 3067 57,3
2. 221480 8,768 33789 152,56 73 3034 56,6
3. 180 120 9,435 30867,2 171,37 60 3002 66,04
4. 162 670 7,189 24290 149,32 56 2905 61,28
5. 204 010 10,255 36119 177,045 69 2957 46,82
6. 222 310 9,501 34747,2 156,300 73 3045 57,08
7. 206 070 9,571 38768 188,130 72 2862 54,86
8. 207 720 8,467 31868,1 153,418 70 2967 •58,87
9. 227 720 9,55 34844 153,013 76 2996 55,44

10. 204 840 9,043 33915 165,567 71 2885 52,12
11. 203 520 8,458 34801,2 170,996 69 2950 43,48
12. 61 090 11,960 10629,S5 174,003 21 2909 41,28

g

*»
Ea. N -C b£NE 5 ttC! 3>o lir

%

u

o
V

"u £ O3
u, 3

ŁC
33 2 = • £

c  O

3 a CS
r*~

a cS *■"“* 
O E

03 O Q ■*"

% % kg/qcm °c . »C.

7 9 , - 23,9 7 8 ,- 7,217 174,13 3,57
78,5 24,86 77,2 7,225 179,04 8,435
60,4 22,9 74,2 7,388 181,79 10,37
51,5 21,82 75,2 7,442 174,25 2,56
73,3 17,7 77,47 7,2 178,375 7,895
81,— 21,11 76,75 7,042 191,92 22,25
8 0 , - 23,5 76,92 7,179 192,04 21,67
.75,3 22,9 77,36 7,3125 186,875 15,833
68,— 17,79 76,53 7,2958 1S3,125 12,145
7 2 , - 19,8 74,45 7,4833 183,79 11,89
62,5 16,65 73,9 7,3917 185,625 14,185
77,3 14,5 76,13 7,4 180,43 8,95
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Abbildung 3.|
Erm ittlungen aus den Zwischenabschliissen. 

(Yergl. Zahlentafel 3 und 4.)
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Abbildung 4.
Erm ittlungen aus den Zwischonabscbliissen.

(Yorgl. Zahlentafel 3 und 4.)

heit des Dampfverbrauches in den einzelnen Ver- 
suchsabschnitten bedingen konnen, sind bei dera 
Versuch soweit ais moglich vermerkt worden 
und die Ergebnisse dieser Aufzeichnungen in 
den Schaubildern Abbild. 3 und 4 niedergelegt. 
Da die Jlascbine mit Drosselklappe gefahren 
wird, entzieht sich ais sehr wesentlicher Um- 
stand der Gebrauch der Drosselklappe der fort- 
laufenden Aufzeichnung. Es soli daher auch 
keine Erlauterung oder Begriindung der Unter- 
schiede im Dainpfverbrauch versucht werden.
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Abbildung 5. D arstellung der mittleren 
Dampfyerbrauohsziffern auf Grundlage 

des Dampfyerbrauches f. d. Tonne W alzzeit. 72S01
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Abbildung 6. Aufzeichnung der Ilalbstundenabschlusse.
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Beitrag zum Studium der Elektrostahlófen.*

C li. A. K e l l e r ,  Direktor der Societć des 
Etablisseinents Keller, Leleux in L ivet 

(Isńre), Frankreich, hatte dem KongreB der 
American Electrochemical Society in Niagara 
Falls** eine umfangreiche Abhandlung yorgelegt, 
in der er seine Arbeiten auf dem Gebiet der 
Elektrostahldarstellung zusammengestellt hat. 
W ir entnehinen derselben das Folgende:

Die Yerwendung der Elektrodenofen zur 
Herstellung von Metallen, die gegen Kohlung 
gescluitzt erzeugt werden miissen, insbesondere 
die Frage der elektrischen Herstellung von 
Stahl, fdhrten zu der Notwendigkeit, die lei- 
tenden Herde dieser Oefen so auszubilden, 
dafi das dariiberstehende fliissige Metali nicht 
gekohlt wird. Die leitenden Herde bestan- 
den von Anfang an aus einer Stampfmasse 
von agglomerierter Kohle oder aus Elektroden- 
stiicken; der so erhaltene Herd wurde in ver- 
schiedener W eise mit einem Pol der Energie- 
ąnello verbtniden, wilhrend der andere Pol 
mit einer oder mehreren senkrechten Elektroden 
in Yerbindung stand.

Es war jedoch die Ausbildung eines leiten
den Herdes ohne Verwendung von Kohle bereits 
wiederholt yerwirklicht worden; doch bietet die 
Herstellung eines metallischen Herdes oder eines 
Herdes mit metallischem Polstiick bedeutend 
groBere teclinische Schwierigkeiten, und das 
Bediirfnis, iiber einen nicht kohlenden Herd zu 
yerfiigen, machte sich in der Elektrometallurgie, 
abgesehen yon einigen Fabrikationszweigen von 
geringer Bedeutung, nicht fiihlbar. Erst die Frage 
der elektrischen Stahlerzeuguug fiihrte zu der 
Notwendigkeit, einen Ofen m it’ leitendern, nicht 
kohlendem Herd zu yerwenden.

Im Prinzip kann fiir die Erzeugung von 
Stahl der elektrische Ofen der alten elektro- 
metallurgischen Hiittenwerke benutzt werden, 
da die Elektrode, infolge ihrer Zwangsstellung 
wahrend des Betriebes, die Kohlung des im 
Ofen zu beliandelnden Stahles nicht stort. Auch 
bot die technische Veryollkommnung dieses Ofens 
keine Schwierigkeiten. Man kann heute die 
leitenden, nicht kohlenden Herde in folgende 
Gruppen einteilen:

1. Herdo mit oinfiiclier Leitfalrigkoit.

a) V o l l s t a n d i g  m e t a l l i s c h e r  Herd.

Es sind mehrere Ofentypen mit einem Herd 
aus weichem Stahl, mit W asserkiihluug, er-

* „The Iron Ago“ 1909, 3. Juni, S. 1753; „The 
Iron and Conl Trades Roviow“ 1909, 18. Juni, S. 961; 
„Eloctrocliomical and M etallurgical Industry" 1909,
1. Juni, S. 255.

** „Stahl und Ehien" 1909 S. 1240.

sonnen worden; dieselben haben jedoch keine 
Anwendung in der Praxis gefunden. Die hohe 
Temperatur des fliissigen Stahles yerhindert die 
Erhaltung des metallischen Herdes, auch wenn 
er gekiililt wird, und man mufi mit aufierordent- 
lichen W armeverlusten und stilndiger Gefahr 
rechnen.

b) H e r d  mi t  e i n e m  o d e r  m e h r e r e n  in ein  
f e u e r f e s t e s  und n i c h t  l e i t e n d e s  M a u e r -  
w e r k  ein g e b  e t  te t e n  m e t a l l i s c h e n  P o l -  

s t  i i cken.
Bei diesen Oefen sind in das niclitleitende 

Mauerwerk des Herdes zur Durchleitung des 
Stromes ein oder mehrere inetallische Polstiicke 
eingebettet, die an ihrem unteren Ende mit 
einem Pol der Energiequelle verbunden sind. 
Das feuerfeste Mauerwerk dient dazu, die Pole 
genau zu umschliefien und ihre Zerstorung durch 
das Eindringen des fliissigen Stahles zu ver- 
hindern.

Der Of en v o n  S i e me n s *  war der erste 
dieses Typs. Er bestand aus einer senkrechten 
beweglichen Elektrode und einer aus einem
Eisenstab gebildeten, die in den Boden des
feuerfesten T iegels eingefiihrt war. Der Tiegel
war mit einer Warineschutzmasse umgeben; der 
metallische Pol wurde spater von Siemens mit 
W asserkiihlung yersehen, um seine Zerstorung 
zu yerhindern. Die Regulierung der Spannung 
wurde durch einen automatischen Solenoid- 
Regulator bewirkt.

Der Ofen von B o r c h e r s * *  bestand in einem 
Gehause aus Eisen, das mit einem Boden aus
feuerfesten Steinen yersehen war und inwendig 
eine geeignete Auskleidung besafi. In der Aus- 
mauerung des Bodens liegt eine Stahlplatte, in 
die ein Kupferrohr eingeschraubt ist, das zur 
Zuleitung des Kiihlwassers fiir das metallische 
Stahlpolstiick dient. Der gekiililte Stahlblock 
ist unten mit einem Pol der Energieąuelle ver- 
bunden, wahrend der andere Pol mit einer senk
rechten, zwecks Regulierung der Spannung be- 
weglicheu, Elektrode iu Yerbindung steht.

Trotz der glanzenden elektrometallurgischen 
Leistung von Siemens, der auf dem Elektrizitats- 
Kongrefi in London im Jahre 1880 offentlich 
mit seinein Ofen einen Stahlabstich von etwa 
zwanzig Kilogramin yorfiihrte, war diesem Ofen 
keine sofortige technische Anwendung beschieden. 
Erst im Jahre 1905 wurde der Ofen mit im 
Herd eingelegten metallischen Polstucken von 
G ir od wieder aufgenommen.

* „Stahl und Eisen" 1881 S. 240 bis 243.
** B o r c h e r s :  „Elektrom etallurgie", 3. Auflago,

S. 143.
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G ir  od nahm im Jahre 1905 ein Patent* 
auf einen Ofentyp mit im Herd eingebetteten  
Polstiicken. D iese konnen aus Graphit oder 
aus Metali bestehen; im ersteren Falle (Ab
bildung 1) werden sie vor ihrer Benutzung mit 
einem, dem im Ofen zu erzeugenden Metali 
Uhnlichen metallischen Kopf iiberdeckt, der das 
zu behandelnde Metali vor der kohlenden Be- 
riihrung des Graphits bewahrt. D ie zw eite Aus- 
fiihrungsart sieht ein oder mehrere Stahlpol- 
stiieke vor, die an ihrem unteren Ende gekiihlt 
werden und mit ihrem oberen Ende auf in dem 
Mauerwerk des Herdes ausgesparte Kanille 
stoflen. D iese werden vorher mit dem Metali, 
das man im Ofen zu erhalten wiinscht, aus- 
gefiillt; diese Metallschicht schiitzt nach dem 
Festwerden das Polstiiok, welches sie trilgt. 
Die Polstiicke sind durch das feuerfeste Mauer-

m it im Herd oingebetteten Polstilckon.

werk des Herdes voneinander getrennt; dieses 
ist so gewilhlt, dafi es auch unter dem EintluB 
der W arme nicht leitend wird.

Die Yerwendung von einem oder inehreren 
metallischen Polstiicken in vorbeschriebener 
Weise bedingt eine Yerteilung der Intensitilt 
durch Strombiindel, die aus der Elektrode aus- 
treten und zur Energieąuelle zuriickgelangen, 
indem sie die im Ofen in Behandlung befind- 
liche Metallschicht durchflieBen, wie in Ab
bildung 1 angedeutet.

Die dritte von Girod angegebene Ausfiihrungs- 
art besteht darin, den metallischen Pol in den 
unteren Teil des seitlichen Mauerwerks zu legen. 
In diesem Falle weist der eigentliche Herd des 
Ofens keinen Leiter mehr auf.

c) H e r d  a u s  l e i  t e n  d e r  S t a m p f m a s s e .

Der O f e n  d e r  A c i e r i e s  de  F i r m i n y * *  
besitzt im Herd keinen metallischen Leiter, son-

* Franzosisches P aten t Nr. 350524 vom 11. J a 
nuar 1905.

** Franzosisches Patent Nr. 387 747 vom 11. Marz 
1908 und Zusatzpatent Nr. 9272 vom 1. Mai 1908.

dern der Herd besteht aus feuerfester, leitender 
Stampfmasse, die aus einem Gemisch von Magnesit, 
Dolomit oder Kieselsilure und Kohle oder kohle- 
haltigem Materiał (Teer) hergestellt wird. Der 
Gehalt an kohlehaltigem Materiał wechselt fort- 
schreitend in den yerschiedenen Lagen der Herd- 
dicke, um bei der Ingangsetzung dio wechselnde 
elektrische Leitfilhigkeit der gestampften Lagen, 
je nach ihrem Gehalt an kohlehaltigem Materiał, 
ausnutzen zu konnen. Die obere Schicht der 
Herdmasse besteht aus einem kohlearmen Ge
misch. Der einmal erhitzte Tiegel bleibt auch 
bei Temperaturschwankungon leitend; infolge- 
dessen wilre auch die W iederingangsetzung des 
kalten Ofens praktiscli moglich. Die Stahlwerke 
von Firminy haben bis je tzt nur einen Ofen von 
kleinem Fassungsvermogen gebaut.

2. Hord mit gemischtor Leitfiihigkeit.
K e l l e r  hat seit zwei Jahren Versuche an 

einem von ihm erfundenen Ofen ausgefiihrt, 
dessen leitender Herd aus einer „ a r m i e r t e n  
S t a m p f m a s s e “ besteht, die wie folgt herge
stellt w ird:* Eisenstiibe von 25 bis 30 mm 
Durchmesser werden 25 bis 30 mm voneinander 
entfernt gleichmaBig senkrecht auf einer metal
lischen Bodenplat.te verteilt, so daB auf diese 
W eise ein Biindel von Stitben gebildet wird, 
das den ganzen Ofenboden ausfullt. Eine aus 
einem basischen Leiter zw eiter Klasse besteliende 
und in gewohnlieher W eise agglom erierte Stampf
masse (vorzugsweise Magnesit) wird in warmem 
Zustande zwischen den Stitben eingestampft. 
Die Stilbe bilden unter sich eine wirkliche Form, 
die durch ihren mechanischen W iderstand ein 
bedeutendes Zusammenpressen des eingefiihrten 
Gemisches gestattet (Abbild. -2).

In kaltem Zustande ist der so gestampfte 
Herd durch die metallischen Quersclmitte leitend, 
und in warmem Zustande durch diese sowie 
durch die Masse, die mit steigender Temperatur 
leitend wird. Das Ganze befindet sich in einem 
metallischen Gehiluse, das mit W asser gekiihlt 
werden kann. Die untere leitende P latte ist in 
geeigueter W eise mit einem Pol der Energie- 
ąuelle verbunden.

Der in dieser W eise ausgebildete leitende 
Herd gestattet eine leichte und sichere Ingang
setzung des Ofens. Die geringe Dicke der 
Stampfmasse zwischen den Stiiben und die Leit- 
filhigkeit der Masse selbst bewirken eine gleicli- 
miiBige Stromleitung des ganzen Herdes und 
der elektrische Strom gleicht sich somit prak- 
tisch im ganzen Querschnitt des Herdes aus. 
Die Richtungsbiindel des Stromes, die in einem 
Ofen mit vereinzelt angeordneten metallischen 
Polstiicken entstehen, werden durch diese Herd- 
ausbildung vollkommen vermieden, denn der

* Franzosisches P atent Ch. A. K eller Nr. 393 740 
vom 4. November 1907.
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elektrische Strom, der aus der Elektrode aus- 
tritt, durchfliefit den fliissigen Stahl in seinem 
ganzen Querschnitt, um ebenso gleichmaBig 
durch den ganzen Querschnitt des Herdes aus- 
zutreten.

Den elektrischen W iderstand eines in der 
beschriebenen W eise ausgebildeten leitenden 
Herdes kann man fast vernachlassigen, denn 
die Oberflache des Ofenbodens gestattet es, eine 
bedeutende Anzahl von Staben zu verwenden, 
so dafi, auch wenn man die Leitfahigkeit der

Verbindung der Stabe an ihrem unteren Teil 
sowie ihre innige Verbindung durch die Stampf- 
masse jede Formveranderung des Herdblockes 
yollstandig aus.

Die Arbeitskammer des Ofens besteht aus 
einem metallischen Gehause, das mit basischen, 
feuerfesten Steinen ausgemauert und mit kraf- 
tigen Armaturen versehen ist. Die Form der 
Kammer ist nach unten verjiingt, um der auf- 
gestampften Magnesitmasse einen geniigenden 
H alt zu geben; die Masse laBt sich nach dem 
Abstich durch die Arbeitstiiren leicht ausbessern. 
Das Gehause des Ofens wird in der Hohe des 
oberen Teiles des Herdes ringsum gekiihlt, um 
die Verbindung der Auskleidung der Arbeits
kammer mit dem Herd sicher zu schutzen.

Stampfmasse nicht beriicksichtigt, der entstehende 
Verlust fast gleich Nuli ist: die Venvendung 
von metallischen Leitern geringeren Querschnitts 
gestattet einen rationelleren Durchgang des 
elektrischen W echselstromes ais die Yerwendung 
von massigen Polstiicken.

Diese Herdart w eist kein Mauerwerk auf, 
der ganze Herd wird durch den halbfeuerfesten, 
halbmetallischen homogenen Błock gebildet, der 
leitend und in der Temperatur, auf die er wah
rend des Ofenbetriebes gebracht wird, praktisch 
unschmelzbar ist.

Der meclianische W iderstand, den der Herd 
dem Druck des Stahlbades entgegensetzt, ist 
sehr bedeutend, und es stehen weder Zerstorung 
durch Heben noch auch Spalten und Risse zu 
befiirchten. Auch schlieBen die meclianische

Der Ofen ist durch ein Gewolbe, durch das 
die Elektrode hindurchgeht, geschlossen. Die' 
Regulierung der Elektrode geschieht von Hand 
oder einfacher durch einen automatischen Regu
lator. Um einem durch das Auswechseln der 
Elektrode notwendig werdenden Stillstand vor- 
zubeugen, ist die Elektrode am Ende eines dreh- 
baren Armesangeordnet; sie kann mit Leichtigkeit 
durch Drehung versetzt und durch eine am Ende 
eines anderen drehbaren Armes bereit gehaltene 
Elektrode ersetzt werden (Abbild. 3). Das Aus
wechseln einer Elektrode wird in dieser W eise 
in 2 bis 8 Minuten bewerkstelligt.

Der im Yorstehenden beschriebene Ofen kann 
mit einer oder mehreren senkrechten Elektroden 
yersehen werden, die parallel an denselben Pol 
oder an die verscliiedenen Phasen einer mehr-

Abbildung 2. Ofen von Keller. 
H erd m it gemischter Leitfahigkeit.

Abbildung 3. Ofen Yon Kellor. 

Allgemeine Anordnung.
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phasigen Leitung angeschlossen sind. Ein elek- 
trischer Drehstromofen wiirde drei Elektroden 
liaben, so daB bei Sternschaltung der neutrale 
Punkt mit dem leitenden Herd verbunden wird.*

Der Herd eines Ofens von 1500 kg Fassungs- 
vermogen, der nach einer Betriebsdauer von 
mehreren Monaten eigens zu Untersuchungs- 
zwecken freigelegt worden war, befand sich 
noch in demselben Zustand wie in den ersten 
Tagen. Die die Eisenstabe verbindende Stainpf- 
masse hatte eine aufierordentliche Hartę ange- 
nommen. Keller ist iiberzeugt, daB diese Herd- 
ausbildung bei groBtmoglicher Einfachheit und 
Siclierheit einen nicht kohlenden, leitenden Herd 
darstellt, der ein sicheres und auBerordentlich 
einfaches metallurgisches Arbeiten gestattet, und 
Betriebsstorungen durch erforderliche Ausbesse- 
rungen vermeidet. Gleichzeitig gibt die L eit
fahigkeit praktisch zu keinem bemerkenswerten 
Verlust AnlaB.

Yorgleicli (les Ofens mit leitendeni Hord mit 
dem Ofen mit hintereinander gesclialteten  

Elektroden.
Die Frage, inwiefern dem Ofen mit leitendem  

Herd der Yorrang gebiihrt vor dem Ofen mit 
senkrechten, hintereinandergeschalteten, zum Ein- 
und Austritt des Stromes dienenden Elektroden, 
der in der Elektrostahldarstellung bereits groBe 
Anwendung gefunden hat, veranlaBte Keller, die 
beiden Stahlofentypen gleichzeitig zu studieren 
und insbesondere zu untersuchen, ob die voll- 
standige „Elektrisierung“ (ćlectrification) des 
fliissigen Stalilbades vom metallurgischen Stand- 
punkt aus einen tatsachlichen Vorteil bietet vor 
der „oberflachlichen“ Heizung durch den Strom 
(chauffage par „lćchage ćlectriąue du courant“) im 
Ofen mit hintereinandergeschalteten Elektroden.

Keller glaubt, daB der Ofen mit leitendem  
Herd vor dem andern metallurgische Yorteile 
bietet, soweit es sich um einen Ofen von schwachem 
oder mittlerem Kraftbedarf handelt. D ie Er- 
hitzungsart ist bei einem Ofen mit leitendem  
Herd fiir die Erzielung eines ganz homogenen 
Qualitatsstahles giinstiger, da der Strom seinen 
Durchgang durch die ganze T iefe des Bades 
nehmen muB.

Anderseits ist die Konstruktion des Ofens 
mit leitendem Herd sehr einfach, und die In- 
gangsetzungund der Betrieb gestalten sichleichter  
beim Einschmelzen eines kalten Einsatzes; auBer- 
dem hat das Gewolbe weniger zu leiden.

Eine bestimmte SchluBfolgerung zu ziehen, 
ist zurzeit noch eine miBliche Sache, und man 
versteht das Zogern des Hiittenmannes, der 
zwischen den beiden Ofensystemen wahlen soli,

* Auf den W erken in L ivet ist zurzeit ein Elek- 
trostahlwerk im Bau begriffen, das zuniichst drei 
dieser Oefen, darunter auch einen Drehstromofen, 
umfassen -wird.

XXXI Y.so

wenn die Aufgabe vorliegt, Stahle von ganz 
hervorragender (Jualitat zu erzeugen. Einer- 
seits kann er mit Grund annehmen, daB die 
„Elektrisierung" des Stahles von gUnstigem 
EinfluB auf seine Homogenitat ist und so dem 
Ofen mit leitendem Herd den Vorzug geben, 
anderseits aber hat er die einfachere elektro- 
technische Konstruktion des Ofens mit hinter
einandergeschalteten Elektroden. Hier fallt 
jede elektrische Ausriistung im unteren Teil des 
Ofens fort; dies bedeutet eine wesentliche Ver- 
einfachung; auBerdem kommt eine zweimal 
schwachere Stromstarke zur W irkung, die eine 
Ersparnis in den elektrischen Leitungen zur 
Folgę hat. Die Konstruktion des Ofens mit 
leitendem Herd fiihrt zu einer ziemlich ausge- 
dehnten Stromschleife, in welcher das Ofen- 
gehiluse liegt, das sich bei dem andern Ofensystem 
auBerhalb des magnetischen Feldes befindet. 
Der Leistungsfaktor kann bei dem ersten Ofen- 
typ auf sehr niedrige W erte herantergehen, 
wenn keine besonderen VorsichtsmaBregeln ge- 
troffen werden; das Ofengehause und die Arma- 
turen diirfen keinen geschlossenen magnetischen 
Kreis bilden, und man muB es anderseits sorg- 
faltig vermeiden, in die Stromschleife Organe 
aus magnetisch leitendem Metali, wie Eisen, 
GuBeisen oder Stahl, einzufiihren. Ohne daB 
diese VorsichtsmaBregeln eine Unmoglichkeit 
darstellen, verursachen sie doch manche Sorge 
bei der Ausfiihrung, die lange nicht so groB 
ist bei dem Ofen mit hintereinandergeschalteten 
Elektroden, da der Ein- und Austritt des Stromes 
sich innerhałb des Ofengehauses und der Arma- 
turen befinden.

Der Ofen mit leitendem Herd bedingt also 
fiir seine praktische Durchbildung ein groBeres 
MaB an Vorsicht ais der andere Ofentyp; es 
muB aber hervorgehoben werden, daB der In
genieur, der mit W echselstromen vertraut ist, 
die Schwierigkeiten dieser Aufgabe umgehen 
oder bemeistern kann. Er kann sogar fiir einen 
Ofen von sehr grofiem Kraftbedarf einen an- 
nehmbaren Leistungsfaktor erreichen, besonders 
wenn ihm die ganze Ausfiihrung der elektrometall- 
urgischen Anlage obliegt, da er in diesem Falle 
ohne Zweifel eine schwache Frequenzzahl (20 Pe- 
rioden z. B.) wahlen wird. Dies bedeutet als- 
dann eine wesentliche Erleichterung der Kon
struktion infolge der bedeutenden Verminderung 
der Induktionsstrome. Nach Ansicht Kellers 
kann man mit 20 Perioden in einem Ofen von 
1000 Kw einen Leistungsfaktor cos 9  =  0 ,90  
erreichen; ein solcher Ofen wurde ein Fassungs- 
yermogen von 10 bis 12 t haben. Einen Ofen 
von groBerem Fassungsvermogen wiirde man 
durch die Vereinigung mehrerer ahnlicher Ele- 
mente durch Parallelschaltung mehrerer Elek
troden erhalten und der Leistungsfaktor wiirde 
zweifelsohne nicht niedriger ausfallen.

38
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Die Losung der Frage beruht also beim 
Ofen mit leitendem Herd in der Auswalil des 
Herdsystems; ist die Ausbildung des Herdes eine 
solche, daB die Leitfilhigkeit und die praktische 
Haltbarkeit in yollkommener W eise gesichert 
sind, so ist die Aufgabe gelost, und der Ofen

eignet sich sowohl fur groBen wie fiir geringen  
Kraftbedarf. Es bleibt noch praktisch festzu- 
stellen, ob der Durchgang des Stromes durch das 
Stahlbad einen sicheren Yorteil vom metallurgi- 
schen Standpunkt aus bietet; ist dies der Fali, so 
liegt eine bestimmendeYeranlassung vor, dem Ofen 
mit leitendem Herd den Vorzug vor dem Ofen mit 
hintereinandergeschalteten Elektroden zu geben.

Ofon mit hinterelnandergeschaltetoH Elektroden 
und seino Yerbessorungou.

Nach einer Reihe von Versuchen nahm Keller 
in Frankreich und in anderen LilndernPatente* auf 
einen Ofen mit senkrechten, zum Ein- und Austritt 

des Stromes dienenden Elektroden, um 
Erzeugnisse auf dem W ege des Ab- 
stiches zu erhalten. Das charakteristisclio 
Merkmal dieses Ofens bestand in der 
getrennten Regulierung der beiden an 
jeder Elektrode geschaffenen Wilrme- 
herde. Bis zum Jahre 1902 stellte Keller 
mit diesem Ofen auf dem W erke in Ker- 
rousse (Morbihan) Yersuche, insbesondere 
zur Herstellung von Stahl aus kaltem  
Einsatz, an. Der Ofen hatte ein Fas- 
sungsvermogen von 800 kg. Die Er
gebnisse zeigten bereits, daB der elek
trische Ofen durch die Reinigung, die 
er ermoglicht, dem Stahl auBergewohn- 
liclie Eigenschaften verleiht, wenn man 
von gewobnlichem Schrott ausgeht. lin 
AnschluB an diese Resultate errichtete 
Keller auf den W erken der Sociśte des 
Etablissements Keller, Leleux in L ivet 
einen Ofen von 2500  kg Fassungsver- 
inogen mit ebenfalls zwei Elektroden. 
An diesem Ofen wurden von 1902 bis 
1905 Versuche angestellt unter Mit- 
wirkung der Acieries J. Holtzer in 
Unieux (Loire), die im Jahre 1905 einen 
Ofen von 8  bis 10 t Fassungsvermogen  
erbauten. ** Es war der erste in Frank- 
reicli aufgestellte elektrische Ofen, des
sen Leistung von wirtschaftlicher B e
deutung war.

Elektroofeu, System Keller, der Acieries 
J. Holtzer in Unieux (Loire).

Im Jahre 1902 nahm Keller ein 
Patent*** auf die Trennung der Stahl- 
darstellung in zwei Phasen. Zur An- 
stellung von Versuchen errichtete man 
in L ivet zwei iibereinanderstehende elek
trische Oefen, von denen der obere zum 
oxydierenden Schmelzen von Eisen- und 
Stahlscbrott und der zwreite zur Auf- 
nalime des fliissigen Stahles zur Nach- 
behandlung diente. A uf diese W eise 
konnte man die fiir jede Phase des Ver- 
fahrens notwendigen Energiemengen be- 

stimmen. Aus dieser Versuchsfolge ging das 
Schema der Anlage in Unieux hervor, wo ein 
bereits in einem gewohnlichen Ofen geschmol-

* FrnnzoBisches Patent, Ch. A. Keller, Nr. 300 630, 
vom 23. Mai 1900.

** Yergl. „Stahl und E isen“ 1909 S. 403.
*** Franzosisches Patent, Ch. A. Keller, Nr. 329 013, 

vom 2. Februar 1902.

sr.i/.f.jst.

Abbildung 4. AufriB und GrundriB des K eller-O fens 
dor Stahlwerke J. Holtzer. zu Unieux.
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zener und vorbehandelter Stahl im elektrischen 
Ofen nachraffiniert werden sollte.

Der elektriscbe Ofen in Unieux besitzt vier 
senkrechte bewegliche Elektroden, die zum Ein- 
und Austritt des Stromes dienen. Ein regulier- 
barer Wilrmeherd entspricht jeder der vier 
Elektroden, von denen je zwei parallel ge- 
scbaltet sind. Die Konstruktion des Ofens um- 
fafit vier Hauptgruppen von Organen (vergl. 
die Abbildungen 4 und 5):

a) den beweglichen Ofenkijrper, eine ein- 
fache metallurgische W annę ohne jede Yerbin-

Zur R e g u l i e r u n g  der  S p a n n u n g  werden 
die zwei Elektroden desselben Pols gleichzeitig  
bewegt; wenn nur Spannungsungleichheit zw i
schen den zwei Polen besteht, so fiihrt man 
eine gleichzeitige und umgekehrte Verstellung 
der zwei Elektroden eines jeden Pols aus. Auf 
diese W eise bewirkt man durch eine einzige 
Bewegung den Ausgleich etwa auftretender 
Spannuugsunterschiede.

Die R e g u l i e r u n g  der  S t r o m s t a r k e  er- 
folgt in ahnlicher W eise durch Verstellung der 
Elektroden.

Abbildung 5. Ansicht des in Betrieb befindlichen Koller-Ofens der Stahlwerke J . Holtzer zu Unieux.

dung, mit der Auflagerung und der hydrau- 
lischen Bewegung;

b) die drehbaren Elektrodenstander mit der 
Aufhangevorrichtung und der Verbindung an 
den Zentralblock der Stromverteilung. Die Stan- 
der sind vollstandig unabhangig vom Ofenkorper 
angeordnet dessen Gewolbe leicht entfernt wer
den kann, wenn alle Stander nach aufien ge- 
dreht sind;

c) den oberen Stromverteiluugspunkt mit 
seinen festen AnschluBarmen an die beweglichen 
Yerbindungen der drehbaren Stander;

d) die Schalttafel mit der Fernsteuerung fiir die 
Regulierung der Elektroden und die MeBapparate.

Die Elektroden konnen sowohl jede fiir sieli 
ais auch alle zusainmen aufwarts und abwarts 
bewegt werden, wie auch gleichzeitig jede der 
angefiihrten Bewegungen unabhangig voneinander 
ausfuhren.

Diese Art der Strom- und Spannungsregu- 
lierung ermoglicht die Verwirklichung einer sehr 
einfachen und sehr rationellen Regulierungs- 
schalttafel.

Fur die Verteilung des Stromes auf den 
Ofen hat Keller eine Einriclitung verwendet, 
die er „strahlenformige elektriscbe V erteilung“ 
(distribution electriąue rayonnante)* nennt, und 
die es ermoglicht, die Induktion des Apparates 
auf das geringstmiigliche MaB herabzumindern. 
W ie bereits erwahnt, sind die zwei Elektroden 
desselben Pols parallel geschaltet. Der Gesamt- 
strom wird zum Mittelp.unkt des Ofens geleitet 
durch ein Bundel von nebeneinandergelegten 
Kupferstaben, die in einem Zentralblock ver- 
einigt sind, der von Tragern, die mit dem Ge- 
rust des Ofens verbunden sind, gehalten w rd .

* Franzosisches Patent, Ch. A. Keller, Xr. 53 475.
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Von diesem Błock geben vier Stromkreise aus, 
die je zwei Stromentnahmestellen fur jede Elek
trode umfassen; eine dieser Stromentnaluiiestellen 
ist immer in Rulie (Abbildung 6 und 7). Die 
auf diese W eise yereinigten aclit Stromentnahme- 
stellen werden durch geeignete Biegungen der 
Kupferstabe des leitenden Biindels erhalteD, das 
elf Stilbe von 250 X  5 mm f. d. Pol umfafit.

Die Elektroden sind am Ende von drehbaren 
Armen aufgehiingt, welche die AnschluB vorrich-

Ahhildung 6. Strahlenformige elektrischo 
Yerteilung des Keller-Ofens der Stahlwerke 

J . Holtzer zu Unieux.

tungen der Elektrodenstromkreise mit den vom 
Zentralblock ausgehenden Stromentnahmestellen 
tragen. D ie verwendete Verteilungsart bietet 
den wichtigen Vorteil, die Elektroden wahrend 
des Betriebes auswechseln zu konnen; das Aus- 
wechseln geschieht in einigen Minuten. Der 
Verlauf der Charge kann daher nicht durch 
Elektrodenwechsel gestort werden.

Wenn die Elektrodenarme nach auBen ge- 
dreht sind (Abbildung 4 und 7), so liegt der Ofen 
Yollstandig frei da. Der hochliegende und nicht 
sperrige Zentralverteilungsblock hindert in keiner 
W eise die Entfernung des Ofengewolbes, das 
schnell mit dem Laufkran, der iiber dem Ofen 
liiuft, abgelioben werden kann. Man kann da
her sehr leicht ein auszubesserndes Gewijlbe

durch ein neues erselzen, auBerdein sind nach 
Wegnahine des Gewolbes die Ausbesserungen 
des inneren Ofenraumes leicht auszufiihren.

Die Zentralstromverteilung mit strahlenformi- 
gen Ausgangspunkt.en, die direkt iiber den Elek
troden angeordnet ist, yerursacht nur eine sehr 
schwache Induktion; die auf den Stahlwerken 
von J. Holtzer angestellten Yersuche haben 
einen W ert des cos 9  von ungefahr 0,97 bei 
einer Stromstarke von 12 000  Ampóre ergeben. 
Diese Anordnung gestattet somit sehr beąuein, 
Strome von hoher Intensit.at unter giinstigen  
Bedingungen zu verwenden, ohne eine bedeu- 
tende Erniedrigung des Leistungsfaktors be- 
fiirchten zu miissen.

Die Sperrigkeit iiber dem Ofen wird sehr 
vermindert durch die Verwendung einer beson
deren Yorrichtung zur elektrischen Verbindung 
der Elektroden mit den oberen Stromabnehmern. 
Dieser AnschluB muB bekanntlich sehr biegsam 
sein, um die Auf- und Abwartsbewegung der 
Elektroden zu gestatten. Da im vorliegenden Falle 
die Elektroden sehr nalie beieinander hangen, so 
wurde, um jeden moglichen KurzschluB zwischen 
zwei Polen wahrend der Bewegung der Elek
troden zu vermeiden, die folgende Einrichtung 
gewahlt. Die festen Stromabnehmer der Elek
trodenarme sind mit biegsamen, sehr diinnen 
Bandstreifen von etwa ‘/a mm Dicke verbunden. 
Diese sind in zwei Pakete eingeteilt, die auf 
ihrer ganzen Lange in mehreren Punkten in 
geeigneter W eise zusammengehalten werden. 
Die betreffenden Punkte bestimmen die Bildung 
von getrennten biegsainen Schlingen, die sich 
je nach der Stellung der Elektrode zusammen- 
ziehen oder erweitern. Die Fuhrung des Ganzen 
erfolgt mittels zylindrischer Stangen, um die 
Ringe, die an den biegsamen Schlingen an 
mehreren Punkten befestigt sind, gleiten (vergl. 
Abbildung 3 und 4). D iese Vorrichtung verwirk- 
liclit die biegsame Verbindung zwischen dem 
Stromabnehmer und der Elektrode, ohne daB 
dadurch der dem Querschnitt der Elektrode ent- 
sprechende Raum iiberragt wird, so daB auf diese 
W eise der Raum zwischen den Elektroden frei 
bleibt.

Die vier Elektroden treten durch ein rundes 
Gewolbe in den Ofenraum ein. Die Wannę, 
die den Stahl enthalt, ist kreistormig und mit 
Magnesit ausgekleidet; sie ist auf krilftigen 
W iegen und Rollen gelagert. Der Ofen kann 
hydraulisch nach vorne und nach ruckwarts fiir 
das Abstechen des Stahles und das Abziehen 
der Schlacken gekippt werden. Die Ofenwanne 
ist mit Tiiren yersehen, um das Einsetzen und 
die Ueberwachung der Charge zu ermoglichen. 
Wahrend des Betriebes setzen die im Innern 
erzeugten Gase den Ofen unter leichten Druck, 
so daB jeder Eintritt der Luft, die der des- 
oxydierenden W irkung schadlich ware, ver-
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mieden wird. D ie Ditmpfe entweichen dureli 
ein ins Ofeninnere eintretendes Rohr, das mit 
einein Kamin in Verbindung steht, der einen 
regulierbaren Zug gibt.

Auf den W erken in L ivet verwendet Keller in 
groBem MaBstabe einen verbesserten elektrischen 
Ofen mit hintereinandergeschalteten Elek
troden fiir die Herstellung von Legierun
gen. Die Verbesserung besteht darin, daB 
jede Elektrodę oder jede Serie von Elek
troden verscliiedener Polaritilt in einem 
getrennten Raum* sich befindet. Die 
beiden R&ume sind in ihrem unteren Teil 
durch einen Kanał verbtinden, der mit dem 
behandelten Metali ausgefiillt ■ is t , das 
sich je  nachdem im festen, teigigen oder 
fliissigen Zustande befinden kann. Ist 
das in dem Kanał befiudliche Metali fest, 
so hat man einen Ofen mit metallischem  
seitlichem Pol vor sich, der sich nalie 
an die oben beschriebenen Oefen mit 
leitendem Herd anschliefit.

Die Anordnung der Elektroden ver- 
schiedener Polaritilt in getrennten Riiu- 
men bietet den Y orteil, daB der elek
trische Strom das geschmolzene Metali 
in seiner ganzen Tiefe durchflieBt; aufier- 
dem zieht man Vorteile aus den Kon- 
struktionserleichterungen, die sich aus 
dein Ein- und Austritt des Stromes durch 
die oberen Elektroden ergeben.

Wenn man in einem Ofen dieses 
Typs eine Elektrode in einem Raum 
senkt, bis sie das in dem Raum befind- 
liche Metali beriihrt, so erhillt man eine 
Abart des Ofenbetriebes mit getrennten  
Iiilumen und unterem Kanał, die von 
Chapl e t **  fiir die Konstruktion der 
Stahlijfen*** benutzt wurde und auf den 
Stahlwerken von Allevard (Isśre) in An
wendung sind.

und Schwefel von zusammen 0, 015 bis 0 ,0 2 0/o. 
Die Dauer der Charge schwankt mit der ge- 
wiinschten Qualitiit des Stahles. Die folgen
den Ergebnisse wurden beispielsweise in laufen- 
dem Betriebe in Gegenwart von Interessenten  
festgestellt :

Abbildung 7. Keller-Ofen m it nach auBen gedrchten Elektroden.

Betriebsorgebnisse des Elektroofens (lor Stahl- 
werko J. Holtzer.

In Unieux wird fliissiger Stahl aus dem 
Martinofen in den Elektrostahlofen eingesetzt; 
die Arbeit in dem letzteren beschrilnkt sich 
somit auf die weitere Entphosphorung, die Des- 
oxydation, die Entschwefelung und das Fo.rtig- 
machen des Stahles. Die Reinigung kann bis 
auf einen Gehalt des Materials an Phosphor und 
Schwefel von zusammen 0 , 0 1  °/o getrieben 
werden; im laufenden Betriebe erhillt man 
einen Stahl mit einem Gehalt an Phosphor

* Franzosisches Patent, Ch. A. K eller, Nr. 336403, 
vom 2. Novembcr 1903.

** Franzosisches Patent, Chaplet und Neo - Mćtall-
urgie, Nr. 270 005, vom 25. September 1906.

*** Yergl. auch .Stahl und Eisen“ 1909 S. 1129.

Gewicht des Einsatzes . . . .  7500 kg
Durchschnittliche K raft wahrend

der C h a r g o ............................... 750 Kw
Dauer der C h a r g e ......................2 Std. 45 Min.

Zusammensetzung des fliissigen Einsatzes:
C ....................................0.15
S ....................................0,06
P ................................... 0,007

Gowilnuchte H a r t ę ..................C =  0,45 bis 0,50.
Analyse des gegossenen Stahles:

C ...................... ....  0,443
S ....................................0,009
P ................................... 0,008

Energieverbrauch f. d. t . . . .  275 Kw/Std.
Die Abnutzung der Elektroden betrug 18 mm 

i. d. Stunde fiir vierElektroden von 400 X  400 mm 
Querschnitt. D ies entspricht in kontinuierlichem  
Betriebe, wenn man die Elektroden mit 32 Jb 
fiir 100 kg berechnet und die Kosten der Yor- 
bereitung, Fassung und Yerbindung beriicksich-
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tigt, einer Ausgabe von ungefiibr 3 ,20  f. <1. 
Tonne Stabl. D iese Ausgabe kann bedeutend 
yermindert werden, wenn man sich mit einer 
etwas geringeren Reinigung begniigt, und wenn 
das Stahlwork die Elektroden selbst herstellt, 
anstatt sie im Handel zu kaufen.

Die Bedienung des Ofens, einschlieBlicli der 
Zufuhr der notwendigen Materjalien wurde 
von einem Schmelzer und drei Hann besorgt. 
Die Regulierung gescbah von Hand; dieselbe 
konnte jedoch ebensogut durch autoinatische 
Regulatoren erfolgen, aber der regelmiiBige Ver- 
lauf der Charge, dank der Gegenwart von zwei 
parallelen Herden fiir jeden Pol, macht die 
autoinatische Regulierung keineswegs unbedingt 
erforderlich.

A is weiteres Betriebsbeispiel seien die Er
gebnisse einer fiir Panzerplatten bestimmteu 
Charge angefiihrt; die Blocke von 1 0 0 0  kg Ge- 
wicht waren von einem ausliindischen Stahlwerk 
nach einzuhaltender Analyse in Unieux bestellt. 
Der gelieferte Stahl hatte folgende Zusammen
setzung :

C ...................... 0,30 S ........................... 0,007
Si . . . . . .  0,20 P .......................0,013
5In ..................0,5G

Der Stahl hatte auBerdein einen gewissen 
Gehalt an Nickel. D ie Yersuche fiir die Ab
nahme der Blocke wurden an Blechen von 30 mm, 
die auf 325 mm Breite gew alzt waren, ausge- 
fiihrt. D ie Probestabe von 13,8 mm Durcli- 
messer und 100 mm Kornerabstand ergaben fol
gende R esu ltate:

:

■

Elastizi-
tUts-

grenzf*

ZrrreiB-
festisr-

kelt
D ch-
nung

%

Quer-
schnltt<-
vcrmin-
di*ru»g

Erater Probcstab, 
Langsrichtung . . 00,8 78,8 17,0 5,3

Zweitor Probeatab, 
Langsrichtung . . 60,8 79,5 10,5 4,8

Erater Probestab, 
Querrichtung . . . 60,8 78,8 14,0 3,3

Zweiter Probestab, 
Querrichtung . . . 62,0 79,2 14,5 3,4

Schlagyersuche an nicht eingekerbten Probe- 
stiicken:

Probeatiick f ® nbiegung beim 15. Schlag 24 mmI robestucK, I B rllo h w in k e l........................ 30o
Lriii£Brichtun£ | r , . „  ,R 8 ( Langsemnger Brucli

ProhpBtnck i Einbies;ung boim 15. Schlag 24 mmiroDestucK, ) Bruohwinkoi ........................ gG >
Jnerric ung  ̂Etwas kurzsehniger Brucli

Schlagyersuche an eingekerbten Probestiicken:
, ... , ( Gebrocben beim 7. Schlag

Probes tuck, B ru c U w !lłk c l................. ° U 7 o
jangsric i ung |  yo llstandig  sebuiger Brucli

. ... , ( Gebrocben beim 4. Schlag
Probestuck, B r u o h w in k e l .................* 158o
ju trric  i un>, 1 Yollstandig sehniger lirach

Die Schlagyersuche wurden an Staben von 
30 X  30 mm ausgefiihrt unter folgenden Bedin- 
gungen:

Auflagerabstand . . 160 mm 1 bei nicht ein-
Gewicht des Fallbars 18 kg ! gekerbten
F a llh o h e .............. 2,75 m J Probestiicken
A uflagerabstand . . 100 mm 'l , . . , , ,
Gowiclit des Fallbars 18 kg bei eingekerbten 
F a llh o h a ............... 1,50 m j  ^ o ^ s tu c k o u

Die Behandlung des Materials bestand in 
einem zweimaligen Hiirten bei Hellkirschrotglut 
in W asser und erstreckte sich auf Bleclie mit 
W alzhaut, die ausgegliiht waren.

Die Eigenschaften dieser Stiihle sowolil in 
bezug auf Reinheit wie in bezug auf die ver- 
schiedenen mechanischen Versuche sind ein Be- 
weis, daB der Elektrodenofen- einen metallurgi- 
schen1 Apparat in der ganzen Bedeutung des 
W ortes darstellt.. Er ermoglicht in seiner An- 
passungsfiihigkeit ein genaues Arbeiten und er- 
ijfthet ein neues Gebiet der Met.allurgie, nicht in 
bezug auf absolute erzielte Ergebnisse (denn die 
Qualititt und die Reinheit der besten Tiegelstahle 
scheinen bis heute nicht ubertroffen worden zu 
sein), sondern ais angewandte Methode die iibri- 
gens keine andere ist wie diejenige, die den 
Gang des Siemens-Martinofens bestiinmt, ver- 
vollstiindigt durch die neuen Ergebnisse, die 
durch die hohe Temperatur und die neutrale 
Atmosphiire infolge der Ver\vendung einer elek- 
trischen Warineąuelle erzielt werden.

Es soli hier kein Vergleich zwischen dem 
elektrischen Ofen ohne Elektroden und dem 
Elektrodenofen angestellt werden. Wenn man 
jedoch beriicksichtigt. wie einfach und ausge- 
delint die durch die Elektroden herbeigefiihrten 
metallurgischen Mittel sind und wie wenig be
deutend der Elektrodenverbrauch f. d. Tonne 
Stahl ist, so fragt man sich, wie man die Be- 
hauptung reclitfertigen kann, daB die Ent- 
fernung der Elektroden einen Vorteil darstellen 
und jemanden bestimmen konne, den Ofen ohne 
Elektroden dem Elektrodenofen vorzuziehen. Es 
ist nicht erforderlich noch hinzuzufiigen, daB die 
Konstruktion der Elektrodenofen sehr einfach 
ist, und daB die elektrische Ausriistung der- 
selben aus dem gewohnlichen Gebiet der lau- 
fenden elektrischen Konstruktion liervorgeht und 
daB die Oefen ohne Elektroden kompliziert in 
Konstruktion und Unterlialtung sind.

Der fiir die Darstellung von Stahl bestimmte 
Elektrodenofen diirfte seinen P latz in der Me- 
tallurgie hauptsachlich in der direkten Ver\ven- 
durig von Drehstromen fiuden, denn viele Stahl
werke besitzen bereits Drelistromzentralen, und 
auBerdein geschehen fast alle Energietransporte 
in Form von Drehstroin. Man muB daher die 
praktische Verwendung dieser Stromart, ins Auge 
fassen, um den meisten Fallen, die sich dar- 
bieten. Geniifre zu leisten.
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Dieser Umstand hat Keller dazu gefiihrt, 
einen Drehstromofen fiir die Herstellung von 
Stahl zu studieren. Dieser Ofen kann bei
Dreieck- oder bei Sternschaltung der Elektroden 
arbeiten; in dem ersten Falle ist jede der drei 
Elektroden an eine Phase des Stromsystems an
geschlossen; m dem zweiten Falle ist der Ofen- 
herd aus armierter Stampfmasse, auBerdem an 
den neutralen Punkt des Dreiphasensystems an
geschlossen. Der elektrische Drehstromofen ver- 
einigt, zum Teil, die Eigenschaften der Oefen 
mit hintereinandergeschalteten Elektroden und 
der Oefen mit leitendem Herd, wenn Sternschal
tung gewiihlt ist, denn der fliissige Stahl wird 
teilweise „elektrisiert“. Es ist heute der Bau 
eines Drehstromofens von 20 t Fassungsver- 
mogen moglich; dieser Ofen wiirde die Yerwen
dung einer Kraft von ungefahr 1800 Kw er- 
fordern. In demselben konuten tUglich 250 bis 
3 0 0 -t Thomasstahl nachbehandelt werden; in 
Chargen von ungefahr je anderthalb Stunden 
Dauer wiirde der Schwefelgehalt des fliissigen 
Thomasstahles von 0 ,08  auf ungefahr 0,02

herabgemindert, das Materiał desoxydiert und 
entsprechend riickgekohlt werden. Die Ausgabe 
fiir eine solclie Charge wiirde zwischen 1 2  und 
1 6 ^  f. d. Tonne schwanken, wenn man die 
elektrische Energie mit 0 ,012  Jb  d. Kw/Stde. 
in Rechnung stellt, ein Preis, den man mit 
Hochofengasmaschinen erreichen kann, wenn man 
den W ert der Gase nicht in Rechnung setzt 
und man die anderen Selbstkostenfaktoren zum 
laufenden W ert rechnet.

Die Nachbehandlung des Stahles im elek
trischen Ofen, in dem er unter dem EinfluB 
einer hoheren Temperatur sofort einer raschen 
und intensiven Entschwefelung unterworfen 
wird, kann die Verwendung von schwefelreiche- 
rem Roheisen fur die Konyertierung ermog- 
lichen.' Dieser Vorteil kann dem Hiittenwerk, 
das diesen Umstand auszuniitzen in der Lage 
ist, die Verwendung von Erzen, die es sonst 
verwerfen iniiBte, gestatten. D ie Einfiihrung 
des elektrischen Ofens auf einem solchen Werk 
kann von grofier Tragweite sein.

F. Schroeder.

Neuere Systemformen im Eisenhochbau.
Yon F r a n z  C z e c h  in Dusseldorf.

(Hiorzu Tafel XX.)

I |a s  Suchen der modernen Architektur nach 
neuen Formen liifit sich auch auf dem Ge- 

biete des Eisenhochbaues verfo lgen : beide suchen 
den Ausdruck ihres W esens in der Zweckmilfiigkeit 
der Linie. D iese Richtung des allgemeinen Kunst- 
empfindens kommt den Eisenkonstruktionen um so

Abbildung 1. 
Hnnsardondach fiir oinschiffige Hallen.

nun dieser oder jener beim Entwurf mehr in den 
Vordergrund tritt, richtet sich vor allem nach 
dem besonderen Zweck des Bauwerkes.

Bei den industriellen Hochbauten pflegt man 
im allgemeinen auf asthet.isch befriedierende

Abbildung 2.
M ansardondach fiir einschiffige Hallen m it Oberlicht.

mehr zugute, ais bei ihnen die Linie im System be
sonders scharf hervortritt und hier in ihrer 
Zweckmafiigkeit statisch gewertet wird. Fiir 
die W ahl eines Systems sprechen nicht allein 
Formgefiihl und statische Erwagungen, haufig 
genug sind es auch praktische Riicksichtnahmen,
— so daB es letzten Endes ais Komproinifi 
dreier Gesichtspunkte: des statischen, des asthe- 
tischen und des praktischen aufzufassen ist. Ob

Systemformen wenig Gewicht zu legen. Dies 
darf man nicht so sehr einem Mangel an Ge- 
schmack, ais yielmehr der nur zu haufig ver- 
tretenen Ansicht zuschreiben, eine gefallige  
Linienfiihrung des Systems sei notwendigerweise 
mitgrofierem Materialaufwand und hoheren W erk- 
statt- und Montagekosten yerbunden. Einzeln 
genommen kann wohl bei der Yeranschlagung 
dieser oder jener Posten ungiinstig ausfallen, in
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Abbildung 3. Durchgohendes M ansardendach fur zweischiffige Hallen gleieher Hohenlage.

Abbildung 4 a. Gliederung des Daches bei mehrschiffigen Hallen.

Abbildung 4b. Ausbildung des Binders ais K ragtrager.

\<—7SW

Abbildung 5. Scbiniedoworkstatto. (M ansardendach fur mehrschiffige Hallen ungleicher Hohenlage.)
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der R egel wird sieli jedoch ein Mehr auf der 
einen, mit einem W eniger auf der andern Seite 
ausgleichen.

Ais gegenwilrtig unter den Systemformen 
der Industriehochbauten vorherrschend kann das 
Mansardendach bezeichnet werden. Diese in Ab
bildung 1 und 2 ais Ueberdachung 
■einsehiffiger Hallen ersichtliche 
Binderform besitzt dem Polon- 
ceau-, dem englischen und dem 
belgischen Dachstuhl gegeniiber 
manche Vorteile, nicht zum wenig- 
sten den eines guten Aussehens.
Die Mansardenliilchen, mit durch- 
gehenden Lichtbandern versehen, 
bieten eine vorziigliche Belichtung 
und erfordern im Vergleich mit 
Kastenoberlichten w eit weniger 
Dichtungen, die zudem sehr ein- 
fach herzustellen sind. Fiir das 
Auge befriedigend wirkt dieses 
Balkenbindersystem mit geradem  
oder schwach angezogenem Unter- 
gurt jedoch nur bei flacher Dacli- 
neigung, wie sie fiir Monierein- 
deckung und Holzpappdach moglich 
ist. Zweischiffige Hallen gleicher 
Hohenlage lassen sich am besten 
mit einem einzigen Dach nach Ab
bildung 3 iiberspannen, das iiber 
den M ittelstiitzen ein entsprechend 
breites Oberlicht erhalt.

Unter der gleichen Voraus- 
setzung ergibt sich bei mehrschif- 
figen Hallen eine Gliederung des 
Daches nach Abbildung 4 a, wo die 
durchgehenden Oberlichte im First 
und iiber den Stiitzen sich orga- 
nisch in den gleichmiiBigen Linien- 
verlauf des Systems einfiigen. Im 
Interesse der Gewichtsersparnis 
empftehlt es sich in diesem Falle, 
die Binder ais Kragtrager nach 
Abbildung 4b  auszubilden. Aus 
dem gleichen Schema laBt sich 
auch ersehen, wie sich bei groBe- 
ren M ittelstiitzen - Entfernungen 
Zwischenbinder ohne Verwendung 
eigener Unterziige anordnen las
sen. Zu diesem Zwecke werden 
zwischen die gekuppelten Kran- 
trager dem Stiitzensystem ent- 
sprechende Aufsatze eingebaut und auf diesen 
die Zwischenbinder gelagert. Besonders zweck- 
maBig ist das Mansardendach fiir mehrschiffige 
Hallen ungleicher Hohenlage. Hier lassen sich 
die Hohenunterschiede zur Yerlangerung der 
Mansardenflachen benutzen. Der so geschaffene 
allmahliche Dachiibergang kommt nicht allein 
der Belichtung und dem Aussehen zugute, son-

XXXTV.i»

dern verhindert auch gleiclizeitig die Bildung 
von Schneesacken an den Dachabsatzen.

Ein Beispiel hierfiir ist die in Abbildung 5 
dargestellte Schmiedewerkstatte.* AuBer den 
Lichtbandern der Mansarden dienen der Belich
tung durchlaufende Firstoberlichte mit breiten

Yentilationsspalten am FuBe und am First, die 
durch das w eit uberstehende Glas gegen Schlag- 
regen geschiitzt sind. Eine Alternati ve zu der nam- 
lichen Schmiedewerkstatte zeigl Abbildung 6 . 
Die Mansarden der M ittellialle sind so w eit in

* Die Entwiirfe Abbild. 5, 6, 7 und 11 stammen 
von H e i n ,  L e h m a n n  & Co., A.-G., Diisseldorf- 
Oberbilk.

39

Sf.u.f. K7.

Abbildung 6. A lternative zu der in Abbildung 5 dargestellten 
Schmiedewerkstatte.
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die Seitenliallen yerlangert, daB in Anbetracht reichlicher 
Seitenwandbelichtung weitere Oberlichte uberfliissig werden. 
In statischer Beziehung weiclit dieses System von den Yor
hergehenden insofern ab, ais in den die Mansarden tragen- 
den Stiitzenaufsatzen sowohl die Binder der M ittelhalle ais 
auch die abgesprengten Dachtruger der Seitenliallen ein- 
gehangt sind, die UntergurtstS.be n ais blind betrachtet. 
(Abbildung 6 Schnitt a— b.)

Die M ittelstiitzen stehen alle 15 ,0  m, die Binder liegen  
alle 7,5 m. Um den Binderunterzug zu sparen, wurden die 
Zwischenbinder mit entsprechenden Aufsatzen, wie bei den 
Stiitzen, zwischen die Krantriiger eingesetzt. Mit Riick- 
siclit auf moglichst eindeutige Kraftiibertragung an dieser 
Stelle ist zur Aufnahme der vertikalen Zwischenbinderbela- 
stung lediglich der Krantrftger der Mittelhalle bestim m t; 
horizontale Krafte werden durch den unteren Bremsverband 
auf die Stutzen geleitet. D ie Seitenstiitzen mit der niim- 
lichen Teilung wie die M ittelstiitzen tragen auBer dem 
Krantrager und dem W an d-bezw . Binderunterzug die Wind- 
last der Langswand und der Seitendacher, so daB die Mittel- 
stiitzen nur den auf die Mansarden und das Dach der M ittel
halle entfallenden Teil des W indes aufzunehmen haben. In 
beiden Fallen iibertragt sich der auf die Zwischenbinder 
bezw. die Wandpfosten wirkende Wind m ittels des Dach- 
yerbandes auf die Stutzen.

Ein ahnliches System , sowohl der auBeren Form wie 
auch der statischen Wirkuno; nach, ist bei der A lternative 
zu der am SchluB unter den Bogendachern naher besclirie- 
benen Ausstellungshalle vorgesehen (Abbildung 7). D ie beider- 
seits der M ittelstiitzen auskragenden dreieckigen Aufsiitze 
ruhen auf zwei Gittertragern, von denen der eine unmittelbar 
im Obergurt den 25 t-K ran  der M ittelhalle, der andere 
mittelbar, durch eine Zwischenkonstruktion, den 10 t-Kran 
der Seitenhalle tragt. D a die M ittelstiitzen eine Teilung von 
12,5 m,  die Binder jedoch eine solche von 6,25 m haben, 
wiedćrholen sich die namlichen Kragarm-Aufsatze bei den 
Zwischenbindern.

VerhaltnismaBig selten bei den industriellen Nutzbauten, 
haufiger bei den offentlichen Bauten groBerer Spannweite
— Bahnhofshallen, Markthallen — ist das Bogenbinderdach. 
Fiir letztere Zwecke, wo bei der W ahl des Systems auch 
dessen astlietische W irkung mitbestimmend ist ,  erweist es 
sich infolge der geringen Tragerhohe und der bogenformig 
ansteigenden Gurtungen fiir das Aussehen besonders vor- 
teilhaft. Mitunter ist die Bezeichnung „Bogenbinder“ dem 
System lediglich vom statischen Standpunkt aus zugrunde 
gelegt, ohne daB der Bogen der Form nach besonders her- 
y o rtra te , also yornehmlich da, wo ein ausgesprochenes 
Balkenbindersystem am A uflager mit den Stiitzen zu einem 
steifen Rahmen yerbunden wird, wie dies bei den zwei ersten 
unter den nachsteliend behandelten vier Fallen geschehen ist.

1. W a l z w e r k h a l l e n *  d e r  S t a h l w e r k e  v a n  der  
Z y p e n ,  K i j l n - D e u t z  (yergl. Tafel X X .). D ie Anlage um- 
faBt fiinf zusammenhangende Hallen und eine freistehende 
Kranbahn. Yon den Hallen yerlaufen I, II  und Y I parallel 
zur Koln-Diisseldorfer Bahn, diesen rechtwiuklig vorgelagert 
sind III  und IV und die freistehende Kranbahn. Ais Aus- 
gangspunkt fiir die GrundriBgruppierung der einzelnen Ge-

* Gebaut yon der F irm a B r i i c k e n b a u  F l e n d e r ,  A c t.G e s ., 
Benrath.
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Abbildung 8. Schematischo Skizze dos statischen Zusammonhanges 
der Hallen I, II und VI (Tafel XX).
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baude und doren Q uerschnittsanordnung diente H alle  I ,  die grofite der 
Spannw eite und urspriinglich aucli der L an ge nach — die V erlangerung  
der H alle  I I ,  des K esselh au ses, um 2 0 4  m entstam m t einer spateren  
Bauperiode. D er L in ienzug ihres Q uerschnittes w iederholt sich m it ge-  
ringen M odifikationen bei sam tlichen H a lle n ; er is t charakterisiert durcli 
den organisclien Zusammenhang von Bindern und Stiitzen  und die gerin ge  
Bauhohe der ersteren bei bogenform ig verlaufender unterer Gurtung.

D ie  T ragkonstruktion  der 168  m langen  H alle  I besteht aus Z w ei- 
gelenk-B ogenbindern von 3 0 ,5  m Spannw eite und 12 in T eilun g. Durch  
A nordnung von Zwischenbindern, die sich der Form  nach m it den H aupt- 
bindern decken und gegen  H alle  II  auf G ittertragern , in der L angs- 
wand A auf einfachen W a lztra g erstiitzen  ruhen, ergibt sich eine B inder- 
teilung von  6 m. D ie Z w ischenbinderstiitzen der Langsw and ubertragen  
den W ind auf 6 m B elastu n gsb reite  zur H alfte  direkt ins Fundam ent, zur 
andern H alfte , durch den W indverband in der D achebene, au f die T raufen- 
punkte der Hauptbinder. Obzwar diese den W ind auf 12 m B ela stu n gs
breite tra g en , ze igen  doch die Fundam ente verhaltn ism afiig  k leine Ab- 
m essungen.

D ie H alle  w ird  von einem P ratzenkran  von 3 t T ragk raft bestrichen. 
D ie Kranbahn is t  auf 72 m iiber die H alle hinaus verlangert und in den 
E ndfeldern durch P orta le  in  der L angsrichtung au sgeste ift. D ie geg itterten  
K rantrager ruhen an den Saulen auf vorstehenden K onsolen und tragen  in 
Schienenhohe einen horizontalen  Verband zur Aufnahme der K atzenbrem s- 
k rafte . Sow olil bei den eigentlichen A u fla g ern , ais auch bei den Kupp- 
lungen der E ndvertikalen , is t  durch A nordnung oyaler Schraubenlocher auf 
Langenanderung der Kranbahn in fo lge T em peraturw echsel R iicksicht ge-  
noinmen. E n tgegen  der theoretischen Annalime des Z w eigelenkbogen zeigen  
die Sau lenauflager der B inder keine G elenkausbildung, sondern led iglich  
F lachenlagerung. D iese  erfo lg te  aus praktischen B iicksichten  und hat, bei 
der verhaltn ism a6ig  geringen  B inderspannw eite und Einspannw irkung, au f 
die statischen  E rgebnisse nur unw esentlichen Einflufi.

F iir die D acheindeckung wurde E isen-B im s- 
beton in 5 cm Starkę bei 1,7 m P latten en tfern u n g  
yerw endet. Im F irst tragen  die B inder auf die 
gan ze L an ge des Gebaudes einen breiten D achauf- 
sa tz , der in eine offene Y entilationshaube aus- 
lau ft. D ie  s te il abfallenden Flachen sind m it
6 mm starkem  D rah tg las, die Haube aber is t  m it 
Bim sbeton eingedeckt. Um ein P u tzen  der G las- 
flachen von innen zu erm ijglichen, is t  im F irst  
eine aus zw ei gekuppelten  I - T r a g e r n  bestehende 
L aufbahn angebracht, auf der m ittels K ettenrad- 
antrieb e in P u tzw agen  yon seiner P lattform  aus be
w eg t werden kann. Aufierdem yerh iitet der Falir- 
steg  ein A usknicken des O bergurtfirstpunktes. *

* In dieser Eigenschaft ist er auch kein neben- 
saehlicher Konstruktionsteil, der bis zum SchluB der 
Montage liegen bleiben darf; er muB vielmehr mit

I

i
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Abbildung 10. Alternative zu dem Entwurf des Kohlenachuppena (Abb. 9.)

nur das K esselhaus in 3G m L ange um fassend, 
b esitz t oine G esam tlange von 2 4 0  m bei einer  
S tiitzw eite  von 2 1 ,5  m. D er statische Zu- 
sanimenliang m it H alle I bezw . V I is t  aus der 
scliem atischen S k izze  Abbildung 8 ersichtlich. 
D anach ist das System  durch die Annahme einer 
P en delstiitze  in  R eihe C bezw . D und A usschal- 
tung der Y erbindungsstabe zw ischen  dem Binder- 
untergurt und den S tiitzen  in ein statisch  be- 
stim m tes au fgelost worden. D ie V erbindungs- 
stabe sind ais blind mit Schrauben in  L ang- 
lochern angeschlossen , der StiitzenfuB  liingegen  
is t , w ie bei H alle I, ais F lach en auflager aus
geb ildet. W as bei B etrachtung der S k izze  sehr 
nah elieg t, namlich nicht H alle I , sondern H alle II  
ais Steifrahm en auszubilden, w ar ursprunglich  
nicht angangig , da in der ersten B auperiode, 
w io bereits erw ilhnt, le tz tere  nur das K essel
haus umfaBte und dic V erlangerung auf die 
je tz ig e  L ange einer spateren Bauperiode ent-

dieser fortschreitend zwiachen die Binder eingebaut 
wordon. Auf daa AuBorachtlaBaen dieaea Montage- 
yorganges laBt sich der Yor einigen Jahren wShrond der 
Montago erfolgte Einaturz einer Ofenhalle auf einem 
wcstfiiliachen Work zuriickfuhron.

gende T e il is t a llse itig  gesch lossen  und bildet 
das M aschinenhaus, der iibrige T eil enthałt die 
W alzen ger iiste  und is t nach allen  Seiten  offen. 
D ie -eine G iebelwand des M aschinenhauses ist  
m it einer Kranklappe yersehen, um ein Durch- 
fahren des K ranes zu erm oglichen. D ie Kran- 
bahn iiberragt das lan gs der H alle  I  yerlaufende  
Y erladegle is und trag t einen 30  t-L aufkran . 
Binder und Saulen stehen in losem Zusammen- 
liang, so daB die P fosten  der le tz  teren am Kran- 
tragerau flager  ab gesetzt werden konnten. D ie  
unregelm aBige Saulenteilung w ar aus B etriebs- 
riicksichten geboten.

H alle IV , das Ofenhaus, in der L angsrich- 
tung an H alle III  anschliefiend, b esitz t eine 
Spannw eite von 2 6 ,5  m, bei g leicher L an ge w ie 
diese. Zum Schutze der in der Saulenreihe G 
stehenden W arm ofen b esitz t das D ach eine A us- 
kragung von 6 m au f einer L ange yon 2 7 ,5  m. 
D ie fiir einen 1 t-B lockbeschickkran bem essene 
Kranbahn iiberragt die a llse itig  offene H alle  auf 
der einen S eite  bis zur U m fassungsm auer, auf 
der andern bis zur W alzendreherei. D er W ind- 
druck au f die ąuerliegenden H allen  II I  und IV  
wird durch den W indyerband in die D iagonal-

D ie A usbildung der Langsw and ze ig t  ein 
F achw erk fiir 1j2 S tein  starkę A usm auerung mit 
zw ei durchlaufenden Lichtbandern in Sprossen- 
yerg lasu n g . D iagonalkreuze in den Endfeldern  
sichern die S tan d festigk eit des Gebaudes in  der 
L angsrichtung. D er in R ichtung der Kranbahn- 
yerlangerung liegende Giebel is t  ganz offen. 
dahingegen der andere oberhalb der D achtraufe  
der H alle ' II I  in 1/ 2 Stein  ausgem auert. Zur 
Aufnahme der Ausm auerung und des anstoBenden  
D aclies dient ein G ittertrager-U nterzu g, der mit 
den Saulen einen P ortalrahm en bildet.

S ow eit sich bei den iibrigen H allen die vor- 
steliend erorterte Anordnung der E inzelheiten  
w iederholt, kann sich die w eitere B esclireibung  
au f den w esentlichen Zusammenhang der Ge- 
baudeteile beschranken. H alle II , ursprunglich

stam m t. D ie Kranbahn w ird von einem 10 t- 
L aufkran und einem 3 t-P ratzenkran  befahren. 
Fiir die Krandurclifahrt laB t das a llse itig  ge- 
schlossene K esselhaus eine Oeffnung in der 
Giebelwand frei. Am Zusammenhang mit I  und V I  
is t  die H alle offen, sow eit sie iso liert steh t, im 
Giebel und den L angsw anden gesch lossen .

H alle V I, m it 2 7 ,5  m S tiitzw eite  und 60  m 
L ange, is t a llse itig  offen. D ie abnormale Saulen
teilun g der R eihe D w ar mit R iicksicht auf den 
D urchgangsverkehr m it dem anstoBenden W a lz 
w erk geboten . D ie Kranbahn iiberragt die H alle  
um 36 m bezw . 72 m und tra g t einen 10 t- 
L aufkran. Quer zu deD  H allen I und II , an 
dereń G iebel anschliefiend, yerlau ft H alle I I I  in 
einer L ange von 52 m bei einer S tiitzw eite  von
21 m. D er m it dem K esselhaus zusammenhan-
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yerbande der L angsw ande der H allen  I und II  
iiber tragen. An die Saulenreihe G anscliliefiend, 
yerlauft, bei g leieh er L ange w ie IV , die offene 
Kranbalm V. S ie is t  fiir einen 2 t-B lockzangen-

kran bestim m tund m it R iicksicht auf die W arm ofen  
gegen  jene um 2 m tiefer g e leg t . B e i den freistehen- 
den Saulen der R eihe H is t  auf die Anordnung einer 
w eiteren  Kranbalm R iicksicht genommen worden.

2. O f f e n e r  K o h le n -  
s c h u p p e n . E in ahnliches 
System  des Z w eigelenk- 
bogens, w ie bei den yorhin  
beschriebenen W alzw erk s-  
h a llen , z e ig t  der E ntw urf 
eines Kohlenschuppens (A b
bildung 9). D ie B ekohluug  
des Scliuppens erfo lg t durch 
eine Schleifenbahn, dereń 
W agen  auf der Schiene a 
verkeliren und eine fahrbare 
V erladebriicke, die auf den 
Schienen b yerfahren w ird. 
D ie  beiden zusam menhangen- 
den Schiffe besitzen  eine 
L ange von 112  bezw . 98 m, 
boi einer B reite  von je
3 8 ,5  m und einer Saulen- 
und B inderteilung von 7 m. 
U infassungsw ande sind nur 
auf 6 m H oh e, sow eit die 
K obie gestap elt w erden soli, 
yorhanden. Zum Scliutze  
gegen  Sch lagregen  durch 
die halb offenen W andę iiber- 
kragen die D acher le tz tere  
um rd. 4 m. Im F ir s t tragen  
die Schuppen durchlaufende 
L aternen, die von dem iiber- 
kragenden Glasdach gegen  
R egenein fa ll gesch iitzt sind.

3. A l t e r n a t i y e  zu m  
y o r s t e h e n d e n  K o h l e n -  
s c h u p p e n .  E ine andere 
A rt der B ekohlung bedingte  
eine w esen tliche A endcrung  
der Dachform  b ezw . des 
B in d ersyste in s, w ie es aus 
Abbildung 10 ersichtlich is t. 
D ie B ekohlung erfo lg t hier  
durch eine E lektrohange- 
bahn, dereń L aufschiene von  
den Bindern getragen  w ird. 
D ie B inder sind ais Zwei- 
gelenkbogen m it Zugband 
ausgebildet. D ie Gurtungen  
yerlaufen nahezu parallel 
in der B reite  der Saulen  
m it einer kleinen Verjiin- 
gung gegen  den F irst. D ie  
H angestangen  des Zugbandes 
tragen  g le ich ze itig  die aus 
einem J  - T rager bestehende, 
schleifenfórinig' yerlaufende 
Fahrschiene der E lektro-
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liitngebalin. Im iibrigen stim m t die A ltern ative  
m it dera vorigen  E ntw urf iiberein.

4 . I n d u s t r i e  - A u s s t e l l u n g s l i a l l e .  Bei 
den e ingangs behandelten Mansardendachern lassen  
sich fiir den F a li stark  ansteigender Dachfliichen  
neben dem V orteil gu ter B elichtung, auch 
architektonisch  w irksam e Q uerschnittsform en  
erzielen . Ein B eisp iel hierfiir is t  die in A b
bildung 11 d argeste llte  A usstellu ngshalle . D ie  
B inderunterkonstruktion besteht aus Z w eigelenk- 
bogenm itZ ugband,derenG urtungennahezuparallel 
verlaufen: die untere kreisbogenform ig, die obere 
p olygonal gebrochen. Den F irst kront ein breiter 
L aternenaufbau m it S eitenverglasu ng. D er N ei- 
gung der Seitendacher entsprechend is t  das Zug- 
band schw ach gesprengt. D ie P ultdacher der 
Seitenschiffe uberragen die Suulenstutzpńnkte bis

zum A ngriffspunkt der Z ugstange, wo der B ogen- 
biuder des M ittelschiffes eingehiingt ist. D ie  
M ittelstiitzen  stehen in Entfernungen von 12 ,5  ni 
und tragen  2 g le ich geg lied erte  im Ober- und 
U ntergurt m iteinander verspannte G ittertriiger, 
von denen der eine den 25  t-Kran der M ittel- 
lia lle , der andere im Obergurt deu Zwisclienbinder, 
im U ntergurt indirekt den 10 t-K ran der Seiten- 
halle trilgt. D er W inddruck au f das D ach wird  
von den M ittelstiitzen  aufgenom m en, derjenige 
auf die Seitenw iinde von den alle 6 ,2 5  m stehenden  
W aiulstutzen . A bgesehen von den Lichtbandern  
der SeitenwUnde und den F enstern  der G iebel, die 
durch te ilw eise  B u n tg lasverg lasu n g  das AeuBere 
des B auw erkes beleben sollen , is t  die gesam te E isen- 
konstruktion von jeder aufierhalb ihrer Zweck- 
m aSigkeit liegenden Y erzierung freigehalten .

Zuschriften an die Redaktion.
(FGr d ic u n te r d ie se r  R ubrik  e rscheinenden  A rtikel ub ern im m t die R edaktion  keine Y erantw ortung.)

D ie  Entrostung des
U n ter  obigem  T itel b ringt „Stahl und Eisen*  

in  seiner N um m er vom  17. Marz 1909 S. 408 eine  
M itteilung von  Dr. R o h la n d  aus S tu ttgart, dessen  
A n sich t iibor E n trostu n g  dos E isens recht kom - 
pliziert erscheint. Sollte  n ich t die fo lgende A n
sich t oine viol einfachere und praktische L osung  
bedeuten, w io ich m ir die W irkung des E isen- 
betons auf verrostetos E ison zurechtlego? A lle  
E is e n e r z e  nohm en aus der L u ft A m m oniak durch

E isens  im Eisenbeton.
kraftige A bsorption auf und auch der E isenrost 
onthalt bekanntlich  A m m oniak, das im  K ontakt 
m it dom K alkhydrat dos B etons zersetzt wird. 
D am it ist aber die M oglichkeit der E n tsteh u n g  
von  salpetrigor und Salpetersiiure gegeben , und 
diose loson den R ost auf, m achen also das E isen  
blank; denn dor poroso B eton  is t auch durch 
A bsorption m it Sauerstoff gen iigen d  geseliw angert.

D r. Diinkelberg, "Wiesbaden.

Patentbericht.
D eu tsch e  Patentanm eldungen. *

12. August 1909. KI. 49 g, D 20 967. Yerfahren 
mul Yorrichtung zum Kappen mul Ablangon gewalzter 
Eisenbahnschwellen. Duishurger .Maschinenbau-Act.- 
Ges. vorin. Bochom & Keotnian, Duisburg.

KI. 49 g, P 21711. Einrichtung zum Anstauchen 
der Kopfe von Schrauben, Bolzon, Nieton und alm- 
lichen Gegonstiinden unter Einspannen der Workstiick- 
ondeń zwischen don Polon einer elektrisehon Erwiir- 
mungsvorrichtung. Pfretzschner & Co., .Munchen.

16. August i 909. KI. 7b, S 26874. Yorrichtung 
zur Herstellung von gewellten Flamiiirohrschiissen. 
AV we. Elfriedo Spatz, geb. Bullorschcn, u. Ellen Irm- 
gard Elfriedo Spatz, Diisseldorf, Gartenstr. 124.

KI. 21 li, K 25 949. Transformator mit lamellier- 
ten Schenkeln und .Tochon fiir elcktroinetallurgische 
Oefen. Rdchlingsche Eisen- und Stablwerke, G. m. 
b. II., u. Wilhelm Rodenhausor, Yolklingen a. Saar.

KI. 24c, G 26 924. Yorrichtung zur gotrennten 
Zufuhrung von Gas und Luft bei Windcrliitzorn durch 
oinen ais Mantelrolir auggobildoten Stutzen. Gesell- 
scliaft filr Erbauung von Huttenwerksanlagen, G. m. 
b. H., Dusseldorf.

KI. 26d, St 13044. Yorrichtung zum Ausseheiden 
von in Gasen odor Dampfen in tropfbar flilssiger Form 
enthaltenen Korpern, wie Teer, Oel oder dergl. mittels

* Dio Anmeldungon liegen von dem angegobenon 
Tage an wahrend zweier .Monate fur jederniann zur 
Einsicht und Einspruchserhebung im Patentamto zu 
B e r l i n  aus.

rotierender Siebflachen, die sich zwischen festen 
Elachen bowogon. ,'foritz Steger, Bochum, Ehren- 
feUlerstr. 29.

KI. 26d, St 13 584. Yorrichtung zum Ausseheiden 
von in Gascn oder Diimpfen in tropfbar flilssiger Form 
enthaltenen Korpern, wio Toor, Oel oder dergl. mittels 
rotierender Siebflachen, dio sich zwischen festen Flachen 
bewegeh, nach Anin. St 13 044; Zus. z. Anin. St 13044. 
Moritz Steger, Bochum, Ehrenfelderstr. 29.

G ebrauchsm ustere in tragungen .
16. August 1909. KI. 7f, Nr. 386 294. Walzen- 

paar mit selmabelformigon, uberstehenden, kalibrierten 
Arboitsbaeken, boi welchen vor den Einzelkalibern 
Fiilirungon ausgearboitet sind. 1’. AY. Hassel, G. m. 
b. H., Maschinenfabrik und Eisengiefierei, liagen i. \Y.

KI. 19 a, Nr. 385 8S5. Eisenbahńschwolle mit engem 
.Mittolteil und breiten AuBenteilen. Jonas .laines Pierce, 
Buffalo, Staat New York, Y. St. A.

KI. 19a, Nr. 3S6049. Anordnung von Klemm- 
backen und PreBschrauben zur Schienenbefestigung. 
Franz llohwer, Neumiinster i. H.

KI. 19 a, Nr. 386186. Einteilige Klemme zur Yer- 
hutung des AYanderns von Eisenbahnscliienen. Fa.
F. A. Neuman, Eschweiler II, Rhld.

KI. 24 f, Nr. 385 706. Umwendbarer Koststab fur 
Schragroste mit Aussparungen an beiden Enden. Gott- 
lieb Menner, Cannstatt, Olgastr. 20.

KI. 24 f, Nr. 385 952. Yorrichtung zum Senken 
und Ileben des oinen Endes von schwingbaren Kosten. 
Julius Pintsch, Akt.-Ges., Berlin.
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KI. 31 b, Nr. 385 877. Yorrichtung an Rotations- 
korperformmaschinen und an Formmaschinen zur Her- 
stellung ron anderen GuBstiicken, zum llochlieben dor 
Formen und Einstellcn dor Formkastentragplatto in 
dio gewiinschte Hohenlage. Josoph Gut, Cannstatt, 
Biśmarckstr. 4.

KI. 49 b, Nr. 380 122. Eisensclmcider mit Locli- 
stanze. Schmalkaldor Gcblascfnbrik Joli. Rudolph, 
Schmalkaldon i. Th.

KI. 49 o, Nr. 386 249. Gowindcsichorung fiir 1’roB- 
lufthammer odor dorgl. G. A. Scliiitz, Wurzon i. S.

O esterre ich isch e  Patente.
N r. 36449. G e s o l l s c h a f t  f i l r E r b a u u n g  

v o n  H u t t e n  w o r k s a n l a g e n ,  G. m. b. II. i n 
D u s s e l d o r f .  Erzverteiler 
fu r  Hochofen und der- 
gleichen, welcher im Schiitt- 
trichter des Gasfangs heb- 
und senkbar angeordnet ist.

In  dem Schutttrichter a 
ist ein ringform iger Erz- 
verteilor b an Stangen c, 
dio auBerhalb dos Gas- 
rohres d gefuhrt sind, in 
der W eise heb- und senk
bar aufgehiingt, daB or boi 
N ichtbenutzung in don 
zwischen dem Gasrohr d 
und dor Glocko c verblei- 
benden freien Raume zu- 
riickgezogen werden kann.

N r. 35555. B e n j a m i n  H o w a r t h  T h w a i t e  
u n d  W o l f  D e f r i e s  i n  L o n d o n .  V erfahren und 

Yorrichtung zu r  Behandlung  
von geschmolzenem Metali in  
einer B irne.

Die Birne ist m it einer 
durchgehenden Scheidewand d 
Y ersehen ,  durch dio ein Kanał
o, b, c von iiberall głeichein 
Querschnitt gebildet -wird. In 
diesen miinden die Winddiisen e 
achsial ein. Der austretende 
W ind versetzt das M etali in 
Umlauf, durch dou eine mog- 
lichst gleichmiiBigo Boeinflus- 
sung des Motalles bowirkt 
■werden soli. U eber dem Bade 
i s t  ein zweitos Diiseusystem f  
angeordnet, um das entstehende 
Kohlenosyd zu Y erbre nnen .  Die 
K onverterachse g geht durch 
die hohlo Scheidewand d. In 
ublicher W eise dient sio zur 
Zufiłhrung dos W indes. Un- 

m ittelbar nach beendetem B lasen, bevor der Um
lauf des  Metalls aufhort, soli dio w eitere Behandlung 
dos Metalles erfolgen; es soli behufs Entgasung eva- 
kuiert oder mit roduzierenden oder kohlenden Gasen 
behandelt werden.

Franzósische Patente.
J ir .8 9 5 1 8 1 . D e 11 w i k - F I e i s c h  e r W a s s e r -  

g a s  G o 8 e 11 a c h a f t m . b. H.  in F  r a n k f u r t  a. M. 
Yerfahren und Yorrichtung zu r  Darstellung vonStahl.

Aus Eisenorzen wird durch Behandlung mit Wassor- 
gas bei etwa 700° C. ein kohlenstolfarmer, durch 
Pliosphor und Silizium nicht yerunreinigter Eison- 
Bchwamm hergestellt, der dann aus dor RoduktionB- 
kammer sofort in ein Schmelzbad oder in oino Yor- 
ratskammer gebracht wird. Um den Metallschwamm 
vor Osydationen zu schutzen, werdon zwei Wego ein- 
geschlagen. Entwedor wird der Schwamm im un- 
mittelbaren AnschluB an seine Darstellung mit flus- 
sigem GuBeisen odor Stahl untor LuftabschluB so zu- 
sammengebracht, daB samtliche Schwammteilchen von 

dem fliissigen Eisen unihiillt 
und so beschwert werden, 
daB sie beim Aufgebon in 
einon Schmelzofen leicht 
zu Metali zuBammenschmel- 
zen, wobei der Kohlenstoff 
des Eisens die letzten An- 
teile von osydischen Eisen- 

verbindungon in dem 
Schwamme zu Motali redu- 
ziert. Statt dessen kann der 
Eisenschwamm auf kurze 
Zeit auf 900 bis 1000° C. 
erhitzt werdon. Hierbei vor- 
wandelt sich die Yorliandono 
Kohlensaure unter ober- 
flachlicher Oxydation des 
Eisenschwammes in Kohlen- 

oxyd. Der bis dahin pyrophore EiBenschwamm bildet 
jetzt feste dichte Stucke, dio nicht mehr so leicht 
oxydieron und deshalb behufs Einschmelzung bequem 
gehandhabt worden konnen. Zur Roduzierung der 
Erze dient eino Yorrichtung, dereń beido Kammern a 
und c durch einen Schieber b getrennt sind. In der 
unteren Kammer, in die durch Rohr g Wassorgas 
eingeleitet wird, findet die Reduktion des Erzos zu 
Metallschwamm statt. Das WassergaB durchzieht 
hierbei die Erze von oben nach unton, tritt bei f  aus 
und wird in den Iiaum a umgebenden Kaniilen d 
durch bei m  zutretende Frischluft Yerbraunt. Die 
Abhitzo tritt durch Oeffnungon k  in dio Kammer c, 
die mit Erz angefullt ist. Dieses muB Y o r  seinem 
Eintritt in die Reduktionskammer o bis auf 700° C. 
Yorgewarmt werden, da sonst zu befurchten ist, daB 
sich durch die bei tieferen Temperaturen in Gegon- 
wart Yon Eisen eintretende Umsotzung dos Kohlen- 
oxyds zu Kohlensaure und Kohlenstoff ein stark 
kohlenstoffhaltiger Eisenschwamm entsteht.

S ch w e izer isch es  Patent.
Nr. 42924. Ca r l  B o l l e r  

i n  N e u s t a d t  (Koburg). Glilh- 
ofen fu r  Wagenreifen und dergl.

Der unter der Hilttensohle 
angeordneto, mit soinem Deckel a 
bundig mit dem Boden liegende 
Gliihofen besitzt eine Anzahl Yon 
Luftschachten b, die in einen 
Ringkanal c einmunden. Aus 
diesen gelangt die Yerbrennungs- 
luft durch m ehrere Oeffnungen d 
in den Ofonraum c. Die auB dem 
hier aufgehiiufton Brennstoff sich 
entwickelnden Flammen uinspnlen 
die aufgelegten W agenreifen oder 
dergl. und ziohen durch die mittlere 
Fuchsoffnung f  zum Kainin ab.



1320 Stahl und Eisen. Stałistisches. 29. Jah rg . Nr 34.

Statistisches.
Eisen.iusfulir des dentsclien  Z ollgob ietes  

im 1. H albjalire 15)09.
Das Gesamtergobnis unserer heimischen Eisen- 

ausfulir hat sich, wie dies schon aus dem allmonat- 
lich an dieser Stelle Y o r o f le n t l ic h te n  Auszug aus den 
Monatsnacliweisen des Kaiserl. Statistischen Amtes 
ersichtlich war, im laufenden Jahre his jetzt nicht

iiber der gloichen Zeit dos Yorjahres noch um 2,5 °/o 
und gcgeniiher don ersten seclis Monaten 1907 gar um
11,4 o/o zugenominen.

Die nachstelienden Zahlon gehen eino Y o r g le ic h -  
hare Gcgeniiberstollung der Ausfulir in den einzelnen 
Monaten:

A u sfu lir  an E i s e n  und E i s e n w a r e n .

1907 190S 1909
t t t

Januar .................. 258 918 247 128 262 471
F eb ru ar.................. 263 977 308 751 296 664

297 587 318 224 349 335
A p r i l ...................... 284 360 286 947 310 484
M ai.......................... 277 443 310 594 322 797
J u n i ...................... 298 208 354 104 324 848

1 680 493 1 825 748 1 872 599

A u s f u h r  an Ma s c h i ne n .

1907 190S 1909
t t t

Januar .................. 24 539 26 171 22 754
F ebruar................. 23 491 28 342 23 333
M a r z ...................... 27 626 28 096 25 373
A p r i l ...................... 27 003 29 146 25 889
M ai.......................... 25 118 30 285 20 784
J u n i ...................... 27 022 32 444 29 733

154 799 174 484 153 866

Wio die Ausfuhr sieli auf Roheisen, Altoison, 
Halbzeug und die einzelnen grofien Gruppen der Eisen- 
fertigerzeugung Yorteilt, zeigt die nachstehende Zu- 
sammenstellung:

A u s f u h r  im  e r s t e n  Ha l b j a h r .

1907
t

1908
t

1909
t

R o b e isen .................. 166 770 113 943 195 544
A lto is o n .................. 54 915 68 218 80 534
H albzeug.................. 108 074 199 244 214 115
Walzwerkserzeug-

nisse mit Aus-
nalune yoii Eisen-
bahnmaterial . . 746 504 864 783 723 096

W alzworkserzeug-
nisso fiir Eisen-
bahnen .................. 334 674 285 937 270 350

GuBwaren . . . . 30 089 35 393 23 855
Bisenkonstruktionen

u. Kesselschmiodo-
arbeiten................. 24 587 41 775 35 794

Alle iibrigen Eisen-
orzougnisso aufier
Maschinon. . . . 214 S80 210 455 323 311

Maschinen . . . . 154 799 174 484 153 866
1 835 292 2 000 232 2 026 465

Wir sehen, daB imierhalb dor wenig verandei'tcn 
Gesamtzalilon sich die Antoile der einzelnen Gruppen 
ganz wesentlich, und zwar sehr zuungunsten der fiir 
don okonomischen Botrieb der Werke wortvollon Fertig- 
erzeugnisso, yorschoben haben. Wahrend die Ausfuhr 
von Roheisen gegeniiber dom Yorjalire um mehr ais 
70°/o zugenominen hat und die Ausfulir an Halbzeug, 
die auch im verflossencn Jahre mit Rilcksicht auf dio 
Stockungen im Inlandsabsatz stark forciert worden 
muBte, mehr ais das Doppelto derjonigen von Yor 
zwei Jahron war, hat dio Ausfuhr von Walzwerks- 
erzeugnisson einen Riickgang erfahren, der fast das 
Einundoinhalbfache dor Ausfuhrzuiiahme an Roheisen, 
Altoison und Ilalbzoug zusammengonommen betrug.

Die Ausfuhr aller Fertigerzougnisse einschlieBlich 
Maschinen bereclmet sich fiir das erste Halbjahr 1909 
auf 1 530 172 t gegen 1 618 827 t in dor gloichen Zeit 
des Yorjahres und 1 505 533 t in den ersten sochs 
Monaten 1907. Dariiber, welche Opfor an Geld bei 
dem scharfen Wottbewerb auf dom AYcItmarkto notig 
waren, um dio zur Ausnutzung der Y o r h a n d e n o n  Be- 
triebsmittel bei dem starken Naclilafi dos heimischen 
Yerbrauchcs unbedingt erforderlicho Ausfuhr auf der 
o b e n  angogobenen Hohe zu erhalten, kann dio Statistik 
naturgemSfi koino Auskunft erteilen.

D ie M anganerzforderung der Y ereinigten Staaten  
im Jahre 1908.

Nacli den im „Bulletin of tlie American Iron 
and Steel Association“ * wiodergegebonen Ermittlungen 
der United States Goological Survey betrug dio Man-  
g a n o r z f o r d o r u n g  der Yereinigten Staaten im ab- 
gelaufenon Jahro 6242 t go 
und 7031 t im Jahro 1906.

Ausfuhr der Y ereinigton Staaten.**
Dio A u s f u h r  dor Yoreinigton Staaten an Eisen 

und Stahl in dom am 30. Juni abgosclilossonen F i s -  
k a l j a h r e  beliof sich auf 1 075 735 t im Gesamtwerto 
yoii 144 951 357 $ gegen 1 179 850 t im Gesamtworte 
yoii 183 982 182 § im Fiskaljahro 1908. Dio Ausfuhr- 
mongen fiir 1909 zeigen also gogeniibor dom Yorjalire 
oino Abnahmo you 104 115 t odor 8,82 °/o-

Ueber don Anteil der einzelnen Erzeugnisse an 
dor Ausfuhr dor boiden letzten Fiskaljahre gibt dio 
folgende Aufstellung AufschluB:

S ch ro tt...................................
R o h eiso n ...............................
Yorgowalzto Błocko, Pla-

tincn usw............................
D rahtkniippel......................
S c h ie n e n ...............................
B a u e iso n ...............................
S taboison ...............................
S tah lk u iip p o l......................
Fcin- und /  ausSchweiBoisen 
Grobbleche  ̂ # FluBeisoll . .
W eifib loch e..........................
Bandeisen usw.......................
D r a h t ...................................
Drahtniigel, Schienonnagel 
Goschnitteno Niigel usw. . 
Sonstigo Nagel usw. . . . 
Rohren usw............................

190S 1909
t 1

20 846 29 494
53 358 56 981

94 379 111 080
6 639 12 918

283 329 237 874
136 448 103 279

13 274 11 358
64 138 53 510
42 696 59 597
61 476 80 499
15 250 5 176
8 697 3 503

159 471 142 818
36 110 27 213

6 585 8 142
5 866 6 778

171 288 131 515
179 850 1 075 735

* 1909, 10. August, S. 81. — Yergl. „Stahl und
Eisen“ 1909 S. 755.

** „The Iron A go“ 1909, 5. August, S. 416. —
Yorgl. „Stahl und Eisen" 1908 S. 1297.
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Gegeniiber dieaon Auafuhrzifforn betrug dio E i n -  
fuhr an Eiaen und Stahl im gleichen Zaitraume, wio 
hior yergloichaweiso hinzugefiigt wordon mogę, ins- 
gosamt 215 748 (i. Y. 360 250) t.

Wir wordon auf den AuBenhandel dor Yereinigten 
Staaton im einzelnen noch zuriickkommen, sobald daa 
Ergehnia dog K a l o n d o r j a h r o e  1909 vorliogt.

Roboisonerzeugung in  den Y erein igten  S taaten .*
Ueber dio Loistung dor Koka- und Antlirazit- 

hocliofen dor Yereinigten Staaton im Juli 1909, doron 
Gosamtorzougung wir achon kurz mitgeteilt haben 
(S. 1299) gibt folgendo Zusammonatollung AufschluB:

J u li  1909 J u n i 1909 
t t

I. Gosamt-Erzougung . . 2 135 204 1 961 760**
Arboitstagl. Erzeugung. 68 878 65 690**

II. Antoil dor Stalilworks-
gosellachaften . . . .  1 532 902 1 387 375

Daruntor Forroman- 
gan und Spiogol-
o i a e n ...................  17 895 16 780

am  1. A ug. am  1. Ju li
1909 1909

III. Zahl der Hochofen . . 405 404
Davon im Feuor . . 259 239

IV. Wóchouloiatungon der t t
H o c h o f e n ...................  496 562 470 437**

Kanadas R ohoisonerzengiing im ersten H alb- 
ja lir  1909.*

Nach don Ermittlungon der „American Iron and 
Steel Aa8oeiation“ ** geataltete aicli dio Ge s a i n t -  
R o h e i a e n o r z e u g u n g  Kanadas in don ersten seclis 
Monaton dioaea Jahres, yerglichen mit den Ergeb- 
niasen der voraufgogangenen Halbjahre, folgendor- 
maBon :

1909 1903 1907 1906

1. Halbjahr 355 235 311 987 274 422 286 522
2. .  — 260 704 316 022 264 106

Insgesamt — 572 691 590 444 550 628

Dio Erzeugung von Bossomerroheiaen betrug im 
ersten Halbjahre 1909 101233 t gegen 53 427 t im 
zweiten Halbjahre 1908 und 61 189 t in den ersten 
bocIis Monaton 1908; die Menge des Roheisens fiir 
don basischen ProzeB belief sich im ersten Halbjahre 
1909 auf 167 754 t gegen 142444 t im zweiten Halb
jahre 1908 und 198 322 t in den ersten sechs 
Monaten 1908.

Dio Zahl der kanadischen H o c h o f o n  betrug am 
30. Juni 1909 insgesamt 16; von ihnen waren zohn 
im Botrieb, wahrend aeclis stillagen.

* „The Iron Ago“ 1909, 5. August, S. 419. 
** Endgiiltigo Zilfer.

* Vorgl. „StahlundEisen" 1908S. 1372, 1909S.402. 
** „The Bulletin" 1908, 10. August, S. 81.

Aus Fachvereinen.
Institution of M echanical Engineers.
Am 23. April d. J. hat J o h n  A. F. A s p i n a l l ,  

der ala ongliache Autoritiit in eisonbabntechniachen 
Dingen wohlbokannte Praaident des obengenannten 
YereinB, in einem bemorkenawerten Yortrag* uber

e lek trischen  Botrieb uud Oberbau
seine Erfahrnngon am Oberbau der soit dem Winter 
1903/04 e l e k t r i s c h  b e t r i o b e n e n  Linien der 
Lancashire- und Yorkahiro - Eiaenbahn niedorgolegt, 
die eine nachtraglicho yolle Beatiitigung der in 
Deutachland boroita seit 1902 Giiltigkeit erlangenden 
Grundaatze fiir don Bau achnellfahrender elektriacher 
Hauptbahnlokomotiven erbringen. Der Goh. Oberbau- 
rat W i t t f e l d  hat schon vor Bieben Jahren yom 
eiaonbalmtochnischen Standpunkt aus mit oingehen- 
dor wissenschaftiicher Begriindung folgende wichtigen 
Grundsatze fur den Bau solchor elektrischen Loko- 
motiyen fiir Hauptbalmen aufgeatellt:**

1. Hohe Lago dea Scliworpunktea.
2. Lagerung der Motoren im Ralimon des Falir- 

zeuges; Dobortragung dor Arbeit auf dio Troib- 
achaen durch ein ausgegliclienes ICurbelgetriebe.

3. Anordnung von feBten Treibachsen in der Fahr- 
zeugmitte und yon Dreligeatellen mit miiBigem 
Achsdruck andenEnden;  Yerwendung yon Dreli- 
geatellen mit Soitenyerschiebung und Riickstell- 
federn.
Der elektriache Betrieb bat bekanntlich in mehr- 

facher Beziehung den Eisenbahningenieur yor neuo 
Aufgabon gestellt, dereń Losungen, so einfach sie oft 
auf den ersten Blick erachionen, zum Teil auf groBe 
Schwierigkeiten goatoBen sind. Es Bei hier nur an

* Yergl. „Engineering11 1909, 30. April, S. 609,
7. Mai, S. 646.

** „Glaaera Annalen" 1902, 1. Marz. — Yergl. 
B r o c l i t :  iNeuore Bauarten yon Wechaelatrom-Loko- 
motiven«, „Zeitachrift des Yereines deutscher In- 
genieure" 1909, 19. Juni, S. 993.

daa Auftroten der aogenannten R i f f e l b i l d u n g *  
auf den Fahrschienenkopfen elektrischer StraBenbahnen 
erinnert, eine ErBchcinung, dio zwar in ganz geringem 
Umfang auch schon bei Bahnen mit Dainpfbetrieb 
bin und wieder in scblanken Kuryen und dann zu An- 
fang der neunziger Jahre besonders bei amerikanischen 
Kabelbahnon beobacbtet worden war,** die aber im 
olektrischon StraBenbahnbetrieb seit etwa zehn Jahron 
in zunehmendem MaBo einen so uberrasehond groBeu 
Umfang angenommon uud einen derartigen EinfluB 
auf die Botriebskosten erlangt hat, daB jetzt die 
groBten Anstrengungen gemacht werden, um dio noch 
nicht klar erkannten Ursachen zu erforschen. Denn 
ohne die Erkonntnis dieser kann die Beseitigung des 
Uebela nicht erhofft worden. Allo moglichen Yer- 
mutungen sind in Aufsiitzen, Yortragen und Yereins- 
sitzungen lang und breit zur Erorterung gekommen. 
Am eingehendsten bat sich dor Yerein Deutscher 
StraBenbahn- und Kleinbabn-Yorwaltungen mit dieser 
YerBchleiB-ErscheinungbefaBt.*** DaB die Riffelbildung 
mit yibrieronden Bewegungen der nicht abgefoderten 
Maaaen der elektrischen Motorwagen zusammenhiingt, 
dio sich auf dio Schienen iibertragen und auch diese 
zum Schwingen bringen konnen,f erscheint lieute nicht

* Yergl. „Stahl und Eison“ 1907 S. 1553, 1908
S. 1889.

** Yergl. B e r t .  L. B a l d w i n :  „Street Railway 
Journal", 1895-fS. 813.

*** Yergl. z. B. Bericht des A usscIiubsob B an die 
XI. Y ere in sy e rB am m lu n g . „Mitteilungen des V e re in s  
Deutscher StraBenbahn- und Kleinbahn-Yerwaltungen“, 
Anhang der „Zeitschrift fiir Kleinbahnen" 1907, S. 602.

f  Diese Ansicht yertrat Schreiber dieser Zoilen 
zuerBt in einem Aufsatz „Zum Kapitel der Schienen- 
abnutzung bei elektrischen Bahnen“ in den „Mit
teilungen dea Yereins Deutscher StraBenbahn- und 
Kleinbahn-Yerwaltungen11 1903, S. 265, wo es S. 267 
heiBt: „Wie die Wellentaler wogon der an dieaen 
Stellen naturgomiiB Yerminderten Reibung den Yoll- 
zug der geschilderten Radsatzachwingungen erleichtern

X X X IV .SS 40
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mohr zweifelhaft. * Inwiefern aber die Art der 
Kraftiibortragung durch Zahnrader ais Schwingungs- 
erroger eino ausschlaggehendo Rollo spiolt, ob Un- 
regelmiilligkeiten in der Spurweite, ob dio Ueber- 
hohung in dem einen und dio Mehrbelastung in dem 
andern Fahratrang dabei in Betracht kommen, wie 
weit die Bremaung und iiberhaupt Geacliwindigkeita- 
iinderungon wahrend der Fahrt mitspielen, welchen 
EinfluB dio hiirtere oder weichere Lagorung der 
Schienen ausiibt, ob gar — was neuerdings im Y or ein  
D e u t s c h e r  S t r a Be n b a l i n -  und K l e i n b a h n y e r -  
w a l t u n g e n  besonders grundlich untersucht werden 
soli — das zu den Schienen y e r a r b e i t o t o  M a 
t e r i a ł  und der W a l z p r o z e B  den Keim zur Riffel- 
bildung in die Schienenkopfe legen, das alles bildot 
zurzeit noch den Gegenatand der widerapruchsyollsten 
MeinungsiiuBerungon. Dor Umstand, daB man von 
Vereins wegen jetzt Geldopfer bringen will und daB 
eine in wissenscliaftlicher und praktischer Beziehung 
gleich geeignote Personlichkeit mit dor Durchfiihrung 
der weit ausholenden und auf aorgfaltigate Beobachtung 
von oigens zu bauenden Yorsuchsgeleiaen sich griin- 
denden Untersuchungen betraut wird, yorbiirgt wert- 
yolle Ergebnisse eines solchen erfreulichon Yorgehens.

Bislang scheint nun, soviel bekannt, o i n Punkt 
noch nicht in den Kreis dor Erorterungon und Unter
suchungen gezogen worden zu sein, der yiolleicht 
ais Behr bodeutungayoll dafiłr wird angesehen 
werden diirfen, namlich die Tieflage des Schwer- 
punktes der elektrischen Motorwagen der StraBen- 
bahnon. Wenn es unzweifelhaft zutrifft, daB, wie 
B r e c h t  sagt, die hoho Schwerpunktlage der Fahr- 
zeuge, die friiher infolgo unklarer theoretisch-mecha- 
nischer Yorstellungon verpont war, die Ruhe des 
Laufes begiinstigt, und daB Lokomotiyen mit Achsen- 
und Zahnradmotoren, iiberhaupt Fahrzeuge mit tief- 
hiingondon Motoren, nicht ais gute Bauformen fiir 
groBe Loiatungen und Goschwindigkeiton bezeiclinet 
werden konnen, so hat dio Annahme groBe Wahr- 
schoinlichkeit fiir sich, daB in der tiofen Schwer
punktlage der heutigen StraBenbahnmotorwagon eine 
der Hauptursachen der mit den wachsenden Anspriichen 
an die Leistungen der StraBonbahnen immer starker 
auftretenden R i f f e l  b i 1 d u n g  liegt. Es wiirde sich 
daher nach dieser Richtung hin empfehlen, in StraBen- 
bahnbetriebou Yersucho mit Triebwagon zu machen, 
dereń hochgelagortor Motor iiber ein fest in den 
Rahmen eingebautes Yorgelege mittels Kurbelgetriebes

konnen und worden, so wfire es auch denkbar, daB
die Steifigkeit des Gleisgestiinges, d. h. die Steifigkeit
der Schiene und die A rt ih rer U nterstutzung, bis zu 
einem gowissen Grad mit dazu beitragt, falls namlich 
die lotrochten Schwingungen, in welche das Gleis 
durch den dariiber fahronden Zug yeraotzt wird, den 
Torsionsscliwingungen der Radsatze entsprechen. Eine 
Abwiirtsachwingung des Gleises miiBto ungefiihr die 
namliche W irkung ausiiben wie ein W ellental bei 

.bereits eingetretenem  wellenformigen YerschleiB fest- 
liegender Schienen".

§ Yergl. H. F u c h a :  „Die Ursachen der wellen- 
formigon Abnutzung dor Schienen11, „Rundschau fur 
Technik und Wirtschaft", 1909, S. 256. — Dort ist 
auch yerwiosen auf: H a a r m a n n :  „Glasers Annalen 
f. Gew. u. Bauw.“ 1904, 1. Sept., S. 94. — v. Borr i ea :  
Ebenda. — „Engineer“ 1904, S. 538. „Organ f. d. 
Fortscliritto der Eisenbahnwesena14, 1905, S. 129. — 
„Railroad Gazette“ 1905, S. 66. — Ferner sind ais 
Yorarbeiten fur theoretische Behandlung der Schwin
gungen in Tragern genannt: H. Z im  m e r  m a n n :  
„Die Schwingungen eines Tragers mit bewegter Last“ 
1896. — L. H a r t  m a n  u: „Distribution des defor- 
mations dana les metaus soumiB a dea efforts“. Paria 
1896 (zitiert nach „Organ fiir die Fortschr. d. Eisenb.“
1904 S. 109).

dio Achsen antreibt, damit die Zahnrader atofifrei 
arbeiten konnen und dio boim Lauf unvermeidlichon 
SeitenatoBe sich nicht in harto soitliche Yibrationen 
auflosen, sondern wirkaamor yon den Achsfedern auf- 
gefangen werden. So yiel steht jedenfalls heute schon 
fest, dafi fiir elektrisch betriebene Hauptbahnen die 
Tieflage dos Motors ais abgetan zu gelten hat, weil 
dadurch die ungofodert gestoBonen Masaen dor elek
trischen Lokomotiye und damit die yernichtend auf 
don Oberbau wirkenden StoBkriifte zu groB wordon. 
Tritt ein etwas reichliches MaB der Spurweite und 
damit ein ubermiifiiges Soitenapiel der lladaiitze kinzu, 
so werden in Aachen lvurvon und auch in geraden 
Strecken leicht heftige Seitenschwingungen, mit lot- 
rochton yorbunden, eingeleitet, dio Riffelbildung er- 
zougon kiinnon. In scharfen Kuryon kommt Riffol- 
bildung kaum yor; das iat orklarlich, weil dort die 
Rader sich steta atreng an dio Kiipfo der Schienon 
in einer Richtung herandriingen, die Rader* dea 
yordoren Radsatzes in der Richtung nach auBen, die 
des hinteren in der Richtung nach der Innenseito 
der Kurye.

A s p i n a l i  hat in seinem Yortrag besonders dio 
unorwartet rasche obero und seitliche A b n u t z u n g  
d o r  S c h i e n e n k o p f e  des Oborbaues erortort, die 
Beit  Einfiihrung dos olektriachon Betriebos mit tief- 
liogendon Motoron yornehmlich in Kuryen zutage ge- 
troten iat. Ba handelt sich um die Linie yon L i v o r -  
p o o 1 nach S o u t k p o r t ,  der Seekiiate entlang, auf 
welchor dor Giitertransport auch jetzt noch mit Dampf- 
lokomotiyen bewerkateiligt wird, wahrend die Por- 
aonenziige elektrisch fahren. Dor Oberbau ist der- 
selbe geblieben wie vor der Elektrifizierung. Es ist 
der bekannte onglischo Stuhlschionenoberbau in Nor- 
malapur mit Holzquerachwellen. Abbildung 1 zeigt 
einen Querschnitt durch das Gleis nach der Ergiin- 
zung. Man hat den Oberbau wiihrond des Betriebes 
auf oinfache Weiao ergiinzt durch Einbau der aoge- 
nannton dritten Schiene yon BreitfuBform, die den 
elektrischen Strom mittels Kontaktschlitten den Mo
toren zufiihrt und die an der einen Gleissoite auf 
den Schwollenonden, von Bocken unterstiitzt, ange- 
ordnet ist.* Eine yierte, ebenfalls breitfilBige Schiene 
hat man iiber den (Juerschwellenmitten angobracht und 
mit den beiden Fahrschionen leitond yorbunden, denn 
dor Strom wird durch die Rader und Fabrschienen der 
yierten Scbione zugefiihrt und durch sie zuriickgeloitet. 
Alao brauchte ein Umbau der Fahrschienen nicht statt- 
zufinden, wio auch die Kuryen und Steigungen keine 
Aenderungen gegen friiher erfahren haben. Dagegen 
hat man bei den elektrischen Lokomotiyen und Wagen 
in bozug auf Raddurchinesser, Radstand und Radlast 
sowie auch beim Betrieb in bezug auf Geschwindig- 
keit und Fordormongo einige Abweichungen Platz 
greifen lassen; dio Unterschiede gegen die frUheron 
Verhaltniaso sind aber durchweg ao unerheblich, daB 
auf aie der starkę YerschleiB der Schienenkopfe nicht 
zuriickgefiihrt worden konnte. Wio erheblich dioser 
VerschleiB iat, zeigen die Abbildungen 2 und 3. DaB 
tataachlich der eloktriacho Betrieb den starken Yer
schleiB yorschuldet, geht besonders aus C, Abbild. 2, 
und aus 10 und 11, Abbild. 3 horyor. Auch der Ein
fluB der scharfen Kuryen-Kriimmung ergiebt sich 
deutlich aus einem Yergleich der 8 Querschnitte. 
A s p i n a  11 meint, daB die yon S a n d b e  rg** bofiir- 
worteten S p e z i a l s c h i e n e n  aus besonders bartom 
Stahl, die auf einigen Bahnen eingefiihrt worden sind,

* Auf diese von der ąmerikanischen abweichonde 
Anordnung dor Stromzufuhrungaschiene hat man 
sich auf Grund yon Beratungen aller englischen Bahn- 
yerwaltungen bereits 1903 allgomein in England ge- 
einigt, um yorsorglich einem elektrischen Durchganga- 
yerkehr die W ege zu ebnen.

** „Stahl und Eisen“ 1908 S. 967.
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D a r O b c r  g c r o l l t c  L a s ł :  D f l r i i b e r  g c r o l l t e  L a s t :
14 509 543 t  be l e lek trischem  B etrieb  9 021 508 t 19 383 186 t  bei e lek trischem  B etrieb

4 190 393 t „  D am pf-B etricb  0 35 618 649 t  „  D am pf-B ctrieb
18 699 936 t  9 021 508 t 55 001 835 t

in  3 J a h re n  0 M onaten . in  15 M onaten. in  9 J a h re n  10 M onaten.
Abbildung 2.

Yier Querschnitte abgenutzter Schienen der seit Mai 1904 elektrisch betriebenen Lancashire und Yorkshire-Bahu.

S e  a  f o r  t l i .  Y e r b i n d u n g s g l e i s :  S o u t h  p o r t :
Ju li 1905 ....................y c r l e g t ....................... J u li 1905 S cp tem ber 1905 ..............y c r le g t ..............................1899
A pril 1908 . . . .  au sgew cchselt . . . . .A p r i l  1908 Nov. 1908 gem essen  (noch im  B etrieb) Nov. 1908

4 ,7 5 ............  A bnu tzu n g  k g / m .................. 4,45 2,43 ................. A bnu tzu n g  k g / m .................... 7,36
1,725 . . . Jah re sa b n u tz u n g  kg /m  . . . .  1,615 0,765 ................J a h r e s a b n u tz u n g ............... 0,815

L lnkes  G leis R ech tcs G leis R echtcs G lcis L ln k es  G leis
S te ig u n g  1 : 295. K urvenhalbm . =  140,8 m G efiU le .......................... 1 :3770  .................... S te igung

K urycnhalbm . =  241,4 m

Abbildung 3.
Yier Querschnitte abgenutzter Schienen der seit Mai 1904 elektrisch betriebenen Lancashire und Yorkshire-Bahn.

koine richtige Abhilfc zu bringen 
vermochten, denn cs liege kein 
Materia]fehler, sondern ein Kon- 
struktionsfehler vor, und zwar sei 
dies die zu tiefe Schwerpunktlage 
bei den elektrischen Motorwagen. 
Boi don erston Dampflokomotiven 
hat)o man seinerzeit allos aufgeboten, 
um Kessel und Zylindor so tief zu 
legen, wie nur immer moglich, und 
auch bei ihnen sei damals die uber- 
aus ungiinstige Beeinflussung der 
Gleislago beobachtet worden. In- 
zwischen habe man erfahren, daB 
es richtiger s e i , den Scliwerpunkt 
der Lokomotiven 1,37 bis 1,67 m 
iiber Schienenoberkante zu legen; 
bei den elektrischen Lokomotiven 
mache man jetzt die niimliche Er- 
fahrung noch einmal. Immerhin 
schatzt A s p i n a l l  die Yorziige des

Ii i v e r  p o o 1. L e e d s  S t. B r  i d  g  c :
Ju li 1903 .................... y c r l e g t ................... J a n u a r  1907

J a n u a r  1907 . . . .  au sgew cchselt . . . . .  A pril 1908
4 , 9 5 ...............A bnu tzung  k g / m ...........................2,4
1,415. . . J a h re sab n u tz u n g  kg/m  . . . .  2,01

R ech tcs G lcis: S te igung  1 :3850  
K urycnhalbm . =  181 m.

B a n k  H a l l :
1898 .......................... Y crleg t .............................1898

N ovem ber 1907 . . . ausgew echselt . . . .N ovem bcr 1907
6 ,3 ....................A bnu tzung  k g / m .......................5,75
0 ,7 ............. J a h re sab n u tz u n g  kg/m  . . . 0,635
2 ,0 . . Je tz ig e  Schiene zc ig t Jah re sv c rl. . 1,75 

L lnkes G le is: S te igung  1 :509  
K urycnh. 297,5 m K urvenh.241,4 m

D a r  ii b e r  g e r o l l t e  L a s t :
4 343 602 t bei e lek trischem  B etrieb  

in  2 Ja h re n  9 M onaten.

D a r  ii b e r  g c r o l l t c  L a s t :
10 630 313 t bei elek trischem  B etrieb  14 245 025 t

47 551 t „  D am pf-B etrieb  13 628 413 t
10 677 864 t 27873 438 t

in  3 J a h re n  6 M onaten . in  9 Ja h re n  11 M onaten.

Abbildung 1.
GleisąuerBchnitt mit der dritton und yierten Schiene.

I)ie p u n k tie rte n  L in ie li a  geben  d ie  S tellung  d e r  d r it ten  Schiene b ei d e r  New Y ork 
C en tra l R a ilroad  an  und  ze igen , daO diese A nordnung  -wegen der hohen  eng lischen  
Balm steige, w ie auch w egen  gew lsscr B ru ck e n trag e r, fu r E n g lan d  n ich t palłtc .

1 _ ŁłcM/trt/m -Prę/// 
7VJS-----
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unmittelbaren Angriffs der Motoren an den Treibachsen 
noch hoch ein, und er -will es dahingestellt sein lassen, 
ob nicht doch diese einfachere Bauart der Elektro-Loko- 
motive ungeachtet des raschen YerschleiBes „derbilligen 
Schienen" dem umstandlicheren und kostspieligeren 
Einbau Yon hochliegenden Motoren mit Yorgelege aus 
wirtschaftlichen Griinden yozuziehen ware. DaB unsere 
doutschen groBen Eloktrizitiitsfirmen die Losung der 
Aufgabe, solche uberlegenen eloktrischen Lokomotiyen 
zu bauen, bereitB orfaBt und durchgefiihrt haben, und 
daB man jetzt auch in Amerika in ahnliclior Weise 
vorzugehen begonnen hat,* das scheint in England 
bislang kaum Beachtung gefunden zu haben.

Tom Standpunkte des Oberbautechnikers sehr be- 
merkenswert ist noch der Umstand, daB bei der ziom- 
lich ansfiihrlichon Erorterung, die der Yortrag 
Aspinalls dom EinfluB des elektrischen Betriobes auf 
das Gleis widinot, nicht das mindeste von einer Be- 
obachtung von Spurorweiterungen gesagt wird. Die 
starko seitlicbe Abnutzung der Schienenkopfe durch die 
Radflanschen laBt doch darauf schlieBen, daB die Schie- 
nenbefestigungsmittel auf Erweiterung der Spur stark in 
Anspruch genommen worden. Auf Bahnen, die Ober- 
bau mit B r o i t f u B s c h i e n e n  a u f  I l o l z ą u e r -  
s c h w e l l e n  haben und elektrisch betrioben werden, 
sind schon in don ersten Jahren, z. B. auf der 
bayerischon Strecke yon M u r n a u  nach P a r t o n -  
k i r c h e n ,  obenfalls zwoifellos infolge der Tieflage 
dos Scliwerpunktos der elektrisclion Motoren und dor 
dadurch hervorgerufencn heftigen Wirkung der Seiten- 
krafte, Spurorweiterungen eingetroten, und zwar in 
solchem MaBe, daB es schwierig war, die mit Haken- 
niigeln auf die Holzschwellen genagelten Schienen 
den Anforderungeu dos Betriebes entsprechond stets 
und uberall richtig in Spur zu lialton. Wenn auch 
die etwas bessere Festlage der Schienen in massigen

* Yergl. „Zeitschrift des Yeroinos deutscher In- 
genieure“ 1909, 3. Juli, S. 1084.

Stulilen mit breitor Auflage nach dem englischen 
Yorfahren gewiB nicht zu bozwoifeln ist, so kann 
doch nach dem bekannten Ausfall der von dor Yer- 
waltung der preuBisclien Staatsbahnen z wischenM in d e n 
und B i i c k e b u r g i m  regelmaBigen Bahnbetrieb unter- 
noinmenen Yergleichsyersuche mit deutBchem und mit 
engliBchom Holząuorschwellen - Oberbau * von dor 
Stuhlbefestigung nicht wohl angenommen werden, 
daB sie imstande ware, da, wo eino besonders scharfe 
Inanspruchnahme der Schienen durch wagerechte 
Kriifto eintritt, dauernd die Spur zu sichorn. In der 
Yerwendung des auch in bezug auf Haltbarkeit der 
Schienenbefestigung dem Holząuerschwellen-Oberbau 
jeglichor Bauweise woit iiborlegenen E i s o n i j u e r -  
s c h w e l l e n - O b e r b a u e s  sachgemitB durchgobil- 
deter Konstruktion diirfte vielmebr das einzig richtige 
Mittel geboten soin, den durch Einfiibrung des elek
trischen Betriebes auf Hauptbahnstrecken yerschSrften 
Beansprucliungen dor Schienon die erfordorliche 
hohero Widerstandsfiiliigkeit des Gleises gegen Locke- 
rung seinos Gofiiges ontgegenzusetzen. DaB sich diose 
Erkenntnis der inneren Yo r z i i g o  dos  E i s e n ą u e r -  
s c h w e l l o n - O b e r b a u e s  selbst in Landem, die noch 
in weit uberwiegender Menge Holząuerschwellon yor- 
wenden, immer allgomeiner Balin bricht, geht erfrou- 
lichorweisc auch aus Darlegungen horvor, welche von 
berufener Seite iiber Erfahrungen neuerdings yer- 
offentlicht werden, die insbesondere im Gebiet dor 
bayerischen Staatseisenbahnen in dor Schwellonfrage 
im Łaufo der Zeit gemacht worden sind.** Gegen 
solcho mit yollendeter Sacblichkeit gebotonen Nach- 
weisungen und SchluBfolgerungen, die die weiteste 
Beachtung yerdienen, konnen yon keiner Seite Zweifel 
aufkommen. D r.\V ietor.

* Yergl. I l a a r m a n n :  „Das Eisenbahngleis“.
Kritischor Teil. Leipzig 1902. S. 147 bis 152.

** Yergl. W e i k a r d :  „Organ f. d. Fortschr. d. 
Eisonbahnwesons" 1909 Nr. 13 und 14.

Umschau.
Uobor die B ildun g you K ohleiioxyd in 

G aserzougern.
J. K. C l e m e n t  teilt in einom umfassenden Be

richt* die Ergebnisse oiner groBon Anzahl von Yer
suchen mit, die in der technischen Yersuchsanstalt 
der Hochschule zu U r b a n a  (Jllinois) Uber die Ein- 
wirkung yon Kohlenstoff auf Kohlensaure, d. h. iiber 
die Reaktion COs C =  2 CO bei yerschiedenen Tem
peraturen gemacht wurden.

Die eingohendsten Versuche auf diesem Gebieto 
hatte bisher O. B o u d o u a r d  in den „Comptes 
Rendus do l ’Academie des Sciences"** yeroffontlicht. 
Boudouard beschriinkte sich aber darauf, den bei Y e r 
schiedenen Temperaturen erreichbaren Gleichgewichts- 
zustand zwischen COa und CO festzustollen, legte also 
gowissorinaBen die bei geniigend langor Einwirkung 
yon COj auf C moglichen Endwerte der Umwandlung 
yon CO2 in CO fest. Darauf, daB die hierzu erforder- 
liche Zeit jo nach der Temperatur und der Kohlen- 
form zwischen 30 Sekunden und 12 Stunden schwankte, 
ging Boudouard nicht naher ein, ebensowenig be- 
stimmto er das Yerhaltnis yon COt zu CO nach yor-

* „Uniyersity of Jllinois Bulletin“ 1909 Nr. IG, 
Bulletin Nr. 30: >On tho rate of formation of Carbon 
Mono.\ide in Gas Producersc. By J. K. C l e m e n t ,  
assisted by L. H. Adam s; Appendix by C. N. Ha s k i n s .

** 1899 Bd. 128 S. 154, 824; 1900“ Bd. 131 S. 1204;
1900 ff. Bd. 130 S. 132 sowie „Bulletin Soc. Chimiąue*
1901 Bd. 21, 1901 Bd. 25; „Ann. de Chimie & Phy- 
siquo“ 1901 Bd. 354.

schieden langer Beriihrungsdauer des Gases Jmit 
der Kohle. -

Diese Łucko auszufiillon und dio Boudouardschon 
Yersuche zu vervollstandigen, war das Ziel der 
Clementschen Arbeiten. Er loitete durch eine Rohro, 
die mit jeweilig yerschiedener Kohle (Holzkohle, 
Koks, RuB usw.) y o i i  moglichst gleieher KorngroBe 
gofullt war und in oinem elektrisch geheizten Ofen 
auf gleieher Temperatur gehalten wurde, eine be- 
stimmte Menge Kohlensaure mit yerschiedenen Ge- 
schwindigkeiton und stellte dann das Yerhaltnis von 
CO2 zu CO nach yerschioden langer Boriihrung der 
Kohlensaure mit der Kohle fest. Derartige Yersuche 
wurden yon ihm in groBer Anzahl bei yerschiedenen 
Temperaturen zwischen 800 und 1300° C. gemacht. 
Ihre Ergebnisse sind in mehreren Zahlentafeln und 
Schaubildern ubersichtlich zusammongestellt. Sio be- 
statigen zunachst dio bekannte Tatsache, daB dio Um
wandlung CO2 4* C =  2 CO um so schneller und yoll- 
standiger yor sich geht, je hoher dio Temperatur ist, 
unter welcher sie geschieht; sie zeigen sodann, daB 
die Geschwindigkeit dieser Reaktion boi yorschiedenon 
Kohlensorten eine yerschiedene ist, daB sie z. B. bei 
Yerwendung yon Holzkohle, besonders bei geringen 
Durebstromungsgeschwindigkeiten des Gases durch 
die Rohre wesentlich schneller yerlauft ais bei Koks 
oder Antlirazit und dergl. mehr. Bei den Yersuchen 
mit Koks, die den Yerhaltnissen im Gaserzeuger am 
meisten ahneln, wurde festgestellt, daB die Yer- 
brennungszone im Gaserzeuger so heiB sein sollte, 
ais ea die Riicksicht auf die Yersohlackung, auf dio 
Temperatur der ausstromendon Gase usw., irgend zu-
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laBt, mindeBtens sollto die dort horrschende Tempe
ratur 1300° C. betragen, um einen moglicliBt groBen 
Gehalt an CO zu erreichen. Ferner wurdo ormittelt, 
daB das abziehende Gas bei einer Temperatur yon 
1300° C. boispielsweise nach oiner Sekundo 800/o CO, 
nach zwei Sekunden 9 0 0/0 CO usw. onthait. C l e m e n t  
entwickelt weitor noch oine Formol fiir dio theoro- 
ti8cho Borechnung des Yerbiiltnisses von CO2 zu CO 
bei yerschiedenen Temperaturen und yorschieden 
langer Dauer dor Einwirkung yon CO2 auf C und 
beweist dio anniiherndo Uebereinstimmung dieser 
l le c h n u n g B o r g e b n is s e  mit den YersuchsergebnisBon.

Im allgemeinen bostatigen diese Laboratoriums- 
yorsuche die bei Untersuchungen an Gaserzeugern 
gemacliten Erfahrungon* und bieton fiir den prak- 
tischen Betrieb yon Gaserzeugern wenig Neuos. Dem- 
janigen aber, dor ein Interesse fur Untersuchungon 
und Berechnungen iibor die Yorgange im Gaserzeuger 
hat, wird das Studium dieser mit yiel FleiB und Eifer 
durcbgefiihrten Arbeit manchos Neue bringen, so daB 
das Studium der Arbeit selbst auf das Beste empfohlon 
worden kann.

K a rl Wendt - Goorgemarienbuttc.

Yersuclio zar D arsto llung  tok T itainnetall.
Dio Darstollung chcmisch roinon Titanmctallcs ist, 

wenigstens nacli don bishor yorliegenden Analysen, 
noch nicht gelungen. Das reinste Titan ist anschoinend

IV
das von Mo i s s a n  aus Titan-Oxyd und Kohlo im 
elektrischen Ofen erhaltono (94,8 bis 96,7 °/o Titan). 
AYegen der groBen Affinitat dieses Metalles gogen fast 
alle Eloincnto liefern alle iibrigon Mothoden mehr oder 
weniger unreine Produkto (yerunroinigt durch: Stick- 
stoff, Aluminium, Natrium, Kalium, Kalzium, Kolilon- 
stoff u. a. m.). Boi dieser Sachlage schien es mir von 
Interesso, einige Yersuche zur Darstollung von Titan
metall anzustollen.

In einor Mittoilung: „Ueber Titan ais Zusatz zum 
GuBeisonu gibt B. Fe i s o**  an, dali os nach dem alu- 
minothormischen Yerfahren von KUline*** gelungen 
ware, „fast reines Titan aus Rutilerdo im Tiogel her- 
zustcllenu. Diese Notiz yeranlaBto mich, Titan nach 
diesem Yerfahren darzustellcn. Bei einom ersten 
Yersuch wurde Rutil (feinst priipariort, 99°/o, von do 
H aen  in Soclzo bei Ilannoyer bczogon), wio ich ihn 
seit Jahren zur Darstollung reiner Titanyerbindungen 
Yerwende, mit Schwefelblumen und Aluminiumgries in 
den ublichen Yerhiiltnissen gemischt uud das Pulyer 
'111 oinom hessischen Tiogel im Sandbad mittels Ziind- 
kirscho ontziindct. Das Roaktionsprodukt wurde dann 
mit Ammoniak bebandolt, um das gebildoto Aluminium- 
sulfid zu zersetzon. Hiorbei hintorblioben dunkelbronze- 
farbigo Kristalle, dio nacli den Eigenschaften nichts 
anderes ais durch etwas Aluminium yorunreinigtes 

IvTitan-Sulfid Ti S2 waren. Das gctrockncte Sulfid 
nahm beim Glfihen im Wasserstoffstrome oino schono 
blauo Farbo an, woboi yielleicht ein nioderea Titan- 
sulfid (TisS3 ?) entstanden war. Darauf wurde oin 
zweiter Yersuch ausgofiihrt, woboi, um den Schwefel 
aus dem Titansulfid fortzunehinen, ein groficrer Uobor- 
schuB an Aluminium angewandt wurde. Ais das hicr- 
bei cutstandeno Reaktionsprodukt nunmehr wie oben 
mit Ammoniak gekocht wurde, wurdo oine grano, 
sprode Legierung yon Titan und Aluminium erhalton, 
die nur mit der vor einiger Zeit yon M a n c h o t f  auf 
aluminothormischom W ege isolierten Yerbindung Ti AI3 

identisch sein kann. Ais zweitos Produkt wurde beim

* Yergl. u. a. „Stahl und Eison“ 1906 S. 1184 ff. 
** „Stahl und Eisen“ 1908 S. 697.

*** D. R. P. 179 403. 
t  M a n c h o t  und R i c h t e r :  Ann. d. Chom. 357, 

140 [1907],

Behandeln dos Goinisches mit Salzsaure wiedor obigor 
IV

Riick8tand von Titan-Sulfid erhalton. Dioso Yer
suche zeigon, daB nach dem Yerfahren yon K uli no 
kein reinos Titan erhalton wird.* Es soi hior noch 
erwiihnt, daB dio M anclio tscke Legierung Ti Ah yon 
mir auch aus g l e i c l i o n  Teilon Kaliumtitanfluorid 
KsTiFe und Aluminium erhalton worden ist.

Durch Elcktrolyse yon geschmolzenem Kalium
titanfluorid IG TiFo, die in einom Platintiegel unter An- 
wondung einor Graphitanodo ausgefiihrt wurde, konnto 
bishor nur oino yiolotto Fiirbuiig in der Umgebung 
der Kathodo, nicht jedoch motallisches Titnn erhalton 
worden. Ais dasselbo Salz mit Natrium erliitzt wurde, 
blieb nach dcm Auslaugon mit Wasser oin schwarzos 
Pulyer zuruck. Dieses enthielt Natrium und Sauer
stoff und war in Saurcn nur toilweiso loslicli. Nach 
dom Yorsagon dieser lotztoren zuorst von Be r z e l i u s * *  
angogebenen Mothode lioB ich mir von do Ha e n  drei 
Probon kauflichen Titanmetallos konunen. Die orsto 
Probe, ein schwarzos Pulyer, „Titanmetall" bezeichnet, 
gab mitSalzsauro eino grttno Losung yon zweiwortigein 
Titan und hinterlieB hiorbei einen schwarzen Ruckstand. 
Dio zweite Probe glich aufierlich der ersten und war 
nach don Angabon chemisch roines Titan. Dieses lioferte 
mit Salzsaure eino yiolette Losung yon dreiwertigem 
Titan. Auch liier blieb ein schwarzos Pulyor zuruck. 
Die dritte Próbo, elcktrolytisches Titan, bestand aus 
kompakten Stiickon, dio sich in Salzsaure langsam zu 
yiolottem, dreiwertigem Titan losten, wobei sich glcich- 
falls oin schwarzos unloslichos Pulyer abschied. Aus 
obigem geht hervor, daB bisher oin wirklich reinos 
Titanmetall nicht isolierbar ist. Es soli noch erwiihnt 
werden, daB ich Yersuche angestellt habe, durch 
Reduktion dos wasserfreion Titantetrachloridos mittels 
roinen Wasserstoffes bei lioheron Temperaturen reineres 
Titanmetall zu erlialten. Die Ergebnisse scheinen sehr 
yielyorsprechend zu sein. Hioriibor soli spiitor be- 
richtot werdon. Dr. A r th u r  Stćthler

(C hem isches In s titu t d e r  U niveraitiit B erlin).

Norm alm ethoden fiir das Gliihen yon Kolilon- 
sto ffsta lil.

Der 12. Jahresyersammlung der „American Society 
for Testing Materials*1 unterbreitete Professor H o w o 
namens der Kommission F (Warmbohandlung yon 
Eisen und Stahl) Yorschliige *** fiir die W a r m b e h a n d -  
l u n g  y o n  E i s e n  u n d  S t a h l .  Dio Kommission 
war der Ansicht, daB die Abkuhlung innerhalb des 
kritischen Interyalls beschleunigt werden miisse, um 
zu yerhindorn, daB der Ferrit sich in groben Kri- 
stallen ausacheido und so dio Kohiision yermindere. 
Es wurden folgendo Methoden fiir das Ausgliihen yon 
normalem KohlenBtoffBtahl mit nicht iiber 0,9 °/o C 
und mit einem Gehalt an anderen Elementon in don 
Ublichen Grenzen angogebon:

1. G u B s t u c k e  aus Kohlenstoffatahl mit 0,5 0/0 C 
und wTenigor: Zwolfstundigos Erhitzen auf 1000° C 
und langsames AbkUhlon. Die Temperatur soli nicht 
Uber 1050° C steigen.

2. W a l z -  u n d  S ch  m i e  d o s t a h l : Zur Be-
seitigung der durch Kaltbearbeitung oder Abkuhlung 
hervorgerufenen Spannungen Erhitzen auf otwas Uber 
Aci (720° C) und langsames Abkiihlen. Je hoher der 
Kohlenstoffgehalt, desto nachteiligor wirkt eino hohere 
Uber Aci gehonde Erhitzung.

3. Um die Wirkung einer U e b e r h i t z u n g  zu 
beseitigen, wonn z. B. der Stahl sich yon einer ober- 
halb des RekaloBzenzpunkteB, A n, liegenden Tempe-

* Dio Darstollung roinen Siliziums golang nach 
demselben Patent ohne Schwierigkeiten.

** Pogg. Ann. IY (1825) 3.
*** „Iron A ge“ 1909, 8. Juli, S. 97.



1326 Stahl und Eiaon. Umschau. 29. Jah rg . Nr. 34.

ratnr abkiihlto, ohne gewalzt, goschmiedet oder sonst 
bearbeitet zu werden, soli der Stahl eben iiber Acs 
erhitzt und langsam abgekiihlt werden. War der 
Stahl stark oder lange Zeit uberhitzt, so soli die 
Dauer der Wiedererwarmung iiber Ac3 entsprechend 
vergroBert werden.

4. Zur E r k o n n u n g  dor T o m p o r a t u r  Ac3: 
Ein Stahl mit 0,45 bis 0,90 °/° O verliert bei dem 
Punkte A c3 seinon Magnotiamua. Bei Stiihlen mit 
weniger ais 0,45 °/o C tritt der Verluat des Magnotia- 
mus bereits boi einer niedrigeren Temperatur ein. 
Alsdann liiBt sich der Punkt Ac3 annahornd berechnen 
nach der Formel:

Ac3 =  900° — 0  X  200° C.
C bedeutet den Kohlenstoffgehalt dos Stahles in Pro- 
zenton. Dio Formel liiBt sich auch auf Stiihle mit
0,45 bis 0,90%  C anwenden.

Der R okaleB zenzpunkt (An) liogt bei ungefiihr 
700° C.

In dom vorgelegton Bericht heifit es auadriick- 
lich, daB diese yersuchswoise Aufstellung keineswegs 
zur Annahme empfohlen werden soli, da oin jeder 
nach seiner eigenen Methode verfalire und diese nicht 
gem  zur allgemeinen Kenntnis bringo. Es handele 
sich hier nur darum, denen, die noch nicht hinreichend 
vertraut mit der Arbeitsweise sind, oinen Anhalt zu 
geben; dio Leitsiitze konnten auch gleichzeitig in 
Streitfiillen, wenn os sich um dio Frage dor sachgo- 
miiBen Warmbehandlung handelt, guto Dionste leisten.

D ainpfkossehrosen  und K osselw artor.
AnliiBlich eines Ungliicksfalles, bei dom an einem 

liegenden Heizrohrenkeaael sich zwei Rohre aus der 
yorderen Heizwand herauszogen, hatte der Herr Mi
nister fiir Handel und Gewerbe AnlaB* genommen, 
„noclimala auf don ErlaB yoiu 9. Miirz 1907** hin- 
zuweisen, durch welcben den Kesselpriifern zur Pflicht 
gemacht ist, dio Entfernung ungeeignoter Heizor oder 
dio bessero Ausbildung nicht geniigend untorwiesener 
Heizor zu yeranlasson.

Fernor ist boi allen alteron Kesselanlagen, dereń 
Rohrwiinde nicht n a c h  d e n  n o u o r o n  G r u n d -  
s i i t z o n  iiber die Vorankerung ausgefiihrt sind, boi 
der nachsten inneron Untersuchung oder Druckprobe 
das Erforderliche zur Yeratarkung dor Rohrwiindo 
(Bordeln der Roste oder Einziehen von Ankern, Anker- 
rohren odor dergl.) zu Y eranlassen.“

Im AnschluB daran bestimmt oin woiterer ErlaB*** 
vom 19. Juni 1909 desselben Ministers folgendos:

„Unter den im ErlaB Yom 16. Juni 1908 orwahnten 
neueren Grundaatzen sind die bereits damals in Aus- 
8iclit genommenen, inzwischon durch Bundesrats- 
boschluB Y o m  17. Dezomber 1908 erlaaaonen allgomei
nen polizeilichen Bestimmungen f  iiber die Anlegung 
Yon Landdampfkesaoln zu Yerstehen. Diese stellen 
eine wesentlicho Minderung dor in den friiheron Er- 
lasson gestellten Anforderungen an die Yerankerung 
der Rohrwiinde und das auBerste MaB dor Sicherheit 
dar, was bei allon Kesseln gewalirt worden muB, um 
namentlich dio mit der Bedienung der Kessel be- 
trauten Personen vor scliworon Unfallgefahren zu 
schutzen. Stollt sich daher bei dor inneren Unter
suchung oder Wasserdruckprobe iiltorer Kesselanlagen 
heraus, daB die Rohrwiinde auch diesen erleichterten 
Bedingungen nicht entaprechen, und woigert aich der 
Besitzer unter Hinweis auf die ihm ertoilte Genehmi-

* „Ministerialblatt der Handels- und Gewerbe-
Yerwaltung“ 1908 S. 240.

** „Ministerialblatt der Handels- und Gewerbe-
Yerwaltung" 1907 S. 64.

*** „Ministerialblatt der Handols- und Gewerbo-
Yerwaltung" 1909 S. 283.

f  Reichsgesotzblatt 1909 Nr. 2. Yergl. „Stahl
und Eisen“ 1909 S. 489, 683 und 884.

gung, die erfordorlicho Verankerung usw. dor Rohr- 
wiindo auazufiihren, so ist bei Kesselanlagen in gc- 
werblichen Betrieben durch polizeiliche Verfiigung 
auf Grund dos § 120 d dor Gewerbeordnung, boi an
deren Anlagon auf Grund des § 10 Titel II 17 des 
Allgemeinen Landrechts anzuordnen, daB Personen 
so lange am Kessel nicht beschiiftigt werden diirfen, 
ais der gofahrdrohendo Zustand fortbesteht."

Eino w ic litige  geirorbopoli/o ilic lie  E ntscheidung.
Durch Entscheidung dos Oberverwaltungsgerichts

III. Sonat Yom 18. Juni 1908 ist eine Frago entachie- 
don worden, dio von grundsiitzlicher Bedeutung ist.* 
Daher geben wir in nachstehendem kurz den Tat- 
bestand und die Urteilsbegriindung wieder, wenn es 
sich auch in diesem Falle um Industrion haudelt, dio 
uns hier an sich nicht interossieren.

Die Benzinwaschcroi dos Kliigers, soit 1902 im 
Botrieb, liegt nebon einer im Jahre 1881 errichteten, 
von dor zustiindigen Behiirdo gomaB § 16 der Reichs- 
gowerboordnung genehmigten SchioBwollfabrik. Endo
1903 waren von der OrtspolizeibohOrdo allgomeine 
Anordnungcn fur den Betrieb des Kliigers erlassen 
wordon. Im Juni 1907 orging an don Kliiger oine 
ortspolizeiliche Yorfiigung, nacli der mit Riicksicht 
auf dio unberechenbaren Gefahren fiir die Allgemein- 
hoit, welche der Gebrauch yoii Benzin in der 
Wascherei, die einer SchieBwrollfabrik gegoniiberliegt, 
haben kann, angeordnet wird, daB dor Gebrauch yoii 
Benzin und insbesondoro das Waschen mit Benzin 
innerhalb droi Monaton gSnzlich oinzuatellon ist. Fiir 
don Fali, daB dor Anordnung nicht ontsprochen 
werdon sollto, wurde eine Geldstrafo von 60 <̂6 fiir 
jeden Tag dos weiteren Gebrauchs von Benzin usw. 
angodroht.

Dio Yom Klager eingelegto Beschwerdo wurdo 
Yom Landrat und woiter Yom Regierungspriisidonton 
ais unbegrundet abgowiesen untor Hinausschiebung 
der gestellten Friat auf woitoro drei Monate. Dio 
gegen letztoron Bcscheid orliobone Klage wird gleich 
don Beschwrerdon darauf gostiitzt, daB eino Gofahr 
fiir dio Umgobung nicht Yon der Benzinwiischoroi des 
KliigerB, sondern Yon der benachbarten SchieBwoll- 
fabrik ausgohe. Da der Botrieb der Wascherei sich 
innerhalb der behordlichen und polizeilichen Anord- 
nungon bewege, so konne das Yon der Polizeibehordo 
erlassono Yorbot, wolchea einer Untersagung des Be
triebes gleichkommo, nur gegen EntschSdigung gemiiB 
§ 5 1  der Reichsgewerbeordnung d u rch g efiih rt werden. 
Der Rcgierungsprasidont ais Beklagter hiilt dagogen 
daran fest, daB oino Gefahr fiir dio Nachbarschaft in 
dem Betrieb des Kliigers liego und daB er dio oinsclila- 
gigon allgomeinen Anordnungen Yerlotze und ihm 
daher ein Anspruch auf Grund des § 51 G. O. nicht 
zuatehe.

D io  K l a g e  i a t  Yom O b e r Y o r w a l t u n g a -  
g e r i c h t  a i s  u n b e g r u n d e t  a b g e w i o s e n  
w o r d e n :  „Die neben der Benzinwascherei dos Klagers 
belegeno SchioBwollfabrik ist eine nach § 16 der Reichs- 
gowerbeordnung genehmigungspfliclitige A nlage; ihro 
Zulaaaung und innero Gostaltung ist der Konzosaions- 
bohordo iiborlassen und der Einwirkung der Orts- 
polizoibehorde entzogen; sio iat Yon dor zustandigen 
Bohorde genehmigt. Dio Bonzinwaacherei des Klagers 
dagegen fallt nicht unter den § 16 G. O. und die 
Polizeibeliorde hatte ihr gegeniiber die ihr im all
gemeinen im Gesetze ( § 1 0  Titel 17 Teil II des All
gemeinen Landrechts) gegebenon Bofugnisse. Bei dieser 
Rechtalage ist die Polizeibeliorde, selbst wenn Ge
fahren fur die Umgebung in dem Betriebe dor SchieB- 
wollfabrik liegen, n i c h t  berechtigt, gegen dio letz
tere MaBnahmen zu treffon; es bleibt aber andorseits

* Yergl. „PreuBiache8 Verwaltungablatt“ 1909,
8. Mai, Nr. 32 S. 529.
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ihro Pfliclit, gegen dio Anlage des lClngors einzu- 
schreiten, sofern sie Gefahren fiir dio Nachbarschaft 
hervorruft.“ DaB dies der Fali sei, wcrde durch die 
gutachtlichen AouBerungon der Sachycrstandigcn be- 
wiesen. „Diese Gefahren werden im gegonwiirtigen 
Falle noch dadurch orhoht, daB oino Explosion in dor 
Anlago dos Kliigers auch in der benachbarten SchioB- 
wollfabrik weitere Esplosionen leicht zur Folgę haben 
kann. Danach war dio Polizoibehiirde wohl befugt, 
dem Kliiger don fornoren Gebrauch von Benzin zu 
untersagon, da auf andere W eise die yon seinem 
Betriebo ausgehondo Gefahr nicht zu beseitigen ist.“ 
Der Botriob des Kliigers yerstoBe jedenfalls gegen 
den § 10 Titol 17 Teil II des Aligemeinon Landrechts. 
„Aus dom letzteren Grunde steht auch dor § 5 1  der 
Reichsgewerbeordnung, der nach der stiindigen Recht- 
sprochung des Gerichtshofs nur auf konzossionspflich- 
tige und auf dom Gesetzo und don Polizeivcrordnungen 
ontsprechende nicbtkonzessionspflichtigo Anlagen An
wendung findet, nicht entgegen."

Der zweite Teil der Klago hinsichtlich des ango- 
droliton Zwangsmittels niuBte aber Erfolg haben. Die 
Androhung oinor Geldstrafo „fiir jeden Tag“ dos Zu- 
widerhandelns ist nach dor Entscheidung des Ge- 
richtshofs vom 20. April 1901 (Band 21 S. 324 ff., 332 
der Entsclieidungon) gesetzlich unzulassig und daran 
ist aus den in der angezogenen Entscheidung ont- 
wickelten Griinden fostzuhalten.

Der Scliiffbau in  G roflbritannien und D eutscliland .
Dio „Times" bringen in ihrem „Enginecring 

Supploment“* eine Reilio von Abhandlungen eines ihrer 
Sonderborichterstattor uber dio Entwicklung und dio 
augenblicklicho Leistungsfahigkoit des deutschen und 
des onglischen Schiffbaues.

Im folgenden geben wir dieso Ausfiihrungjen im 
Auszugo wieder, oline jedoch dcm Yerfasser in allen 
Punkten ohno woiteros zuzustimmen:

Die auBerordontlicho Vormolirung der deutschen 
Flotte sowio dio Yormehrung der Hilfsmittel im 
deutschen Scliiffbau werden ais der „springende 
Punkt“ in der internationalon Politik der Gegenwart 
bezeichnet. Jedermann arbeitet in Deutscliland nach 
Kriifton mit an dem groBon Werke dos Ausbaues 
der deutschen Flotte, und so herrscht nicht nur auf 
den Scliiffswerften selbst, sondern iiberall dort, wo 
fiir dio Marino gearbeitot wird, eino yorhor kauni 
gokauntc Tatigkeit. Yorausgosetzt, daB der Flotten- 
bauplan keine Aendorungen erfiihrt, sind in dem 
Zeitraum von 1909 bis 1917 einschlicBlich 15 
Schlachtschiffe, 9 Schlachtkreuzor, 18 kleine Kreuzer 
und 216 Torpedobootzorstorer zu bauen. Diese 
TatBacho findet trotz gegenteiliger Behauptungon so
wohl bei der onglischen Admiralitiit ais ancli in eng- 
lischen Sćliiffbaukreisen ihro vollo Wilrdigung. Dor 
deutsche Flottenbauplan liat naturgemaB oino starkę 
Entwicklung dos deutschen Schiffbaues im Gefolge 
gehabt. AuBor den beiden kaiserlichen Werfton zu 
Kiel und Wilhelmshafen, welch letztere nach ihrem 
Ausbau ais die zweitgroBto Schiffswerft der Weit be- 
zeichnet werden kann, sind es Yor allem die K ru p p - 
s chen We r k e ,  die in den letzten Jahren eine unge- 
heure Ausdehnung und Entwicklung zu yerzeichnen 
haben. Im Jahro 1896 wurden von der Firma Krupp 
die ersten Sehritte zur Uebernahme der G e r ma n i a -  
We r f t  in Kiel getan, doren Anlagen seitdem bedeu- 
tend yergroBert und mit allen fiir den Bau der groBten 
neuzeitlichcn Schlachtschiffe erforderlielien Einrich- 
tungen Yersehen wurden. Doch bereits im Jahre 1907 
war ein Plan ausgcarbeitet, dor eino Steigerung der 
Leistungsfahigkoit der Werfton um 30 °/o Yorsali. Da- 
lieben sind der Stettiner Yulkan in Stettin mit seiner

* 1909, 25. und 31. Marz, 7., 14., 21., 28. April 
und 5. .Mai.

Zweigniederlassung an der Elbo, dio Schichauwerft 
in Danzig und die Weserwerft in Bremon, ferner dio 
Firma Blohm & Aross in Hamburg und die Howaldts- 
werko in Kiel fiir den Bau der groBten Schlaclit- 
schiffo eingoriclitet. Wenn auch diese Lago im 
deutschen Scliiffbau gegenwiirtig in England ihros- 
gleichen sucht, so ist damit nicht gesngt, daB dio 
nationalen IIilfsquellen fiir den Scliiffbau, fur dio 
Herstellung von Geschutzen und Panzerplatten in 
England den deutschon an Loistungsfiihigkcit nach- 
stohen, donn dio onglischen Priyatwerften sind in der 
Lago, nicht nur fiir fromde Staaten dio groBten Sehiffo 
zu bauen, sondern auch in kiirzestor Zeit den Forde- 
rungon dor eigonon .Marino zu gonugen. Da sind 
dio Werke yoii Yickors, Armstrong und Boardmoro 
fiir den Bau der groBten „Dreadnoughts" eingoriclitet 
und auBerdem eino Reihe andorer bokannter Werfton 
neben denen der Regiorung, dio Scliiffe yerscliioden- 
ster GroBe auf Stapel legen konnen.

Man glaubt allerdings heute nicht mehr wie yor 
fiinf Jahren, daB England billigor und, infolge seiner 
reichon Hilfsąuellen im Scliiffbau sowie in der Panzer
platten- und Geschutzhcrstollung, schnoller bauen 
konne ais irgend oin anderos Land. Diese Zeiten 
sind yoruber, und die Leistungsfahigkoit des deutschen 
Schiffbaues ist nicht zum mindeston auf dio weiso 
Unterstiitzung zuruckzufiihron, dio die deutsche Re- 
giernng den Priyatwerften, welcho yon don kaiser
lichen Werften yollkommen unabliiingig sind, hat an- 
gedeihen laBsen und noch angedoihen liiBt. Dieso 
Unterstiitzung orhellt am boston aus der Tatsache, 
daB yon den elf im Bau befindlichen Schlachtschiffon 
und Sclilachtkrouzern zwoi auf den kaiserlichen 
AYorften und noun auf Privatwerfton gebaut werden, 
wahrend in England yon sechzehn „Dreadnoughts" 
nur sioben auf Priyatwerften, dio ubrigen neun auf 
den Werfton der Regiorung auf Stapel gelogt wurden. 
Dieso Forderung Y'on soiten der Regiorung liat dio 
deutschen Schiffbaufirmon beziiglich der Schnolligkeit 
des Bauens uud der Leistungsfahigkoit don onglischen 
gleichgestellt.

Besonders bemerkenswert erscheint dio Lago des 
deutschen Schiffbaues, wenn man bedenkt, daB dio 
gesamto Lieferung yon Panzerplatten und Geschutzen 
mit ihrer AusrOstung von der Firma Kr upp und den 
mit ihr in Yerbindung stehonden Workon (Dillingor 
Hiittcnwerko) ausgefiihrt wird. Die groBen Erfah
rungen der Firma Krupp auf diesem Gobieto sowio die 
umfangreiclien Neuanlagen ormoglichen jedoch, allen 
Anforderungen beziiglich der Armierung gcrecht zu 
werden. Wahrend nun in Doutsehland dio Firma 
Krupp die einzige is t, welcho nicht nur Sehiffo 
bant, sondern auch dio YollstandigG Ausriistung liefort, 
finden wir in England eine Reihe yon Werfton, die 
unabliiingig von anderen Worken Yollstiiudig ausge- 
riistote Kriegsscliiffc bauen. Die Ansicbt, daB die 
Kruppsclien Werke insgeśamt mehr Kriegsinatorial 
liefern ais die onglischen Werke yoii Armstrong, dio 
yon Yickors und Maxim, dio Coyontry-Werke und das 
W ooiwicli-Arsenał, ja ais alle onglischen Firmen zu- 
Bammen, wird yom Yerfasser der Artikel nicht ganz 
geteilt. Gegenwiirtig mag die Ansicht wohl richtig 
soin; wenn aber England alle ihm zur Yerfiigung 
stehonden HilfBąuellen entwickolt, was in sehr kurzer 
Zeit erfolgen kann, dann diirfte die Ansicht nicht 
mehr stimmen. Eine solch ungeheuro Ausdehnung 
einos einzigen Werkes, wie Krupp, wird fiir England 
nicht gewiinscht; ein Zusainmenarbeiten einer Reihe 
yon Firmen an der Herstellung nationaler Yerteidi- 
gungsinittel, unter AusschluB des Monopols einer ein- 
zigen Firma auf einem bestimmten Gobiet, lra.lt Yer- 
fassor fur besser. Doch ist or der Ueborzeuguhg, 
dafi auch in Deutscliland dieso Schwierigkoit in der 
Herstellung der Armierung yon Kriegsachiffen bald 
beseitigt werden wird. Wenn man bedenkt, daB der
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deutscho Kriogśschiffbau in bozug auf Panzerung und 
GęBclńitzausrustung allein von oinor Firma abhiingig 
ist, so ist dio darin liogende groBe Gofalir fiir den 
deutschen Schiffbau niclit zu Y o rk en n en ;  donn ein 
groBer Brand auf den Essonor Workcn, ein unheil- 
Toller Streik v o n  langerer Dauer wiirde die gesamte 
Schiffbauindustrio gewaltig hemmen.

Ander8oits besitzt Deutschland, iihnlich -wie Eng
land, eine ganze Reihe von bedcutcndon und loistungs- 
fiihigen Firmen, die nicht nur fur dio Kaiserlicho 
Marino Auftriige ausfiiliren, sondern auch den Anfor- 
derungen dor Handelsmarine durch den Bau von 
groBen und sclinellen ScliifFen, die mit allen der Neu- 
zeit entsprechonden Einrichtungon versohen sind, in 
jeder Weise Rechnung tragen konnen.

Unter diesen ist in orster Linie der S t o t t i n o r  
Y u l k a n  zu nennen. Dio gowaltigon YergroBerungen 
der Worftanlagen ermoglichen es houto, fiinf der 
groBten Kriegsschiffe gleichzeitig auf Stapol zu legen, 
und auBerdem den Bau von fiinf Torpodobootzorstorern 
Ton jo 750 t daneben durchzufiihren. Die Neuanlagen 
dos „Stettiner Yulkan" an dor Elbo steigern die 
Leistungsfiihigkeit der Gosellschaft um 50 bis75°/<>j 
und ermoglichen os, in einem nouorbauton Scliwimm- 
dock dic groBten Schiffo * zu dockon.

Dio S ch  i c h a u w e r f t  in Elbing boi Danzig hat 
sich aus den bescheidonsten Anfiingon emporgearbeitot 
und ist houto oine der hekannteston und leistungs- 
fiihigston Schiffbaufirmen der Weit. Im Jahre 1855 
bauto sio den ersten Schraubondampfer auf dem Kon- 
tinont und fiihrte ais orsto die Yerbund- und Dreifach- 
espansionsmaschine in don Schiffbau ein. Auch war 
sio eine der ersten Firmen, dio sich mit dem Bau 
yon Torpedobooten und -Zcrstorern hofaBto. Dio heute 
im Bau befindlichen l)eaitzen eino Wasservordrangung 
von G00 t und werden eino Gescliwindigkeit Yon 30 
Knoten ontwickoln. Doch auch fiir fremde Nationen 
sind auf der Schichauwerft eino Reihe Yon Torpedo
booten und -Zerstorern gobaut worden; ais groBer Er- 
folg und unwidorlegliches Zeichen fiir dio Loistungs- 
fahigkoit der Werft ist dio Tatsache anzusehen, daB 
von don fiir die chinesischo Regierung im Laufo der 
Zeit erbauten Torpedobooten fiinf dio Roiso von Elbing 
nach Foochow untor eigonem Dampf ohno Geleit aus- 
fiihrten; y o u  diesen machte eins dio Reiso ganz allein 
in 60 Tagen. Die Worften bositzen ihre eigenen 
Eisen-, Stalli- und BronzegioBeroion, daneben modern 
eingerichteto Werkstatton fiir den Bau von Kesseln, 
Dampfmaschinen und anderen Maschinon. In dem boi 
Pillau gelegonen Schwimmdock konnen die groBten 
Torpodobooto und Seedampfor gedockt werden. AuBor 
der Werft in Elbing mit zwoi Schwimmdocks besitzt 
dio Firma Schichau eine groBo Werft in Danzig, 
auf dor alle seclis Monate ein Schiff Yon den groBten 
Abmessungen auf Stapel gologt werden kann.

Dio W o s e r w e r f t  in Bromen baut obenfalls 
nicht nur Kriegsschiffe bis zu don groBton Abmoasun- 
gon, sondern auch Dampfor fur dio Handelsmarine. 
Dio groBe Ausdehnung dor Werke mit iliren GieBe- 
roien und Sehmieden sowie den Wcrkstatten fur 
Kossel- und Dampfmaschinenhau, fiir Eisen- und 
Stahlkonstruktionen legen Zeugnis ab fur dio Ent
wicklung des deutschen Schiffbauos iiberhaupt. Zur
zeit kann dor Bau Yon zwoi groBen Schlachtschiffen 
und zwei geschutzten Kreuzern in Angriff genommen 
und, wenn erforderlieli, gleichzeitig durchgefiihrt wer
den; dabei ist es moglich, bei pBnktlichor Lieferung 
yon Panzorplatten, Geschiitzen und Gcschiitztcilcn 
dio Bauzeit auf 24 oder 30 Monato zu verringern.

Dio zweite dentsche Werft an der Nordsee, die 
Firma B l o h m & Y o s s in Hamburg, hat fur die 
deutscho sowio fiir fremde Handelsmarinon manehon 
groBen Dampfor gebaut; daneben ist im Auftrage der

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1909 S. 1095.

Kriogsmarino der Bau einer Reihe groBer Kreuzer 
und eines Schlachtschiffs ausgefiihrt worden. Dic 
Werft Besitzt neben einem kleinen Bossomorstahlwork 
oine Bronze- und StahlgieBorei sowie eine Kossol- 
schmiodo und neuzeitlich eingerichteto mechanische 
Werkstatton fiir den Bau von Schilfsmaschinon usw. 
GroBe Krane erleichtorn die Arbeit und den Matorial- 
transport. Besonders orwahnonswert ist die Dock- 
gologenheit, namentlich fiir Kriegsschiffe im Ernst- 
falle, auf don beiden letztgenannton Werfton. In don 
D ocIch konnen dio groBten Schiffo in kiirzester Zeit 
ausgebessort und, instand gesotzt werden. Das lioue 
Schwimmdock der Firma BI0 I1111& Yoss besitzt oineTrag- 
kraft von 35 000 t und ist das groBte Dock der Erdo.*

Dio II o w a l  d t s w e  r k o  in Kieł sind erst in 
don letzten Jahren durch don Bau von Scliiffon fiir die 
doutscho Marinę hervorgotroton. Dio Einrichtungon 
dor Worft gestatton aber heute den Bau groBer 
Schlachtschiffe, von denen im vergangenon Sommor 
eins auf Stapel golegt wurdo. Dio Worko uinfassen 
auBor don Werften und Konstruktionsworkstatton auch 
Eisen-, Stahl- und BronzegicBoreien, Kessel- und 
andere Schmiodon, die dio Durchfiihrung der in An
griff genommenon Bauten in kiirzester Zeit gestatton. 
Dio Firma befaBt sich ebenfalls nicht nur mit dem 
Bau von Kriegsschiffen, so m le rn  auch mit dem Yon 
Fracht- und Personendampfcrn, Baggorn, Schwimm
docks, Krancn, Dainpfjachton usw. Sio selbst besitzt 
ein Schwimmdock yoii 11 000 t Tragfahigkeit.

Aus der Beschroibung dor deutschen Werften, 
ihren Einrichtungon und Hilfsmitteln zieht Yerfasser 
don SchluB, dali sio wohl in dor Lago sind, allen an 
sio gostollton Anfordorungon im Bau groBer und see- 
tiichtigor Schiffe zu geniigon, dio Deutschland zu einer 
Seemacht zu orhebon imstando sind. Deutschland 
besitzt allein iiber 20 Hellinge, die fiir den Bau der 
groBton und schwersten Schlachtschiffe sich eignon 
und mit allen erforderlichen Einrichtungon versehen 
sind. Doch kann man trotz dor gowaltigon Aus
dehnung dor deutschen Schiffbauindustrie nicht be- 
liaupten, daB dor deutsehe Schiffbau dio reichen Er- 
fahrungen bositzt, die don britischon Schiffbau in dor 
ganzon Wolt boruhmt gemacht haben. Wiihrend in 
England der Bau dor „Dreadnoughts“ soweit ontwickelt 
ist, daB das erste Schiff dieses Typs beroits Monate 
lang seino Fahrten macht, ist in Deutschland noch 
kein Schiff dieser Art auch nur zu Ycrsuchsfahrten 
fertig. Yerfasser will damit nicht sagon, daB der 
deutscho Schiffbau nie mit dom cnglischen in Wett- 
bewerb treten wird; or sielit aber keinen Grund zu 
der Behau])tung, daB Deutschland im Schiffbau auf 
der Hohe Englands stehe. Die reichen Erfahrungen, 
vor allein aber der Bau see- und kriegstiichtiger 
Schiffo, liabon den englischen Schiffbau groB gemacht 
und ihm zahlreiche Auftrage fremder Staaton oin- 
gebracht, dio bei ihren Auftragon in England keine 
Gefahr liofon. Dazu kommt noch, daB die Hilfs- 
mittel bczuglieh dor Herstellung you Panzorplatten, 
Geschiitzen und Goschiitzteilen auf breitoror Grund- 
lage ruhen ais in Deutschland; und dies ist you 
nicht zu unterschatzender Bodoutung. Yerfasser 
Yerkonnt jodoch keinoswegs dio gowaltigon Fort- 
schritte, die der deutscho Schiffbau in den letzten 
Jahren gemacht hat, dessen Bedeutung nicht iiber- 
schiitzt werden kann.

Li einor weiteren Reihe von Abhandlungon** gibt 
Yerfasser oine Boschreibung der englischen Worko 
von Elswick, Armstrong und Yickors sowio der 
Covontry-, Beardmore-, Dalmuir- und Atlas-W erke, 
doch miissón wir diesorhalb auf die Quello yorweisen.

* Vorgl. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1002.
** „The Times Engineering Supplemcnt“ 1909, 12., 

19. und 26. Mai, 2., 9. und 23. Juni sowie 7. uncl 
21. Juli und 4. und 18. August.
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W ettbewerb fiir feste  L oichtnietallo.
Dic JLA in Frankfurt n. M. 1909 voransta1tct einon 

Wettbewerb fiir festo Leiohtm etalle; ais Grundlagc 
fiir dieson sollen folgondo Forderungen dienen:

1. moglicbst geringeB apezifiachea Gewicht,
2. moglicbst hoho Featigkeit,
3. moglicbst bobe Dehnungafiibigkeit.
4. moglichat hoho Streckgrenze,
5. moglicbst hoho Bearbeitungsfahigkoit; naehzu- 

weison durch Yorlago halbfertiger und fertiger 
Konstruktionsteile, wio sie im Luftschiff- und im 
Motorbau vorkommen,

6. moglicbst goringe Empfindlichkeit gegen An- 
griffe aus Luft und Wasser (alkalisch und sauer 
reagierend).
Den unter 1 bis G genanntcn Eigenschaften 

werden vom Preisgericht gowisse Wertfaktoren bei- 
gelegt werden, mit denen bei der Beurteilung dio 
MaBwerte fiir die vorgenaunten Eigenschaften zu ver- 
vielfilltigen sind. Die so gowonuenen Punkte werden 
zuBammengeziihlt und daraus wird daa Geaamturteil 
gebildet. Die Fabrikationskostcn (Herstellung und 
Bearbeitung) bleiben auBer Ansatz. Die Leicht- 
legiorungen sind in gegossenom Zustand vorzulegen, 
wenn sie ais GuBmaterial benutzt werden sollen, auBer- 
dom auch in fortigem Zustande, ais Profile, Bleche, 
PreBstiicke, wenn sie in dieser Form zur Yerwendung 
kommen sollen. Um dio Beurteilung durch das Preis
gericht zu erleichtern, sind dio fiir die Preisbewerbung 
in Frage kommenden Eigonschafton 1 bis 6 von den 
Boworbern tunlichst schon vorher festzustellen und 
die gefundenen Werte mit vorzulegen. Dabei ist ina- 
besondere anzugoben:

a) In welchem Grade bat boi don Profilen, Blechen 
und PreBstiicken etwa Kaltboarbeitung und damit

Yeriinderung dor Eigenschaften des Ausgangs- 
materials stattgofunden?

b) Auf welchen Materialzustand beziehen sich die 
mitgeteilten Yeraucbsergebnisse? Sind sio am 
gegossenen oder am kaltbearbeiteten (yeredolten) 
Materiał ermittelt wordon?

c) In welchem MaBe konnen die ermittelten Eigen- 
schaften durch Nachbobandlung (Erwiirmen usw.) 
wieder veriindert werden?

d) In welchem Grado lassen dio Materialien sich 
durch Schrauben, Niotcn, Liiten usw. verbinden? 
LiiBt sich dio Formgebung (Anpassung) durch 
Hammera, Prosse usw. bowirken? Sind bei der 
Yorarbeitung in dor AYerkatatt besondore Yor- 
siclitsinaBregeln notig und welche? Sind die 
fertigen Stiicko irgend welcher Nachbobandlung 
(Gliihen usw.) zu untorwerfen, um den Konstruk- 
tionsteilen ihre Festigkeit und Sicberheit zu 
erhalten?

e) Welche Erfahrungon liegen in bezug auf Empfind
lichkeit gegen Angriffe aus Luft und Wasser 
(alkalisch und sauor reagierend) vor?
Das Preisgericht behiilt nich die Nachpriifung der 

von den Bewerborn gemachten Angaben vor. Dio 
Materialprobon yerbleiben bis zum SchluB der Aus
stellung zu dereń Yorfiigung. Dio Natnen der Preis- 
richter sowio die Bewertung der sechs Forderungen 
wird spater bekanntgegeben. Zur Yerleihung kommen 
eine goldene, eine silberne und eino bronzone Me- 
daille. Die Preisverteilung erfolgt auf Grund der 
iiber die Prufungen gefiihrton Protokolle. Dio Aua- 
stellungaleitung hat das Recht, die E rgebnisB e  dieser 
Prufungen zu verofFentlichen.

Endtermin fiir die Einlieferung der Materialien 
und Priifungsprotokollc ist der 15. Septembor.

Bucherschau.
M o l l ,  D r. E w a l d :  D ie R en tab ilitu t der A h tie n -  

gesellsclia ften , ih re  F ests łe llung  in  am tlichen  
u n d  p r w a te n  S ta t is tik e n  a u f  G ru n d  der B i-  
lanzen. Jena  1 9 0 8 , G ustav F ischer. 6 J b .

Dieso Schrift ist eino willkommene und Y orziig-  
licho Fortsetzung des in „Stahl und Eison" 1908 
S. 934 besprochenen Buchos. Im ersten Abschnitt 
werden dio bisherigen Bestrebungen zur Einfiihrung 
amtlicher Rentabilitiitsstatistiken mitgoteilt und eine 
Reihe von Ergiinzungen des entsprochonden zweiten 
Abschnittes des friiheren Buches gegeben. Das 
zweite Kapitel bringt eine Darstellung der bisherigen 
deutschen Rentabilhiitastatistiken unter scharfer Kenn- 
zeichnung der wuchtigsten Merkinale, insbesondere der 
Rentabilitiitsziffern; eino Ergiinzung des ersten Buches 
liegt hier insoforn vor, ais zahlreiche, in der ersten 
Schrift nicht orwiihnte statiatische Arbeiten, so auch die 
lśingst yergrabene des „Yereins deutscher Eisen- und 
Stablindustrieller“ fiir die Jahre 1874 bis 1888, an- 
gefiihrt sind, und ferner dio ausliindischen Rentabili- 
tiitsstatistikon behandelt und kritisiert worden. Zweck 
und Ziel dor Rentabilitiitsstatistiken und die allge- 
meinen Richtlinien filllen die beiden folgenden Ab- 
schnitto aus. Die Sammlung des Materials, wie der 
Unter8chied von Bilanzjahr, Kalenderjahr, Berichts- 
jahr worden dann besprochen; die Lektiire dieses 
letzten Abschnittes diirfto fiir die Leser yon „Stahl 
und Eison“ von bosonderem Interesse sein. Die 
reinen Dividendenstatistiken, die Rentabilitatsstati- 
Btiken, welche das Einkommon des A k t i on a r s  
unter Beriicksichtigung seiner siimtlichen Einnahmen 
und Yorluste zu ermitteln suchen, die Rentabilitiits-

XXX.IY.29

statistiken, welche das Einkommen der A k t i e n -  
g e s e l l s c h a f t e n  erfassen wollen, finden ihre Zu- 
riickweisung oder Yerbesserung in durchaus zutreifen- 
der und erschopfonder Woise. Erfreulich ist die 
iiuBerst stx'aft:'e Durchfuhrung dos \-on v. K o r o s y  
eingefulirten Grundsatzes der Trennung der Rentabili- 
tiitsstatistiken, erstens in Ermittlung deB Reingewinnes 
der Aktiengesellschaften, zweitens in Ermittlung des 
Reingewinnes der Aktionare, die sogen. Aktienrento. 
Nur dadurch, daB in den Rentabilitatsstatistiken nicht 
allein die „tiitigon“, sondorn auch die in Konkurs 
oder Liąuidation befindlichen Gesellschaften beriick- 
sichtigt werden, konnen richtige und einwandfreie 
Ergebnisse orzielt -werden. Es sei hier nicht un- 
erwiihnt gelassen, daB die vorliegende Arbeit noch 
gorade in die EndphaB e dos Kampfea gegen den 
preuBischen Gesellschaftssteuergeaetzontwurf und die 
Yollig unrichtige Rentabilitatsberechnung der preuBi
schen Aktiengesellschaften durch die Begriindung der- 
selbon eingroifen konnte. Mol l  schiitzt, den Tat- 
sachen sehr naho kominend, die Rentabilitiit auf 6 bis 
7 o/o gegeniiber der bekannten Berechnung dea Finanz- 
ministera in Hohe von 11 °/°- D°n SchluB dea ver- 
dienatvollen und Behr ompfelilen8werten Buchea bildet 
eine Besprechung Yorschiodener eigenartiger Stati
stiken. Yornehm lich der W e r n e r a  iiber „die finan- 
ziellen Ergebnisse dor deutschen Maschinenbau-Aktien- 
goBellachaften“.* j)r_ rer- p0i. R , K ind.

W e i d n e r ,  H e i n r i c h ,  Z em enttechniker: D ie
P ortla n d zem en tfa b rik , ih r  B a n  u n d  Betrieb.

* Yorgl. „Stahl und E isen“ 1909 S. 765.
41
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B erlin  1 9 0 9 , V erlag  der „T onindustrie-Z eitung“, 
G. ni. b. H . Geb. 10 J L

Dio Yerwendung Yon Portlandzement hat in don 
letzten Jahrzehnten eine ganz gewaltigo Steigorung 
erfahron, und dio naturliche Folgo hiorvon war dio 
Griindung oiner groBen Anzahl neuer Fahriken zur 
Herstellung dieses modernen Baumaterials. Yiele 
solchor Anlagen habon aber nicht den von den Be- 
toiligten erhofften wirtschaftliehon Erfolg gohabt, und 
orst za spiit erkannte man dio Griinde hierfiir.

Der Verfassor dos v o r l ie g c n d e n  Buches will nun, 
gestutzt auf seine langjiibrigen auf diesem Gebiete erwor- 
benen praktischen Erfahrungen, die gemachton Fehler 
offentlich klarlegen, um d e r e ń  W i e d e r h o l u n g  zu Yerhin- 
dern. Dieser Godankeist an Bich neu und sielier ausge- 
zeichnot. Natiirlich aber ist es ganz auBorordentlieh 
schwer, untor der groBen Zahl der Fehler gorado dio 
typisehen herauszugreifen — alle zu erwahnen istselbst- 
vorstandlich nicht moglich — und sich nicht verloiten 
zu lassen, kleineren UnregelmiiBigkeiton und Nach- 
liissigkeiton, wio sie 111 jeder Fabrikanlage yorkommen, 
besondero Bedeutung zuzumessen. So leidot auch das 
vorliegende Buch ais das orste seiner Art daruntor, 
daB oinzelne 1’unkte, dio an sich nicht gar so wichtig 
sind, zu breit und ausfuhrlich behandelt wordon, vor 
allem im maschinellen Teile. Auch nehmen hier die 
Erorterungen iiber dio Kraftmascbinenanlagon oinen 
verhiiltnismaBig groBen Kaum oin, wiihrend dom- 
gegeniiber die Besprechung der gorado in der Ze- 
mentindustrie ubliclion Spezialmaschinen zuriicktritt. 
Dadurch wird natiirlich der Wert des Buches ais ein 
„Tland- und Nachschlagewerk fiir den Erbauer und 
den Betriebsleitor Yon Zeinentfabriken und fiir dio in 
Frago kommenden Maschinenfabriken*, wio es dor 
Yerfasser selbst nennt, nicht unwesentlich beeintriich- 
tigt. Es waro sehr wiinschenswert, wenn dio Faeli- 
genossen nun ihrerseits durch ergiinzende Mitteilungen 
und durch dio Kritik des Gebotonen don Yerfasser 
Yeran lasson  wurden, in einer spateren Auflage seines 
Buchos die vorhandonen Liickcn auszufiillon. — Den 
weitaus wertvollsten Teil bilden die Ausfiihrungen des 
Yerfassers iiber die Stellnng und den Wirkungskreis 
der Loiter und Betriebsbeamten in den Portland- 
zementfabriken. Er yortritt hier den durchaus ricli- 
łigen Standpunkt, daB im praktischen Botriebe der 
Stellung des Toclmikers der erste Platz einzuraumon 
sei, da diosor Beamto die ganze Yerantwortung fiir 
dio Gute und GleichmiiBigkoit dos erstellton Erzoug- 
nisses triigt. Dagegen kann man die Ansiehten dos 
Yerfassers niclit teilen, wenn or den Chemiker in den 
weitaus meisten Fallen durch einon Laboranten ersetzt 
wissen will. Dio fortlaufende, nicht nur schematisch 
ausgefiihrte Kontrolle dor Rohmaterialien, die doch 
die Grundlage fiir die Fabrikation bilden, ist von der 
allergroBten Wicbtigkeit, und schon manche Fabrik 
hat gorado durch die leichtfertigo Handhabung dieser 
Kontrolle die schwerstenSchadigungen erlitten. Ferner 
werdon auch durch die sich immer mehr steigernden 
AnsprUche an die Qualitiit des Zementes sehr hiiufig 
Arbeiten notig, dereń Ausfiihrung einem Laboranten 
unmoglich ist.

Das flott goschriebene Buch entbalt Yieles fur 
die Fabrikation von Portlandzoment und Eisenport- 
landzement L e h r r e i c h e  und bildet in seiner Eigenart 
eine beachtenswerte Erganzung d e r  schon Y orh an d en en  
Literatur iiber diesen Industriezweig.

Dr. W. M uth, Blankenese.
S c l i o t t l e r ,  R .,  Geh. H ofrat P r o f .: D ie G as- 

m aschine. 5 ., umgearb. A uflage. Mit 6 2 2  F i-  
guron im T ex t und au f 12 T afeln . Berlin  
1 9 0 9 , Julius Springer. Geb. 20  J 6 .

Das bekannte Werk ist, wio der Yerfasser be- 
tont, weniger fur den Konstrukteur bestimmt, ais fiir

den, der sich mit don Yerbrennungsmotoren im all- 
gemoinen, ih rer Arbeitsweise und Theorie sowie der 
Wirtschaftlichkeit ilires Betriebes bokannt machen 
will. Dieses Ziel hat dio vorliegendo neue Auflage 
noch mehr wio die friiheron Yorfolgt, Yor allom aber 
der auBerordentliclien Entwicklung des Gasmotoren- 
bauos im Laufo der letzten zehn Jahro Rechnung 
gotragen. Das Buch erschcint denn aueh wosentlich 
verandert infolge anderer Einteilung, neuer Kapitel, 
Figuren und Tafeln.

Der geschichtliche, mit nur geringon Aenderungen 
dor Yorhorgohonden Auflage entnommono Teil gibt 
die Entwicklung bis zum sogenannton „Otto-Motor“ 
und schildert kurz, wie aus dor Gasmaschine oin Yer- 
bronnungsmotor im weiteren Sinne geworden ist, dor 
der Yerwendung Yon Benzin, Benzol, 1’etroleum und 
Spiritus, fernor von Hoizgason, insbesondero Dowson- 
gas, und Abgason Y erschiedener Industrien dient. — 
Im weiteren Kapitel sind dio 111 Frago kommenden 
Bronnstoffe, gasformigo und fliissigo, in iiborsichtlichor 
Woiso behandelt und im AnschluB daran dio ge- 
brauchlichston Einrichtungen fiir die Reinigung von 
Gicht- und Koksofongas beschrioben. Bosonders ein- 
gebend wendet sich der Yerfasser sodami don ICraft- 
gaserzeugorn und ihrer Theorie zu. Er geht aus von 
den iiltoron Anlagen fiir Anthrazit und Koks, schildert 
Druck- und Sauggasanlagen, beschreibt sodann die 
Yorwortung von Stein- und Braunkohlon und schlieBt 
mit der kurzeń Bespreclmng oiner SauggaBlokomobile. 
Im tlieoretischen Teil ist die Warmegloicliung der 
Yorgaser behandelt und auf Arersuche angewendet. — 
Sodami geht der Yerfasser auf die eigentlichen Mo- 
toren oin; or unterscheidet zwiscben Yorpuflungs- und 
Gleiehdruckmaschinen, Yier- und Zweitaktmotoren 
und wendet sich ausfuhrlich don Yiortaktmascbinen 
zu. Die diesen gewidmeten vier Kapitol, in denen 
dio Bauarten, Steuerungen, Ziindor, die Regeiung und 
dio Anlassor bcnprochen sind, haben gegen friiher 
ganz wesentliche Erwoiterungen erfabren; der Klein- 
motor ist durch don GroBmotor in den Hintergrund 
gedriingt. Hier findet man die violcn neuen Formen, 
die der GroBmotorenbau gezeitigt hat: die eigen- 
artigen Zylinder der doppoltwirkendon Yiertakt- 
maschinen, Zylindorkopfo, dio Anordnung dor noueren 
stehenden Mascbinen, Kolben mit WasBerkiihlung und 
Stopfbiichsen. Bei den Steuerungen finden wir Miscli- 
yentilo, gekiihlte Austrittsventilo und die heutigen 
auBeren Steuerungen; es folgen elektrische Ziin- 
dungen ais Kerzen- und AbreiBziindor und nach einer 
Besprechung der Yerschiedenen Regelungsarten die 
AnlaBvorrichtuugen fiir Druckluft und fur die Betati- 
gung Yon Akkumulatoren. — In zwei weiteren 
Kapitelu ist der besondoren Einrichtungen fiir Leucht- 
gasniotoren godacht, sowie dorjenigen fiir fliissige 
Brennstoffe; dann folgen besondere Konstruktionen an 
Yiertaktmotoron. — Den SchluB des besehreibenden 
Toiles bilden zwei Kapitel iiber Zweitaktmotoren mit 
Yentilen und ohne solche und iiber Gleichdruck- 
maschinen, inBbesondere in dor Ausfiihrung you 
Diesel. Auch hier hat sich der EinfluB der nenesten 
Entwicklung geltend gomaclit, wie das Buch iiber- 
haupt auf allen Gebieten bis in die letzte Zoit ver- 
Y o lls tan d ig t worden is t. — Nachdem der Yerfasser 
weiter eine groBe Reihe guter YorBuchsergebnisse mit 
Yerschiedenen Gasarten, Benzin uud Petroleum wieder
gegeben hat, folgen wie friiher jene Kapitel, die der 
Theorie gewidmet sind, und in denen der Schwerpunkt 
des Werkes zu suchen ist. Neu ist hier die Berechnung 
der Gasmaschinen; es w orden dazu Yerschiedene Me- 
tboden gegeben uud an einer Reihe Yon Beispielen 
erlautort. Zum SchluB findet man noch dio Betriebskosten 
fiir einige Maschinanarten nebeneinandorgestellt und 
das Yerwendungsgebiot der Motoren geschildert.

So zeigt sich das so Yiolen Fachleuten lieb ge- 
wordeno Buch in ganz neuer Gestalt, aber mit den
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guten alten Eigensehaften, den Errungenschaften der 
letzten Jahre gorocht werdend und aueli auBerlich 
wfirdig ausgestattet.

O r o v e n b r o i c h , im Juli 1909. W. Breusing.

Sevenłeenłh A n n u a l R eport o f  the B u rea u  o f  M ines, 
1 9 0 8 . (V o l. X V I I . )  T oronto (O ntario), L . K.
Cameron.

Dor vorliegende, von Tli o s. W. Gi b s o n ,  Doputy 
Minister of Mines, im Auftrage der ProYinzialregierung 
borausgegebene Bericht onthiilt neben ausfiilirlichen 
statistischen Angabon iibor die Bergbau- und Iliittcn- 
erzeugnisBe Ontarios bis z u m  Ende dos Jahres 1907, 
viclen Abbildungen und Karton eino Boschreibung 
samtliclior Grubonbetriobe der Provinz und dor geo- 
logischen Yerhiiltnisse des Tliundor Bay Distrikts. 
Uober die Ilalfto dos Berichts ist forner den Eisen- 
erzen und dor Eisenindustrie gewidmet.

A. P. O o 1 e m a n und E. S. M o o r e ,  die soit dom 
Jahre 190G im Auftrage der Regierung dio Eisenerz- 
formation Ontarios orforsehen, boschreibon ihre im 
Sommer 1907 gemacliten AufBchluBarbeiten im Osten 
des Lake Nipigon. Die Yerfassor gehen vornolimlieh 
von mineralogisehen und goologischen Gesichtspunkten 
aus und machen nur wenige Bchlussige Angabon iiber 
dio Bauwiirdigkoit der Eisenorzvorkommon. Der die 
Eisenindustrie beliandelndo Toil des Borichts gibt oino 
vollstiindige Beselireibung der bisher iu Ontario er- 
schlossenen Eisenorzo, der fordormlen Grubeu und 
der Eisonhiitten, die jedoch keino neuen Tatsachen ent- 
halt. Danoben gehen umfangreiche, lehrhafto Abhand- 
luugen einhor iiber die Erzeugung von Eisen und Stahl 
in Ontario, und besonders iiber das Grondalvorfahren 
sowie die elektrischen Schmelzprozesse. Unter Hinwois 
auf die in Sault-Ste.-Mario und Wolland in dieser Rich- 
tunggemachten Yersuche werden Beispiele, wieHerrang 
(Schweden), Lobanon (Pa.) u. a. nśiher besclirieben. 
Diese Ausfiihrunsen haben offenbar don Zweck, neben 
den fiir elektrisch orzeugtes Roheisen ausgesetzton 
Pramien, fiir die Yerwertung der massenhaft vor- 
breitelon titanfiihrendon Magnoteisensteine zu inter- 
essieren. Leider sind, wie in den meisten Berichten 
der k a n a d i s c h e n  P ro Y in z ia l r e g ie ru n g o n ,  dio geologi- 
schen und iiberhaupt dio theoretischen Ausfubrungon

zu breit, wahrend docli eine stiirkero Betonung der 
wirtseliaftlichen Seito don beabsichtigten Zwecken 
mehr entsprechen wiirde. Kraynilc.

L a c h e m a ir .  A . v . , K gl. P rof. am Technikum  
in N iirnberg: Difi M a teria lien  des M asch inen -
baues. (B ib liothek der gesam ten T echnik. 
Banil 1 3 1 .) H annover 1 9 0 9 , D r. Max Janecke.
4 d b .

Dio kurzgefaBto Ueborsieht wird sich besonders 
lur Tochnikor eignen. Das Buch sotzt den Bildungs- 
grad dor Schiiler einer technischen MittelBchule vor- 
aus und durfte in doren Handen gute Dienste leisten, 
da os versucht, in allen Fragen auf das Verstandnis 
des Lesors einzuwirken. Aua diesem Grunde ist 
uberall in knappon Ziigen auf dio Entstehung der Ma
terialien hingewiesen und, soweit dies moglich, aus 
ihr das YorhandenBein dor Eigensehaften begriindet 
uud hergeleitet. Die Eigensehaften sind auBerdom 
stets mit Beriicksiohtigung der Yerwendung dor Ma
terialien besproelien.

Ein Anhang von uborsiclitlichon Zahlentafeln und 
ein eingehendes Inhaltsverzeichnis erleichtern den Ge- 
brauch des Biichleins. jr,-_ p r ,

K  a h n , D r. J  u 1 i u s : B orsengesetz f i i r  das
D eutsche R eich . 2. y o llig  neu bearbeitete  
A uflage. Munclien 1 9 0 9 , B ecksche V erlags- 
huchhandlung. 5 Ji>.

Dieses sehr handliche Buch bringt eine kurze 
Geschichte des Gesetzes, eine Z u sa m m e n fa sB u n g  soines 
Inhaltes und eine reichhaltigo Zusammenstellung dor 
Literatur und Materialien. Das Gesetz selbst ist prak- 
tisch kommentiert. Aucb die neuere Literatur, mit Aus- 
nahme des oben erst erschiononen Kommentars des 
Zentralyorbandes des Deutsclien Bank- uud Bankier- 
gewerbes, iBt in don Erliiutorungen beriicksiclitigt. 
Der besondere Yorzug des Werkes liegt darin, das 
es mit zuerst im Anhang die Borsenordnungon von 
Berlin, Frankfurt und Hamburg bringt und dadurch 
das YorBtandnis des Boraengosetzea wesentlich er- 
loichtert. ft.

Wirtschaftliche Rundschau.
S ta lilw erk s-Y erb an d , A ktiengosellscliaft zu 

D ilsseldorf. — Am 19. d. Al. fand dio ordentlicho 
l l aup t v e r a a m ml  un g doa Yorbandes atatt.

Den Yorgelogteii J a li r o sb o r i c. li t iiber das am
1. April d. J. abgelaufone Rechnnngajalir geben wir 
unter Auslasaung dosjenigen ZifTernmateriala, das wir 
schon im Laufo des Jahres gebracht haben, wio folgt 
wieder:

„Das abgolaufene filnfte Gcschaftsjahr des Stalil- 
werks-Yorbandes stand untor dem Zoichon einea 
allgomoinon wirtschaftlichen Niedorganges. Dio Ab- 
Bchwachung in dor Marktlage, welcho in dor zwoiton 
Hiilfte dea Jahres 1907 eingesetzt hatte, hielt mit go- 
1'ingon Ausnahnien daa ganze Goschiiftsjalir hindurch 
an und iibte auch oinen ungiinstigon EinfluB auf dio 
Goschaftstatigkbit des Stalilwerks-Yerbandoa aus. Der 
Frttlijahrsbcdarf doa Jahres 1908 brachte zwar etwas 
Belebung in das Goschiift, doch licB die Nachfrage 
zu wHnschen ubrig, und von dor durch dio Yerbil- 
ligung des Geldcs erhotften Anregung war wenig zu 
spuren. Der Roichsbankdiskont war von aeinom 
hochsten Stande yoii 7 */a "'o ani Anfango des Jahres 
auf l ° /0 im Juni znruckgegangen und erreichte Mitto 
Februar 1909 den Satz yoii iil/i °/o- Der Geldatand 
war besonders yoii der Mitto dos Jahres an im allge-

inoinen roclit fiiissig, doch konnte er die Unter- 
nehmungglust nicht entspreoliend fordem, da ungun- 
stige auBer- und innerpolitisćho Yorgango aich in 
8teter Kolge aldoston und das Yortrauon auf eine 
wirklicho Besśerung des Geschiiftes immer wieder zer- 
storten. Dio Abnehmer beobachtptcn dalier Zuriick- 
haltung, und die Nachfrage ging nicht iiber den Rah- 
men des liotwendigsten Bodarfa hiuaus.“

„Mit Rttcksicht auf die allgeineine ungunstige 
Marktlage, von der insbesondere auch dio Halbzeug- 
Yerbraucher betroffon wurden, lieB der Yerband im 
Juni eino we i tero ErmiiBigung der Ilalbzeugpreise um 
5 t.K} f. d. Tonne eintreten, die his Ende des Gescliafts- 
jaliros beibolialten wurde.“

„Die Angriffe oiner Gruppe von Halbzótigverbrau- 
cliorn und dereń Antrag auf Aufliobung der Zoile fur 
Roheisen, Schrott und Halbzcug haben die Regierung 
YeranlaBt, in kontradiktorischer Yerhandlung die Sach- 
lage zu untersuchen. Diese Yerhandlung, die am 
Proitag, don 18. Dozombor 1908 zu Diisaeldorf unter 
Yorsitz dos Horrn Handelsministers und in Gegenwart 
des Horrn Staatssekretiirs des Innorn stattfand, hatte 
die Yollkommene Reclitfertigung unsorer Yerkaufs- 
politik ais Ergobnis. Xachdem dio Angriffe auf don 
Yerband inzwischen Yorstummt aind, wollen wir auf
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diesen Gogenstand nicht naher eingehen, sondom be- 
gnugen uus damit, auf dio am 8. Marz 1909 im 
preufiischcn Abgeordnetonliauso abgegobonen Erkla- 
rungen hinzuweisen, dio nach dom stenographischon 
Bericht wio folgt lautcn:

„Abgeordneter Hi r s c h :  »In dioson (kontradikto- 
rischen) Yorhandlungon ist niimlich festgestellt, dafi 
dio Yorwiirfo, dio von den romon Walzwcrken gogen- 
uber dom Stahlworks-Yerbando orlioben worden sind, 
und dio auch boi der Yerhandlung im Reichstago eino 
Rollo gospiolt haben, nicht zutroffon. Es ist fostgo- 
stollt, daB die reinon Walzwerke, dio Siogorliinder, 
die Sauerliiiider Werko zwar mit grofien Scliwierig- 
koiten zu kampfen haben, daB dioso Schwierigkeiten 
aber zum Teil in dor Entwicklung der dortigon In
dustrie ihren Ursprung haben, und daB sio jedenfalls 
nicht zuriickzufiihren sind auf Mafinahmon des Stalil- 
works-Vorbandos. Es ist woiter festgestellt —- und 
das hat auch llerr Abgeordnetor Graf Kanitz im 
Rpiehstag lioryorgehoben —, daB die .Mitgliodor des 
Stahlwerkś-Yorbandos zurzoit unter den und dicht an 
den Gestelmngskosten yerkaufen miissen. A udi das 
ist festgestellt, daB dor Stahlwerks-Yorband im Aus- 
land nicht zu Schleudorpreison verkauft, durch die 
unseron inlandischon Produzenten unmdglich gemacht 
wird, mit dem Auslando zu końkurrieron.«“

„Handelsminister D o l b r u c k :  >Ich mochte zu-
nachst, was dio Frago der reinon Walzwerke botrifft, 
feststellon, daB die Mitteilungen, dio der Herr Abgo- 
ordnote Hirsch iibor dio Yorhandlungon, dio in moiner 
und des Horrn Staatssokretiirs des Innern Gegonwart 
in Dusseldorf stattgefundon habon, hior gemacht hat, 
den Tatsachen entsprochon.i“

„Dioso Erklarungen sind oin Extrakt aus den 
Feststcllungon, welche der llerr llandelsminister am 
SchluB dor Yorhandlungon unter Zustimmung der Ver- 
tretor der reinon Walzwerke gemacht hat. Dor Yer- 
band hat zudcm im yorigen Jalire, wie schon mehrere 
Mało yorhor, sich oifrig beiiiiiht, den zorfahronen Yer- 
haltnissen auf dem Stahoisonmarkte durch Grflndung 
eines Stabeisenverbandos entgegonzutreten, doch muB- 
ton auch dioso Bemiihungen wiederum infolge der yer- 
schiedenartigon Intoressen und des aMehiienden Stand- 
punktes einzolner Werke ais erfolglos aufgegeben 
werdon. “

„Im Ilorbste 1908 machte sich yoriibcrgohond 
eino unyorkennbaro Bosserung auf dem Welt- 
maikto bemorkbar. Von GroBbritannien sowohl wio 
von don Yoroinigfon Staaten wurdo oine Belebnng 
des Eisonmarktos gemeldot, und die monatliche 
amerikanische Roheisenerzougung orfuhr yon Juni an 
eino stetigo, kraftigo Zunahmo. Auch das Auslands- 
geschaft des Vorbandes wurdo lebhafter, doch hielt 
dioso Besserung nur kurze Zeit an. In Europa standen 
dio politischon Verwicklungen der Marokko-Angelegcn- 
licit und dio unsicheren Yerhiiltnisse auf dom Bałkan, 
auf dom doutschen Eisenmarkte besonders dio Auf- 
losung dos Roheisen-Syndikates, in Amorika dio be- 
yorstohonde Prasidontenwahl, ohior Aufwartsbowegung 
hommend im Wogo. Es trat daher bald wieder dio 
frilhero Zuruekhaltung und Yorsicht in dor Deckung 
des Bodarfs ein, worunter besonders das Formcisen- 
geschaft zu leidon hatto. Dor Vorband setzto des
halb im Noyember dio Formoisenpreiso fiir das orsto 
Halbjahr um 5 J6  f. d. Tonno liorab und raumto auBor- 
dom den Abnehmern fiir den Winterbezug oinen wei- 
toren PreisnachlaB yon 5 1'. d. Tonno ein.“

„Im ganzen behielt das Geschaft bis zum Ende 
des Borichtsjahros seine ruhigo Form; dor lang an- 
haltendo Winter und dio dam it yorbundone Beein- 
trachtigung der Scliiffahrt Yorhindorten ein lebhafteres 
Einsotzen dor Bautatigkoit, bo daB sich das Fruhjahrs- 
gescliaft nur sehr langsam entwiekelte. Dazu kam 
dio drohondo Kriegsgofahr auf dem Bałkan und der 
plotzliehe Proissturz in den Yereinigten Staaten, der,

wenn or auch wohl zum Teil in innerpolitischen, 
spokulątiyen Yerhiiltnisson bogriindet war, den inter- 
nationalen Eisenmarkt ungiiiistig boeiniluBte und ein 
weiteres yorsiehtiges Abwarton dor Yerbraucher zur 
Folgo hatto.“

„Ein Urtoil iiber dio weitore Entwicklung des 
Marktes lioB sich am Ende des Geschaftsjahres noch 
nicht bildon, wenn auch yon einor bossoren Nachfrage 
ais zur gleielien Zeit des Yorjahres gemeldot wurde. 
Zur Zeit der Abfassung dieses liorichtes konnto allor- 
dings eino leichto Bclebung besonders auf dem In- 
landsmarkto festgestellt werden.“

„Der GesamtYcrsand an Produkten A woist gegen- 
iibor dem Yorjalire einen Riickgang yon 625 000 t auf, 
wovon 388 433 t auf Eisenhalin-Oberbaumatorial und 
197 974 t auf Formoison entfallen, walirond der Minder- 
yorsand an Halbzeug nur 38 593 t betrilgt.“

„Die al Igom o i n ungunstigo ilarktlage sowie dio 
ProisermiiBigung fiir Halbzeug und Formeisen mitBten 
naturlich auch das geldliohe Ergebnis des Geschafts
jahres boointrachtigen, besonders da der Inlandsabsatz 
an Oborbaumatorial durch don orhebliclien Ausfall 
an Staatsbahnbestellungen auBorordentlich zuriiek- 
gogangon ist. Unsor in dem yorjiihrigon Geachiifts- 
borieht ausgosproehener Wunsch, dal! die Eisenbahn- 
ycrwaltung durch vorniehrte Bestollungon auch ihrer- 
seits dazu beitruge, dor Eisonimlustrio iiber die Zeit 
goringeror Beschaftigung hinwogzuholfen und ihr und 
ihren Arbeitorn umfangreiclie Betriobsoinschrankungen 
mit dem damit yorbundenen Ausfall an Frachton usw. 
zu ersparon, ist leider nicht in Erfiillung gegangen.“ 

„Wio dio Eisenindustrio fur dio grofien in ihr 
angolegten ICapitalion und yor allein im Interesse 
ihrer Arbeiter den Ilauptwert auf die Stotigkoit der 
Beschaftigung zu legen hat, bo durfte auch dio Eisen- 
bahn aus densolben Erwagungen oine stabilo und 
gleichmiiBigo Tatigkeit des Betriebes yorziolien. Des- 
lialb hat sio selbst das groBto Interesse daran, nach 
Moglichkoit krisenausgloicliend zu wirkon. So aber 
miissen wir dio zwoifollos fur unsor gesamtes Wirt- 
schaftslobcn zu beklagende Tatsache feKtstellen, daB 
dor groBto Abnohmor auf dom Eisonmarkte infolge 
dor lang andauerndon ungunstigon Finanzlago und 
unter dem Drucko der Sparsamkeitsorlasse nicht zur 
Linderung dos Arboitsmangols bei unseron Werken 
hat beitragen konnen."

„Uobor dio Geschaftslago der oinzolnon syndi- 
ziorton Erzeugnisse ist folgeudos zu bom orkon:

H a l b z e u g  — I nl and.  Nacli dor Eroffnung des 
um Mitte Marz froigogebenen Yerkaufs fiir das zwoite 
Yierteljahr trat der FrUhjahrsbodarf otwas stiirker 
hervor; oinzelne Abnohmer jodoch kauften in Erwar- 
tung einor PreisermiiBigung nur dio notwondigsten 
Mongon, obwolil sie nach Mafigabe der eigenen Yor- 
kiiufe sich wohl hatten weitor eindookon konnen. 
Im Juni wurde der Yerkauf fiir das dritte Yierteljahr 
zu einem, wie bereits oben erwiilint, um 5 fiir die 
Tonno crmaliigten Preise froigegehon. Im August 
und Septeinber machte sich ein erhohter Bedarf der 
inlandischon Yerbraucher bemorkbar, dor auch im 
Oktober noch andauorte. Yom Novembor ab nalim 
indossen die Nachfrage wiedor ab und dio Arerbrau- 
clior klagten zum Teil wiedor iibor ungeniigende Bo- 
schaltigung. Dio Eindeckung des Bodarfs fur das 
orste Yierteljahr 1909 hielt sich auf der seitherigen 
llohe; im Februar und Miirz jodoch gingen noch 
groBero Nachbestolluugcu fur diesen Zeitraum ein, 
so daB sich der Inlandsabsatz im I. Quartal 1909 um 
rund 30000 t hohor stollte, ais im letzten Yiortel 1908. 
Dor InlandsYorsand in der zweiten Halfto dos Gc- 
scliiiftsjahres war rund 43000 t liolior ais im ersten 
Halbjalire. Im ganżen jedoch war der Inlandsabsatz 
im Geschaftsjahro 1908/09 niedriger ais im Yorher
gehenden, wie aus dor nachfolgonden Aufstellung her- 
yorgeht (Rolistahlgewicht):
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t
Vom i . April 1902 bis 31. Miirz 1903 856 442

n i . n 1903 Jł 31. * 1904 1 012 612
V i . rt 1904 V 31. ,  1905 1 180 924
n i . n 1905 rt 31. „ 1906 1 449 861
n i . V 1906 n 31. * 1907 1 464 449
n i . n 1907 n 31. „ 1908 1 187 585
« i . V 1908 » 31. 1909 903 597

Der Rilćkgang des Inlandsabsatzos in dem letzten 
Geschiiftsjakre entstand in der Hauptsacbc durch 
groBero interno Schiebungen der BctoiligungBmcngou 
im Walzdrahtyerband, wodurch fruliere groBero llalb- 
zougabnehmer fur den ferneren liezug von Ilalbzoug 
ausfielon, wahrend dafiir dio Mitgliedcr deB Stahl- 
works-Yorbandes Draht lioferten. AuBordem kamen 
dic Ilalbzcug-Zukiiufo von Stahlwerkon in Fortfall, 
die fiir sich in der Hochkonjunktur nicht genug Stalil 
erzeugten und ihron Mehrbedarf bei dem Yerbande 
dcckton. Sowoit aber die reinen Walzwerko und ihr 
Halbzcugbezug in Prago kommen, dio ais dic regel- 
maBigon Abnelimor des Yerbandes anzusehen sind, 
so haben diese Halbzcugmongcn sich im Durchschnitt 
auf der Hoho des Yorjahres gelialton. Woim auch 
bei dem einon oder andern Werko hier ein Riickgang. 
infolge der sclilechten Geschaftslage zu vorzeicbnen 
ist, so haben andere sogar mehr gegen fruher be- 
zogen und so don Ausfall boi dcm Yerbande aus- 
geglichen.

H a l b z c u g — Aus l a nd .  Der Auslandsinarkt litt 
ebenfalls unter der allgomeinon wirtschaftlichon De- 
pression und war fast durchweg ruhig. Gegen Ende 
des dritten Yierteljahros machte sieli ebonso wie im 
Inland etwas mehr Lcbhaftigkeit bemerkbar und 
hohere Preise wurden oingeriiutnt; doch trat schon 
im Oktober wieder ruhigeres Geschaft oin, das im 
ganzen bia Ende des Borichtsjahres anhiolt.

Der Ge s a m t ve r s  and von I l a l b z o u g  yom
1. April 1908 bis 31. .Miirz 1909 stellto sich auf 
1417 852 t (Rohstahlgewicht) gegeniiber 1456 445 t im 
Geschaftsjahr 1907/08, d. i. 38593 t weniger. Das 
Ergebnis des Gesamtabsatzos an Ilalbzoug bleibt dem- 
liach hinter dem Yorjahre zuriick, ubertrifft jedoch 
die Betoiligungszillor in Ilalbzoug noch um 2,10 °/o. 
Yon dom Gesamtyersando entfallen 63,73 °/o auf daB 
luland und 36,27 °/0 auf das Ausland, gegen 81,54 o/o 
bezw. 18,46 o/o im Gescliaftsjabre 1907/08.

E i s e n b a h n m a t o r i a l  — I nl and.  Das Geschaft 
in Eisenbahnmatorial, das sich im Yorjahre inf ganzen 
noch befriedigend gestaltet hatto, lieli im BoKcfitsjahro 
ebenfalls zu wunschen ubrig. Anfangs yorlief zwar 
das Geschaft noch zufriedenstellend, zumal die Yor- 
triige mit den yerschiodonen deutschen lOisenbalmyer- 
waltungcn einen gewissen Arbcitsstock gewahrloisteten. 
Loider bliobon jedoch dio Jabresbedarfsiiicngen sumt- 
licher doutschcn Staatsbahnen sowohl in Schienen ais 
auch in Schwellen und in dem syndizierten Klcin- 
eisenzcug, wio schon erwiihnt, hinter dem yorjahrigen 
Bedarf sehr erheblich zuriick. Der lediglich diesem 
Umstande zuzuschreibende Yorsandausfall betragt 
mehrero bunderttausond Tonnen gegeniiber dem Yor
jahre ; ebenso wurden die Liefortermino im Gegonsatz 
zu den fr filio ren Gopflogonheiton ziemlich weit hinaus- 
geriiekt. — Das Geschaft mit Kreis- und Priyatbahnen 
hiolt sieli in engeron Grenzon, da die Folgen des 
hohori Geldstandes sich auch iu diesem Jahro noch 
bemerkbar machten, so daB dio Ausfflbrung der pro- 
jektierten Klein- mul Nebenbahnen hinausgesehoben 
werden muBto. — Das Rillen-, Gruben- und Feldbahn- 
schienengeschaft war aus den eingangs erwahnten 
Grunden im allgoincinon ruhig. In Rillenschienen 
kani immerliin eine Anzahl Abschlusse mit stadtischen 
StraBenbahnen zustande, doch war der Umfang der 
Abschliisso geringer ais im Yorjahre. Eine merkbaro 
Besserung zcigte sieli erst im Friihjahr dieses Jahres, 
da die stiidtischcn Yerwaltungcn aus ihrer seithorigon

Zurilckhaltung mehr heryortraten, und umfangreichero 
Gesckafto getiitigt werden konnton. In Grubenschienen 
wurde der Bedarf der staatlichen Saarzochen sowio 
der rhoinisch-westfalischen Zechen abgcschlossen;■ im 
allgomeinen wurde yom Handel nur der notwendigste 
Bedarf gokauft. Zu Boginn dieses Jahres nalim das 
Grubenschicnengeschiift einen Ansatz zur Besserung, 
wurde jedoch im Marz wieder etwas stiller.

E i s e n b a h n m a t o r i a l — Au s l a n d .  Das Auslands- 
gesehaft lag ontsprecliend der Abschwachung auf dem 
intornationalon Eisemnarkte ruhigor ais im Yorjahre 
und das Yersandergobnis war rund 185 000 t niedrigor. 
Der russische Wettbewerb hat sowohl auf dio Preis- 
bildung storond eingowirkt wio auch in oinigon fiir 
dio Sehwarzemoer-Worke gunstig gologenen Absatz- 
gebioten quantitativo Ausfiillo zur Folgo gohabt. In 
seliworon Schienen und Schwellen wurde oino groBero 
Anzahl Auftrage heroingonoinmen, wobei jedoch bo- 
merkt werden muB, daB der Absatz in eisernen 
Schwellen nach Argentinion, der einen grofion Umfang 
angononunon hatto, durch dio im Interesso und zum 
Schutzo dor argontinischon einhoimischen llolzindustrie 
orlassenen gesetzlichen Bostimmungon fast ganz lalim- 
golcgt worden ist. In einzelnen Landem yorliinderten 
die schwierigen politischen Yorhaltnisso die oildgiiltigo 
Fostlegnng und den Ausbau einor Roiho groBorer, in 
sichercr Aussicbt stehondor Bahnuntornehmungen. Filr 
die yom Deutschen Reiclistag gonchmigton Kolonial- 
bahnen gingenToilbestollungon ein; der ziemlich um- 
fangreicho Gesamtbedarf fiir dio bisher yom Roichs- 
tage bowilligten Balinen ycrteilt sieli auf die naclisten 
fiinf Jahre. In den letzten .Monaten des Goschąfts- 
jalires war auf dem Auslandsmarkte in Yignolschionen 
mehr Lcbhaftigkeit festzustellen; dic Anfragen liofen 
zahlroichcr oin und fiihrten zu umfangroichon Ab- 
schlussen. Im neuen Jahro darf voraussichtlich mit 
groBoron Auslandsbostollungen gerochnet wordon, da 
eine ganze Anzahl Jfeuanlagon und Erwoiterungen in 
yerschiodonen Landem teils goplant, teils gonehmigt 
sind und ihrer praktisehen DurchfQhrung entgogon- 
solion. - Das Auslaiulsgosehiift in Rillen- und Gruben- 
gcliienen yorlief im groBen und ganzen ziemlich lustlos 
und wurdo besonders in den Preisen yon dem fromdon 
Wettbewerb scharf unistritten. Im dritten Jaliresyiertel 
1908 war dio Nachfrago nach Grubonschienon etwas 
besser und dor Spozifikationsoingang lebhaftor; gegon 
Ende dos Jahros horrschte abor wiedor mehr Ruhe. 
Erst zu Beginn des neuen Jahros bessorto sich sowohl 
das Rillen- wie auch das Grubenschioncngeschaft dem 
Umfange nach, hinsiehtlich der Preise jodoch trat dor 
fromdo, besonders bolgischo Wottbewerb nach wie 
vor mit Unterbietungen auf.

D or G o s a m t y e r s a n d  yon 10i s e n b a h n  m a t e 
r i a ł  im abgelaufonon Geschiiftsjahre stellto sich auf 
19S0 225 t (Rohstahlgowicht) gegen 2 368 658 t in 
1907/08, d. i. 3S8 433 t niedriger. Yon dcm Gesamt- 
yorsande wurden nach dom Inlando 71,75 0/0, nach 
dem Auslande 28,25 o/0 abgesetzt, gegeniiber 68,58 o/0 
bezw. 31,42 °/» i. Y.

F o r m e i s e n  — I nl and.  Das Formeisengoschaft 
ist im Geschaftsjaiire 1908/09 nicht so gunstig ge- 
wesen wie im yoraufgcgangenen. Dio Ursacho dazu 
lag im Zusammentreffen yerschiodonor Umstiindo. Ein
mal waren die notigen Baugelder nur zu auBerordont- 
lich teurem Zinssatz zu boschafłon, und diosor Zustand 
hat sich langoro Zeit hindurcli infolge dor allgemoinen 
Unsichorheit auf dem Goldmarkt fiihlbar gemacht. 
Sodami bowirkto dio nicht unerheblieho DifFereńz 
zwischen Staboisen- und Formeisenpreis eine Zunahmo 
der Yerwendung des Betonsystoms zmmgunston der 
Anwendung von Tragern, und zwar trotz der im Laufe 
des Geschaftsjahres erfolgten Preishorabsetzung fiir 
Formeisen. Es sei hierbei betont, daB dio Formeisen- 
preise nicht etwa ais zu lióćh zu bctrachten sind, 
sondern daB das Niehtzustandekommen einer Yer-
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stiiiidigung in Stabeisen den Preis dieses Materials 
auf oin Niveau gobracht hat, das zu den Solbstkosten 
in sehr ungunstigein Yerhaltnis steht. —- Im yorigen 
Friihjahr setzto das Formeisengeschaft lebliaft oin. 
Die Waggonfabriken dockton iliron Bedarf zum Teil 
auf langero Zeit hinaus. Aber dio Entwicklung dor 
Bautatigkeit wurdo durch dio Bauarbeitcrverhaltnisso 
sehr bald zuriickgedammt und die zustando gokommene 
Yerliingerung der doutschen Trągorhandloryereini- 
gungon, dio dom Handel oino gosunde Basis fiir sein 
Formeisengeschaft gibt, yormochte leider nicht, Moi- 
nung zu groBeren Kiiufon odor zur Ansammlung yon 
Lagorvorriiton heryorzurufen, weil die schon erwalmte 
Difforonz zwischen Stabeisen- und Tragerpreisen sich 
lortgesotzt zmmgunston der letzteren erliohto. — Um 
diesem Preisuntorschied, wonigstens so woit ais irgend 
moglich war, Reclmung zu tragen, nahm der Stalil- 
werks-Yerband im Noyember yorigen Jahres fiir Yer- 
kaufo im ersten llalbjahr 1909 dio bereits erwalmte 
Ermiifiigung der Triigerpreiso yor. Durch dieso MaB- 
rogol kam die Yorlangerung dor Triigerhiiiidlorver- 
einigungen zu bessoror Wirkung. Das Geschiift orhiclt 
dadurch im Dozcmbor und .lanuar des Berichtsjahres 
eino lebliafto Anregung. Eino ganze Anzahl der Ab
nehmer hat nicht nur den Anteil auf dio zur Yer- 
fiigung gestollten 200 000 t mit ProisnachlaB abgerufen, 
sondom weitero .Mengen hinzugokauft. Leider wurdo 
dio Abnahmo diesor .Mengen durch den uberaus langen 
Winter iiber dio Torinine hinaus yerzogert, dio datur 
in Aussicht genommen waren. Dio norddeutschen 
Lagerhalter kounton iliro Mengen, die sonst im Februar 
auf Lager bozogen worden, toilweiso erst im April 
heranziehen. Die Bautatigkeit bogami infolgo der 
ausnahinsweise ungiinstigon Wittorung auch spiiter, 
und so wurde das anfanglich lebhafte Friihjahrs- 
geschiift schloppond. Dieser Umstand hat mit dazu 
beigetragen, dali der Gesamtyorsand des yorflossenen 
Geschiiftsjahres goringer war ais der des yorher- 
gogangenen. Erfreulicherweise hat sich dasGoschaft 
in dem Friłhjalir etwas bolebt.

F or mo is en — A u s lan d . Im Auslandsgeschiift 
wirkten auBer den yorstehenden, fiir das Inland schon 
erwśihnton ungiinstigon Umstanden die politischen Yor- 
haltnisso lahinend auf die Bautatigkeit ein. Weiter 
sind noch zu erwahnen die Fortschritto in der Hcr- 
stellung von Fornieisen in Landem wie England, 
Italien, RuBland, dio in starkem Wettbewerb sich fiir 
ihre non errichtoton Betriebe Arbeit suclien muliten. 
Auch dio Entwicklung des amorikanischon Goschiifts 
hat heinniend anf don Absatz eingewirkt. In Grofi- 
britannien herrsclito im Sommer nur eino goringo Bau
tatigkeit, und das Daniederliegeń des Schiffbaues 
wirkto driickcnd auf dio Stimmung dos Goschaftes. 
In den nordischon Landem, besonders in Schweden, 
beointrachtigton auBer dem Geldmangel noch Ans- 
stiinde und Aussperrungcn dio industrielle Entwicklung 
nnd Bautatigkeit. Besonders scharf ist die Konkurronz 
dor in England und Schottland nęu entstandonon Form- 
eisenwalzwerke fiir uns in Erscheinung getreten. Man 
hat dort dio Yorschrift erlassen, daB fur Staatsbauten 
und in groBen Stiidten auch fur dio Gemeindebauten 
nur in GroBbritannien horgestollte Trager bonutzt 
werden diirfen. Naturgemafi sucht sich dio gegen 
frOher erheblich yergroBorto Formeisenfabrikation 
GroBbritamiions ihron Absatz auch in anderen Landem, 
uml so war os uns in yielen Fallen nur durch Preis- 
opfor moglich, gogen die englischo Konkurronz auf- 
zukommen. Besser war das Geschiift in den Nieder- 
landen und den Balkanstaaton sowie in Sudanierika, 
wohin der Tragerabsatz zunahin. Eine im Septembor 
bemorkbaro Bcssemng dos Auslandsmarktos — u. a. 
wirkte besonders in England der billigo Goldstand 
anregend auf don Schinb.au — liielt infolge des MiB- 
trauens iiber dio woitero Gostaltung dor Marktlage 
nur kurzo Zeit an, und an ihre Stelle trat die fruhere 
Lustlosigkoit und Zuruckhaltung.

Der G e s a m t y  e r s a n d  y o n F o r i n o i s e n  yon April 
1907 bis Marz 1908 botrug 1 403 921 t (Rohstahl- 
gewicht) gogen 1 601 895 t im Vorjahre, ist also 
197 974 t goringer. Yon dem Yorsando ontfallen auf 
das Inland 77,73 o/0, auf das Ausland 22,47 °/o gegen- 
iiber 73,42 oj0 bozw. 26,58 °/o im Geschaftsjahr 1907/08.“ 

Ueber den m o n a t l i c h o n  Y o r s a n d  in P r o -  
d u kt e n  A sowolil oinzoln wio zusammen haben wir 
an diesor Stello regelmafiig berichtet;* nacbzutragon 
bleibt noch, dali sich der a r b e i t s t i i g l i c h o  Ye r s a n d  
folgondermaBcn gestalteto:

M onntc

A rbe itstS g llche r Y crsnnd

1908/09

l

1907/08

t

M ehr- bezw . 
M inderyersnnd 

In P ro d u k ten  A 
gegen  1907/08

t

1908 15 498 19 279 — 3781
rt M ai...................... 16 594 19 572 — 2978
n J u n i .................. 15 134 20 587 — 5453
n J u li...................... 14 396 18 090 —  3694
n August . . . . 15  429 19 314 — 38S5

Septembor . . . 15 561 16 785 — 1224
n Oktobor . . . . 15 357 16 257 — 900
r> NoYombor . . . 14 232 17 627 — 3395

Dozember . . . 14 339 14 980 — 641
1909 .lanuar . . . . 16 367 14 733 +  1634

n Februar . . . . 16 568 16 820 — 252
n M a r z ................. 19 287 18 733 +  554

Die oben schon genannton Yersaiulmengen des 
Geschaftsjahros yerhalten sich zu den B e t e i l i g u n g s -  
z i f f e r n  derart, daB der Yorsand von Halbzoug die 
Beteiligungsziffer um 29180 t oder 2,10 o/0 ubertrifft, 
walirend der Yorsand von Eisenbahnmaterial um 
432 013 t oder 17,91 °/o uiul der Ycrsand yon Form- 
eisen um 963 542 t odor 40,70 °/° hinter der Beteili- 
gungsziffer zuriickbleibt. Dor Gesamtyorsand in Pro- 
dukten A bleibt soinit hinter der Beteiligungsziffer 
um 1 366 375 t oder 22,15 °/o zuruck.

Ueber dio au ge n b l i c k l  i che  Ge s c h i i f t s l a g e  
wurdo in dor llauptyersammlung noch berichtet:

Der zurzoit yorliegende Auftragsbestand stellt sich 
iiber 300 000 t hoher, ais zur gleichen Zeit des Yor
jahres.

Das Inlandsgeschaft in I l a l b z c u g  liielt sich in 
dom soitherigon Umfange; in den letzten Wochen 
war der Abruf lim oin goringes besser. Der Yorkauf 
fiir das yierto Yiorteljahr wurde zu den bisherigen 
Proisen und Bedingungfęn freigegeben. — Der. Aus- 
landsmarkt hat seine seitherigo ruliigo Lago bei- 
behalten, orst in den letzten acht Tagen zoigtc sieli 
etwas mehr Łebhaftigkeit.

In schworem E i s e n b a h n m a t e r i a l  laBt dor In- 
landsbedarf zu wOnschen iibrig. Seitens der Proulii- 
selien Staatsbahnyerwaltungen sind Zuwoisungen in 
Schienen, Schwellen und Befestigungsmaterial ein- 
gogangen, dio gegenuber den bereits im Yorjahro 
sehr ermaBigten Mengen wioder bctriichtlich zuriick- 
bliebon; besonders ist dies boi Lasclion und Untor- 
lagsplatten dor Fali. Auch der Bedarf der flbrigeii 
doutschen Staatsbahnen diirfto nach den bisherigen 
lnformationen einen weiteron Ausfall im Yerglcich 
zum Yorjahro bringen. — Dagegen hat sich das Aus- 
landsgeschaft in schwerem Materiał besser angelassen. 
Mohrero groBero Auftrago in Schienen und auch 
Schwellen wurden abgeschlossen; auBerdem kanion 
weitere Bodarfsmengon fur die doutschen Kolonie.il 
liorein. — Das Grubenschieneiigeschaft, das schon im 
Junibericht ais lebhafter bezeichnot worden konnte, 
hat sich soither in zufriedenstellender Weise weitor-

* Yergl. insbesondere die Aufstollung in „Stahl
und E isen“ 1909 S. 766.
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entwickolt; groBoro Abschliisse mit dem Inlando und 
Auslando wurdon gotiitigt und dor Abruf vollzog sich 
recht łlott. Hinsiohtlich der Preise ist jedoch noch 
immer mit dem bolgischcn Wettbewerb zu roclmon.
— In RiUenschionon wurdon woitore Auftriigo aus 
dem Inlando und Auslando hereingonommon, und dio 
Aussichten in diesem Materiał sind nicht ungiinstig 
zu nonnon. Im Auslandsgeschiift wird die 1’reis- 
bildung nach wio vor durch don fromden Wettbewerb 
nachteilig boeinflulit.

Im F o r m e i s e n  geschiift hat sich seit dom letzten 
Borichte wonig geiindert. Der am Anfang dieses 
.Monats yorliegonde Auftragsbestand war rund 75000 t 
hoher ais am 1. August 1908 und dor Torsami in den 
ersten sioben Monaton des Jahres stollto sich rund 
171000 t hoher ais im głoichon Zoitraumo des Yor- 
jabros. — Die inlandischon Abnebmer haben in lotztor 
Zeit mit Kaufen etwas zurilckgohalton, woil der Yor- 
band nur zur Abnahme bis 30. Soptember ver- 
kaufto. Da die Lager dor Kundschaft nicht sehr ge- 
fiillt sind, diłrfto nach Eroffnung dos Yorkaufs fiir 
das letzte Yiortel des Jahres wieder eino Bolebung 
der Kauflust cintrotcn. Der Yerkauf fur diesen Zoit- 
raum wurdo in der houtigon Sitzung zu don seit- 
herigen Preisen und Bedingungen froigegobon. — lin 
Auslando erfolgte der Abruf in befriedigondor Weise. 
Dio in lotztor Zeit von Amerika gemeldete Beaserung 
der .Marktlage hatte oinen giinstigcron EinfluB auf 
das Formeisongoschaft ausuben konnen, wenn nicht 
in GroBbritannien das Geschiift in Kertigfabrikaton 
noch ziomlich daniedorlago, so dali der onglische 
Wettbewerb immer noch stark hcrvortritt.

Yom R ohoiseninarkte. — Ueber das e n g l i s c h  e 
Rohoisongeschaft wird uns untorm 21. d. M. aus 
Middlcsbrough wio folgt bcrichtet: Die Rohoison-
proise sind wiederuin, liauptsachlich infolge dor fort- 
wiihrond gunstigon amorikaiiisehen Borichte, boi zu- 
nohinendem Umsatzo in dieser Wocho rocht erheblich 
gostiegen. Die durch den feiortaglichen Stillstand der 
Hiltten orwarteto groBere Zunahmo der Warrantslager 
ist nicht oingetreton, weil die Vorschiffungen recht 
stark hlieben. Fiir nachstjiihrigo Lieferung stockt 
das Geschiift infolge der sich nach den Warrants- 
preisen richtendon hoheren Fordernngon. Auch llii- 
matitsorten sind fester. — Iteutigo Worto fiir sofortigo 
Lieferung sind: fiir G. M. B. Nr. 1 sh 53/9 d his 
sh 54/—, fur Kr. 3 sh51/ 3d bis sh 51/6 d, fiir Ha- 
matit in gleichen Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 56/—, 
netto Kasso ab Work. Fur spiitero Abnahme worden, 
wie hei Warrants, 3 d fiir den .Monat Zuschlag ge
fordert. lliosigo Warrants Nr. 3 notieren sh 51/1 d 
bis sh 51/2 d Kasse. In den hiesigon Warrantslagorn 
beflnden sich jotzt 274 219 tons, darunter 264 735 tons
G. M. B. Nr. 3. Dio Yerschiffungen sind 13 000 tons 
groBor ais im Juli d. .1. — Besondere Aufinorksam- 
koit erregt die Lieferung von deutschen Schiffsblochon 
in dio hiesige Nachbarschaft, eine MaBnahme, durch 
die dio Kiiufer gleichsam gegen dio ihnen diktierten 
Preise onglischer Hiltten Einspruch erhebon, wenn- 
gloich der damit erzielto Vorteil nur gering ist.

DeutsclioAbrtufirohr-Yerkaufsstollo, G. ni. b .H ., 
in Frankfurt a. M. — Gogoniiber Blattermoldungon, 
dio ttbor dio Griindung eines AbfluBrohren-Syndikates 
berichten, stellen wir fost, dafi oin solches Syndikat 
schon langere Zeit unter obigem Namen besteht und 
noch bis Endo niichstcn Jahres giiltig ist.

D eutsche Dralitwalzvrerke, A ktiengosellschaft 
in D usseldorf. — In der am 20. d. M. in Dusseldorf 
abgohaltonen Mitgliedorvorsammlung des Walzdraht- 
verbandes wurdo besclilossen, don Yerkauf fiir das
4. Yierteljabr 1909 zu den soithorigen Preisen frei- 
zugeben. Die Beschaftigung wurdo im allgemoinon 
ais befriedigend erkliirt.

P reiso  obersch lesisclier  Kohlon. — Nach oiner 
Meldung dor „Bresl. Ztg.u erhohen dio f i s k a l i s c h o n

B e r g w e r k e  Ob e r s c l i l e s i e n s  voin 1. Soptember ab 
dio Preiso fiir NuBkohlo, Stilckkolilo und Wurfelkohlo 
um 50 ej f. d. t gogoniiber den Sommerpreisen. I-'iir 
Industriekohlon tritt keine Proisiindorung ein.

E isenliiitten-A ctien-Y oreiii D iidelingen, IHido- 
lingen  (Tjux0niburg). — Das Unternehmen erzielto 
in dem am 30. April abgolaufenón Geschaftsjahre 
einschliefilich 31619,15 Fr. Yortrag aus dem Yorjahro 
1 180 612,95 Fr. Rpingewinn. Yon diesem Betrage 
worden satzungsgemiiB 183 838,90 Fr. Tantiomon vor- 
giitot und 960 000 Fr. ais Dividende (30 Fr. fiir den 
GenuBschoin) ausbezahlt, so dali zum Yortrag auf nono 
Rochnung noch 36 774,05 Fr. verbleibon.

HaftpllichtTorband (lor dentsclion Eison- und  
Stalil-IiKlustrio, Y. a . G. — Dio Entwicklung des 
Vorbandes hat auch im abgolaufenón Yiortoljahre 
(1. April bis 30. Juni 1909) ihron ruhigon Fortgang 
genommen; der Yorband bat in diesem Zoitraume 
wiodorum eino Zunahmo um 71 Betriebe mit fast 
48 .Millionen Mark Lohnsumme zu Ycrzeichnon ge- 
babt, ein Zoichen, dafi derselbo in den Kreisen der 
Eisen- und Stahl-lndustriollon woitor an Boden ge- 
winnt.

Hiistenor G ew erkschaft, A ktiongesollschaft zu 
Hiisten in W estfalen. — Das am 30. Juni aiige- 
iaufene Geschaftsjahr der Gesellschaft vorlief nach 
dem Borichte dos Yorstandes durchaus unbefriedigend. 
Die zur Zeit dor Jahreswende 1908/09 gohegte Er- 
wartung, daB das Frilhjahr 1909 oinen (Jmschwung 
des Geschaftes horheifuhren wiirde, bat sich nicht 
erfiillt. Der Markt erlitt im Gogonteil durch die Auf- 
losung dos Rohoisen-Syndikatos oino tiofgohendo Er- 
sebutterung. Die Erzeugung der Gesellsciiaft an Roh
eisen wurdo durch die ungiinstigon JIarktverhaltnisso 
bedeutend ontwertot, wiihrond es nicht gelang, durch 
ErmaBigung dor Soliistkosten oinon Ausgloicb zu 
schaffen, da gegeniiber dem Stande dos Sommers 1908 
oin ltuckgang dor Erzpreise kaum ointrat und auch 
dio Kohlonpreise orst voin April d. .1. an oinen vor- 
haltnismiiBig nicht bedeutendon Abschlag erfuhron. 
Unter diesen Umstanden war der Betriob des lloch- 
ofenwerkos mit Yerlust vorbunden. Ilinzu traton 
noch die Schwierigkeiten, dio jede Neuanlage durch- 
zumachen hat. Dio Gesellschaft wiirde nach dem Be- 
riehto die schwiorigo Lago loichtor iiborwundon habon, 
wonn os ilir gelungon wiiro, dio neuo .Mischor- und 
Walzworksanlago im Dozember 1908 vollstandig in 
Botrieb zu setzen. Dioso Teile der Neuanlago bo- 
durften aber nach dor Uoborzeugung dor neuen teeh- 
nischon Leitung dos Workes yorerst noch umfassonder 
Yerbesserungon, deron yollstandigo DurchfUhrung melir 
ais oin lialbes Jahr erlorderte. Dio Gesellschaft war 
durch dioso Yerhaltnisse gozwungen, uuverhaltnis- 
inaBig groBo Mengen Roheisen, die sio im andern 
Falle wahrscheinlich ohne EinbuBo liiitto woiter- 
Yorarbeiten konnon, zu yerlustbringonden Preisen zu 
Yorkaufen. Infolgo des ubernus starken Angebots an 
Roheisen war es dabei nicht moglich, die ganze Er
zeugung abzusetzen, so daB am Schlusso dos Berichts- 
jalires noch betrachtliche Roheisonyorriito yorhandon 
waren. Fur dio Erneuerung und Erganzung der Go- 
biiude sowio des maschinellen Teils wurden uber 
150 000 aufgewondet. DasUntornohmon hatte auBer- 
dom durch don wahrend dor oinen Hiilfte dos Jahres 
auBorst niedrigen AYasserstand dor Ruhr und dereń 
Zuiliisso, wodurch dio billige Botriebskraft des Wassers 
fast vollstandig felilto, sowio zu Anfang Februar 1909 
durch dio Einwirkung dos Hochwassors, das in solcher 
Ausdehnung seit dem Jahre 1890 nicht Yorgókommen 
war, zu loidon und wurdo dadurch zu dem EntschluB 
gobracht, dio yorbandencn Schleusen und Wassor- 
fiibrungen wosentlich umzugestalten und sieli andor- 
seits iiir dio wasserarmo Zeit durch eine Iteserye- 
betriebskraft yor groBercn AusfSllen in der Er-
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zeugung moglichst zu sichcrn. — Dio Gesellschaft 
erzielte wiihrend des ąbgelaufcnon Geschiifts- 
jalires nn Einnahinon aus dor chcmischon Ab- 
tcilung, an Pacliten und Mioton 269 082,15 Ji. 
Dagegen wurden fur allgemoine Unkostcn 418 135,58 J i 
und fiir Schuldverschreilnings- und Schuldenzinsen 
290 229,96 ^  yerausgabt, 922 474,82 ^! abgeschrieben 
und 358 929,43 J i  fiir BetriobsYorlust, Roparaturon 
und Entwortung der Erzougnisso gobuclit, so daB 
sieli dor Yerlust des Beriehtsjahros 1908/09 nuf 
1 720 687,67 J t  boliiuft; unter llinzuroclinung des aus 
dem Gcsehnftsjahrc 1907/08 horriilirendon Yerlustes 
you 424 176 82 ^  orgibt sieli somit ein Gesnmtvcrlust 
you 2 144 864,46 Um zunachst diosen Betrag
lierabzumindorn, sehliigt dio Yerwaltung Yor, dio 
RUcklago und dio bosondero Riicklage mit insgesamt 
700 000 J i  heranzuziehon. Ferner kommt in Be- 
tracht, daB die Bnnkschuld des Unternohmons am 
Sehlusse des Geschiiftsjalires auf ungefahr 3 500 000 J i 
angowachsen ivnr, und dali fiir teils im Zuge befind- 
liclio, teils goplnnto Anlagen aufierdem Yoraussichtlich 
ungofiihr 1 000 000 Ji, insgesamt also 4 500 000 J i  
erforderlieli sein wordon. Sowohl um diese Mittol 
zu bcschaffen nls nueli um die Unterbilanz von
1 444 864,46 J i  zu deekon, sowie ferner fiir etwa 
1600 000 J i  auliorgowohnlicho Abschroibung auf die 
in don Jahren dor Hocbkonjunktur geschafFenen sehr 
teuren Anlagen — die hierdurch auf oinen miiBigcn 
Bucliwort horuntcrgebracht werden sollen sehliigt 
dio Yorwaltimg der Generalversammlung Folgendes 
Yor: Dio Aktioniiro sind aufzufordern, 50 o/0 des Nonn- 
botrages, also jo 500 J i  nuf ihre Aktien, die dadurch 
Yorzugsaktien worden sollen, zuzuznhlen. Aktien, nuf 
dio nichts zugezahlt wird, sollen im Yorhiiltnis Yon 
2: 1 zusammengelegt worden. Doch soli den Ak- 
tionaron, die die Zuzahlung nicht loisten wollon, dns 
Reclit eingorannit werden, die Umwandlung ihrer 
Aktien in zusammengelegto Stammaktien dadurch ab- 
zuwendon, dali sio von je yier Aktien, die sio ein- 
lioforn, eino in eine Arorzugsaktie um wandoln und 
gleichzeitig die iibrigen drei Aktien vcrnichten lasson. 
Das Grundkapitnl soli dann um don durch dio Zu- 
sammonlegung und Yernichtung von Aktien sich er- 
gebenden Betrag herabgesetzt worden, wiihrend fiir 
die an den oben crwiilmten 4 500 000 J t  fehlende

Summo, dio nicht durch Zuznhlungon soitens dor Ak- 
tionaro eingeht, neuo Yorzugsaktien ausgegeben worden 
sollen.

Ł nlea Jernvorks A ktiebolag. — Die Gewinns 
und Terlustrechnung des abgelaufenen Geschnftsjahre- 
zcigt einerseits 90 558,51 K Gowinn aus dem Roh- 
oise iiYorkauf und 1447,56 K sonstige Einnahmen, 
anderseits 98 702 K allgemeino Unkostcn, 184 634,52 K 
Zinson, 528,28 K abgeschriebene Forderungon und 
81 863,94 K Yerlust auf das erworbene Optionsrecht 
nuf Aktien der Svnppąvaara Eisenorzgesellsclmft, so 
dafi sich ein Yerlust von 273 722,67 K ergibt. Ais 
Grund fiir dieses unbefriedigendo Ergcbnis ist nach 
dcm Gcschiiftsberichto dio auBorordeiitlich ungilnstigo 
Lago dos Roheisonmarktęs unzusehcn, unter der dio 
Gosellschaft besonders zu leiden hatte, da sio mit 
ihrer gesamten Erzeugung auf dio Ausfuhr angowieson 
ist. Im abgelaufenen .lalire wurden von dem Unter- 
nelimen erzeugt bezw. hergestellt 33 781 t Schlich, 
36 628 t B r ik e t t s  und 23 323 t Roheisen.

Societe M ćtallurgiąue d’E katerinoslaw . —
Nach oinor Meldung des „Echo dos Mines ot do la 
Mótallurgie“* wurdo unter obigor Firma kiirzlich in 
St. Petersburg eino Aktiengesellschaft mit einem Ka
pitał Y on  1 000 000 Rubel gegriindet, dereń Zweck dio 
Ausboutung yon Erz- und Kohlenlngorstntten sowio die 
Errichtung yon Mnschincnbnu-Werkstatten ist.

Dio E isciierzrer schi ffungon yom  Oberen See
linbon, wie wir dom „Iron A ge“** entnehmen, im Juli 
d. .1. 6800 113 t bctrngon gegeniiber 4434 112 t im 
gleichen Mońato des Yorjahres. Damit sind yon den 
Erzgruben am Oboren Seo seit Beginn der diesjiihrigen 
Yerfrochtungen bis zum 1. August insgesamt 15 641 670 t 
zum Yersand gekommen, d. h. 8 290631 t oder 112 °/o 
mehr ais in der entspreehenden Zeit des Jahres 1908. 
Man reclmot damit, daB angesichts der rasch steigen- 
den Rohcisenerzeugung in den Yorcinigten Staatcn 
die Erzyorlndungon yom Oberen See in diesem Jahre 
dio bisher angonommene Ziffer yon rund 36 000000 t 
noch iibersteigen werden.

* 1909, 16. August, S. 824.
** 1909, 12. August, S. 489.

Yereins-Nachrichten.
V erein  deutscher Eisenhuttenleute.

Fiir die Y oreinsbib liotliek  sind e in g eg a n g en :
(Die E in sc n d cr sind  durch  * b ezc ich n e t.)

Bericht des Yorstandes (des) Yereins* schweizerischer 
M aschinen-lndustrieller an die M itglieder a u f  die 
Generalrersammlung von . . . .  1885 bezw. 1886, 
1800, 1891, 1893, 1893, 1894, 1895, 1904.

G r u n w a l d ,  J u l i u s  (Lafeschotte): ^Iks der Ge-
scliichte der Yerzinnungstechnik. (Aus „Archiy fur 
dio Geschichto der Naturwissenschaften und der 
Technik". Band 1.)

L u mp p ,  H e r m a n n ,  25ip[. ; : Ueber Oxyplien-
anthrene und dereń Abkommłinge. Dissertation. 
(Stuttgart, Konigl. Teclin. Hochschule*.) Plie- 
ningen 1909.

R apport su r  le Fonctionnement (du ) Laboratoire  
d ’Essais pendent 1’annće 1908. Par L. G u i l l e t * .  
(Paris 1908.)

Schweifiung,Autogene. [Ziyilingenieur Siegfriod Bartli *, 
Diisseldorf-Obereassol.]

Yerwaltungsbericht der Maschinenbau- und  K lein- 
eisenindustrie-Berufsgenossenschaft * fu r  das Rech- 
nungsjahr 1908. Dusseldorf 1909.

Yergl. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1249.

Vorlesungen und Uebungen (an  der) Handelshoch- 
schule* B erlin  im W inter-Semester 1909/10. Ber
lin 1909.

Yorlesungs- Yerzeichnis (der) StSdt. Handelshoch- 
schule* Coln f i ir  das W inter-Semester 1909110. 
Colu 1909.

Year Book o f  the Michigan College* o f  Mines 
1908—1909. Iloughton (Mich.) 1909.

Aendernngen in  der M itg liederliste .
Foss, Theodor, Chief-Engineor, St. Petersburg, Strom- 

janajastr. 11, Wolin. 8.
K a m er, Dr. jur. Alois, Ing., Direktionssekrotar, 

Konigshof, Bohmon.
Meyer, Hans, ®ipl.=^jng., Roseryeingenieuranwarter, 

Kicl-Wik, Knorrstr. 21.
Sattm ann, Albrecht, Hutteningeniour, Berlin S W. 48, 

Friodrichstr. 218.
Schiebeler, K arl, Ingenieur, Berlin - Wilmersdorf, 

Jenaerstr. 4.
Wentzel, K arl, 2)ip[.:3iig., Aachen, Mauerstr. 16.

N e u e  M i t g l i e d e r .
Buddę, Carl, Betriebschof der A.-G. Charlottenliutto 

Niederschelden a. d. Sieg.
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Schnitt
Schnitt c-dSchnitt a-b Schnitt e-f

-*ft----- 9510------ F --21500 -27500- ■30500 1208015825

Schnitt i-k

-50000

•5*12000 -60000 1**12000 - 168000- -51000■26500--21500-

Schnitt l-m

LI U U t i  U U !J Uk----------------------- 6*12000 - 72̂ (7—---------------- --------------
n n T ł i n J T r T B
 V*12000- *8000......................... ........ ....... *4-*-

wjW"JLyyyyn»W r W-WW-

3*12000-36000 31000-21500 26500

Saulengrundriss
Dachgrundriss6*12000- 72000- 1**12000- 168000 -21500- ■26500 -31000

2t ff/oc/c~ 
f/janj/erArarr » 2t Błock- 

-{ Za/Tg&rJrran
A d ju s tag e R o llg a n g e

O fen h a lle
» Warmęf&rjW alzha lle

—11*12000-132000

TT W alzw e rk

12*6000 * 72000 -3*12000-36000 ■30000-
30tLaufkratiM ag az in W a rm la g e r K e ss e lh a u sA d ju s tag e
Hfa/zenzug-
Maschine

21000— *4*— 195006*12000  - 72000 19500- 3*12000-36000




