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Carl Menshausen f.
A m  21. Juli 1909 yerschied in Dusseldorf 

nacli kurzer Krankheit das M itglied des 
Aufsichtsrats der Firma Fried. Krupp A .-G., 
der Kaiserlich Tiirkische Generalkonsul Hr. C arl 
M e n sh a u s e n .

Zu Plefi in Oberschlesien ani 26 . A ugust 
1847 ais altestes Kind des Geriehtsassessors, 
spateren K reisrichters 
Josef Menshausen und 
dessen Gattin Friederike 
geb. Consbruch geboren, 
erhielt er den ersten  
Schulunterricht auf der 
Eleinentarschule in Aken 
a. d. Elbe und besuchte 
von 1856 ab das Gymna- 
sium zu Stendal, das 
der naoh praktischer Be- 
tatigung Verlangende im 
Jahre 1863 mit dem 
Zeugnls fur Prima ver- 
lieB, lim sieli dem Kauf- 
mannsberufe zu widmen.

Seine ersten kaufman- 
nisclien Kenntnisse er- 
warb sich Menshausen 
in Bremen. Schon nach 
wenigenMonaten fo lgte er 
jedoch dem Rufę einesVer- 
wandten nach Aegypten, 
des osterreichischen Ge- 
neralkonsuls Menshausen 
in Alexandrien, in dessen 
Hause er dann jalire- 
lang tatig  war. Spftter ward er selbstandig und 
blieb bis in die zw eite H alfte der siebziger Jahre 
in A egypten kaufmannisch tatig . In dieser Zeit, 
in die aucli viele Reisen fielen, eignete er sich die 
ungewohnlich reichen Sprachkenntnisse an, die ihn 
in so seltener W eise auszeichneten. Eine inter- 
essante Episode aus der friihesten Zeit seiner 
kaufinannischen B etatigung war sein A ufentlialt 
in Abessinien im Jahre 1868 , zur Zeit des 
englischen Feldzugs gegen den Konig Theodor. 
Ais V ertreter seines Hauses in Alexandrien  

XXXV.,»

organisierte er in dem wilden Lande den Nach- 
schul) von allerhand Expeditionsbedarf fur die 
Englander und inre deutschen B egleiter (Gerhard 
Rohlfs und den spateren Botschafter Stumm).

Die sich sehr mannigfach entwickelnde kauf- 
mannische T atigkeit Mensliausens brachte ihm 
eine genaue Kenntnis der w irtschaftlichen V er- 

haltnisse des Landes ein; 
diese Kenntnis befahigte  
ihn, finanzielle Fragen  
des agyptischen Staats- 
w esens so gut und ein- 
gehend zu beurteilen und 
zu bearbeiten, daB er, 
ais er im Jahre 1879  
wieder seiner Gesundheit 
wegen eine Reihe von 
Monaten in Kairo w eilte, 
mit einer bedeutenden 
Stellung im agyptischen  
Finanzministerium be- 
traut wurde, die er in- 
dessen bei einem W echsel 
des Ministeriums wieder 
aufgab, um sich mit ge- 
festigter Gesundheit sei
ner neuen Lebensaufgabe 
zu widmen.

Menshausen hatte nJlrn- 
lich in Kairo im Jahre 
1875 die Bekanntschaft 
des jungen Hrn. F . A. 
K r u p p  gem acht, der 
seine seltene Begabung 

und den W ert seiner PersSSnlichkeit rasch er- 
kannte und im Jahre 1877  seinen E intritt in 
die D ienste der Firma Fried. Krupp verm itte)te. 
Zwischen beiden Mannern entw ickelte sich eine 
nalie Freundschaft, die dazu beitrug, Menshausen 
iminer enger mit der Firma Krupp verwachsen  
zu lassen. In der T at hatte er bei ihr das 
seiner besonderen Begabung entsprecliende Ar- 
beitsgebiet gefunden. Im Jahre 1879 war er 
von Alfred Krupp zur Organisierung der Ver- 
tretung der Firma nach China geschickt worden,
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Nach d n e m  Oelblld von F rau  F rlda M cnshauaen-Labriola.
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von wo er im folgenden Jahre iiber Japan und 
Amerika zuriickkehrte. Er nahm dann seinen  
W ohnsitz zuniichst in P aris, spater (1 8 8 5 ) in 
Dusseldorf, und war von diesen Orten aus ais 
Bevollm,'tchtigtęr fiir die Interessen der Firma 
tatig . W ahrend sieli sein A rbeitsgebiet mehr 
und mehr auf die Geschaftc mit fremden Re- 
gierungen in K riegsinaterial beschrankte, dehnte 
es sich raumlich immer w eiter aus. Seino Ge- 
schaftsreisen hielten ihn regelmaBig den grofieren  
T eil des Jahres von Hause fern. Besondere 
E rfolge hatte Menshausen in Spanieu und Por
tugal und namentlich in den Balkanstaaten zu 
verzeichnen, wo er neben den Kruppsehen Inter
essen auch solche anderer Firmcn vertrat und 
fiir diese den Absatz von Gewehren und Pulver  
in groBem Umfange erreichte. D er immer 
wachsenden Konkurrenz gegeniiber verstand  
er e s , die Stellung der Firma Krupp zu 
wahren. Seine E rfolge erklaren s ic h , um 
ein oft miflbrauchtes W ort einmal richtig an- 
zuwenden, aus dcm Zauber seiner PersSnlichkeit. 
D ieser w ar in der T at ungewolmlich und hatte  
im Verein mit seiner Sprachgowandtheit und 
seiner wunderbaren Fahigkeit, sich in die Eigen- 
art der verschiedensten Nationen einzuleben, 
zur F o lgę , daB Menshausen uberall fiir sich und 
die von ihm vertretene Firma das grofite V er- 
trauen zu gewinnen wufite.

Im Jahre 1893 trat Menshausen in das 
Direktorium der Firma Krupp ein, dem er zw olf 
Jahre lang angehorte. Auch hier blieb die 
Pilege des Verkehrs mit auswartigen Regierun- 
gen sein H auptarbeitsgebiet. Mit der Er- 
w eiterung des G esam ttatigkeitsgebietes der Firma 
wurden ihm immer neue Aufgaben gestellt,

denen seine seltene kaufmannische Gewandtheit 
sich stets gewachsen ze ig te . Leider hielt seine 
schon frtili auf harte Proben gestellte  Gesund- 
heit dem UebermaB der A rbeit, das Menshausen 
sich zumutete, nicht stand und zwang ihn, 
Mitte 1905 seine Stellung im Direktorium auf- 
zugeben. Durch das Yertrauen der Fam ilie in 
den A ufsichtsrat der Firma Krupp berufen. 
konnte er sein unermUdliches Interesse fiir die 
Firma noch w eiter betatigen.

Ais A ufsichtsrat gehorte er ferner an Zahl 
nur w enigen, an Bedeutung aber sehr hervor- 
ragenden Gesellschaften an, so der Berliner 
H andelsgesellschaft, den Deutschen WatTen- und 
M unitionsfabriken,derAkt.G es.DiisseldorferEisen- 
balmbedarf vorm. Carl W eyer & Cie. sow ie seit 
langen Jahren den V ereinigten Koln-R ottw eiler 
Pulverfabriken. D ie Dankbarkeit und W arme, 
die die Nachrufe der Firm a Krupp und dieser 
Gesellschaften dem Yerblichenen ubereinstimmeiul 
zum Ausdruck bringen, bekunden die GroBe des 
V erlustes, der ihnen durch den Tod dieses selten  
begabten Mannes erwachsen is t. Im Dezeinber 
1906  war seine Ernennung zum Tiirkischen 
Generalkonsul fiir Koln und Dusseldorf erfolgt.

Menshausen war seit dem Jahre 1882  
mit Magdalene H ertz, Tochter des Geheiinen 
Sanitatsrats Dr. H ertz in Bonn, verm alilt; 
aufier der W itw e iiberleben ihn zw ei Sohne 
und zw ei Tochter.

D er Entschlafene hat in den letzten drei 
Jahrzehnten seines v ielseitigen , arbeitsreichen  
Lebens Horvorragendes fiir die V erbreitung von 
Erzeugnissen deutschen GewerbfleiBes, nament
lich auch aus „Stahl und E isen “, in fast allen  
Landern des Erdballes geleistet.

E h r e  s e in e m  A n d e n k e n !

Bruchaussehen und Materialbeschaffenheit.
(Mitteilung aus dem ltoniglichen Materialprufungsamt.)

Yon Professor O. B a u e r  in GroB-Lichterfelde.

Vielfach herrscht in der P raxis die Gepflogen- 
heit, S t a h l m a t e r i a l  lediglich auf Grund 

des Bruchkorns zu beurteilen. Ersclieint das 
B r u c h k o r n  feinkristallinisch, so schlieBt man 
daraus auf gutes Materiał, bei groBkristallini- 
schem Bruchkorn werden dem Materiał schlechte 
Eigenschaften zugesprochen.

D iese SchluBfolgerungen sind nicht ohne wei- 
teres zulassig. Das Bruchaussehen (fein- bis 
grobkristallinisch) liangt neben anderen Umstanden 
wesentlich ab: a) von der Art, w ie der Bruch 
herbeigefuhrt wurde; b) von der Warmebehand- 
lung, die das M ateriał vorher durcligemacht hat.

Fiir kohlenstoffarines FluBeisen hat E. H e y n *  
in seiner grundlegenden Arbeit -K rankheits-

erscheinungen in E isen und Kupfer“ naclidriick- 
lich auf dieses verschiedene V erhalten hinge- 
w iesen. Er schreib t: „Der Bruch iiberhitzten  
FluBeisens ze ig t meist grobes Korn, wenn dies 
auch nicht unbedingt der F ali zu sein braucht. 
Kerbt man z. B. die Stabchen nicht an und biegt 
sie unter ruhiger Belastung hin und lier, so 
erhalt man f e i n e s  Bruchkorn; auch die Ge- 
schw indigkeit der Abkiililung des Stoffes von  
der Ueberhitzungstemperatur hat auf die Grofie 
des Bruchkornes einen EinfluB. E s sei ais Bei- 
spiel folgende Yersuchsreihe herausgegriffen:

* E. H e y n :  >KrankheitserBcheinungen in Eisea 
and Kupferł. „Zeitschrift deB Yereinea deutscher 
Ingenieure" 1902 S. 1115.
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F l u B e i s e n ,  in 32‘/n M i n u t e n  a u f  1450° C 
e r h i t z t :

Blcgezahl Bz B ruchkorn

1. langsam im Ofen abgeklihlt 0 bis ‘/a sohr grob
2. schnell a. d. Luft abgekiihlt 0 „ */2 weniger grob
3. in Wasser von 21° C ab-

g eB clireck t............................ I 1/* niatt

W eiterhiu kann ein Eisen, welches z. B. 
14 Tage bei Temperaturen zwischen 700  und

^----- /ferósc/rbjfproóe/?Aj t ___ /Zj i.

- m - - - m  -

—eoo ■
Abbildung 1. Einteilung der Stahlstange zu den Yersuchen.

850°  gegliiht wurde und dessen B iegezahl sehr 
hoch, bei 4 lieg t, sehr grobkornigen Bruch auf- 
weisen, wenn man durch starkere Kerbung, bei- 
spielsweise von beiden Seiten des Stabes, plotz- 
lichen Bruch erzeugt. H ier hat man dann die 
beiden G egensatze: geringste Sprodigkeit und 
sehr grobkornigen Bruch, unmittelbar neben- 
einandcr.“ Aehnliclies g ilt  auch fiir kohlenstoii- 
reicheres Materiał.

Im Nachfolgenden soli mit Genehmigung des 
Antragstellers das Ergebnis der Untersuchung 
einer Stange Rundstahl m itgeteilt werden, die auf 
Grund des Bruchkornes beanstandet worden war. 
Hierzu teilte der A ntragsteller folgendes m it:

welchen es feinkristallinisch ist, eine minder- 
w ertige sei.

Nacli Mafigabe der Abbildung 1 wurden von 
der Stange bei A t und B , etw a 5 mm dicke 
Scheiben abgeschnitten. D ie schraffiert gezeich- 
neten Schnittfliichen wurden gescliliffen, poliert 
und mit alkoholischer Salzsaure getttzt. Das 
Gefiige im Schlift' A[ zeigte g r o b k o r n i g e n ,  
das im Schliff B t f e i n k o r n i g e n  A uf bau. Es 

„ . , entspracli in beiden
SoWiffen dem Gefiige 

g| kohlenstoffreichenMa- 
terials, und zw ar war 
der Kohlenstoffgehalt 
iiber beide Schliffe 
gleichm afiig yerteilt. 

Entkohlte S tellen , etw a infolge Yerbrennens, 
waren nicht vorhanden.

Zur F eststellung, wie w eit das grobkristal- 
linische Gefiige reicht, wurden an den Stellen a!, 
a2, a3, b, und b2 (Abbildung 1) nach yorher- 
gehendem Einkerben der Stange Stiicke von je  
etw a 60 mm Lange abgeschlagen. Das Bruch- 
aussehen war folgendes:

*-S0- ~eo-

Bruchattrlle Bruchkorn

ai Grofokristalliniscli wie bei A
fl2 Weniger grobkristalliniscli ais bei ai
as w n j! n aa
b , Feinkristallinisch wie bei B
ba 71 M » B

B rucbfliche A. Bruchflttche B.

Abbildung 2.

„Die Stange riihrt von einer L ieferung Stahl 
ber, bei welcher M einungsverschiedenlieiten zw i
schen Lieferanten und Empfanger entstanden  
sind, welche sich darauf griinden, dafi das Bruch- 
aussehen des Stahles sehr ungleichmafiig ist nnd 
eine schleclite Qualitat erkennen la sse .11

Die Stahlstange zeigte bei Einlieferung in 
das Amt auf der Brucliflache A  (Abbildung 1) 
g r o b k r i s t a l l i n i s c h e s ,  auf der Bruchflache B  
f e i n k r i s t a l l i n i s c h e s  Bruchkorn. D ie Bruch- 
flilchen A und B sind in Abbild. 2 dargestellt.

F estgestellt so llte werden: 1. w orauf die 
Ungleichmafiigkeit des Bruchaussehens zuriick- 
zufuhren is t;  2. ob die Qualitat des Stahles an 
denjenigen Stellen, an welchen das Bruchkorn 
grobkristalliniscli ist, gegenuber den Stellen, an

D er Yersuch ergibt, dafi das grobkristal- 
linische Bruchkorn von A  nach B ganz allmahlich 
in feinkristallinisches iibergeht.

Zur F eststellung etw a vorhandener Sprodig
keit wurden Kerbschlagproben ausgefiihrt. D ie 
Entnalime der Probestabe is t aus Abbildung 1 
ersichtlich. D ie Stabe wurden teils im Zustaml 
der Einlieferung in das Amt, teils nach einhalb- 
stiindigem Ausgluhen bei 9 0 0 °  C gepriift. Das 
Ergebnis is t in Zahlentafel 1 zusam mengestellt.

Aus den Kerbschlagproben ergibt sich fol
gendes: D as M ateriał is t im Zustand der E in
lieferung in das Anit an der Seite mit grobem  
Bruchkorn (bei
A) w eniger wi- 
derstandsfaliig 

gegen Schlag im 
yerletzten  (ge- 

-kerbten) Zu
stand, ais an der 
Seite mit feinem  
Bruchkorn (bei
B). Durch Aus- 

gliihen bei
9 0 0 °  C wurden 
dieW erte fiir die 
Schlagarbeit der 
bei B entnom-
inenen Proben Abbildung 3.
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Zahlentafel 1. E r g e b n i s s e  de r  P r i i f u n g  v o n  20 K e r b s c l i l a g p r o b e n  a u f  d e m  
P o n d e l h a m m e r ,  B a u a r t  R u d e l o f f .

Enł- A bm essungen A bstan d 1 Y erbrauch te Schlagarbeit

P robe

Nr.

liahm e
der

Proben
bei

Zustand 

der Probe

Hrcito D lckc K erb-
tlefc

Q ucr-
schn itt

ii -C
S « S * 1 1. » a

2? £ Gcsamt-

Spezifisehe 
in inkg/qcm

cm

a

cm

t

cm

r
qcm

'
cm cm

J*
Grad mkg

Elnzelw ert Mlttel

i
2
3
4
5
6

A

' / s Stunde bei 
900° C aus- . 

gegluht

0,41
0,41
0,40
0,40
0,41
0,41

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

0,131
0,131
0,128
0,128
0,131
0,131

0,080
0,083

(0,028)8
0,055
0,058
0,080

0,61
0,63

(0,22)2
0,43
0,44
0,61

0,54

7
8 
9

10
11
12

Im Zustand 
der Ein- 
lteferung

0,41
0,41
0,41
0,41
0,40
0,40

0,32
0,32
0,31
0,32
0,32
0,32

0,09
0,09
0,10
0,09
0,09
0,09

0,131
0,131
0,127
0,131
0,128
0,128

2,09 2,5 80 70

0,043
(0,067)2
0,052
0,049
0,052
0,037

0,33 
(0,5l)5 
0,41 
0,37 
0,41 
0,29

0,36

13
14
15
16

B

x/2 Stunde bei 
900° C aus- < 

gegluht |

0,41
0,40
0,41
0,41

0,32
0,32
0,32
0,32

0,09
0,09
0,09
0,09

0,131
0,128
0,131
0,131 *

o >
l

K /

0,086
0,052
0,046
0,083

0,66
0,41
0,35
0,63

0,51

17
18
19
20

Im Zustand 
der Ein- ! 
lioferung

0,41
0,41
0,41
0,41

0,32
0,32
0,32
0,32

0,09
0,09
0,09
0,08

0,131
0,131
0,131
0,131

ii
]___^

|  S k iz z e  a .

0,070
0,095
0,061
0,064

0,53 . 
0,73 
0,47 
0,49

0,56

1 Siehe Skizze a. 2 Yon der Mittelbildung ausgeschlossen, da vermutlich verwechselt. Alle Proben 
eind vollstiłndig gebroclien. Br u c h a u s s e h e n :  Próba 1 M b 16 hellgrau, grobkornig, glanzend; Probe 17 
bis 20 hellgrau, feinkornig, glanzend.

13 bis 16 nicht w eiter erhBht. D ie bei A  ent- 
nommenen Proben 1 bis 6 erreichten aber die 
gleichen W erte w ie die bei B (verg l. Schaubild 
Abbildung 3).

Aus Obigem ergibt sieli, daB die Ungleich- 
maBigkeit des Bruchaussehens auf v e r s c h i e -  
d e n e W  a r m e 1) e h a n d 1 u n g  des M aterials zu- 
riickzufiihren ist. Durch diese ist das au und 
fur sich einwandfreie M ateriał bei A in eiuen 
Zustand gebracht worden, der es im Ver-

gleich zu B w eniger widerstandsfilliig gegen  
Schlag im verletzten  (gekerbten) Zustand 
macht. Durch Ausgliihen erreicht das Materiał 
bei A wieder dieselbe W iderstandsfiihigkeit 
gegen Schlag im gekerbten Zustand, die es 
bei B besitzt.

D ie Untersuchung zeigt, daB die landlaufige 
B eurteilung der Qualitat von Stahl l e d i g l i c l i  
n a c h  d e m  B r u e h a u s s e h e n  leicht zu Trug- 
schliissen fiihren kann.

Neuere Hilfsmittel fur den Massentransport in horizontaler 
und leicht geneigter Ebene.

Von H u b e r t  H e r m a n n s .

I \ i e  stetig  fortschreitende Ausdelmung unserer 
Eisenhuttenbetriebe, in denen die Lohne 

teilw eise den in der amerikanischen Hiitten- 
lndustrie gezahlten Lohnen nur mehr w enig  
nachstehen, haben die Frage der mechanischen 
Bew egung von Massengiitern zu einer brennen- 
den, wenn nicht gar yielfach geradezu zu einer 
Lebensfrage gemaclit. E s kann wohl keinem  
Zweifel unterliegen, daB im internationalen W ett- 
bewerb, der immer scharfere Forinen annimmt, 
diejenigen Lander einen wesentlichen V orteil 
haben, die iiber die besten Transportvorrich- 
tungen verfiigen. E s ist in erster Linie der

Bergbau, fur den die Transportvorriclitungen  
von auBerordentlicher Bedeutung sind, denn bei 
Gutern mit einem durch die Fabrikation hervor- 
gerufenen hohen E igenw ert spielt die mecha- 
nische Bewegung der Bohm aterialien eine wesent- 
lich geringere R olle ais bei Stoffen minderen 
E igenw ertes, w ie das die Kohle ist. Je  ge- 
ringer der W ert eines Gutes, einen urn so 
gr9Beren EinfluB iiben die fiir die Bewegung  
desselben angewandten Transportvorrichtungen  
auf die P reisgestaltung aus. D ies trifft natiir- 
lich, wenn auch in kleinerem Umfange, fiir die 
kohlenverbrauchenden Industrien. zu. Hierzu
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kommt noch, daB die Anwendung von mechani- 
sclien M assenbewegungseinrichtungen den Unter- 
nehmer von seinen Arbeitern wesentlich un- 
abhangiger macht, ein Faktor, der in einer Zeit, 
wo die Arbeitergewerkschaften eine so auBer
ordentlich starkę Macht darstellen, nicht zu 
unterschatzen ist.

MaBe E ingang gefunden, und heute gibt es 
wohl kaum nocli eine Industrie von Bedeutung, 
die sich seiner nicht beim Transport von Massen- 
giitern in horizontaler oder w enig geneigter  
Ebene bedient. D ie V orteile des Gurtforderers 
sind neben seiner Uebersichtlichkeit und seinem  
geringen Raumbedarf die groBe L eistungs-

Abbildung 2. Fabrbarer Transportapparat mit keilformigem Untergeetell.

Eine auBerordentliche Zunahme seiner An
wendung hat der T r a n s p o r t g u r t *  in den 
letzten Jahren erfahren, die er seiner, man 
rnochte fast sagen, unbegrenzten Anwendungs- 
nioglichkeit verdankt. Zu Anfang der neun- 
ziger Jalire in Amerika erfunden, wo er in 
erster Linie den W eltruf der „Robins Con- 
veying B elt Co.“ begriindete, hat er von hier 
aus auch in die alte W elt in umfangreicliem

* Yergl. „Stabl und Eisen” 1900 S. 699 bis 701.

Umstand is t zumal beim Kohlentransport, bei dem 
der Gurtforderer wohl am meisten zur Anwendung 
gekommen ist, von groBer Bedeutung, da hier- 
durch eine Zerkleinerung und damit eine Qualitats- 
yerminderung der Kohle vermieden wird. Von 
nicht geringerer W ichtigkeit ist diese E igen- 
schaft des Transportgurtes auch bei der Koks- 
bew egung, wo indessen durch die scharfen 
Kanten der einzelnen Koksstiicke mit einem 
erhohten VerschleiB des Gurtes selbst gerechnet 
werden muB.

Abbildung 1. Fahrbares Transportelement.

Es mogę nun im Folgenden eine Uebersicht 
iiber die in den letzten  Jahren auf dem Ge
biete des mechanischen M assentransportwesens 
zu yerzeichnenden Fortschritte gegeben werden. 
Auf Vollstandigkeit w ill allerdings diese D ar
stellung keinen Anspruch machen, yielmehr sind 
lediglich die bedeutendsten und typischsten  
Neuerungen erwahnt.

fahigkeit, die Schnelligkeit der Forderung, der 
geringe Kraftbedarf infolge yerminderter Reibung, 
da ein Gleiten des Gurtes auf den Stiitzrollen  
nicht stattfindet, die denkbar geringste Staub- 
entwickelung und das Fehlen jeglicher Um- 
lagerungdesFordergutes; einmal auf den Gurt auf- 
gebracht, wird es ohne irgend eine Erschiitterung  
zur A bladestelle transportiert. D ieser letztere
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D er Robins’sche Fordergurt dient in der Form 
eines Lesebandes ais E rsatz der haufig ge- 
braucliten Klaubetische.* W eiterlnn erinnere 
icli noch an seine Anwendung bei Erd- und 
Grundarbeiten, zumal bei Tunnelbauten, wo er den 
Transport der Erd- und Steinmassen iibernimint,

die B ew egung von Schiittgiitern, w ie Getreide, 
Kohle usw. Ein denselben Zwecken dienender 
ithnlicher Transportapparat ist der in Abbildung 2 
yeranschaulichte von L u  tli er. Bei diesem wird 
noch, um beim Transport von Ballen und Sacken 
diese unmittelbar stapeln zu konnen, durch ein 
unter den Endforderer untergeschobenes keil- 
formiges U ntergestell das Ende der Forderstrecke 
hochgelioben.

Abbildung 3. Gliederband. Abbildung 4. Gliederhand mit aufgcnieteten Blechen.

ferner bei der Bewegung von Schlacken, beson
ders granulierter Hochofenschlacke, bei der Be- 
forderung von Zement, Kali und anderen Salzen. 
N icht seiten wird er auch in Kesselhausern fiir 
den Transport der Kesselasche benutzt. Natur- 
gemafl muB in diesem Falle die Asche vor der 
Aufgabe auf den Gurt abgeloscht werden, da 
die lieifie A sche eine Zerstorung des Gurtes 
herbeifiihren wiirde.

In Deutschland werden die Robins’schen 
Gurtforderer von der Firma M u th  - S c h m i d t  
hergestellt, jedoch haben auch eine groBe An
zahl anderer deutscher Firmen die Fabrikation  
von Gurttransporteuren mit gutem Erfolge ein- 
gefiihrt. Abbildung 1 ste llt ein von A m i n ę ,  
G i e s e c k e  & K o n e g e n  in Braunschweig ge- 
bautes fahrbares Transportelement dar, das 
<lort mit Y orteil angewandt wird, wo die In- 
stallierung einer stationaren Transportanlage 
nicht moglich ist, wenn einerseits die zu iiber- 
windende Forderstrecke nur kurz ist, anderseits 
sich die Richtung des Transportes von T ag zu 
T ag andert. Zum Antriebe dient ein in das 
U ntergestell eingebauter Elektrom otor yon 2 
bis 3 P S. Bei groBeren Forderstrecken konnen 
mehrere dieser Apparate hintereinander auf- 
geste llt werden, so daB jew^eils der hintere Gurt 
das Fordergut auf den yorderen abwirft. W ie  
fiir den Transport von Sacken, Fassern usw., 
eignet sich dieses Transportelement auch fiir

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 190G S. 721 und 722.

W enn auch der Gurtforderer im GroBhiitten- 
betriebe und im Bergbau schon vielfach An
wendung gefunden hat, so wird derselbe doch, 
zumal in europaischen W erken, noch lange nicht 
seiner Bedeutung fiir einen wirtschaftlichcn und 
sparsamen Betrieb entsprechend gew iirdigt. Seine 
ganz aufierordentlich 
groBe Anwrendungs- 
m oglichkeit lftBt ihn 
gerade hier fiir die 
B ew egung yon lla s -  
sengiitern, w ie Koh
len, E rze, Schlacken,
Schrott, Enden, Erd- 
m assen, Schlacken- 
melil u sw ., sehr ge-

Abbildung 5. Koksforderer.

eignet erscheinen. D ort, wo infolge der liolien 
Temperatur des Fordergutes oder auftretender 
chetnischer Reaktionen eine Zerstorung desForder- 
gurtes lierbeigefiilirt werden wiirde, wendet man 
yielfach e i s e r n e  G l i e d e r b a n d e r  an (Abbil- 
duug 3), die sich in iliren Grundziigen yom Gummi- 
gurt nur unwesentlich unterscheiden. Jedoch ge- 
schieht die Stiitzung des Bandes durch seitlich an-
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gebrachta Stutzrollen, da die beim Gummigurt 
angewandte G leitstiitzung einen zu groBen Kraft- 
aufwand fiir R eibungsverluste bedingen wurde. 
Zur Erliohung seiner L eistungsfahigkeit erhalt 
das Band yielfach durch Aufnieten seitlicher, 
senkrecht stehender Bleche oder durch A ufbiegen  
der Rander einen trogfórm igen Querschnitt.

Abbildung G. Rostforderor.

erst von der „Link B elt Co.“ konstruiert und 
in den Handel gebracht wurde. Er besteht aus 
eine trogform ige Rinne bildenden, nur durch das 
Zugmittel miteinander yerbundenen einzelnen  
Kasten oder W agen, die durch Laufrollen ge- 
stiitzt werden; er bietet jedoch dem Glieder- 
bande gegeniiber den Y orzug, daB der Abwurf des 

Fijrdermaterials an jeder be- 
lieb igenStellederForderstrecke  
erfolgen kann. Abbildung G* 
zeig t den von H u m b o l d t  ge- 
bauten Forderer, der aus einen 
endlosen R ost bildenden Flach- 
eisenstaben besteht. Am freien 
Ende stiitzen sich diese Stabe 
auf einen B iigel B , der sich  
durch sein E igengew icht senk- 
reclit einstellt. Durch Auf- 
stoBen der mit B iigel yerbun
denen Rollen gegen einen An- 
schlag A  fallen die Stabe herun- 
ter und der R ost entleert sich. 
Aelinlick is i der BAMAG’sche 
T r o g f o r d e r e r  gebaut, nur 
mit demUnterschiede, daB nicht 
das H interteil der einzelnen  

R innenteile beim Abwurf gesenkt, sondern das 
Vorderteil angehoben w ird, um die E ntleerung  
zu bewirken. Durch eine verschiebbare Iiipp- 
vorrichtung kann der Abwurf an jeder belie- 
bigen Stelle  vorgenommen werden. Abbildung 7 
zeig t einen von der B r o i n b e r g e r  M a s c h i -  
n e n b a  u a n s t a l t  gebauten T rogforderer, dor 
gegeniiber den friiheren Ausfiihrungen den Yor-

Abbildung 8. Schmiervorrichtung.

werden. Gegeniiber der friiher gebrauchlichen 
Methode, den Koks in mit W asser gefiillte Becher 
zu stiirzen, bedeutet diese A rt des Abloschens 
einen nicht unwesentlichen Fortschritt, da durch 
die M oglichkeit des ungehinderten Abflusses des 
W assers eine iibermaBige Durchtriinkung des 
Koks mit W asser und hiermit eine Qualitats- 
yerminderung yermieden wird.

Beim Transport yon nicht zu groBstiickigem  
Materiał hat auch der P f a n n e n f o r d e r e r  mit 
Yorteil yielfac.h Anwendung gefunden, der zu-

teil au fw eist, daB \ 
die einzelnen Rinnen- \  
teile nur vorn ein 
Paar R ollen tragen, 
wahrend sich dasHin- 
terteil auf das Vor- 
derteil des nachst- 
folgenden W agens 
stiitzt und so gegen  
Ausschwingen ge- Abb- 9- fchaukelbecherwerk.
sichert ist. Durch
Auflaufen auf eine R olle wird der einzelne Kasten 
etw as angehoben, so daB der vorhergehende frei 
wird und nach unten ausschwingen kann.

Die Schmierung der zahlreichen Laufrollen  
dieser Fordervorrichtung, die, falls von Hand 
yorgenommen, nicht geringe Unzutraglichkeiten  
und Kosten verursacht, hat die Link B elt Co.

* Diese Zeichnung sowie die Abbildungen 8, 9 
und 14 habe ich dem Werke: v. H a n f f s t e n g e l ,  
„Die Forderung von MasBengiitern" entnommen.

Abbildung 7. Trogforderer.

Abbildung 4 ste llt ein mit aufgenieteten Blechen 
yersehenes S t o t z s c h e s  G l i e d e r b a n d  dar, das 
eine w esentlich groBere Aufnahme- und Lade- 
faliigkeit besitzt ais das einfache Gliederband.

Bei der Koksfabrikation wird das in Ab
bildung 5 scheinatisch yeranschaulichte Forder- 
mittel angewandt, das nach denselben Prinzipien  
konstruiert ist w ie das Gliederband. E s ist 

dies ein aus einzelnen korb- 
formigen Rosten bestehender 
Forderer, der den Transport 
des gluhenden Koks von den 
Oefen her iibernimmt. Gleich
zeitig  kann hierinit eine Be- 
rieselung des Koks yerbunden
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Abbildung 10. Becherforderer.

durch die in Abbildung 8 dargestellte  
Schmierv'orrichtung vereinfacht. Den Rol- 
len, die innen einen mit Filzpackung aus- 
gefiillten Hohlraum haben, wird das Oel 
in der W eise zugefiihrt, daB man sie 
mit der aus einem Spalt yortretenden  
Packung an einer Stange A vorbeistreichen  
lafit, an der das Oel aus einem Behalter B 
durch einen Halin C tropfenweise nieder- 
rinnt und so von der Filzpaekuug ab- 
gestrichen wird.

K r a t z e r  und S c h l e p p e r a n l a g e n ,  
die friiher ein w eites Feld der Anwendung 
besafien, werden heute nur seltener an- 
gew andt, da sie infolge hoher Reibungs- 
yerluste und unyerhaltnismafiigen Ver- 
schleifies der Rinnen sparsam und wirt- 
schaftlich arbeitenden Forderanlagen nicht 
mehr zugezalilt werden konnen und von 
anderen neueren Transporteinrichtungen 
bei weitem iiberholt sind. Immerhin kom- 
men sie infolge der Einfachheit ihrer A n
ordnung, der Uebersiclitlichkeit und der 
billigen A nlagekosten auch heute nocli, 
besonders in Amerika, beim Transport von 
sperrigem Gut, w ie Schrott im W alzw erks- 
betriebe und Baumstammen, Yielfach zur 
Ausfiihrung. A uf die im W alzw erksbetriebe 
eine grofie R olle spielenden Schlepper einzu- 
gehen, denen die Aufgabe zu fa llt, die 
W alzstabe von dem einen Geriist zum an
deren zu schleppen, eriibrigt sich wohl. 
E inerseits sind meines W issens Neuerungen  
von irgendwelchem Belang nicht zu ver- 
zeichnen, anderseits werden diese neuer
dings aucti Yielfach durch die zw ar teureren, 
aber schneller und rationeller arbeitenden 
fahrbaren Hebetische ersetzt.

Ein etwras naheres Eingehen Yerdienen 
die B e c h e r w e r k e ,  die sich aus den

meistens zum Heben von Materiał 
benutzten B echerelevatoren mit be- 
schriinkter Anwendungsm oglichkeit zu 
ihrer heutigen Bedeutung entw ickelt 
haben. A is Schaukelbecherwerke finden 
sie ihre vornehmlichste Anwendung 
bei mechanisclien Kesselhausbekohlun- 
gen. Vor allem die deutsclie Forder- 
technik hat an der Entw icklung des 
Schaukelbecherwerkes hervorragenden 
A nteil, und es is t unbestritten, dafi 
die deutsclie Industrie in der Her
stellung von diesen Becherwerken an 
der Spitze m arscliiert; Namen wie 
Schenck, B leichert, BAMAG u. a. 
sind allentlialben bekannt.

W ahrend das Huntsche Becherwerk 
zur TJeberdeckung der zwischen den 
einzelnen Bechern bleibenden Zwischen- 
raume eines besonderen aus scharnier-

Abbildung 11. Spiralforderer.
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Abbildung 12.
Einflchionen - Becherforderer.

artig ineinandergreifenden Trich- 
tern bestehenden K ettenstranges 
bedurfte, der mit dem Hauptstrang  
umlauft und von diesem angetrie- 
ben wird, m a ch teD o d g e  d ieL uk- 
ken dadurch unwirksam , daB er 
zwischen die einzelnen Becher 
kleine, mit der K ette fest ver- 
bundene H ilfsgefaBe aufhangte, 
die dann beim Uebergang in die 
vertikale Strecke ihren Inlialt in 
das darunterhangende HauptgefaB  
abgaben. Einen w esentlichenFort- 
schritt bildet das von der Link  
Belt Co. ausgefiihrte, in Abbil
dung 9 dargestellte S c l i a u  k e l -  
b e c h e r w e r k ,  bei dem sich die 
Becher gegen seitig  iiberdecken, 
was dadurch ermSglicht wird, daB 
die Becher nicht in der gewohn- 
lichen W eise in der ł l i t t e  des 
K ettengliedes aufgehangt werden, 
sondern an einer V erlangerung  
desselben,

Allen diesen Becherwerken fehlt 
jedoch noch die Kurvenbeweg- 
lichkeit, und hier greift nun die 
deutsche Fordertechnik in bahn- 
brechender W eise ein. Nachdem  
ein von B o u s s e  konstruierter 
kurvenbeweglicher B e c h e r f o r 
d e r e r  sich infolge ungiinstiger 
Beanspruchung des Zugm ittels in 
den Kurven und der durch den 
hochliegenden Drehpunkt liervor- 
gerufenen w enig stabilen Kon
struktion ais unzulanglich erwiesen 

XXXY.29

hatte, stellte  S c h e n c k  den in Ab
bildung 10 w ied ergegeb en en B ech er-  
f o r d e r e r  her, der gegeniiber dem 
Bousseschen einen wresentlichen Fort- 
schritt darstellt. D ie Becher w er
den bei diesem Forderer von schmied- 
eisernen Balimen, die auf den Achsen 
scharnierartig angeordnet sind, um- 
faBt und durch Zugstangen gelenkig  
miteinander verbunden. W ahrend die 
Laufachsenscharniere die Kurven- 

bew eglichkeit bei der Ueberwindung von in vertikaler Ebene 
liegenden Kurven garantieren , wird durch die Verbindungs- 
stangen die Kurvenbeweglichkeit in horizontaler Ebene ermijg- 
licht. Abbildung 11 zeigl. den von derselben Firma gebauten  
S p i r a l f o r d e r e r ,  der sieli von dem vorher erwahnten For
derer dadurch unterscheidet, daB die Zugstangen zw eiteilig  
ausgebildet und durch Kupplungsinuffen derartig miteinander 
verbunden sind, daB eine beliebige Yerdrehung der Langsachse  
gew ahrleistet ist.

B ei dem in Abbildung 12 veranschaulichten B l e i c h e r t -  
s c l i en  B e c h  e r f o r d e r w e r k  * dient ais Laufbahn eine einzige  

* Yergl. „Stahl and Eisen" 1908 S, 346.

Abbildung 13. Kesselhauebekohlung.
43
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.Schiene. D iese tragt die Laufrilder, die mit 
den nach beiden Seiten pendelnd aufgeliangten  
Bechern yerbunden sind. Eine Zweiteilung des 
Beciiers ist eben durch das Einschienensysteni 
bedingt. A is Zugmittel dient eino K ette, dereń 
einzelne Glieder durch in der Zugrichtung lie 
gende Gelenkbolzen drelibar miteinander ver- 
bunden sind, so daB sich die K ette beliebig um 
ihre Liingsachse zu drehen rerniag. Abbil
dung 13 ze ig t noch eine Anwendung dieses 
Bleichertschen Becherforderers bei einer m e c h a -  
n i s c h e n  K e s s e l h a u s b e k o l i l u n g . b e i  der gleich
zeitig  die Schlacke und Asche durch das Becher- 
werk herausgefordertwird. D ieV orteile diesesEin- 
schienensystem s gegeniiber den Becherwerken  
mit, zw ei Schienen sind neben den billigeren  
Anschaffungskosten die geringere W artung und 
der kleinere Kraftbedarf infolge yerminderter 
Reibungsverluste. D ieser Becherforderer ge- 
sta ttet eine unbegrenzte Raumbeweglichkeit, be- 
s itz t also eine grofie A npassungsfahigkeit an 
schon vorhandene Gebaudc und Anlagen.

Von diesen Konstruktionen w esentlich ab- 
weichend ist das von der B A M A G  konstru- 
ierte B r a d ł e y s c h e  S e i l b e c h e r w e r k , bei dem 
ais Zugorgan an die Stelle der bisher gebriiiich- 
lichen K ette Drahtseile treten. An diese Draht- 
seile  sind die Achsen der einzelnen Forderglieder

in gleichen Abstanden befestigt, wie 
aus Abbildung 14 hervorgeht. Ab
bildung 15 gibt eine schematische 
D arstellung dieses Fordercrs. W ie 
man sieh t, bildet er oinen end- 
losen T ro g , dem das Fordergut 
kontinuierlich entwedor von Hand 
oder mechanisch zugefiihrt wird. Die 
am Boden dicht anliegenden Becher 
schieben das Fordergut vor sieli 
her und gehen dann beim Ueber- 
gang in die vertikale Richtung frei 
pendelnd weiter. A uf dem oberen 
w agerechten Strang der Forder
strecke nehmen die Becher in dem 
umgekehrten Troge eine solclie Lage 

ein, dafi ihre E ntleerung durch eine an be
li ebiger Stelle angebrachte Kippyorrichtung 
leicht moglich ist. D ie obere Flilclie des 
Kipphebels ist mit Einschnit.ten yersehen;

hierdurch erhalt der Becher eine schuttelnde 
B ew egung, so dafi auch bei klebrigem For
dergut eine vollstiindige E ntleerung gewilhr- 
leistet. ist.

Ueber die Verwertung der Abhitze von Steinkohlen-Feuerungen.
Yon 51. K a  u f  h o ł d  in Essen.

j y / l  it  den Abgasen der Feuerungen ziehen 
^ *  heute noch betriiclitliche Wilrmemengen 

unausgenutzt in die A tm osphare; die Erschliefiung 
dieser Ersparnisquelle iindet noch nicht in dem 
ihrer Bedeutung entsprechenden Umfange statt. 
Es diirfte das wohl zum T eil daran liegen, dafi 
man in der Praxis diese Bedeutung deshalb 
nicht geniigend wiirdigt, w eil es an einer ein- 
fachen und handliclien Methode fehlt, sich schnell 
und zutreffend ein Bild von den in jedem ein
zelnen F alle  noch mSglichen Ersparnissen zu

machen, ohne sich dabei in die vielgearteten  
und yerw ickelten V organge bei der Warme- 
bildung und Fortleitung umstandlich yertiefen  
zu miissen. E s wird daher y ielleicht einiges 
Interesse bieten, wrenn ich in Nachstehendera 
yersuchen werde, ein sehr einfaclies graphisches 
Yerfahren lierzuleiten und in seiner Anwen
dung an Hand yon Beispielen zu erlautern, 
m ittels dessen es moglich ist, in praktisch aus- 
reichend genauer W eise die in den Abgasen 
yon Steinkohlenfeuerungen noch enthaltenen
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Warmemengen — die A bhitze — fiir alle ge- 
brauchlichen Kohlenqualitaten und fiir alle vor- 
koinmeinlen Verhilltnisse oline Miihe zu bestiiumen, 
aus dereń Kenntnis sieli dann die GrijBe der 
nocli moglichen Ersparnisse von selbst ergibt.

Ich betone im voraus, dafl es sich nicht 
darum handeln soli, die Aufgabe in streng  
theoretischer W eise zu Ibsen, was von vorn- 
herein untnoglich witre, yielmehr nur darum, 
dies in einer fiir die P raxis ausreichend genauen  
W eise zu tun innerhalb der Grenzen, in denen 
mau hier zu reclmen gew ohnt ist.

D ie in den Abgasen einer Feuerung nocli ent- 
haltenen W armemengen hangen ab von Temperatur, 
Zusammensetzung und Menge der Gase. Von 
diesen Faktoren ist die T e m p e r a t u r  durch Mes- 
sung oline w eiteres bekannt, wrahrend Zusammen
setzung und Menge von der Feuerung und dem 
Brennstoff nach Art, Giite, W artung usw. je -  
weilig wieder abhiingen. D ie Giite eines Brenn- 
stoffes fimlet iliren Ausdruek im H eizw ert, und 
wie sich zeigen wird, aueh im Kohlen- 
stoffgehalt allein oline R ucksicht auf 
die sonstige Zusam- 
niensetzung; beide 
konnen wir nach W ahl 
ebenfalls leicht be- 
stimmen. Fiir die Z u 
s a m m e n s e t z u n g  
der  G a s e  dient uns
ais MaBstab der Kohlensauregehalt; auch er ist 
leicht zu ermitteln. Es bleibt dann nur nocli die 
Me n g e  d e r  G a s e  zu bestimmen iibrig, w as nach- 
folgend geschelien soli, um alles zu haben, was 
zur Erm ittlung der A bhitze in jedem einzelnen  
Falle erforderlich ist, wobei der Handlichkeit 
halber das Ergebnis auf die Einheit des ver- 
feuerten Brennstoffs =  1 kg bezogen werden soli.

1. B e z i e h u n g  z w i s c h e n  K o l i l e n s t o f f -  
g  e li a 11 u n d  H e i z w e r t .  W enn man fiir Rulir- 
kohlen von der fiir industrielle Feuerungen in 
Frage kommenden A rt se tz t:

W E -  350
c  -  ......................

w orin W E den  theorctiB clien  Heizwert,kg 

=  81 C +  290 / l i  — ^  - f  25 S — 6 W, bedeutet,*

so erhalt man die W erte fiir X  in der Zahlen
tafel 1 fiir die daselbst angefiihrten, ais typisch 
herausgegriffenen Steinkohlenąualitaten, von denen 
die Sorten 1 bis 5 praktisch nur in Frage 
kommen, walirend Sorte 6 nur der Vollstandig- 
keit halber aufgenommen wurde.

Man sieht, daB die W erte von X  der 
Gleichung 1 untereinander anuahernd uberein- 
stinimen, w ir setzen daher je tz t allgemein 

W E — 350 : konst.,

wobei fiir die Kohlen 1 bis 5 die Abweichunj; 
der jew eiligen  errechneten AYerte von X  vor 

Zahlentafel 1.*

Sortc C H O +  N 8 w Aschc WE
I

X

1 89,27 4,41 2,74 1,25 0,7 1,63! 8438 9161
2 85,63 4,04 3,56 1,99 0,8 3,98 i 8024 8962
3 80,72 4,8 8,66 1,56 0,98 3,28 7650 9043
4 75,25 4,54 0,72 1,58 1,51 10,40; 7199 9102
5 69,49 4,23 6,37 0,85 2,07 10,99 i 6633 9047
6 50 4,5 13 0,5 15 17 14800 8901

Abbildung 1. Beziehung 
zwiachon Kohlenstoffgehalt 

und 
Heizwert.
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der Konstanten etw a 0 ,6  °/o betrflgt, fiir Nr. 6 
etw a 1,8 %. W ir konnen also ais praktisch ge- 
nau die Gleichung 2 benutzen, nach w elcher der 
Kohlenstoffgehalt dem H eizw ert direkt propor- 
tional ist, und z war oline R iicksicht auf die 
sonstigen B estandteile der Kohlen und innerhalb 
w eiter Grenzen ilirer QualitUt im einzelnen.

Tragen wir mm die W erte von X  nach 
Gleichung 2, w ie im Schaubild Abb. 1 geschelien, 
in Beziehung zum K ohlenstoffgehalt auf, so 
konnen wir aus diesein Schaubilde fiir jeden  
Kohlenstoffgehalt den H eizw ert, oder umgekehrt, 
praktisch zutreffend entnehmen. Yon der 
Brauchbarkeit des Schaubildes Ablńld. 1 kann 
man sich leicht durch Yergleichen der sich aus 
ihm ergebenden W erte mit kalorimetrisch er- 
m ittelten H eizwerten oder mit dem durch Ana- 
lyse gefundenen Kohlenstoffgehalt iiberzeugen.

D ie Gleichung 2 g ilt  nun nicht allein fiir 
Ruhrkolile, sondern is t ebtnso brauchbar fiir 
Saar-, schlesische und sachsische Steinkohlen und 
dereń B riketts sow'ie oberbayrisclie M olassekolilen, 
so daB wir sagen konnen, die nachfolgenden Er- 
Srterungen gelten  ganz allgemein fiir deutsche 
Steinkohlen iiberliaupt.

2. W a r m e g e h a l t  d e r  A b g a s e .  Dio fiir
1 kg Brennstoff in dessen Abgasen verfiigbare 
W armemenge W G, bezogen auf 0°und  760  111111, ist

* Vcrgl. ,Zeitachr. des Yereinea doutsclior In- 
genieure" 1900 S. 670, und „Hatte" 1902 I. S. 337.
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™  -  ( ° ’32 0,536 k +  ° ’48 9 ' W )  (T “  4
Gl. 3.

woriu bezeichnet:
0,32 dio mittlere spez. Warme/cbm Abgas,
0,48 „ spez. Warme/kg Wasserdampf,
C den Kohlenstoffgehalt in Gewichtaprozenten, 
k Kohlensaure- 

gehalt der Ab
gase in Y o- 
lum-Proz.,

H und W denPro- 
zentgehalt an 
Wasserstoff n.
W asser,

T dio Anfangs- 
und t die End- 
temperatur der 
Gase in den 
Yerwertunga- 
grenzen dorsel- 
ben,

W enn wir nun 
fiir die praktiseli in 
F rage koramenden 
KohlensSuregehalte 
von 6 bis 16 °/o die 
W erte des ersten 
Gliedes der Glei- 
chung 3 fiir die 
Koklensorten 1 bis 
6 der Zahlentafel 1 
ausrechnen uud 
dann der Handlich- 
keit halber diese 
fiir dieKohlenstoff- 
gehalte yon 90 bis 
50 °/o entsprecliend 
interpoliert ais Or- 
dinaten iiber den 
W erten der Koh
lensaure au ftragen, 
so erhalten w ir die 
Linien des Schau- 
bildes Abbild. 2, 
also ohne Beriick- 
siclitigung des Glie
des T — t. D a in- 
nerhalb zweier be- 
nachbarter Scliau- 
linien praktische 

Proportionalitat 
herrscht, gibt uns 
das Schaubild A b
bildung '2 das ge- 
suchte M ittel, fiir 
jede Kohle und fiir 
jede Feuerung den 
W armegehalt W G  
der Abgase daraus 
z u entnehmen, und 
zw ar je  fiir 1 k g  des 
yerfeuerten Brenn- 
stoffs,welche W  erte

wir dann nur noch mit der jew eiligen  Kohlen- 
menge und der Temperaturdifferenz zu multi- 
plizieren brauchen, um die gesam te jew eilig  nutz- 
bare W armemenge zu erhalten.

Das vorgeschilderte Verfahren wenden wir 
nun so an, daB w ir zur Bestimmung der im 
Schaubild Abb. 2 in F rage kommenden Schau- 
linie, wenn nur der H eizw ert des Brennstoffes, 
w ie meistens der F ali, bekannt ist, den Kohlen
stoffgehalt aus Schaubild Abb. 1 entnehmen und 
dann den W ert W G  fiir 1 kg 3j5rennstoff und 
0 °  auf der zum jew eiligen  Kohlensauregehalt 
geliorigen Ordinate ablesen. Aus der Temperatur
differenz und Kohlenmenge ergibt sich nun das 
ubrige; den Barometerstand lassen wir auBer 
Betracht.

3. B r a u c h b a r k e i t  d e s  Y e r f a h r e n s .  Die- 
selbe mogę an zw ei Beispielen, die man beliebig 
yermehren kann, nachgewiesen werden.

a) Bei einem Verdam pfungsversuch* war 
die in den Abgasen nutzbar enthaltene W arme
menge W G  an Hand der Gasanalyse zu 969  Kai. 
fiir 1 kg  Kohle erm ittelt unter folgenden Ver- 
h altn issen :

C =  83,9 o/0 CO. =  6°/o T =  288 t =  181

W ir wurden ermitteln fiir C =  84  und COa =  6 
aus Schaubild Abb. 2

WG =  (288 — 181) 8,6 =  920 Kai.

D ie Differenz betragt nur etw a 5 °/o, wobei 
man beriicksichtigen muB, daB es sich hier um 
eine Vorausbestimmung ohne Kenntnis aller ort- 
lichen V erhaltnisse, dort aber um ein Resultat 
des Betriebes unter dem EinfluB der yielseitigen  
wirklichen Verhaltnisse handelt.

b) B ei einem anderen sehr eingehenden Yer
suche** wurde die in den abziehenden Gasen 
enthaltene Wftrme festgeste llt zu W G  =  1090  
K ai./k g , wrobei war

WE =  6500 Kai. CO, =  9,3 T =  273 t =  21

W ir wurden an Hand des Schaubildes Abb. 1 
den Kohlenstoffgehalt zu 68 °/o erm itteln und 
hieraus aus der zu diesem K ohlenstoffgehalt ge- 
horigen Schaulinie in Abb. 2 mit C 0 2 w ie oben: 
W G =  ( 2 7 3 - 2 1 )  4 ,45  =  11 20  Kaloricn gegen  
1090  effektiv festgestellte . D er Unterschied  
betragt also nur rund 2,7 °/o.

4 . A n w ^ e n d u n g s b e i s p i e l e .  a) Y e r -  
b e s s e r u n g  y o n  F e u e r u n g s a n l a g e n .  Es 
interessiert uns zu w issen, w elche Ersparnisse 
in einem F alle moglich sind, in dem folgende 
Verhaltnisse yorliegen: C = 8 0 ° / °  COs =  6 ° /o , 
T  —  3 00 , t =  170,  wenn die Feuerung so ver- 
bessert wird, daB der Kohlensauregehalt auf
10 °/o steigt.

* Bericht des Brannachweiger Kessel-RoYisions- 
vereins, 1907.

** „Zeitschr. dea Yereines deutscher Ingenieure”
1905 S. 24.

e  7  &  S  70 77 7? V 7 < H f7 f f
Ab/>/<?r>sevreyefa7f i/er Sase ń'%

Abbildung 2.

WSrmegehalt der Abgase fur 
1 kg des Terfeuerten Brennstoffes 
und 1 0 Temperatur-IJntergchied 

der GaBe.
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Nach Abbild. 2 wurde dauach die W arme- 
menge der Gase f. d. kg abnehmen um

8,22 — 5 
■g ■ 100 =  rund 39 °/o,

und die damit erzielbare Kohlenersparnis wurde 
betragen, wenn w ir aus Abbildung 1 den H eiz
wert fiir C =  80  zu 760 0  Kai. entnehmen:

(8,22 — 5) (300 — 170) 
7600 100 =  5,5%

der verfeuerten Kohlenmenge.

b) B e u r t e i l u n g  d e r  L e i s t u n g  v o n  
E k o n o m i s e r n .  A is M ittel zur A usnutzung der 
Abhitze kommen wohl in der R egel nur 
Ekonomiser zur Vorwarmung des Speisewassers 
in Frage, zur Beurteilung dereń Leistungsm oglich- 
keit uns das gegebene Verfahren ein sehr ein- 
faclies M ittel an die Hand gibt, da mehr W arm e 
ais iiberhaupt innerhalb der N utzungsgrenzen  
vorhanden von einem Ekonomiser auch nicht 
iibertragen werden kann. W ir konnen uns damit 
also leicht vor iibertriebenen Hoffnungen, wie 
sie Anpreisungen erwecken, die Kohlenersparnisse 
bis zu 25 °/o in A ussicht stellen, bewahren, und 
derartige Angaben auf ihren wahren W ert zu- 
riickfiihren.

Aus Abbildung 2 sieht man, daB der W arme- 
gehalt der Gase auBerordentlich schwankt bei 
gleicher Temperatur, je nach ihrer Zusammen
setzung und der Qualitat des Brennstoffes, aus 
dem sie erzeugt wurden. Es fo lgt daraus, daB 
es nicht richtig ist, bei A nlage von Ekonomisern  
einfach nur von der Gastemperatur auszugehen, 
wie es fast immer geschieht, yielm ehr allein  
richtig, um sich vor Tauschungen und schlieB- 
lich auch vor S treitigkeiten  zu bewahren, von  
der verfiigbaren W armem enge der Abgase, dereń 
Ausnutzung man sich gew ahrleisten lassen sollte. 
Ein guter Ekonomiser muB yon dieser yerfiig- 
baren W arme 70 und mehr Prozent an das 
W asser iibertragen konnen. Geht man diesen  
W eg, den das erlauterte Verfahren sehr erleich- 
tert, so wird man yermeiden, A nlagen zu bauen, 
dereń W irtschaftlichkeit von yornherein zu un- 
geniigend ist, um die Aufwendung der M ittel zu 
rechtfertigen, und die Ergebnisse werden bei der 
Inbetriebsetzung den Erwartungen entsprechen.

Ich mochte das G esagte an einem Beispiel 
aus der Praxis erlautern. Ein Ekonomiser sollte  
mit einer bestimmten Heizflache stiindlich 4 0 0 0  1 
W asser um 60 0 bei einer Abgastemperatur 
von nicht unter 2 5 0  0 erwarmen, er sollte  
also in der Stunde 4 0 0 0  X  60 =  24 0  00 0  Kai. 
den Abgasen entnehmen. Bei einer 7,5 fachen 
Yerdampfung wurden stiindlich rund 535  kg  
Kolile verbrannt, dereń Kohlenstoffgehalt rund 
85 °/o betrug. Setzen w ir gute Feuerung vor- 
aus, von der man einen K ohlensauregehalt von
11 °/» yerlangen kann, und nehmen wir die Abgas- 
temperaturen zu 2 7 0 °  und I S O 0 an, den yor-

liegenden Verhaltnissen entsprechend, so sind an 
W arme in den Abgasen yerfiigbar i. d. Stunde 
nach Scliaubild Abbildung 2

535 (270 — 180) 4,84 =  233 000 Kai.,

also nicht einmal soviel, w ie der Ekonomiser auf- 
nehmen sollte. Es war also bei guter Feuerungs- 
anlage von yornherein unmOglich, daB die in A us
sicht geste lite  L eistung erreicht werden konnte, 
wie es sich nachher denn auch zeigte. W urde 
man bei Beschaffung der A nlage sta tt von der 
Temperatur von der yerfugbaren W arme aus- 
gegangen sein, ware die Enttauschung ausge- 
blieben.

In solchen Fallen findet man dann nicht 
selten, daB man die Minderleistung durch Ver- 
groBerung der Ekonomiserheizflache wettmachen  
zu konnen glaubt; was dabei herauskommt, ist  
ohne w eiteres ersichtlich, das Ergebnis wird 
sogar noch schlecliter in folge der Vermehrung 
der Verlustquellen.

c ) V e r w e r t u n g  d e r  A b g a s e  e i n e r  K e s s e l -  
a n l a g e .  E s sollen die jahrlichen Ersparnisse 
durch A nlage eines Ekonomisers erm ittelt werden:

Kesselheizfl&ehe 2400 qm, T =  310°, t — 175°, 
COs =  8,2 o/0 im Mittel, 

stiindlich Terfeuerte Kohlenmenge 7100 kg 
WE =  7750 Kal./kg,

Wirkungsgrad der Kesselanlage 0,68,
Kohlenpreis f. d. Tonne 12,40,
Betriebsdauer im Jahre 315 X  24 Stnnden.

W ir entnehmen dem Schaubild Abbild. 1 den 
Kohlenstoffgehalt fur 77 5 0  Kai. zu 82 °/o und 
damit Abbild. 2 mit CO2 =  8 ,2  den W arm egehalt 
der A bgase fiir jedes Kilogramin verbrannter 
Kohle zu 6, 17 K ai., damit is t W G  zusammen 
i. d. Stunde

7100 • 6,17 (310 — 175) =  5 900 000 Kai., 
wovon 75 0/0 nutzbar zu machen sind, welche 
einer auf dem R oste w eniger aufzuwendenden  
Kohlenmenge entsprechen von

5900000.0,75 .——- - ———...=  rund 840 kg/Std.
7750 . 0,68

Damit betragt die jahrliche Kohlenersparnis 
315 . 24 . 840. 12,40

1000
79 000 Mk.

d) V e r w e r t u n g  de r  A b h i t z e  i n  E i s e n -  
w e r k e n .  In einem Eisenwerk seien in einer 
Abteilung im Betrieb: a) K e s s e l a n l a g e :  aclit 
K essel zu 90 qm, acht Atmospharen Betriebs- 
druck, stiindliche W asserm enge und Kohlenmenge 
15 0 0 0  bezw. 2 1 0 0  kg, W E =  7600  K ai., CO2 =
8 °/o, W irkungsgrad 0 ,6 5 , Speisewasser 5 0 °  C.

W ir entnehmen dem Schaubild Abbild. 1 den 
Kohlenstoffgehalt zu 80 % und hiermit aus 
Abbild. 2 den W ert W G  fiir 0 °  zu 6,2 K ai./kg. 
Danach betragt die yerfiigbare W arme hinter den 
Stochkesseln in den A usnutzungsgrenzen yon 
T =  3 0 0 °  und t =  1 8 0 °

2 1 0 0  . ( 3 0 0  —  1 8 0 ) . 6,2 =  1 5 6 0 0 0 0  Kal./Std.
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b) Gl i i h o f e n .  Stiindliche Kohlenmenge im 
Mittel 600  kg in den drei zur Yerfiigung stehen- 
deu Oefen. T  hier =  600" und t  w ie oben 180°, 
COs =  6 °/o, W G  aus Abbildung 2 =  8 ,23  
K ai./kg. Verfiigbare W arme hinter den Gliih
ofen

600 . 8,23 . (600 — 180) =  2 070000 Kal./Std.
Fiir die Yerwendung dieser W armemengen 

aus a und b gibt es zw ei M oglichkeiten; ent- 
weder man verwendet sie in der betreffenden 
A bteilung selbst, oder aber man benutzt nur 
einen T eil hier und gibt den R est an eine an- 
dere Abteilung des W erkes ab, in der W armc- 
mangel lierrsclit. Im ersteren F alle werden 
hinter die Stochkessel Ekonomiser und hinter 
die Oefen in bekannter W eise A bliitzekessel ein- 
gebaut, und zwar in unserem B eisp iel zw ei Stiick 
fiir die drei Oefen. Yon der W arm e hinter den 
Stoclikesseln konnen wir gewinnen

1 560000 . 0,75 =  1 170000 Kal./Std. 
und von der hinter den A bhitzekesseln, wenn wir 
dereń W irkungsgrad zu 0 ,85  und die Temperatur 
der sie verlassenden Gase zu 3 0 0 °  annehmen

0,85 . (600 — 300) 600 . 8,23 =  1260000 Kal./Std. 
W ir nutzen also in diesem F alle  2 430  0 0 0  Kal./Std. 
aus, entspreehend einer Kohlenersparnis an den 
Stoclikesseln von

2430000.100
---- — i;— ...- =  rund 1 8  /o.

7 6 0 0 . 0 , 6 5  - ( 2 1 0 0  - j-  6 0 0 )  '

W enn man noch ins A uge fafit, die Abhitze 
hinter den A bhitzekesseln durch Ekonomiser auch 
auszunutzen, so wiirde man noch gewinnen konnen

0,75 . (300 — 180) 600. 8,23 =  100 0,
7600.0,65(2100 +  600) ~  ’ '

der Geeamtkohlenmenge.
Das is t aber zu wenig, um in unserem Falle  

die mit einer solchen weiteren Ausnutzung ver- 
bundenen Kosten z u lohnen, so dafi w ir uns 
mit einer Ersparnis von rund 18 °/o begniigen  
miissen. D ie W irkung auf den Betrieb is t die, 
dafi zw ei Stochkessel kalt geste llt werden 
konnen.

Im zw eiten Falle bleibt die Y erwertung der 
A bhitze hinter den Stochkesseln dieselbe, nur 
treten an die Stelle der A bliitzekessel Ekono
miser, ebenfalls zw ei Stiick fiir die drei Oefen. 
D ie hochste zulassige W assertem peratur is t mit 
Riicksicht auf die Betriebsschwankungen zu 
1 6 0 °  zu erachten, die w ir erzielen, indem 
w ir die Ekonomiser in Verbundwirkung hinter- 
einander schalten in der A rt, dafi w ir zuerst 
in den Stochkesseln und dann hinter den Oefen 
w eiter erwarmen.

So gewinnen wir hinter den
Stochkesseln.........................  1 170 000 Kal./Std.

hinter den Oefon
0,75 . 600 . (600 — 180) 8,23 =  1 550 000 „

2 720000 Kal./Std.
, . , 2 720 000 , „ . ,

womit wir lmstande sind, -z-~r— 1 1 =  rd. 24 100 1 160 — £>0

W asser auf die Temperatur von 1 6 0 °  zu 
bringen. H ieryon schicken wir 15 0 0 0  1 in die 
aclit Stochkessel, 9 700  1 geben w ir an eine 
andere Abteilung ab. B ei einem Abkiihlungs- 
verlust von 7,5 ° /0 bei der W eitergabe haben 
wir mit Ekonomisern in Verbundschaltung dann 
nutzbar gemacht:

in den Stochkesseln
15 000(160 — 50) . . . 

in der andercn Abteilung
9 700 (160 — 50) 0,925

=  1 650 000 Kal./Std.

■ =  rd. 20°/o ergcben.

=  995 000 „
~ 2 645 000 Kal./Std. 

welche eine Kohlenersparnis von
__2 645 000 .100

7600.0,65 (2100 +  (600)
Jetzt; kann nur ein K essel in der warme- 

liefernden Abteilung kalt geste llt werden, die 
mit der S tillegung des zw eiten K essels hier im 
ersten F alle verbundenen Y orteile kommen dafiir 
aber in den anderen W arme empfangenden Ab- 
teilungen zur Geltung. Rein zahlenmafiig erscheint 
es also yorteilhafter, in unserem Beispiele, die 
W arme in Ekonomisern auszunutzen; es ist das 
ohne w eiteres dadurch begriindet, dafi bei ihnen das 
Tem peraturnutzungsgefalle grofier ist ais bei 
Dampferzeugern.

In der P raxis is t nun die Kohlenersparnis 
allein nicht ausschlaggebend, es kommt vielmehr 
darauf an, mit welchem Aufwande von Kosten 
sie erreicht wird und welche laufenden Aus- 
gaben damit verbunden sind, kurz darauf, ob 
sich die A nlage entspreehend verzinst. Diese 
F rage zu erortern, wiirde im Rabmen der vor- 
liegenden Aufgabe zu w eit fiihren, die nur dahin 
ging, ein Verfahren zur Bestimmung der je- 
w eilig  noch verfiigbaren W armemengen in den 
Abgasen in einfacher W eise zu geben. Daran 
anschliefiend wiirde es dann besondere Aufgabe 
in jedem einzelnen F alle  sein. die W irtschaft- 
lichkeit der Anlagen zur W armeausnutzung zu 
priifen uud an Hand von Warmeplanen fiir 
grofie W erke mit yielen Warmeciuellen die Aus- 
beutung derselben system atisch in die Hand zu 
nehmen, um die einzelnen W armeąuellen ais 
ein Ganzes zusammengefaBt dem Ganzen nutzbar 
zu machen, w ie in dem vorstehenden Beispiel 
angedeutet.

e) D e r  k i i n s t l i c h e  S c h o r n s t e i n z u g .  
A is ein M ittel, die W irtschaftlichkeit der Feue- 
rungsanlagen neben der Leistungsfahigkeit zu 
steigern, wird neuerdings der kiinstliche Zug*  
empfohlen, es mogę daher zum Schlusse gestattet 
sein, diese F rage kurz zu streifen, da das oben 
angegebene Verfahren einen SchluB auf die damit 
noch zu erzielenden V orteile in w irtscliaftlicher 
Hinsicht. gestattet. B ei natiirlichem Zuge findet 
die Ausnutzung der in den Abgasen noch ent- 
haltenen W arme ihre Grenze bei einer m ittleren

* Yergl. „Stahl und E tien“ 1909 S. 389.
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Gasteinperatur von 160° ,  bei kiinstlichem Zuge 
wird sie bei 1 0 0 °  liegen, (la eine gew isse  
Temperaturspannung zwischen W ilrmetrilger und 
Warmeaufnehmer yorhanden sein mufi, wenn 
die Anlage wńrtschaftlich bleiben soli. Legen  
wir diese Temperaturgrenzen der Beurteilung  
zu- G-runde, so ergibt sich fiir beste Industrie- 
kohle mit einem KohlenstoiYgehalt von 85 °/o und 
schlechter Feuerung mit CO2 von 6 °/o eine bei 
kiinstlichem Zuge noch nutzbare Warmemcnge 
nach Abbild. 2 von

(100 — 100) 8,7 =  520 Kal./kg Kohle, 
dagegen bei schlcchtester Kohle mit einem Kohlen-

stoffgehalt yon 70 °/o und bester Feuerung mit 
CO 2 =  14 °/o diese W ilrmemenge nach Abb. 2 zu  

(160 — 100) 3,16 =  190 Kal./kg. ' 
Zwischen diesen beiden Grenzwerten liegen  

die mit dem kunstlichen Zug erreichbaren Er- 
sparnisse aus den Abgasen, die in Prozenten  
des yerfeuerten Brennstoffes 8 bis 3 ,5  °/o be- 
tragen.

W enn meine Ausfiihrungen dazu beitragen, 
auf dem bohandelten Gebiete den Ueberblick fur 
den Praktiker zu erleichtern und noch manche 
W arm eąuellen nutzbar zu machen, so wird ihr 
Zweck erfiillt sein.

Die Eisenerzlagerstatten des schwedischen Lapplandes.*

I j i e  W ichtigkeit der lappliindischen E isenerz- 
lagerstatten** erhellt aus den folgenden A n

gaben. D ie Gesaintproduktion Schwedens an 
Eisenerz betrug in den Jahren: 1905  4 365 967 t,
1906 4 502  597 t, 1907 4 48 0  0 70  t. Hieran  
sind beteiligt die lapplatidischen E rzlager (G elli- 
vara, Kirunayara, Tuolluvara) mit:

1905 . . .  2 514 301 t =  57 0/0 1 , „  .
1906 . . . 2 673 069 t =  59,4 „
1907 . . .  2 047 210 t =  59,1 ’ j P™d“ktl011

EinsclilieBlich der Forderung der E rzlager  
von Grilngesberg in der Provinz Orebro stellen  
sich die Żabien auf:

1905 . . . 3 309 191 t =-- 75,8 °/„ ) , r
1906 . . . 3 568 031 t =  76 2 de' S ‘
1907 . . . 3 410 493 t =  76̂ 1 „ /  Pr° duktlon

Die alten L agerstatten mit niclit phosplior- 
haltigen Eisenerzen haben an W ichtigkeit er
heblich yerloren; Dannemora liefert nur noch 
40- bis 50 000  t im Jahr, Persberg ungefahr 
30 000  t und der B ezirk Norberg etw a 150 0 0 0  t. 
Die Erze dieser Gruben werden aufierdem fast 
ausschlieBlich an Ort und Stelle yerhiittet. Die 
iibrigen w eniger bekannten schwedischen Eisen- 
erzlager, dereń Zahl mehr ais 200  ist, besitzen  
nur eine Forderung von wenigen 100  t bis 
35 000 t. H it Ausnahme einiger von geringerer 
W ichtigkeit werden auch ihre E rze ausschlieB
lich in Schweden yerhiittet.

Die Erzeugung der schwedischen Hochofen be
trug: 1905  539 437 t, 1906  604  789 t, 1907  
615 778 t. Es entspricht dies einem Verbrauch 
von 900 00 0  bis 1 0 0 0  00 0  t hochprozentigen, 
fast ausschlieBlich schwedischen Erzes. — Die

* Nach einem Aufsatz deB Bergingenieurs M.
I1. N i c o u  in den „Annales des Mines" 1908, Heft
9 S. 221 bis 337 und 10 S. 341 bis 464. (Vergl. 
, Stahl und Eisen“ 1909 S. 460.)

** Yergl. hierzu auch : „Stahl und Eisen“ 1882 
S. 37; 1884 S. 307 (mit Tafel); 1888 S. 339; 1890
S. 181; 1891 S. 778; 1893 S. 821; 1894 S. 93, 357 
und 517; 1895 S. 217 und 424; 1900 S. 476, 531 (mit 
Tafel) und S. 590; 1903 S. 78; 1905 S. 664, 797 und 
1041; 1907 S. 911, 1571 (mit Tafel) und S. 1736; 1908 
3.310, 641, 788 und 1877.

Einfuhr betragt jahrlichnur 10 00 0  bis 30 0 0 0  t. 
— Schweden yerbraucht mithin rund 20 °/o 
seiner Forderung; der R est wird ausgefiihrt, 
hauptsachlich nach Deutschland und daneben 
nach England, Oesterreich, B elgien und Frauk- 
reich. D iese Ausfuhr stellte  sich wie fo lg t:
1905  3 3 1 6  626  t, 1906 3 661 218  t, 1907  
3 521 717 t.

Nach Angabe der Trafik-Aktienbolag Grilnges- 
berg-Oxelosund waren an der Ausfuhr beteiligt:

1005 1906 1907
t t t

Griingesberg mit 602 000 659 000 667 000
Gellivara * 881 000 1 014 000 939 000
Kirunavara 1 462 000 1 605 000 1 332 000

Summa 2 945 000 3 278 000 2 938 000

I. D ie  L a g e r s t a t t e n  \ron G e l l i v a r a .  
Das E rzfeld  von Gellivara ist das am friihesten  
ausgebeutete Eisenerzvorkommen Lapplands. E s 
liegt in der Provinz Norbotten auf 6 7 °  11' 
nordlicher B reite, also bereits nordlich des 
Polarkreises. Mit der Hafenstadt L u le i am 
Bottnischen Meerbusen ist Gellivara durch eine 
204  km lange Eisenbahnlinie yerbunden, die in 
nordwestlicher R ichtung iiber Kiruna nach Nar- 
vik  am Ofotenfjord — Europaisches Nordmeer — 
fortgefuhrt ist.*  Sttmtliche Erzyorkommen von 
G ellivara mit einer Ausnahme befinden sich seit 
dem 1. Januar 1908 im B esitz der Kirunavara- 
L uossayara-A ktiengesellschaft, welche sie von  
der G esellschaft Gelliyara - Malmfalt erworben 
hat. D er Kaufpreis betrug 24  Millionen Kr. 
Die nicht dinser G esellschaft gehorige E rzlinse  
Koskullskulle is t im B esitz der G esellschaft 
Freja, dereń Aktien grijfitenteils in Handen des 
Eisenw erkes W itkow itz sind.

D ie E rzlager finden sich in einem etw a  
5 km nordlich von der Stadt G ellivara ge- 
legenen 616 111 hohen B erg, dem Malmberg. 
Am FuB dieses E rzberges, in 419  m Meeres-

♦ Yergl. „Stahl und Eisen“ 1888 S. 212; 1889
S. 161; 1899 S. 61 (mit Tafel), S. 143, 165, 221, 329, 
381, 578, 622 und 873; 1906 S. 1461; 1907 S. 533.
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hiihe, liegt der Ort Malmberg, der mit Grelli- 
vara durch eine 7 km lange Zweigbahn ver- 
bunden ist. D er 4 km lange Riicken des Malm
berg beschreibt einen nach Norden offenen Bogen 
und besteht aus yerschiedenen Gneisarten. 
Innerlialb dieser Gneise tret.en die E rze in kon- 
kordanten Linsen auf. Sie bestehen groBtenteils 
aus M agnetit und in geringerer Menge aus 
Hitmatit. Das Einfallen der Linsen ist im 
M ittel 50 bis 60 0 nach Siiden. Sie folgen sich
ungefahr im Streichen und bilden einen die
G estalt einer Doppelfalte besitzenden nordlichen 
Hauptzug mit den Gruben — von O. nach 
W . — : Koskullskulle, H vitafors, D ennew itz, 
T ingvallskulle, Vulkan, Sofia, Josefina, Uppland, 
Sk&ne Oskar, Hermelin, Baron, Linne, Valkomman 
und Johan, sow ie einen siidlichen Nebenzug mit 
den Gruben: Frederikas, Kapten, H ertigen und 
Selet. D ie M achtigkeit der Linsen iiberstelgt
selten 100 in; sie hitlt sich meist um 30 m.
D ie groBte Erzflache —  horizontale Flachę 
einer Linse —  besitzen Koskullskulle und Val- 
komman mit je  25 00 0  qm. AuBer den ge- 
nannten Linsen ist noch eine grofie Zahl kleinerer 
nicht in Abbau befind- 
licher vorhanden. Tnner- 
halb der Linsen finden 
sich haufig konkordante 
Einlagerungen von Gneis.
Auch werden sie nicht 
selten yon Granit- und 
P eginatitgangen durch- 
setzt.

D ie Fijrderung der 
Gellivara-Gruben ist aus 
Zahlentafel 1 zu ersehen:

geschiitzt, so daB die Gesamtforderung bis Ende
1907 13 725 000  t betragen hat.

D er Abbau geschieht auf allen Linsen mit 
Ausnahme derjenigen des siidlichen Zuges im 
Tagebau, und zwar in Strossen — treppen- 
formigen Stufen — von 8 bis 12 und 20 m 
Hohe. D ie Ausrichtung findet durch zahlreiche 
in senkrecht.en Entfernungen von 15 bis 40 m 
iibereinanderstehende Stollen sta tt. Im allge- 
meinen erhiilt jede Abbausohle ihren Stollen, 
von dessen Mundloch Breinsberge bis zur Ver- 
ladestelle hinabfiihren. Das hangende Neben- 
gestein muB in den Tagebauen so w eit entfernt 
werden, daB eine sichere Boscliung entsteht. 
Hierdurcli und infolge der Einlagerungen von 
Gneisschichten fallt mit dem Erz y ie l taubes 
Gestein. Im Jahre 19 0 5 *  beispielsweise ge- 
sta ltete  sich in den nordlichen Linsen das Ver- 
haltnis zwischen taubem Gestein und Erz fol- 
gendermafien (siehe Zahlentafel 2).

D ie Gruben des siidlichen Zuges werden seit 
1895  durch T iefbau ausgebeutet. Es riihrt 
dies daher, daB sie zuerst in Abbau kamen, 
und zw ar einerseits w egen ihrer Nahe zum

Zahlentafel 2.

Namen der L insen
G ew onnenes

Erz

t

Erz und taubea 
Gestein

t

P rozen t- 
gehatt 
an  Erz

Durch- 
achnlttl. Pro- 

zcntgehalt 
an E rz seit 
dem  Jabre 

1894

Linne und YSlkomman . 167 826,6 256 670,2 65,4 49,4
B a ro n ...................................... 23 467,6 116 419,4 20,2 41,6
Hermelin.................................. 42 603,3 65 572,9 65,0 76,6
Josefina, Skane Uppland . . 195 256,6 304 316,4 64,1 55,4
Sofia und Yulkan................. 162 780,0 497 411,2 32,7 43,1
T ingyaU akulle...................... 141 605,1 280 691,9 50,7 58,3

Summa 733 539,2 1 521 086,0 48,2 58,9

Zahlentafel 1.

Jahre
Grubeu der 
K. Ł. A.. 0. * 

t

GcselUchaft
Freya

t

Zusammen

t

1887— 1893 608 492 _ 608 492
1894 655 260 — 655 260
1895 612 308 — 612 308
1896 595 470 — 595 470
1897 621 566 — 621 566
1898 843 899 12 352 856 431
1899 838 812 116 062 954 874
1900 826 218 127 360 953 578
1901 972 052 104 054 1 076 106
1902 977 744 111 272 1 089 016
1903 928 717 138 852 1 067 569
1904 972 375 142 989 1 115 364
1905 916 369 164 876 1 081 245
1906 894 747 210 053 1 104 800
1907 929 421 211 883 1 141 304

Zusammen 12 193 450 1 339 933 13 533 383

D ie Forderung seit der Entdeckung der 
Gruben bis zum Jahre 1887  wird auf 1 9 1 0 0 0  t

* K. L. A. G. =  K i r u n a y a r a - L u o s B a T a r a - Aktien- 
gesellschaft.

Bahnhof Malmberget und anderseits w egen ilires 
Reichtums an dem leichter reduzierbaren Ha- 
inatit, der zudem sehr pliosphorarm ist. Infolge 
ihrer geringen Hohenlage Uber dem Talgrund 
gegeniiber den nordlichen Gruben war der T age
bau auf ihnen zudem von kurzer Dauer. Es 
sind vier Tiefbauschachte yorhanden, der Konig-, 
H ertig-, Friderika- und Seletschacht, welche 
rechteckigen Querschnitt yon 5 bis 6 m besitzen.

In den siidlichen Linsen treten Granitgange 
bis zu 4 m M achtigkeit auf, die dem Streichen 
und Fallen der E rze mit einiger Regelm aBigkeit 
folgen. D ie w ertyollen pliosphorarmen Erze 
werden besonders am Liegenden gefunden und 
in Stofien von 6 m Hiihe streicliend yerliauen. 
D ie Granitgange und unreinen E rze bleiben ais 
P feiler  zuriick; die Abbauraume werden sodanu 
mit Bergen yersetzt. D ie Forderung der Erze 
aus den Firsten zur Sohle geschieht durch Stiirz- 
rollen; ebenso wird das Versatzm aterial vom Tage 
aus durch R ollen in die F irsten eingebracht.

* Neuere Zahlen waren nicht zu erhalten.
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Die Forderung der Gruben des siidlichen
Zuges betrug im Jahre 1905 179 933  t. Hierzu
mufiten 217 538  t Haufwerk gebrochen werden, 
was einem E rzgehalt von 8 3 , 5 °/o gleichkommt. 
Die entsprechenden Zahlen fiir siimtliche Gruben 
der K. L . A.  G. in den Jahren 1906 und 1907 sind:

H aufw erk Erz P rozen t-
t t  gehalt an Erz

1906 ...............  1 563 591 894 747 57,2
1907 ...............  1 563 702 929 421 59,4

und fiir Koskullskullo
1906 .................  292 106 210 053 71,9
1907 .................  314 582 211 883 67,3

Die Gewinnung der E rze und des Gesteins 
erfolgt durch SchieBarbeit. D ie H erstellung der 
Loclier geschieht m eist durch Handbohren, da 
die zerstreute L age der Gellivara - Gruben in 
einem Rechteck von 6 km Lange und 2 km 
Breite ihre Y ersorgung mit komprimierter Luft 
zum maschinellen Bohren sehr erschwert. D ieses 
steht daher nur auf den Gruben des siidlichen 
Zuges und auf Koskullskulle in Anwendung. 
E3 wird jedoch beabsichtigt, demnachst an den 
nordlichen Gruben elektrisch betriebene Iiom- 
pressoren aufzustellen. D ie T iefe der Bohr- 
locher betragt 2 ,5  bis 3 ,5  m, selten bis 4 m. 
Die Ladung ist im M ittel 2 kg  Dynamit. D ie 
Leistungen sind folgende: 1 kg Dynam it liefert 
18 bis 21 t  Haufwerk, 1 Bohrmeter liefert 9,3  
bis 12,4 t Haufwerk; L eistung fiir Mann und 
Schicht im Tagebau 4 ,2  biś 5 ,8  t , im Tiefbau
5,5 t.

Die Forderung der E rze geschieht meist 
durch Schlepper oder Pferde zu den Stollen- 
mundlochern und von hier auf Bremsbergen —  
schiefen Ebenen — zu den Verladepliitzen. So 
betragt z. B. die Liinge des Bremsberges der 
Josefina-Linse 685  m bei einem G efsilc von 
1 : 8 , 5 .  Seine Jahresleistung in 1905 betrug  
193 256 ,6  t bei 6 ,65  Oere Fordcrkosten f. d. 
Tonne. In der Grube T ingyallskulle is t eine 
Forderung mit endloser K ette und im Herinelin- 
stollen eine solche fiir elektrische Oberleitungs- 
lokomotiren von 12 PS eingerichtet. Die 
Porderwagen sind ais Kippwagen ausgebildet 
und fassen 1,5 bis 2 t und 2 ,5  bis 3 t Erz. 
Die Schachtforderung geschieht durch Haspel, 
welche mittels GleichstroinnebenschluBmotoren 
fur 500 V olt betrieben werden; sie heben in 
einem Treiben 1,2 t Erz bei 1,5 m/Sek. Ge- 
schwindigkeit. D ie Zahl der Arbeiter der Gelli- 
vara-Gruben is t:  _  .  . _ „ „K. L. A. O. Oca. t r e y a

B oh rleu te ..................................  230 6
Lador, Fiirderleute, Arbeiter

der W erkstatten . . . . 1100 205
Zusammen 1330 211

Bei einem Ausbringen des Haufwerks von 
56 bis 59 °/o betragen die Gewinnungskosten  
der Erze f. d. Tonne etw a 1,80 Kr. Ein- 
schlieBlich der Yerladungskosten von 0 ,06  Kr.

XXXT.i»

und derjenigen fur Beleuchtung und der General- 
unkosten }iann man die Selbstkosten f. d. Tonne 
Erz loco W aggon zu 2 Kr. annehmen.

Die G ellivara-E rze bestehen, w ie schon er- 
wahnt, groBtenteils aus M agnetit, der w enig  
mit Ham atit gem ischt ist, und nur sehr selten  
aus reinem Hamatit. Sie bilden ein Konglom erat 
kleiner K ristalle von 1 bis 2, selbst 3 mm 
Durchmesser, welches leicht zerfallt. B ei der 
Gewinnung und der Forderung entsteht daher v iel 
Stauberz. F este  E rze finden sich nur sehr 
selten. D ie E rze enthalten sehr w enig Scliwefel 
und fremde Bestandteile, w ie Kalk und K iesel- 
saure. L etztere jedoch is t immerhin so vor- 
herrschend, daB man die Erze ais k ieselige be- 
zeichnen kann.

Hinsichtlich des Phosphorgehaltes worden 
fiinf E rzsorten unterschieden:

Erze % I*
A mit weniger ais 0,05
B ) ‘ ( 0,05 bis 0,1

! m i t .......................... \ 0,1 „ 0,8
J l 0,8 „ 1,5

mit mehr ais . . 1,5
Zwischen die Sorte C und D schaltet man 

hauflg noch eine CD-K lasse ein. Im Jahro 1906  
zeigten  die von den Gruben der K. L. A. G. ge- 
forderten Sorten folgenden m ittlere Gehalte:

C
D
E

E rie % P % Fc
A . . 0,025 und 69,23
C . 0,293 „ 67,03
CD 0,536 „ 65,91
D ■ 1,424 „ 62,47

Ihr A nteil an der Forderung w a r :
Erze % Erze %
A . . . . 4 CD . . . 25 bis 35
C . . . . 12 bis 18 D . . . . 40 „ 50

Phosphorfreie E rze werden mithin nur iu ge- 
ringer Menge gefordert. D ie K oskullskulle-Linse 
der G esellschaft F reya liefert im Gegensatz 
hierzu nur A -E rze —  in 1 9 0 6 :  67 °/o Eisen  
und 0 ,03  ° / d  Phosphor. Infolgedessen stellte  
sich die Forderung aller Gellivara-Gruben an 

% % 
A-Erzon auf 20 bis 22 C D-Erzon auf 22 bis 30
C „ „ 10 „ 15 D „ „ 35 „ 42

D ie genaue Zusammensetzung der E rze er- 
hellt aus den yon der Firma W . H. Muller in R otter
dam m itgeteilten D urchschnittsanalysen ihrer 
Verkaufe in G ellivara-Erz im Jahre 1907:  

Z a h l o n t a f o l  3.

A-Erz C-Erz CD -Erz ]>-Erz

F e ..................... 68,575 66,47 65,32 64,21
M n..................... 0,14 0,126 0,1 0,13

i Si O z ................. 1,78 2,869 3,0 2,15
P ..................... 0,02 0,32 0,62 0,98
S ..................... 0,03 0,02 0,05 0,03
C a O ................. 0,325 0,857 2,25 3,60
i f g O ............. 0,47 0,51 1,28 1,00
Al.Oi . . . . 0,4 0,388 0,70 0,80
H20 ................. 0,1 0,32 0,245 0,20
T iO t ................. Spuren 0,25 0,34 0,46

44
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Ueber die W iehtigkeit der einzelnen Erz- 
linsen der K. L. A. G. und die N achhaltigkeit ihrer 
Erzfiihrung gibt Zahlentafel 4 AufschluB.

Za hl e nt a f o l  4.

Mit dieser Erzm enge von 51 Millionen Tonnen 
sind die Gellivara-Gruben keineswegs ersehopft. 
Einmal lieg t kein A nzeichen vor, daB die Linsen  
nicht in erlieblich groBere Teufen, ais sie der 
Berechnung zugrunde ge leg t sind, hinabsetzen, 
und dann sind die Erzmengen der bauwiirdigen, 
aber noch nicht in A ngriff genommenen Linsen  
gilnzlich auBer A nsatz geblieben. D ie Erz flachę 
dieser Yorkommen ist zu 31 0 0 0  qm berechnet 
worden. Bei einem Erzausbringen von 72, 5 °/o 
und einem spezifischen Gewicht von 4 wurden 
jene Linsen bis 100 m Teufe noch rund 9 Mil
lionen Tonnen Erz liefern. D ie Erzmenge der 
Koskullskulle-Linse innerhalb 100 m Teufe unter 
der jetzigen  Abbausohle ist zu 9 ,8  Millionen 
Tonnen berechnet worden.

II. K i r u n a y a r a .  100 km nordlich von 
G ellivara und in dreistiindiger Bahnfahrt von 
dort erreichbar lieg t unter 6 7 °  5 O' nordlicher 
B reite das bedeutendste schwedische E isenerz- 
yorkommen, das von Kiruna. Es beflndet sich 
in den beiden Bergen Kirunayara-Sclmeehuhns- 
berg — und Luossayara-Lachsberg — , welche in 
gleicher Langserstreckung verlaufende sclimale und 
s te il abfallende Hohenriicken bilden. Zwischen 
beide B erge erstreckt sich yon W esten  her der 
See Luossajiirvi, D ie Umgebung der B erge  
bilden weite Moore. Kiruna lieg t 160 km nord- 
iich des Polarkreises. D ie M itternachtssonne 
scheint daher yom 3. Juni bis 13. Juli.

Der Ort Kiruna liegt zwischen den beiden 
Bergen am Ostlichen Ufer des Luossajaryi und

an der Eisenbahn Lule;VNarvik. B is zum Hafen 
Luleft an der Ostsee betragt die Entfernung 
305 km, bis zum Hafen N arvik am Ofotenfjord 
16S km. D er Spiegel des Luossajaryi liegt 

500  m iiber dem Meere. 
Erst seit Ende 1875 
besitzt man genauere
Kenntnis des Łagers, 
welche i. J. 1898  durch 
die Untersuc-hungen des 
Staatsgeologen L u n d -  
b o h m , des gegenwar- 
tigen D irektors der Kiru- 
nayara-Gruben, yermehrt 
wurde. Eine Ausbeutung 
wurde erst moglich,
nachdem mit dem Bau
der Ofotenbahn begon- 
nen war.

Die Yorrichtung des 
Kirunavara-Vorkommens 
zum Abbau begann i. J. 
1900,  der Abbau 1901.  
Der erste E rzzug nach 
Naryik wurde am 15.
November 1902 abge- 
lassen. D ie Forderung 
b etru g : 

t t
1901 . . . .  119 620 1905 . . . 1 391 403
1902 . . . .  232327 1906 . . . 1 488021
1903.  . . . 871 315 1907 . . . 1 417 929
1904 . . . .  1 175709

D ie Natur des Kirunalagers ist von der der 
G ellivaralager ganzlich yerschieden. Ersteres 
bildet eine einzige langgestreckte L agerstatte  
innerhalb yon Eruptiygesteiuen — Porphyren — , 
gegen  w elche es scharf begrenzt ist. A uf dem 
ganzen Kamin des Kirunayara gelit das Erz zu- 
tage aus und ze ig t dort eine Reilte zackiger 
Erhebungen, welche von Norden nach Suden be- 
n an n ts in d : Vaktmastaren, Gruiingenioren, Geo- 
logen , Statsr&det, B ergm astaren, Direktoren, 
Pojken, Kapten, Landsliofdingen, Professoren, 
Jagm astaren und sich in derselben Reihenfolge 
80, 170,  ‘220 , 250 , 210 , 170,  170,  2 0 0 , 230, 
230  und 200  m iiber den Spiegel des Luossa
jary i erheben. D ie groBte Erhebung bildet also 
der Statsr&det mit 750  m Meereshohe. Das 
Ausgehende des L agers lafit, sich fast auf eine 
Erstreckung von 3 km yerfolgen. Die horizon- 
tale M achtigkeit betragt 70 bis 250  m, das Eitt- 
fallen 50 bis 7 0 u und daher die wirkliche 
M achtigkeit 50 bis 170  m. Nach Norden zu 
se tz t das L ager, wie durch Magnetometerbeobach- 
tungen und Bohrungen festgeste llt wurde, unter 
dem Luossajaryi fort. Im Siiden schlieBen sich 
an das Hauptlager mehrere andere dayon ge- 
trennte N ebenlager an. Im Generalstreichen  
des Kirunavaralagers beliudet sich auf der niird-

............ ..........................

(Jegen- 
■wiirtlgc 

Teufe der 
Gruben

ni

Zum 
Abbau vor- 
tęerlchtełe 

E rzm engen

i

I?is 100 m 
Teufe unter 
den je tz ig en  
Abbauaohlen 
anstehende 
Erzm engen 

t

Summę

t

GcŚAmttcufc
hm crhnlb 
welcher 

diese Erz- 
m eneen an- 

łtch en  
m

l . S u d l i c h e  G r u b e n :
Selet .......................... 70 12 800 675 000 687 800 170
K a p te n ..................... ]
Fred eri kas . . . . i 50—120 490 700 3 240 000 3 730 700 150—220
H e r t ig e n ................. J

2. Nor d l .  G r u b e n :
KoskulUkulle . . . . 23 800 000 9 000 000 9 800 000 123
Dennewitz . . . . . 7 62 800 2 835 000 2 897 800 107
H ritaforB..................... 0 62 800 1 624 000 1 624 000 100
A llian sen ..................... 0 62 800 1 300 000 1 300 000 100
TingYallskulle . . . . 45 1121200 6 015 000 7 7H6 200 145
Sofia und Yulkan . . 55 1 484 700 5 880 000 7 364 700 155
U p p la n d ..................... 45 44 600 1 102 500 1 147 100 145
J o s e f in a ..................... 32 34 200 1 650 000 1 684 200 132
Skane .......................... 30 107 100 2 520 000 2 627 100 130
H erm elin ..................... 35 91 600 1 210 000 1 301 600 135
B a r o n ......................... 40 247 700 1 680 000 1 927 700 140
Yalkomman, Linne 60—30 173 700 6 500 000 6 673 700 160—130
Johan .......................... 45 173 700 600 000 600 000 145

4 671 100 46 431 500 51 102 600
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lichen Seite des Sees das nicht mit dem Haupt- 
lager zusammenhangende und w eniger m aditige  
Lager des Luossavara. E s ist zw ar im B esitz  
der K irunavara-L uossavara-A ktiengesellschaft; 
das NutznieBungarecht daran ist jedoch dem 
Schwedisehen Staate iibertragen worden mit der 
Beschrilnkung, daB die Forderung nur fiir den 
inlandischen Bedarf verw endet werden soli. Mit 
dem Luossavara hilngen die nocli w enig bc- 
kannten Lager von H'aukivara, Nokutusvara und 
Syvajarvi zusammen.

Die Erzflache der im Abbau befindlichen und 
zutage ausgehenden, also sicher nachgewiesenen  
Teile des Kirunavaraberges betriigt 28G00 0  qm. 
Taube Einlagerungen sind selten. Durch Dia- 
mantbohrungen, von denen einige eine Teufe  
von 250  m erreicht haben, bat man die Nacli- 
haltigkeit des L agers in der T iefe bei einer 
geringen Abnahme der E rzfiadie im N iveau des 
Luossajaryi nachgewiesen. B ei einem spezilischen  
Gewicht des E rzes von 4 ,5  enthalt jedes Meter 
Teufe in den oberen N iveaus 1 287  00 0  t, im 
Niveau des Sees 1 170 00 0  t E rz. D ie inittlere 
Hohe des L agers uber dem See ist zu 165 m 
und somit die im T age- bezw. Stollenbau sicher 
gewinnbare Erzm enge zu 200  Millionen Tonnen 
berechnet worden.

Im L u ossajarv i-S ee  angesetzte Bohrungen  
haben das Erz in Teufen von 200  m und darunter 
unter dem W asserspiegel angetroffen. Auch aus 
sorgfaltigen magnetoinetrischen Beobachtungen  
hat man geschlossen, daB das L ager in bedeu- 
tende Teufen hinabsetzt. Unter Beriicksichti- 
gung einer w eiteren Abnahme der M achtigkeit 
des Lagers unterhalb des bei 500  m Meeres- 
hohe befindlichen Seespiegels wiirden oberhalb 
des 300 m-Niveaus zusammen 48 0  Millionen 
Tonnen und oberhalb des 0-N iveaus 700  Mil- 
lionen Tonnen Erz anstelien.

Der Abbau des K irunavaralagers erfolgt im 
Tagebau durch Strossen von 12 bis 20 m Hohe. 
Am nordlichen Abhang, vvo die E rze zutage aus- 
gehen, hat man mit dem Abbau begonnen. Jede 
dritte Strossensohle wird zur Hauptsohle aus- 
gebildet; von liier wird eineU ntersuchungsstrecke 
in das Erz vorgetrieben, welche gleichzeitig  
Porderstrecke fiir die beiden oberen mit ihr 
durch Stiirzrollen verbundenen Strossen wird. 
Von den Hauptsohlen aus fiihren Bremsberge zu 
Tal zu den Verladep.atzen. Aus den folgenden  
Zahlen ist das Verhaltnis des gewonnenen Erzes 
zu dem mitgewonnenen taubenG estein zu ersehen:

Z a h l e n t a f e l  5.
Jahr Erz Gesteio Geaamt-

menge
Brzgelialt 

in %
1902. . 232 327 48 778 281 105 82,5
1903. . 8 7 1 3 1 5 80 590 951 9 1 l 91,5
1904. . . 1 175 709 145 794 1 321 503 88,9
1905. . . 1 391 402 290 412 1 681 814 82,7
1900. . . 1 488 021 538 888 2 026 909 73,4
1907. . . 1 417 929 334 254 1 7 5 2 1 8 3 80,9

I)ie Zahlentafel ergibt fiir Kiruna ein wesentlich  
giinstigeres V erhaltniś ais fiir die Gellivara- 
gruben. Es ist dies einesteils auf den jiingeren  
Abbau, der sich nocli melir an der Oberflaclie 
bew egt, andernteils auf die geringere E inlage- 
rung tauber Partien zuriickzufuliren.

D ie Gewinnung der E rze geschieht durch 
SchieBarbeit m ittels senkrechter Bohrlocher von
5 bis 6 m T iefe  und Ladungen von 12 bis 18 kg  
Dynamit. Die Liicher werden durch Ingersollsche 
PreBluftbohrmaschinen hergestellt und besitzen  
einen Anfangśdurchmesser von 85 mm und einen 
solchen am Ende von 40 mm. 1 kg Spreng- 
stoff liefert im Durchschnitt 20 t Haufwerk, so 
daB jedes Bohrloch 240  bis 360  t ergibt. Ein 
Bohrmeter wird mit 1,25 Kr. bezahlt. D ie Leistung  
fiir zw ei Mann an einer Maschine in einer neun- 
stiindigen Schiclit ist 10 bis 12 m. Die Zerkleiner- 
ung der groBen Blocke geschieht durch Handbohren 
und wird mit 1 ,50 Kr. fiir das Bohrmeter bezahlt.

D ie Forderung in Kiruna ist technisch her- 
vorragend durchgebildet. Besonders interessant 
sind die ais Selbstkipper ausgebildeten Forder- 
wagen. Der W agenkasten, an dem eine Stirn- 
seite felilt, is t in einem Rahmen in zw ei Lagern  
so aufgehitngt, daB er mit der offenen Stirn- 
seite nach unten durckschlagen kann. In der 
H orizontallage wird die offene Seite des Kastens 
durch ein auf dem Ralimen angebrachtes 
Eisenblech verschlossen, der W agenkasten selbst 
durch einen Schnepper festgehalten. Durch Aus- 
riicken des Schńeppers wird das Ditrchschlagen  
des Kastens bewirkt, welcher sich nach dem 
E ntleeren von selbst wieder horizontal stellt. 
D er lnhalt der W agen betrsgt 3 bis 4 t E rz; 
sie werden vor Ort m ittels K ratze und Trog  
gefiillt und von einem Mann unter Benutzung  
eines Stemmeisens bew egt. D ie aus den Stiirz- 
rollen abgezogenen Erze werden durch Pferde 
oder elektrische Oberleitungslokom otiven zu den 
Bremsbergen transportiert.

D ie Bremsberge sind zw eispurig. Derjenige 
der obersten Hauptsohle mit der groBten For
derung is t beispielsweise folgendermaBen ein- 
gerichtet: Das G leis fur beladene W agen besitzt 
am FuBe des B erges so geringe N eigung, daB 
die Ziige — es werden m eist acht W agen zu
sammen abgebremst —  die leeren W agen am 
oberen Ende des B erges nicht melir fortzuziehen  
yermogen, aber, vom Seil abgekuppelt, langsam  
w eiterrollen. Das Zuriickrollen der hochgezoge- 
nen leeren Ziige wird durch besomlere V'or- 
riehtungen verhindert. D ie beladenen W agen  
laufen bei geringer N eigung selbsttiltig  auf eine 
holzerne Verladebriicke, unter welcher sich aclit 
V erladetaschen befinden. Durch AnstoBbiigel 
konnen die Selbstkipper iiber jeder Tasche zum 
Entladen gebracht werden. Nachdem sie sich 
hierauf wieder horizontal geste llt haben, kehren sie, 
alles selbsttatig , zum FuBe des Bremsberges zuriick.
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Am FuBe des Kirunavara bełindet, sieli die 
K raftzcntrale. Acht Zweiflammrohrkessel, die 
mit englisclier Kohle geh eizt werden, betreiben 
zw ei Ingersoll-Luftkom pressoren von 500  und 
‘250  P S, sow ie stehende Dampfmaschinen zum 
Antrieb der Elektrodynam os. D iese erzeugen  
Gleichstrom von COO V olt fiir die elektrischen  
Lokomotivon und W erkstattm otoren und Dre.li- 
strom von 2 0 0 0  Y olt fiir die Lichtanlage.

Die Arbeiterzahl des W erkes betragt rund 
1300 . Hicrvon werden etw a 120 zur Bedienung 
der Bohrmaschinen sowie 
zum Handbohren ge- 
braucht; 800  finden ais 
L ader, Forderleute und 
in den W erkstittten y e r 
w endung, wahrend 380  
Mann hauptsilchlich mit 
dem Bau von Hiiusern 
beschaftigt sind. Zur Be- 
forderung der Arbeiter 
von der Stadt zur Grube is t  oine elektrische  
Balm vorhanden, die bis an den FuB des B erges 
filhrt. Von hior aus werden die B ergleute in 
einem elektrisch betriebenen A ufzug 115 m hocli 
bis in  die B etriebe gebracht. Da ein Unter- 
kominen fiir die Arbeiter am Kirunavara nicht 
vorhanden war, sali sieli die G esellschaft ge- 
zw ungen, hierfiir durch Bau von Arbeiter- 
wohnungen Sorge zu tragen. Ende 1907 waren 
849  W olmungen zu drei, zw ei und einem Zimmer 
vorhanden.

D ie Gewinnungskosten des E rzes sind viel 
niedriger ais in Gellivara wegen der besseren 
technischen Einrichtungen und der w eit ge- 
ringeren Menge des mitzugewinnenden tauben 
Gesteins. Sie belaufen sich im ganzen auf 1, 15  
bis 1 ,20 Kr. f. d. Tonne E rz. D ie Kirunavara- 
erze unterscheiden sich in ilirem Aussehen sehr 
von den Gellivaraerzen. Es sind kompakte Erze  
oline die geringste kristalline Struktur, im Bruch 
ahnlichdem jenigenvonStahl. D asE rzistM agn etit  
und enthalt Phosplior ais Apatit, jedoch so innig 
gem engt, daB die Trennung in Sorten nach dem 
Aussehen m eist unmoglich ist. G egenwiirtig wer
den folgende sechs Erzsorten unterschieden:

wonnen. B is zum Jahre 1906 einschliefilich  
wurden gew onnen:

A-Erze . . 859 628,7 t das iat 16,6%
B-Erze . . 5 184,2 t V « 0,1 *ł
C-Erze . . . . 222 491,7 t rt 4 , 2 7)
D-Erze . . , . 3 536 024,7 t 68,2 Jt
F-Erze . . . 200 979,0 t 11 w 3,9 71
G-Erze . . 359 322,2 t n  n 7,0 n

Die genaue Zusammensetzung der Kiruna- 
varaerze is t  aus Zahlentafel 6 zu erkennen:

Z a h l e n t a f e l  6.

Fea Oj Fej 0 4 MnO MffO c«o A l,O j Ti Oj Si Oa S Fe P

A 0,06 9 5 ,9 9 0,21 0,73 0,67 0,40 0,80 1,39 0,017 0,022 69,55 0,022
B 0,53 8 6 ,5 3 0,19 0,77 0,67 1,07 0,45 0,91 0,220 0,026 69,34 0,098
C 0,94 91,50 0,20 1,45 2,22 0,81 0,21 1,74 1,280 0,018 66,92 0,561
D 3,50 84,10 0,31 0,76 5,50 0,06 0,25 1,10 4,140 0,019 63,35 1,800
F 5,62 78,49 0,25 0,61 7,27 0,36 0,06 1,56 5,317 0,058 60,77 2,318
U 4,58 76,01 0,93 0,75 8,92 0,79 0,13 1,80 6,713 0,050 58,25 2,931
G 5,83 65,31 0,15 1,15 14,04 1,26 0,05 1,04 10,970 0,036 51,37 4,789

A
B
C
D
F
G

Erze mit einem 

Pliosphorgehalt

unter 0,05
bia hóchstenB 0,1 

0,6
zwiachen 0,75 bia 2,5

2 3
iiber 2,5
im Mittel 4

D ie A -E rze kommen ausschlieBlich aus dem 
Yaktmastaren, ebenso die B -E r z e ; die C-Erze 
aus dem Yaktmastaren, Professoren, Landshof- 
dingen, die D -E rze aus allen gegenw iirtig im 
Abbau befindlichen Stellen mit Ausnahme des 
Professoren; die G-Erze endlich werden im Geo- 
logen und die F -E rze im Grufintrenioren ge-

Die ron der Firma Muller in Rotterdam im 
Jahre 1907 verkauften E rze enthielten im Mittel:

A -Erze C-Erze D -Erze F- u. G-Erze

F e ............. 69,636 67,879 62,07 58,17
M n ............. 0,05 0,1 0,08 0,1
SiOi . . . .  1,59 1,58 1,8 1,655
P ................. 0,027 0,23 1,957 2,98
S ................. 0,018 0,006 0,043 0,03
CaO . . .  . 0,32 0,587 4,825 8,207
Ala Os . . .  0,3 0,49 0,04 0,175
Mg O. . . . 0,49 0,249 0,28 0,245
Ti . . . . .  0,07 0,669 — —
HiO . . . .  0,3 0,17 0,36 0,314

Die E rze des Kirunavara sind mithin sehr 
reich und meist sehr phosphorhaltig — die For- 
derung des Jahres 1906 enthielt im Durchschnitt 
6 2 , 8 °/o Eisen und 1, 585 o/o Phosplior — sowie 
yerhaitnismilBig kalkreich. Sie eignen sich in
folge ihrer auBerordentlichen D ichte besonders 
gut fiir lange Transporte und rohe Umladungen. 
Dazu is t ihr Gewinnungspreis nicht hoch, zwei 
Eigenschaften, wTelche den Gellivaraerzen ab- 
geheu.

T u  o I lu  v a r  a. AuBer Gellivara und Ki- 
runavara wird zurzeit in Lappland nur noch die 
L agerstatte des Tuolluvara ausgebeutet. Sie 
lieg t 5 km w estlich von Kiruna, wurde 1897  
von L u n d b o l u n  entdeckt und geliort der Tu- 
olluvara-G rubengesellschaft. Seit 1902 wird der 
Tuolluvara ausgebeutet, wozu die Kraft ais 
Drelistrom von 3000  V olt vom Kirunavara be- 
zogen wird. Der Erztransport geschieht durch 
eine Drahtseilbahn zur Ofotenbahn. D ie Erz- 
forderung betrug:

1902 . . .  6000 t 1905 . . .  41 653 t
1903 . . .  636 t 1906 . . .  80 248 t
1 9 0 4 . . .  24 513 t 1907 . . .  87 917 t

Die L agerstatte findet sich innerhalb eines
isolierten Hiigels zwischen Kiruna und dem Dorf 
Jukkasjarvi und wrurde mittels des Magnetometers
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aufgefunden. Das Erz is t M agnetit und glanzt 
wie das G elliyaracrz. Es ist, w ie das Kiruna- 
lager, in Porphyr eingelagert. D er Eisengehalt 
scliwankt zwischen 6 4 ,8  bis 71 °/o, der Phos- 
phorgehalt zwischen 0 ,002  bis 0 ,1 0  °/o- Aufier- 
dem ist etwas Titansilure — bish6chstensO ,6°/o — 
und ein standiger Schw efelgehalt von 0 ,0 4  °/° 
yorhanden. D ie Erze sind A- und C-Erzc. D ie

bekannte Lange des Tuolluvaralagers is t 680  m, 
die M achtigkeit 18 bis 20 in. Dio Erzflache 
betragt inithin 13 00 0  qm. Bei einem E rzgehalt 
yon 85 °/o und einem spezifischen G ewiclit des 
Erzes von 4 ,9  liefert jedes Meter Teufe etwa  
54 00 0  t Erz. Die inittlere Hohe des Lagers 
iiber dem T al ist 45 m, so dafi rund 2 430  00 0  t 
im Tagebau gewonnen werden konnen.

Aus dem Eisenhuttenlaboratorium.

Vorproben beim Siemens-Martinofen.

W. C. D a n f o r t l i  betont in der Zeitschrift 
„Tho Iron A g e“ * don W ert, don dio genauo 
Konntnis der Zusam m ensetzung dos Bados im  
Martinofen kurz vor dem A bstechen hat. Einon  
gowissen A nhalt hat der Schm elzer in dem Aus- 
sehon der Bruehprobe. Sicheror aber sind Ana
lysen. D iese miissen rasch und trotzdem genau  
ausfiilirbar sein. Hiorbei kom m t der Mangan- 
gehalt am w en igsten  in Frage. Bei der 1’robo- 
nahmo ist eine gew isse Regelm afiigkoit hinsicht- 
lich dor Proboform, der Giofimethodo und der 
Art der Abkiihlung zu boobachton. Eino Probo
form von naehstehondon Abm ossungen halt Vor- 
fasser fiir besondors geeignot: oben 1 4 0 X5 1  mm, 
unten 127 X  44 mm. Man soli den Giofiloffel so 
grofi wiihlen, dafi man m it einem Gufi dio Form  
fullen kann; dieso soli jedoch n icht bis zum Rand 
gofullt wordon. Dio Probo soli hoifi im Labora
torium ankom m en; dort wird sio m it Wassor ab- 
gokiihlt, aber nur sow eit, dafi sie boim Heraus- 
nehmen aus dem Wassor noch so warm ist, dafi 
sio von selbst trocken wird. Dann toilt man dio 
Probo in vier Teilo und bolirt eins dieser Stiieko 
mit einom 16 mm-Bohror bei 200 Umdrohungon  
in dor Minutę in dor M itte an, so dafi man 8 bis 
10 g  Spane orhiilt.

Jodor Stahl seigort, Vorproben ganz beson
dors, und zwar ist dieso Seigorung am groCton 
beim Schwofol, darauf fo lgt dor Phosphor, am 
geringsten ist sie beim Kohlenstoff. Man gibt 
deshalb zur Sieherheit don fiir Phosphor und 
Schwofol gofundenon Gehalton oinen Zuschlag 
von 10o/o-

S c h w  e f o 1 b e s t i m m u n g. Sie wird solton ver- 
langt. Besser ist os, den Schw ofelgehalt yon Roh
eisen, Schrott und Generatorkohle zu iiberwachen. 
Bei saurem Betriob ist der Schw ofelgehalt des 
Fertigproduktos nur sehr w en ig  hoher ais der 
des Einsatzos, beim basischen Betrieb ist or nicht 
hoher ais im Einsatz. Beim Roheison-Erzprozofi 
ist dor Schw ofelgehalt o ft viel hoher, ais dem 
Roheisen entsprechen wiirde, was aber in 99 von  
100 Fallen darauf zuriickzufiihren ist, dafi bei 
A nwendung kaltor Salzsaure zur Schw efel-

* „The Iron Age“, 8. April 1909, S. 1120 bis 
1121.

bostimm ung des Roheisens dieso falsch (zu niodrig) 
ausfiillt.

Zur A usfiihrung der Bostim m ung wago man 
2'/a g  in oinen 250 ccm Erlenmoyorkolben ab, in 
dossen doppolt durchbohrton Stopfon oinoTrichtor- 
rohro und oin Gasabloitungsrohr eingosetzt sind. 
Das Gasabloitungsrohr taucht in eine 230 mm 
hohe Vorlago, dio bis zu 2/» ihrer Hoho m it oiner 
L osung yon Kaliumhydroxyd, Ammoniak und  
oinor gonugenden Mongo Stiirko gefu lll ist. In 
den Kolbon lafit man 65 ccm warmor Salzsaure 
einfliefien und orhitzt ihn, damit das Gas sich rasch 
ontw ickelt, ohne dafi jodoch die FlUssigkeit ins 
Sieden goriit, bevor dor Stahl ganz gelost ist. 
Dann orhitzt man zum Siedon, bis der wago- 
roclito Teil des Gasabloitungsrohres hoifi ge- 
worden ist. Iliorauf nim m t man don Apparat 
auseinander, giofit den Inhalt der V orlage in oino 
Scbale, fUllt die Vorlago m it Wassor und giofit 
es ebenfalls in dio Schale; dann filllt man dio 
Vorlago zu ’/3 m't Salzsauro (1:1) und giofit 
auch sio in die Schale. Man titriert m it Jodliisung, 
yon der ‘/>o ccm 0,01 % Schw efel ontspricht. 
Nach Zuschlag yon 10 o/u fiir Soigerung wird das 
Resultat m itgeteilt. Dor ganze Zeitaufwand von  
der A nkunft der Probo im Laboratorium an go- 
rechnet sollte nicht mehr ais 12 M inuten botragen. 
Sauror Stalli lost sich loichter ais phosphorarmor 
basischer Stahl, so dafi die Bestim m ung bei saurem  
Stahl sicherlich in w enigor ais 10 M inuten aus- 
gofiihrt werden kann.

P l i o s p h o r b o s t i m m u n g .  Dio genauo Phos- 
phor-Bestimm ung ist w ich tig  fiir den Fali, dafi 
ein bestim m ter Phosphor-Gehalt oingohalton wor
den mufi. Aus dem Bruchaussehen ergibt sich 
nur, ob dor Phosphor-G ehalt ungow ohnlich hoch 
odor niodrig ist. D ie Schnellm othoden boruhen 
im Mosson dos Volumons des gelbon Nieder- 
schlags in graduierton Rohren, W iigen dessolben 
auf tariertem Filter, Schiitzon des Niedorsciilagesi 
Titrieron m it Kaliumpermanganat und mit Natron- 
laugo. In allen Fallen wird dio nasse Oxydation  
dor salpetersaurenLosung m it Kaliumpermanganat 
angew ondet.

Man w agt 2'/s g  feine Spane in einen Erlen- 
meyerkolben von 250 ccm ab und fiigt 50 ccm  
Salpetersaure 1,2 hinzu. Nach der orsten stiir- 
m iscben Einw irkung orhitzt man krUftig bis zur 
yollstiindigen Losung, fiigt dann otwas Kalium-
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perm anganat hinzu und kliirt nach ’/» Minutę 
m it Zucker. Man entfornt dio kochende Fliissig- 
koit vom Fouer, spritzt etw a 10 ccm kaltes 
Wasser hinein, fiigt sofort 50 ccm Molybdan
losung hinzu, sch iittelt oino Minutę lang heftig, 
filtriort an der Saugpumpo, w asoht schnell mit 
kaltem Wasser, titriort m it dem Papier in dem 
Fiillungskolben nach dor Handyschen Mothodo. 
Siiure und Laugo sind gleichw ortig und gestatten  
oin diroktos Ablesen. Zum Resultat werdon m it 
Riicksicht auf dio Seigorung 10 o/o zugcschlagon* 
Dio Bestim m ung dauert keinesfalls liinger ais
10 Minuton. Dio Kalium pormanganat-Losung ist 
2‘/J°/.ig , die Zuckerlosung otwa 15°/oig- Dio 
Molybdanlosung, von dor der ganze Erfolg dor 
Bestim m ung abhiingt, wTird w'ie folgt hergestejlt: 
3000 ccm starko Salpetorsauro, 3300 ccm Wasser 
und 1000 ccm starkes Ammoniak werden gem isclit 
und abgokiihlt. Eino Losung yon 500 g  Molyb- 
diinsauro (85 o/o), 450 ccm Wasser und 1000 ccm  
starkom Ammoniak wordon untor UmrUbron in  
die ersto Losung gegossen und 3 ccm einer
10 “/»igen Natrium -Am m inium phosphatlosung liin- 
zugefUgt. Das Ganzo lafit man 24 Stundon zum  
Absetzon stohen. Die stark sauro Stahllosung 
lafit eino gonugond hohe Fśillungstemporatur m it 
Sichorheit zu (90° C).

Fernor wird der so horvorgorufone gelbe 
Niederschlag kornig und liiflt sich auf gow ohn- 
lichem  Papier filtrioren, ohne dafi er digeriert 
worden odor das Filter m it Filtorbroi yersehen  
wordon mufi. Nach einstiindigom  Stehon des 
Filtratos fiillt nichts mehr aus.

K o h l o n s t o f f b e s t i m m u n g .  Boi dor Her
stellung w eichen Stahles ist koino Kohlenstoff- 
bostim m ung erfordorlicli, da Bruch- und Bad- 
aussehon goniigonden A nhalt goben. Boi Her- 
stollung dor Bruchprobon fiir Kohlenstoff ist es 
unbedingt notig, boim GioCen und Kiihlon stots 
gleichm afiig zu vorfahron. Ferner ist dio Bruch- 
probo irrofuhrend, wonn Phosphor oder Schw efel 
von Hitzo zu Iiitzo stark weclisoln. Dio Kohlen- 
stoffbestim m ung wird am haufigsten vorlangt 
und ist am schw ierigsten gonau auszuftlhren. Fiir 
den Fali dor Kohlonstoffbostinimung mufi darauf 
goachtet wordon, dafi das Laboratorium dio Probe 
hoifi orhiilt, da dio geringste Aondorung bei der Art 
der Abkiihlung dio kolorimetrisclio Bestim m ung  
boeinflufit. * Dio vorliiufigen kolorimetrisehon  
KohlenstolTbestimmungen konnen im besten Falle 
nur Yergloichsresultato lioforn, da sio vorn Nor- 
malstahl und dor Art dor A bkiihlung abhangon.

Es gibt hauptsachlich droi Methoden fiir 
kolorimetrisclio Kohlenstoffbostimmung:

1. Einwiigen dos Normalstahles und der Probe
in Rohrehen und Kochen im Wasserbade:

2. Ein w agen in Rohrehen und Erhitzen auf dem
Sandbade;

* Yergl. ^Stahl und Eisen" 1909 S. 1234.

3. Einwiigen in IColben und Kochen auf einor
heifien Platto.
Dio ersto Mothodo ist zu lungwiorig. Die 

zw eite  und dritto Methodo arboiten m it kloinon 
Einw agon und erfordorn v iel Sorgfalt beim Vor- 
gloiclion. Dio zw eite  Mothodo fiihrt leicht zu 
U ngenauigkoiton, wroi! os scliwńorig ist, Normal- 
stalil und Probo gleichm afiig zu erhitzen. Sind 
dio Rohron eng, so miisson sie stiindig iiberwacht 
wTordon, um Vorlusto zu yormeidon; sind sio weit, 
so entsteht dio Gofahr dor ungloiehmiifiigen Er- 
hitzung. Die dritto M ethode ist dio bosto in 
bezug auf Raschheit und Gonauigkeit. Gut ist 
folgende kolorimetrisclio Bostim m ung: Man wago 
•/* bis 1 g  des Norm alstahles und dor Probe in 
250 ccm Kochfiaschen gloieher Grofie und Gostalt 
ab, los© in 25 bis 30 ccm Salpotorsiiuro (sp. G. 1,2,), 
sotze boide gleichzoitig nebenoinandor aufs Feuor, 
so dafi boide m oglichst gloichmiifiig orhitzt werdon 
und koche golindo. Nach orfolgtor L osung koche 
man noch 1 bis 2 Minuton und kuhlo dann untor 
einem  Wassorstrahl rasch ab. Zum Vergleichon  
bonutze man grofie Rohren von 100 bis 150 ccm 
Inhalt. Boi niedrigen Kohlonstoffgohalton vor- 
diinnt man boi 1 g  E inw age so, dafi 5 ccm 0,01 % 
Kohlenstoff entsprochon. Bei luihoron Kohlon- 
stolTgohalton yerdUnnt man sow eit, wio os dio 
Rohren gestatten . Dio kolorimotrisehe Kohlon
stoffbostim m ung kann boi oinem Stahl von 0,3 bis 
0 ,4 >  Kohlenstoff in w eniger ais 8 Minuton, von 
A nkunft der Probo an gorechnot, ausgoluhrt wer
don. Sicborer ais die kolorimetrisclio Bostimmung 
ist dio Vorbrennung. Bis vor kurzom war os 
im m oglich, in dor fUr Yorproben zulassigen Zeit 
eino zuTórlassige Verbrennung auszuftlhren, jetzt 
aber ist bei diroktor V erbrennung der Stahlspiine 
das Yerfahren dorart abgokiirzt, dafi os tunlich  
ist, die zuverlassigero Methodo zu benutzon.

Vor drei Jahren Yoruffentlichto dio Ameri- 
kacischo chomischo Gesollschaft oino Mothodo 
yon J a m e s  A.  A u p  p e r l  o zum Titrioren von 
Baryumhydroxyd mit Salzsiiure boi Gogenwart 
von Bariumkarbonat, angow endet auf dio Bo- 
stim m ung dos Kohlenstoffs im Stahl. Der elek- 
trische Vorbronnungsofon,* verbundon m it Aup- 
perles M ethode, gesta ttet oino einfache zuver- 
liissige Ausfiihrung dor Kohlenstoflbestimm ung. 
Die Modifikationon, die Yorfasser fiir yortoilhaft 
halt, lindon sich in folgonder Mothodo:

Man w iigt 1 g  diinnor Spiine in ein Platin- 
scliiffchen, das mit woifior Tonorde ausgekleidet 
ist, ab, mifit aus einor 100 ccm Burotte 90 bis 
95 ccm Baryum hydroxyd-Losung in ein 10-Kugel- 
rohr nach Meyer ab und verbindot os m it dom 
Yerbronnungsofen. Man fUhrt das Schiffchen in 
das (Juarzrohr dos elektrischen Ofens oin, wartot 
‘/s Minuto, bis das Schiffchen m it seinem  Inhalt 
warm gowordon is t , und lafit dann Sauerstoff 
zustromen, so rasch der Stahl ihn aufnimmt.

* s. a. „Stahl und Eisen“ 1909, S. 1155 bis 1158.



1. Septembor 1909. Die Kiiappschafts-Berufsgenossenschaft im Jahre 1908. Stahl and Eison. 1359

Ist der Stahl yorbrannt, w as sich durch Ver- 
mehron dor Gasblason im Absorptionsrohr zu or- 
konnon gibt, so boginnt das Karbonat auszufallon 
und der Sauorstotrstrom muC godrosselt worden. 
Die Praxis lehrt bald, w ann dio Sauorstoffzufuhr 
wieder gesteigert werdon kann, um dio letzte  
Spur Kohlenstoff rasch auszutroiben. Man sperrt 
den Sauerstoffstrom a b , spiilt den Inhalt dor 
Kugelrohre (nach Meyer) m it ausgekochtem  
Wasser in ein hohes, 400 ccm fassendes Becher- 
glas, gibt Phenolphtalein, dann yerdiinnte Salz- 
siiure in geringem  Uoberschufi zu und titriert 
mit Baryumhydroxyd zu Endo. Dor Unter- 
schiod zwischen Baryumbydroxyd und Salz- 
sliuro ontspricht dom Kohlenstoff. Eine Zahlen
tafel, dio bei 1 g  E inw age von '/a zu '/» ccm  
Salzsiiure die •/'o Kohlenstoff anzeigt, orleichtert 
dio Borochnung. E ine Kohlenstoffbostimm ung 
kann auf dioso W eise in 10 Minuten, yon An- 
kunft dor Probe an goroehnet, ausgefuhrt 
werden.

Kiihlen der Probe, Bohren, Ein- 
wiigen und EinfUkren der Probe 
ins R o l i r .....................................2 Minuten

Yerbrennen der Spiine 
Kohlensaure austreiben 
AusspUlen, Titriereu usw.

2 Minuten
4
2

Geóffnel óeschlossen

A bbildung 1. Spriłzllasche mit StopfenfeststellYorrlchtung-.

ZuBammen 10 Minuten

Sollten aich infolge nachlassigon Bohrens dio 
Spiine nicht entziindon, so inorkt dies der Ana- 
lytiker sofort, und os gehen hochstens 3 Minuten 
yerloren.

Dio Baryumhydroxyd-Losung enthalt 6 g  im 
Liter; dio Salzsiiure wird auf erstoro eingestollt. 
Hierzu brauchtm an etw a 3 ccm f. d. Liter, so daC
1 ccm Salzsiiure 1 ccm Baryumhydroxyd ontspricht. 
Diese Liisung zeigt f.d. ccm 0,0002 g  Kohlenstoff an, 
sie wird am bosten auf einen Stahl mit bokann- 
tem Kohlenstoffgehalt eingestollt. Dio Baryum- 
hydro^yd - Liisung mufi, auch in dor Biirotto, 
sorgfiiltig vor Luftzutritt geschUtzt werdon. Die 
yorboschriobonen Schnellmothoden sind zu- 
yorliissig gonug, um rogolmafiig benutzt zu 
■werden.

Eine Feststellvorrichtung fiirSpritzHaschen-  
stopfen.
Vielon Chomikom wird das 

Festhalten derStopfen anSpritz- 
llaschen besonders boi hoifien 
Flussigkoiten oftmals Unan- 
nehm lichkeiten yerursacht ha
bon. In dom Laboratorium des 

Aloxanderwerks - Remscheid 
wurde der boistohend abgebil- 
doto Yorschlutl in A nw endung  
gebracht und dor Firma Albert 
Dettloff, Berlin NW . 6, Luisen- 
straCo 50, dor Vertriob uborlas- 
son. Dioso Vorrichtung, doren 
W irkungsweiso und Anordnung 
aus der Abbildung horvorgeht, 
hat sich bei Spritzflaschon und 
anderen unter einem gew issen  
Gasdruck stohenden Flasclion 
bewahrt. Ernst A . Schott.

Die Knappschafts-Berufsgenossenschaft im Jahre 1908 /

Der soebon erschioneno, yiorundzwanzigsto, 
das Jahr 1908bot reffondo Bericht iiber dio Ver- 

waltung der Knappschafts-Borufsgenossonschaft 
fiir das Doutsche Roich w eist auf einon recht be- 
deutenden Fortschritt in der E ntw icklung des 
doutschen Borgbauos hin. Es stieg  namlich die 
Zahl dor gegen dio Folgon yon UnRillen yer- 
sicherten Personen gegen das Vorjabr um 65794 
auf 798378. Die Gesamtsumme dor gezahlton  
Lohne beliof sich auf 1117,1 Mili. Mark gegen  
1031,0 Mili. Mark 1907. Dio Stoigorung der vor- 
sicherten Personen betrug 9 o/o, die Steigerung

* Siehe „Stahl und Eisen" 1908 S. 1327

der Lohnsumme 8,4 °/°. Dio Lolmsumme auf einon  
V ersicherten botrug 1908: 1399,26 <̂5, im Jahre 
1907: 1407,31.-*, sio flel mithin um 8,05-*. Dieser 
geringe RUokgang ist auf dio LTngunst dergesam ten  
w irtschaftlichen Verhaltnisse zuriickzufilhren, vor- 
liert aber yollonds an Bedoutung, wonri man er- 
wiigt, daC der durchschnittlicho Jahreslohn a. d. 
Kopf im Yorjahre um 114,27 J6 gestiogon war und 
dor RUckgang des durclischuittlichen Jahreslohnes 
im analogen Deprossionsjahre 1902 nicht wenigor 
ais 56,43 <■*, also das Siebenfache des jotzigen  
RUckganges botrug. Dio Summo der im Recli- 
nungsjahr 1908 gezahlton Entschadigungsbetrago  
belief sich insgesanu auf 22,618 Mili. Mark gegen
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20,787 Mili. Mark i. J. 1907. Seit 1886 wurden von der 
Knappschafts-Berufsgonossonschaft 218,618 Mili. 
Mark Gesam tentschadigungszahlungen geleistot. 
Dio Einlage des Jahres 1008 in den Resoryofonds 
tiberstiog dio von 1907 um 344 401,65 Ji, dor Ro- 
soryofonds hat nunmehr oine Gosamthtihe von  
54,331 Mili. Mark. Dor Boricht w eist darauf hin, 
daC, w onn dor E ntw urf dor Roichsyorsicherungs- 
ordnung houto Gosetz wilrdo, dio Knappschafts- 
Berufsgonossonschaft ihren Reseryefonds sofort um  
mohr ais 14 Mili. Mark =  26 o/o orhohon mufito! 
Dio Y erw altungskoston betrugon 833572 ;
fiir Zwocko dor Unfallvorhiitung, Unfallunter- 
suchungon usw . wurdon 906919 Ji gogon 889349 
im Jahro 1907 ausgogobon. Dio Umlago fiir 1908 
betrug 26693283 J i  odor 2078207 J i  mehr ais 1907. 
S eit dom ersten Jahre des Bostohons bis 1908 ist 
die Umlago von 2,594 Mili. Mark auf 26,693 Mili. 
Mark =  929 % gostiegen, und die G o s a m t s u m m o , 
w elcho dio Borgworksuntornehmor in dioser Zoit 
fiir die Borufsgonossonschafton aufgobracht haben, 
orroichto die respektable Hoho yon 273 Mili. Mark.

Gemafi dor Zunahmo dor yorsicherton Por- 
sonon yermelirte sich die Zahl dor Unfalle. An- 
gerneldot wurden 103977 U nfiillo, yon donen 
12799 oder 16,03 auf 1000 yorsicherte Porsonon 
entschadigungspflichtig waren. DasM assenungluck  
auf Radbod orhohto dio Zahl dortodlich Vorletzten  
auf 2051. Die Gofahrlichkoit dor Betriobo vor- 
anlafite 66,73 »/o aller Unfiille; leidor fiolen aber 
31,94 “/o der Unfiillo den V erletzten selbst oder 
dereń Mitarbeitern zur Last, wahrend nur 1,33 o/o 
dor Unfiillo auf Betriebsm angel zuriickzufiihren  
waren. Dio Berufsgonossenschaft hat von ihrom 
Riickgrifrsrechte gegeniiber Porsonon, w elche Be- 
triobsunfiille durch Fahrlassigkeit yerschuldot 
hatten, keinen Gebraucli gem acht. Dio goringsto  
Anzalil dor Unfiillo oreignoto sich Montags, w eil 
w enigor Bergleuto infolgo Foiorns beschiiftigt 
w aren; die moisten Unfiillo entfielen auf D iens- 
tag und Sonnabond. Von don durch eingologte 
Rokurso herbeigofiihrten Entschoidungon des 
Roichsyorsichorungsamtes fielon 82°/o zugunston  
dor Berufsgonossenschaft und nur 18o/0 zugunston  
dor Vorlotzton aus. Trotzdem dor Knappschafts- 
Borufsgenossonschaft erst yon dor 14. W oche nach 
dem U nfalle an die Y erpflichtung zur Uebor- 
nahme dos Hoilyorfahrens obliegt, hat sie das- 
solbo doch in 1723 Fallen gegon 1643 Fallen im 
Jahro 1907 sofort yom Tago dos Unfallos an Ubor- 
nommon. Fiir diese vollig  freiw illigen Loistungen  
hat dio Berufsgonossenschaft allein 218495.* auf- 
gow endot.

Das schrockliche U ngliick von Radbod gab 
Yoranlassung, Versuche anzustellen, um die Fort* 
pllanzung lokaler Explosionen auf ganze Grubon- 
gobaudo durch Trennung dor A bteilungen m ittels 
neutraler Zonon zu yerhiiten. D iese noutralen  
Zonen sollen entw eder untor steter Berieselung 
stehen, oder dor Kohlenstaub in ihnen soli durch

Gestoinsstaub odor Sand ersetzt wordon. Da dio 
Versucho im GrotSen angostellt wordon miisson, 
hat sich der Vorstand m it dor Wostfalischen 
Borggeworkschaftskasse in  Verbindung gosetzt, 
um gemoinsam eine ergiebig starko Gasąuolle zu 
findon und zu orworbon. Bei der Zocho Gnoisenau 
dor Harpener Bergbau-A.-G- ist ein genilgend 
Gas lieforndor und auch in Jahren vom Abbau 
nicht beriihrt werdendor Bliiser gofundon. Dio 
Erworbung und dio Anlago einer Versuchsstrocko 
von m indestens 300 Motor orfordort oinon Auf- 
w and yon 200000 J i , die von der domnachstigen 
Genossonschaftsyersam mlung zu bew illigon sind. 
D iese freiw illigen Bestrebungon, den Bergarboitern 
oinen erhohton Unfallschutz angodeihon zu lassen, 
werdon m it Freudon vom Reichsyorsichorungs- 
amte untorstiitzt. Mit dom E ntw urf der Unfall- 
verhiitungsvorschriften fiir die der Borgbehorde 
n i c h t  unterstehenden Nebenbotriebe wird sich 
die niichsto Genossensohaftsyorsammlung end- 
gUltig zu befasson habon, nachdem Yorhandlungon 
m it dom Roichsversichorungsam t Uebereinstim- 
mung, und Beratungen m it den Arbeitorvertretern, 
Zustim m ung zu dom Entwurfo erziolt haben.

Diosen Bericht m ogę eine interessante Ent- 
scheidung dos R eichsyersicherungsam tes be- 
schlieCen. In dem yorjiihrigen Gonossenschafts- 
boricht wurde oine Entscheidung dos Roichs- 
yersichorungsamtos vom 5. April 1907 m itgoteilt, 
nach w elcher dor Anspruch der Knappschafts- 
Berufsgonossensohaft auf dio Yersichorung von 
Abteufarboiton m ittels Gofrioryorfahrens ab- 
gow ieson wurdo. Die diese Arbeiten bolastenden 
Unfalle miissen aber dauernd yon der Knapp- 
schafts-Berufsgonossonschaft ontschadigt werden. 
Nun liegt oine andoro Entscheidung in ahnlicliem  
Falle vor. Die Sachlage war kurz folgende: Eine 
grofiere Firma, die M itglied dor Maschinenbau- 
und Kloineisenindustrio-Borufsgenossenschaft ist, 
fiihrte in don Jahren 1907 und 1908 fiir zw ei bei 
der Knappschafts-Borufsgenossenschaft yorsicherte 
Betriebo Abteufarboiton nach dem Gefrioryer- 
fahron aus. Gobaude, Kohlon und Dampfkraft 
w urden von den Zechon geste llt; dio Arbeiter 
untorstanden der A ufsicht dor Borgbohordo und 
hatton sich don A nordnungen der Grubenyer- 
w altung zu fiigen. D ie abteufonde Firma hatto 
die Arbeiter fiir oigene R echnung angenommen, 
jedoch nur fiir diose Schachtarbeiton, nach dereń 
Beendigung sie wieder ontlassen w erden sollton. 
Dio betreflenden Arbeiter gehorton dem zu- 
stiindigon Knappschaftsyoroin an. Mit Riicksicbt 
auf die obon angezogene Entscheidung des Roiclis- 
yersicherungsam tos vom 5. April 1907 lehnte die 
Knappschafts-Berufsgenossenschaft die Vorsicho- 
rung und die diese Abteufarbeiten belastenden  
Unfiillo ab, sie wurdo abor durch Entscheidung  
des Reichsyorsicherungsamtos vom  30. April 1909 
zur E ntschiidigungsloistung nach folgonden drei 
Hauptgriinden yorurtoilt: Erstens ist das Roichs-
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vorsicherungsamt der A nsicht, dafi Abteufarboiten 
nach dem Gofrioryerfahron ihrer Natur nach zu 
den borgmiinnischon gehoren, fiir die die Knapp- 
schafts-Berufsgenossenschaft an sich zustandig ist. 
Zweitens kam ais Unternohm er der Abteufarboiten  
im vorliegenden Fallo nur dio botreiTende Firma, 
nicht die Zecho, in Betraclit, w elche das wirt
schaftliche Risiko ja auch tragt. Ais Kloin- 
akkordant der Zecho konnte dio Firma w ogen  
ihrer sozialon Stellung, ihror Bedeutung und 
Leistungsfahigkeit, sow io w egen  dos Umfanges 
dor fraglichon A rbeiten nicht orkliirt wordon. 
Endlich muCton dio Abteufarboiten ais selbstan- 
diger Bergbaubotrieb dor Firma betraclitot und 
daher dor Knappscliafts-Berufsgonossonschaft zu- 
gew iesen werden. D iese Abtoufarbeiten konnton  
nicht gemafi § 28,2 dos Gow.-Unf.-Vors.-Ges. m it

don ilbrigen Teilon dos Betriebes der Firma ais 
„Gesamtbetriob“ boi der Maschinonbau- und Klein- 
oisonindustrio-Borufsgonossenschaft mitversichort 
wordon, da sie nach Art und U m fang nicht ais 
Toil oder Nobonbotrieb des in der letztoren Be- 
rufsgonossenschaft katastriorton Botriobes gelton  
konnen und sio insbesondoro n ich t in riium- 
lichem  Zusammonhango m it diosom Betriebe 
stehen, koin Arbeiteraustausch stattlindot und 
fornor die Abtoufarbeiten durch dio orforder- 
lichen Arbeitstago und Lohno an sich schon oin 
bodoutondes Unternohm on darstollen. Endlich  
vollziohon sich dio Abteufarboiton in oinom, dom 
orsten Botriobe dor Firma yollig  fromden Go- 
fahrenkreise. Aus diosen Griindon wurdon die 
Abtoufarbeiton der Knappsehafts-Berufsgonossen- 
schaft zur Yersicherung zugewiosen.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.*

19. August 1909. KI. lOa, C 16 905. Yerfahren 
zur HorBtellung einoa schwefelarmen Koks aus schwefel- 
reicher, den Schwefel in organischor Bindung enthal- 
tender Kohle. Dr. Nikodem Caro, Berlin, Moineke- 
straBe 20.

KI. 21 h, R 27 575. Yerfahron zum Anheizen 
elektrischer Induktionsofen fiir metallurgische Zwecke. 
Rochling'scho Eisen- und Stahlwerke, G. m. h. H., 
Johannes Sehoenawa und "Wilhelm Rodenhauser, 
Volklingen a. d. Saar.

KI. 35 b. B 51 081. Blockzango. Benrathor Ma- 
schincnfabrik, A.-G., Benrath b. Diisseldorf.

23. August 1909. KI. 31 b, G 27 313. Form- 
maschine mit elektrischom Antrieb. Rudolf Geigor, 
Reutlingen, Friedrichshohe.

KI. 35 b, M 37 089. Vereinigte lilock- und Block- 
formzange. Miirkische Maschinenbauanstalt Ludwig 
Stuckenholz, A. G., "Wetter a. d. Ruhr.

G ebrauchsm ustereintragungen.
23. August 1909. KI. 19 a, Nr. 386 558. Metallene 

Eieonbahnquerschwello mit seitlichen Ausbuchtungen 
an den zur Aufnahme dor SehienenfuBe dienenden 
Quervertiefungon. Herbert H. Topping, Battle Creek. 
Michigan, Y. St. A.

KI. 19 a, Nr. 386 655. Seitliche Schienenstutze.
H. Teutmann, Magdeburg, Konigstr. 91.

KI. 19 a, Nr. 386 686. Eisenbahnschwolle. Rudolph 
Lukens, Archmore, Ponnsylvanien, Y. St. A.

KI. 24 e, Nr. 386 413. Generator fur feinkórnigen 
Brenustoff, mit drehbarer Verteilungsvorrichtung. 
Johann Michael Schmidt, Nurnberg, Flaschenbofstr. 17.

KI. 24 f, Nr. 386 569. RoBtstab mit ‘Wasserkuhlung. 
E. Luckner, Ratlienow.

Oesterreichische Patentanmeldungen.*
15. August 1909. KI. 10 c, A 6579/67. Regeno- 

ratWeinrichtung fiir Koksofen. Julius Reichel, Frie- 
denshutte O.-S.

KI. 18 a, A 7389/07. Yerfahren zum Brikettieren 
von Gichtstaub. Dr. Wilhelm Scliumacher, Osnabriick.

KI. 18 b, A 3123/07. Yerfahren und Einrichtung 
zur Herstellung von Stahl. Alleyne Reynolds, London.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fur jedermann zur 
Einsicht und Einspruchserhebung im Patentamte zu 
B e r l i n  bezw. W i e n aus.

XXXV.»8

Deutsche Reichspatente.
KI. 10a, Nr. 206520, vom 16. April 1907. 

Wi l l i a m J o h n  J o n k i n s  in K e t f o r d ,  Engl. Be- 
schicku>igsvorrichtung fiir  Koksofen.

Dor vor don Koksofen fahrendo Boschickungs- 
wagen a triigt ein Wurfrad b sowio oino Zufiilmings- 
rinno c, die mit groBer Geschwindigkeit vor- und mit 
Koringcr Geschwindigkeit aus dom Koksofen d  zu-

rilckbowogt werden kann. Dio Kohle wird dom 
Wurfrado b aus dem Behalter e durch dio Schraube f  
zugefuhrt und durch das mit gleichbleibender Ge- 
schwindigkóit umlaufendo Rad b durch die Rinne c 
in dio Ofenkammor d goschleudort. Entspreehend der 
Eintragung wird dio Rinno c langsam /.urilckbowegt. 
Dio Einrichtung ermoglicht auch, sehr lango Kammern 
gleichmiiBig mit Kohlo zu fullen.

KI. 31 b, N r. 206542, vom 22. Mai 1908. H. 
A l b a n  Ludwi g ,  in C h e in n itz . Einstellvorrichtung 

fUr den Schablonen- oder Mo- 
dellhalter an Schablonenform- 
maschinen.

In dom Stander a ist die 
Hohlspindol b, dio den Scha- 
blonenhalter c tragt, yerschiob- 
bar. Die Spindel b ist unten 
mehrfach aufgeschlitztund nach 
unten etwas erweitort. In dieso 
Erweiterung pafit eine Yer- 
starkung d der Spindel e, dio 
durch die Sehraubonmutter f  
in die Ilohlspindel b hinein- 
gezogon werden kann. Hierbei 

spreizen sich die geschlitzten Teile und pressen die 
Ilohlspindel in dem Stander a fest. Eino weitere 
Einstellung des Modelllialters kann durch Drehen der 
SchraubenhOlse g, auf der der Arm c mit Gewindo
sich filhrt, bewirkt werden.

45
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KI. 21 ll, Nr. 200575, vom 3. Januar 1907. Ge- 
s e l l s e h a f t  fiir El  o k t r o Bt a h 1 a n 1 a g o n m. b. 11. 
in Bo r l i n - No nne nda mm.  Yerfahren zum  Betriebe 
ron elektrischen InduktionsSfen mittels Mehrphasen- 
strume.

Die Mehrphasenstrome, z. B. 
DreipliaBonstrome, worden in be- 
kanntor Weise, z. Ii. durch die 
Scottsclie Schaltung, inZweiphasen- 
gtrSnia umgewandeu. Diese wor
den dann je einer Yon zwoi Spulon a 
bezw. b zugefOhrt, die um dio 
auBeren Teile einos doppelten 
Transformatorkemes, dessen mitt- 
lerer Teil c dio Schmelzrinne d 
umgibt, gewundcn sind. ZurVer- 

minderung der Streuung sind die Spulen a und b von 
einor Hilfswieklung umgoben, welche dio in ihr in- 
duzierten Stromo zu dem mittleren Teile c des 
Kernes fti hrt.

r-yWWWA--) 
i

KI. 24 f, Nr. 206 3S9, vom 7. September 1907. 
B e r l i n - A n h a l t i s c h e  .M as eh i n o n b a u - A c t. - G o a. 
in Dosnatu Gekiihlter, auischioingbarer Schlacken- 

stauer, insbesond(re fiir  Tfan- 
derroste, mit unterhalb des 
Stauers angebrachter Zufilh- 
rungsleitung fu r  das Kuhl- 
mittel.

Dio Zuloiturig a fiir das Kilhl- 
wasser ist an dem Sclilacken- 
stauor b befestigt, so daB sio 
mit ihm zugleich auf und nic- 

der geht. Sie endet in der Aehso c, um welche der 
Sehlackenstauer b gedreht werden kann. Die Zu- 
fiihrung des WasBorB in die Welle c erfolgt von der  
Soito hor unter Abdichtung durch eino Stopfbttchse.

K I .  S ic , Nr. 206468, vom 25. Januar 1908.
Ri chard Sc hmi dt  in Magdeburg- N.  Yorrichtung
zum Festhatten der Giefipfannen oder Tiegel an den

Trageisen m it gegen 
den Tiegel federn- 
den Bilgelsegmenten.

Dio Biigelsegmen- 
to  a, dic durch dio 
Federn b gegon dio 
1’fanno o d e r  don Tie
gel c gepreBt wordon, 
a ind  durch Stiłcke d 
mit Ilandhobeln e 
Y e r b u n d e n , dio mit 
einer eszentrischeii 
Anlagoflache f  ver- 
sehen sind. Beim 

Niederdrflcken der Hebel e werden dio ftilgelsegincnte 
o von dor 1’fanno c entfernt.

KI. 81 b, Nr. 206548, vom 10. Juni 1908. Ba- 
di s cho  Mas c h i no n f a br i k  und Ei s o ng i eBere i  
v orni ais  G. Sebol d und Sebo l d  & Naf f  in D a r 
i a c h  i. II. Vorrichtung zum  Abformen bauchfdnniger 

GefdfSe oder ahnlicher GufJ- 
stiicke mittels geteilter, schwenk- 
barer Modelle und Formkasten.

Auf dem Tische a sind die 
zweitoiligen Modelle b und Forin- 
kasten c um zwei getrennte Dreh- 
zapfen d und e schwenkbar. Nacli 
dom Aufstampfon des Sandes f  
worden zuerst die beiden Forin- 
kastenhalfton c mit dem darin 
aitzondon Formsando f  ausge- 
schwungen, dann die beiden jMo- 
dellhalfton b, wobei der Kern 
stehon bleibt. Dio beiden Forni- 
kastenhalfteii werden hiorauf um 
den atehongebliebenen Kern ge- 

B c h lag e n , der Zapfen e nach unten horausgezogen 
und dor fortigo Formkasten vom Formtische a ab- 
gozogen und durch oinen andern ersetzt.

KI. 81h, Nr. 206 544, vom 7. Juli 1908. O scar 
Sc ho leli in Berl in.  Yerbundformmaschine fiir  die 
Herstellung von Formen fa r  Bohlkdrper.

Ton der Formmaschine a wor
den Ober- und Untorkastcn mittels 
einor Wendoplatto oder zwoieraus- 
wochaelbarer Platten abwechselnd 
hergestellt und die Unterkaaten b 
mittels des Wagons c oder von 
Hand auf dioKornplatte d derKorn- 
formmaschine e abgesetzt. Durch 
Anheben der Kernplatte d legt sich 
der Kasten b auf dieso auf, der 
Wagon c wird frei und kann zu- 
riickgefabren werden, wahrend 
der auf der Kernplatto d liegende 
Unterkaaten festgeklammert und 
mit ihr gewendet wird. Der 
Unterkaaten mit den in ihm liogen- 

don Kernen wird nun auf don Wagen f  gesenkt 
und der inzwiachen fertiggestellto Oborkasten auf 
ihn aufgesetzt.

KI. 10 a, Nr. 207006, vom 12. Marz 1908. 
He i nr i ch  Koppers  in Es s e n ,  Ruhr. Yerfahren 
zu r  VerhUtung ton ZerstSrungen der \V<inde.von Yer- 
kokungskammern.

Yon der Erkeimtnis ausgehend, daB die Zersto
rung der Koksofenkanunerwando durch in der Koks- 
kohle enthalteue Alkalien Yerursacht wird, die wah
rend der Yerkokung sublimieren und mit der Kiesel-

Kl. 21 li, Nr. 20641!), vom 21. August 1907. 
He r ma n  Le wi s  Hart  ona toin in Dulu tli (Minn.,

Y. St. A.), Einrichtung an 
geschlossenen elektrischen 
Schmelzofen.

Die Elektrodon a n e b s t  
ihrem Gestiinge b und den 
biegsamon Stromzufiih- 
rungen c sind in einem 
Gohause d angeordnot, das 
mit dem Herde e luftdicht 
Y e rb u n d e n  ist. Die wah
rend des 1’rozesseB erzeug- 
ten reduzierondon Gase 
konnon aus M angol an 
Sauerstoff nicht brennen 
nnd die Elektroden und 
ihr Gestiinge s cha cl i gen, 
sondern wordon durch 
Rohr f  ahgcfOhrt und an- 
derwoitig benutzt.

KI. 71), Nr. 206445, vom 5. NoYember 1904- 
C a r l  H u b o r  i n B e r 1 i n. Strangpreste , bei welcher 
in dem den Metallblock aufnehmenden liezipienten 
eine Stahlbuchse ais H ilfszylinder eingesetzt ist.

Die den Yer- 
schloiB des den 
•Metallblock auf
nehmenden Rezi- 
pienten a hin- 
derndc Stahlbuch- 
ae b ist bekufs 

schneller Aus- 
wechselung der Lange nach aufgesehnitten. Dioae 
Fugo wird im Gebrauch durcli eino Einlagc c ge- 
schiossen, wodurch auch die das Auawechseln er- 
leichternde Fedcnmg der Buchse aufgehoben wird.
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aaurc der Kainmcrwandung leicht schmelzbaro Sili- 
kato bilden, aoll der Kokskohlo ko viel Kieaclaaure 
in irgeml einer Form (Sand) zugosotzt werden, dali 
nie din in der Kohlo onthaltenon Alkalien zu binden 
vermag. ZweckmiiBig kann auch eine Kieselsaure 
enthaltende Kobie zugesetzt werden.

KI. 24 o, Nr. 20057<i, vom 2. Mai 1907. Ab mus 
■labs in Ziirich.  Yorrichtung zum Trockneii, Ent- 
gasen und Vergasen von festem BrennstOff, bei der 
der letztere in einem oberhalb des Yergasers liegen- 
den, fiicherartig durchbrochenen Schacht getrocknet 
und entgast wird.

Ein Teil der in der 
Feuerung a orzougtęn 
Ciaso wird durch eine 
Ocflnung b in den
Schacht c geleitet, in 
dem der zu Yorgascnde 

Brennatofl zwischen 
Fiichorwandon d sich
befindet. Letztere liegen 
in einem gowiason Ab- 
stande von don Schaclit- 
wilnden und die ho ent- 
standonen Kiiume sind 
durchCłuerwandef untor- 
teilt. Die heiBen aus dom 
Rannie a aufetoigenden 

Gase werden so gezwungen, don zwischen don WSn-
den d licgondon Bremiatoff in Hichtung der 1’feilo
mehrfach zu durohdringon und hiorbei zu trooknon 
und zu entgasen.

KI. 31 c, N r. 20<!579, vom 2. Juni 1908. Pot t er  
Erikaaon in Lund,  Scliwodon. Yorrichtung sum  
Abschneiden und Nąchputzen von K em en fiir  Giefierei- 
zwecke.

Seitlieh von der im Gestell a gelagorten Kroia- 
aage 0, die mittels der Kurbel c gedreht wird, iat eine 
den zu achnoidondon Kern aufnehmendo Kinno d vor- 

geaohon, die von dom nm 
Zapfon e drelibaron Arm f  
getragen wird und in 
einem duroh Anachliigo g 
bogronzton Bogcn ao go- 
B ch w u n g e n  werden kann, 
dal! aio oineraeita die zu 

a achneidenden Korne ge-
niigend weit in den fio- 
reich dor Kroiasago h 

bringt, und andoraoita die goschnittenen Korno auf eine 
Bchiofe Ebene befSrdort, von wo aie der Sammelstelle 
zurollen. In dor Rinn o bewegt aicli an einer MaGein- 
tcilung ein featatellbaror Anschlag h, uin Korno von 
gleicher ge^flnacbter Lange zu erlialten. Vor dem 
Sageblatt befindet sich auf der Hagowollo ein Ab- 
putzer i fiir die geachnittonon Kernenden.

KI. 24 c, N r. 20(i(i!)9, vom 26. Auguat 1906. 
Deutsche  Ba uke - Ga s  G e s e l l s c h a f t  m. b. łl. in 
Berlin.  Sauggaserzeugung*verfahren, bei welchem
dnn fest en lirennstoffe Kohlenstoffoerbindungen zer- 
stdubt oder in Gas- oder D ampfform  oder die Schteel- 

gase, des unter dem Einflusse 
der Abhitze des Gaserzeugers 
entgasten lirennstoffes zugefUhrt 
werden.

Dio neben dor Luft zugo- 
fuhrten Kohlonwasaergtoffe (ont- 
wedor Schwelgase aua dom Full- 
rumpf a oder aonstigo Gase oder 
Klilasigkeiten) werden durch die 
DiIbo b unter einen schragliegen- 
den Kost c mit niodriger Brenn- 
achiclitatarke unter Innehaltung

der gewdhnlichen Hohe der Brennatoffscliicht geblaaen. 
Statt des scluagen RoatoB kami auch oin Troppenroat 
oder oin senkrechtor Roat bonutzt werden. Da dio 
Temperatur hiorbei aehr niodrig gebalton werden 
kann, iat dio Vorachlackung dea lioatca nur goring.

KI. 31 c, Nr. 200 701, vom 20. April 1906. 
Hei nr i ch  Roi  li i g in K re f e l d-  Bockum.  Yer- 

fahren zum  Vcr<lichten von Metall- 
btocken mittels Pressens in der 
G ufiform.

Dor in der nicht yerjilngten 
Form a bofindlicbe Btablblock wird 
zunaohst in diosor Form vorgopre0t 
und dann durch oin nntorgelegtos 
MundstOck J, daa sichmit einer sinus- 
artigen Erweitorung von grSBoreni 
Querschnitt ais die Guliformolfnung 
an diose anachlioBt, hindurohgopreBt. 
Durcli dio beaondero Form des Jlund- 
atflckca aoll dio Knntenreilmng dea 
Blockes am Auatrittaemlo der Form 
und damit dessen Schwellon ver- 
mieden werden.

KI. 24 c, Nr. 200»!)ó, vom 22. Dezombor 1907. 
Hei nr i ch Koppers  in Eanon,  liulir. Bekuperntor 
zur Yorwdrmung der PrimSr- und Sekundurluft fu r  
eine Ofenanlnge mit unmitłelbar angeschalteten Gas- 
trzeugern.

Dio Erfimlung bezweckt, dom das Heizgaa fiir die 
Yorkokungaiifon orzeugendón Generator die PrimSr* 
luft mit der hochsten Temperatur, die in den gemoin- 
aamon ltekuperatoren erroicht wird, zuzufuhren. Unter

don Ofenkammern a, dio in ublioher Weise mit den 
von Wanden b bogrenzten Hoizkaniilen d abwechseln, 
sind die zweiraumigen Luftorhitzor c, dio sowobl den 
Heizzilgen d ala auch den Gasorzeugórn g IleiBluft 
zufdhren, angeordnet. Ihre AbhitzerSume, denen duroh 
Kanale e  dio Abhitze zuatrSmt, sind an don gemoin- 
aamon Abhitzoaammelkanal f  angeachlossen. An den 
Stellen, wo die Abhitze in die Rokuperatoren c tritt, 
aind in den Luftraumen dorselben Abzweigkaniile h 
vorgoBehon, dio in don Stiltzpfeilorn der Rokuperatoren 
liegen und nach unten in einen Sammelkanal i fiihren, 
dor unter don Roat dea Generatora g iniindet.

KI. 31 c, Nr. 207 102, vom
lO.MSrz 1908. Al f o n s  Mi cha l s k i  
in S c hwi o nt oc b l owi t z .  Gie.fi- 
pfanne m it bewegtichem Schlacken- 
abstreicher.

Dor Schlackenabaeheider wird 
durch einen Schwimmerstein a go- 
bildet, der aich an Anlegeleisten 
dor GieBachnauze anlogt und durch 
um die Schnauzo horumgreifende 
Haken b daran gehindert wird, in 
dio 1'fanne zuruckzufallen.
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Statistisches.
AuBenhandel des Deutschen Reiches in den Monaten Januar-Juli 1909.

KInfulir Ausfuhr

Eisenerzo; eison- oder nianganhaltigo Gasreinigungsmasse; Konverterschlacken; t t

ausgebrannter eisenhaltiger Schwofelkios (237 e)* .......................................... •i 640 237 1 564 887
Manganerze (237 h ) ............................................................................................................. 234 691 2 284
Stoinkohlcn, Anthrazit, unboarhoiteto KKnnelkohle (238 a) .................................. 6 502 860 12 615 414
Braunkobloti (238 b ) ................. ........................................................................................ 4 738 420 18 489
Steinkohlenkoks (238 d ) ...................................................................................................... 383 074 1 896 215
Braunkohlonkoks (238 e ) ............................................................................ ..................... 785 1 392
Steinkohlenbrikotts (238 f) ............................................................................................. 60 558 631 045
Braunkohlenbriketta (238 g ) ............................................................................................. 53 891 257 685
Rohoison (7 7 7 ) ...................................................................................................................... 82 517 231 914
Bruchoison, Alteisen (Schrott); Eisenfeilspane usw. (843a, 843b ) .....................
Roliren und Róhrenformstucke aus nicht schmiedbarem GuB, Ilahno, Yentile usw.

(778a u. b, 779 a u. b, 7 8 3 e ) ............................................................................
Walzen aus nicht schmiodbarem GuB (780a u. b) ,

95 840 101 152

1 821 22 095
432 6 435

Maschinenteilo roh u. bearbeitet** aus nicht schmiodb. GuB (782a, 783a — d) 3 326 2 067
Sonstige EisonguBwaren, roh und bearbeitet (781au. b, 782b, 783f u. g.) . . . 
Rohluppen; Rohschienen; Rohblocko ; Brammen; vorgowalzto Blocke; Platinen; 

Knilppel; Tiegelstahl in Blocken (784)....................................................................

5 210 36 868

4 458 257 240
Schmiedbaros Eisen in Stiiben: Trager (J - , 1 1- und 1 1 -Eisen) (785a) 123 170 414
—  : Eck- und Winkeloisen, Kniestucke (785 b) ....................................................... 259 32 021
— : Anderes geformtes (fassoniertes) Stabeisen (785 c ) ........................................... 1 595 43 219
— : Band-, Roifeisen (785 d ) ................. 1 827 67 722
—  : Anderes nicht geformtes Stabeisen; Eisen in Staben zum Umschmelzen (785 o) 9 337 186 673
Grobbleche: roh, entzundert, gericlitot, dressiert, gefirniBt ( 7 8 6 a ) ..................... 275 118 283
Feinblecho: wie ror. (786 b u. c ) .................................................................................... 2 742 58 990
Yerzinnte Blocho (WoiBblech) (7 8 8 a )............................................................................ 18 896 217
Yerzinkte Bleche ( 7 8 8 b ) ................................................................................................. 31 13 245
Bleche: abgeschliffen, lackiert, poliert, gebraunt nsw. (787, 788c) ................. 60 2,980
Wellblech; Dchn- (Streck)-, Riffel-.Waffel-, Warzeń-, andere Bleche (789 a u. b, 790) 30 12 608
Draht, gewalzt odor gezogen (791 a — c, 792 a — o ) ...................................................
Schlangenróhren, gewalzt odor gezogen; RohrenformBtficke (793a u. b) . . .  
Andere Roliren, gewalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b) . . . .

4 108 196 053
122 1 769

7 040 70 940
Eisenbahnscliienon (796a u. b ) ......................................................................................... 145 209 448
Eisenbahnschwellen, Eisenbahnlaschon und TTnterlagsplatten (796c u. dl . . . . 14 67 202
Eisenbalmachsen, -radeisen, -r&der, -radeatze (7 9 7 ).................................................. 1 036 38 058
Schmiedbarer GuB; Schmiedestucke*** (798a—d, 799a—f) . . . 4 703 30 571
Geschosse, Kanonenrohre, Sagezahnkratzen usw. (799g).......................................... 1 741 18 457
Briicken- und Eisenkonstruktionen (800 a u. b) . . 128 28 613
Anker, Ambosse, Schraubstocke, Brecheisen, Hammer, Kloben und Rollen zu 

Flaschenzilgen; Winden (806 a—c, 8 0 7 ) ............................................................... 383 3 934 i
Landwirtschaftliche Gerate (808a u, b, 809, 810, 816a u. b ).............................. 1 443 23 660
Werkzeuge (811a u. b, 812a u. b, 813a—e, 814a u. b, 815a—d, 836a) . . . 
EisenbahnlaBchenschrauben, -keile, Schwellenschrauben usw. (820a) . . . .
Sonstiges Eisenbahnmaterial (821 a u. b, 824 a ) ......................................
Schraubcn, Niete, Hufeisen usw. (820 b u. c, 825e) ..................................

891 11025
33 6 926

161 5819
714 10 633 i

Achsen (ohne Eisenbahnachscn) und Achsenteile (822, 823 a u. b ) ..................... 47 l 282
Wagenfedern (ohne Eisenbahnwagenfedern) (824b) .............................................. 62 685
Drahtseile (825 a ) ................................................................................................................. 196 2 577
Andere Drahtwaren (825b—d ) ........................................................................................ 282 22 589
Drahtstifte (auch Huf- und sonstige Niigel) (825 f, 826 a u. b, 8 2 7 ) ..................... 1 410 40 365
Hans- und Kiichongerate (828 b u. c ) ........................................................... 246 14 262
Ketten (829 a u. b, 8 3 0 ) ..................................................................................................... 1 820 2 237
Feine Messer, feine Scheren usw. (836 b u. c ) ........................................................... 50 1 928
NSh-, Strick-, Stick- usw. Nadeln (841 a—c ) ...............................................................
Alle ubrigen Eisenwaren (816cu.  d—819, 828a, 832—835, 836d u. e—840, 842) 
Eisen und Eisenlegierungen, unvollstSndig angemeldet (unter 843 b ) .................

77 2 195
1 193 26 231

— 547
Kessel- und Kosselschmiedearbeiten (801 a—d, 802—8 0 5 ) ...................................... 578 14 628

Eisen und Eisenwaren in den Monaten Januar-Juli 1909 257 402 2 216 777
Maschinen „ „ „ „ „ „ 45 183 182 477

Insgesamt 302 585 2 399 254
Januar-Juli 1908: Eisen und Eisenwaren . 324 902 2 229 040

M aschinen ..................... 53 817 208 478
Insgesamt 378 719 2 437 518

♦ Die In K lam m ern stehenden ZltTcrn bedeutou die N um m ern dea statU tlschen "W arenTerzełchnlsses. ** Die A u s f u h r  an be- 
a rbelte ten  guBelsernen M aschluentellen ist un te r den betr. M aschinen m it au fgefuhrt. *** Die A u s f u h r  an  Schm iedestucken fu r Ma
schinen lat un te r den betr. M aschinen m it aufgefiihri.
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Dio EiseniM ustrlo Lusemburgs im Jahro 15)08.*
Dom yor kurzem erBchionencn Jahresborichte dor 

Ijiisemburgisclien Handelskammer** ontnohmen wir 
nachstohendo Angaben iiber dio Entwicklung dor Eisen- 
und Stahlindustrie des GroBhorzogtums wahrond des 
letzten Jahres im Yerliiiltnis zum Jahre 1907.

Danach betrug beim E i s e n o r z b e r g b a u  dos 
Landes:

Zahlentafel 1.

1908 | 1907

dio Anzahl der Grubon , . . 
die GesamtfSrdorung . . . t 
der Wert der Forderung Fr. 
der Durchsclmittspreis fiir die 

Tonno..............................Fr.

92
5 800 868 

16 696 005

2,88

93
7 492 870 

21 997 404

2,93

die Anzahl der Arbeiter unter
.T o g o  ........................

dio Anzahl dor Arboiter iibor 
T a g o .......................................

3 579 

1 859

4 364 

2 398
somit dereń Zahl insgesamt 5 438 6 762

B e z l r k

A
nz

ah
l 

de
r 

G
ru

be
n

F o rderung

t

W e r t

Fr.

Anzahl 
d e r j 

A rbeiter

Esch.........................
Dudelingen - ROme-

lin gon .................
Differdingon - Po- 

tin gen .................

18

39

35

1 534 494

2 193 439 

2 072 936

4 513 845 

6 564 179

5 617 981

1437

2237

1764
Zusammen wie oben 92 5 800 868 16 696 005 5438

lin Jahre

1908
1907

Erzforderung

t
5 800 868 
7 492 870

E rzverbrauch
t

4 120 410 
4 757 364

E rzyerbrauch 
in Prozenten 
d. Forderung

71
64

Nach Landem, die nicht zum Zollyeroinsgobieto 
gohoren, tulirte Luxemburg aus:

. . .  G em ahlene
im Jah re  M inette Thom asschlackc

t t 
1908 . . 2 213 886 836
1907 . . 2 806 294 165

Dio Einfuhr von Manganerz, dio sięh im Jahro
1907 auf 57 761 t belaufon hatto, betrug im Berichts- 
.jahro insgesamt 64 586 t und verteilto sich auf die 
Ursprungalandor folgenderinaBeu:

1908 1907
t t

B r a B i l i e n ...................... 207 923
E n gland ................. — 1 109
Britisch-Indien . . . 23 584 37 439

— 538
R uBland................. . 40312 16 063
S p a n ie n .................
T u n is .....................

131 1 689
352 —

Insgesamt 64 586 

Zahlentafel 3.

57 761

Somit hat die Eisenerzfordorung des Berichts- 
jalires gogeniiber 1907 um 1 692 001 t odor 22,6 °/o 
abgenommon, wahrond, wio oin Yergleich der gegen- 
wartigen Wirtschaftskrise mit der des .lahres 1901 
zoigt, dio Abnahmo in jonem Jahro gegeniibor 1900 
27,8 °/o betragen hatte. Der bedeutendo Riickgang 
der Eisenorzfordorung im Borichtsjahro ist zwar 
hauptsachlich auf dio ungunstigo allgetnoino wirt- 
schaftliche Lago, zum Teil aber auch auf dio boson- 
deren Ycrhaltnisso des Landes zuruckzufuhron, auf 
dio wir schon in unserom yorigen Berichte naher ein- 
gegangoii sind.*** — Dio mittlere Leistung dos ein- 
zolnen Erzgrubenarboitera boliof sich fiir 1908 auf 
1066,728 (i. Y. 1108,084) t im Worto von 3070,24 
(3253,09) Fr.

Auf die yerschiedenen Borgbaubezirko yerteilto 
sich der Eisenerzborgbau des Berichtsjahrea in nach- 
stehendor Weiso:

Zahlentafel 2.

Ea w urden erzeugt 
an

Im Jah re  1903 tm Jah re  1907

t

im
W erte von 

Fr. t

im
W erte von 

Fr.

Puddelrohoisen
Thomasroheisen
GioBoreirolieis.

50345
1071632
177941

3129395
72273443
11372278

107065 8103688 
1276373: 87873180 

101434| 7665339
Insgesamt

Durchschnitts- 
werte yon

1299918-86775116 1484872 103642207

f. d. Toune 
66,75 Fr.

f. d. Tonne
69,80 Fr.

Zahlentafel 4.

Es wurden hergestellt 
an

im Jah re  1908 i m  Jah re  1907

.

Im W erte 
YO U

Fr. t

im W erte 
von 
Fr.

PoterioguB . . .
R ohren.............
Maschinen- und 
sonstigem GuB

478
32

15 872

140 540
7 362

2 590 909

481
32

17 540

142 200 
8 000

2 678 882

Insgesamt
Im Durch- 

schnittswerto yon

16 382; 2 738 811 18 053 2 829 082

t. d. Tonne
167,18 Fr.

f. d. Tonne
156,70 Fr.

Zahlentafel 5.

Das VerhiiltniB zwischen der Forderung der Erz- 
gruben und dem Erzyorbrauche der Hochofen (ohno 
BorOcksichtigung des Ursprunges der Erze) gostalteto 
sich In den beiden letzten Jahren wie folgt:

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 S. 1112 u. 1113. 
** Grand-Duclie de Luxombourg: „Rapport General 

«ur la Situation do Tlndustrie et du Commerce pen
dant 1’Anneo 1908“.

*** Tergl. ferner „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1203.

lra Jah re  190S im Jah re  1907

F.s wurden hergestellt 
an

t

im W erte 
Ton 
Fr. t

im W erte 
Ton 
Fr.

Bloeken ............. 21443 2106445 6291 731329 i
Halbfabrikaten 

f. d. Yerkauf . 172113 18258798 169038 17676072
Fertigerzeug- 

nissen:
a) Schienen und 

Laschen . . . 37329 5599348 42003 5380871
b) Schwellen . . 26371 3659011 15524 1980579
c) Handels- und 

yersch. Eisen 154679 21949981 169669 19522848
d) Walzdraht . . 47137 7365155 39731 4593621 1
e) Maschinen . . 1804 1252758 2011 1457894 j

Insgesamt 460876 60191596 444267 51343214

Im Durcli- f. d. Tonne f. d. Tonne
schnittswerte yon 130,60 Fr. 115,57 Fr.
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Wahrend also dio Manganerzzufuhr von Brasilion, 
Spanien und Britisch-Indien WgBentlieli nachgelasscn, 
von England und Japan sogar ganz aufgohort hat, 
Yormohrte sieli die Eintuhr aus UuBland ganz auBer- 
ordentlieh.

Wesentlich zugenommon hat auch — unter dom 
Einflusse der oben bereitB angedeuteten YorhaltnisBe — 
die Einfuhr franzosischer Minotte, indem sio yon 
239014 t im Jahro 1907 auf 274126 t im liericlits- 
jahre stieg.

Ueber den II o c h o f o n b o t r i e 1) ist aus dom 
Borichto zu orsohon, daB im Jahro 1908 von don 
yorhandenon 31 (i. V. 33) Hochofen 30,31 (32) im 
ganzen 1391 (1620) Wochon hindureh im Fouor stan- 
don. Die Erzeugung dor Hochofen an Uolieiscn ist

aus Zahientafel 3 ersichtlich. Die Anzahl der im 
Hochćfenbetriebe boschaftigten Arboitor betrug im 
Berichtsjahre 3970 gegen 4268 im Jahre zuyor.

Gi oBore i en waren im Borichtsjahro 10 im Be- 
tr io b  gegen 8 im Jahro 1907; sie stellten die in Zahien
tafel 4 aufgcfiihrten Mengon her. Dor Yorbrauch an 
Hohoisen bei den GieBeroion belief sieli im letzten 
Jahro auf 17 416 t, im Y orlotzten auf 19 770 t; die 
Anzahl dor Arbeiter ging von 319 auf 312 zurBek.

Ueber dio Leistung dor S t a h l w e r k e ,  dereuZahl 
sich im Borichtsjahro auf vior gogen drei im Jahro
1907 belief, gibt dio Zahientafel 5 AufschluB. An Roli- 
eison Yerbrauchten dio Stahlwerke im letzton Jahre 
599 893 t gegen 613 482 t im Jahre 1907. Sie be- 
schiiftigtcn im ganzen 3300 bezw. 4178 Arbeiter.

Aus Fachvereinen.

Verein deutscher Eisen -  Pordandzement-  
Werke.

Ueber dio Verfugung des llerrn Ministers der 
offentuBlien Arbeiten yom 6. Marz 1909,* wonach 
Eiaen-1’ortlandzement kiinftig dem Portlandzoment im 
allgemeinen ais gleiehwertig crachtct und ebenfalls 
nach den geltendon Normen fiir einhoitliche Lieferung 
und Priifung yon Portlandzoment beurteilt werden 
soli, yerbreitet der Yerein deutsclier Fortlamlzement- 
Fabrikanten eino abfallige Kritik. Der vom Yerein 
deutscher Eisen -Portlandzoment-Werke unter dem Titel 
„Eisen-Portlandzement, Portlandzoment und Sclilacken- 
mischfrage“ herausgegebencn Gogenselirift entnehmen 
wir die naclifolgcnden Ausfilhrungon:

„Die abfallige Kritik der ministeriellen Verfugung 
muli bei Fernerstehenden den Eindruek erweckcn, ais 
sei die YorfÓgung gegon den Willen des Yereines deut
scher Portlandzcment-Fabrikanten zustande gekommen. 
Dieser falschen Auffassung konnen wir nicht besser 
begegnen, ais durch die Schilderung der Yorgange, 
welche zu dom inchrfaeh orwahntou ErlaB dos Herm 
Ministers gefuhrt haben. Der scharfo Kampf, welcher 
seitens des Yereins deutscher Portlandzement-Fabri- 
kanten gegen dio Ebcnhiirtigkeit des Eisen-Portland- 
zomontes mit Portlandzoment B o it  Jahren gefuhrt wor
den ist, yeranlaBte uns schon im Jahre 1901, den 
Herm Minister der dffentlichen Arbeiten um Ein- 
sotzung einer Kommission y o i i  Fachleuten zu bitton, 
die dns Verlialtnis zwischen Eisen-Portlandzement und 
Portlandzemcnt prufen und entschciden sollto, ob beide 
Zomonto gleiehwertig seien und nach don nanilichen 
Normen beurteilt werden konnen. Der llerr Minister 
gab diesem Antrage statt und ernannto oino Kom- 
m i s B i o n ,  die schlieBlich ans 26 Mitgliodern bestand. 
Yertreten waren in ihr 

das Ministorium der Sffehtlichen Arbeiten, das 
Kriegsministcrium, sowie die iibrigen beteiligten 
preuBischen Ministerien, das Ueichsmarineamt, das 
KŚnigliche Materialprilfungsamt, der Deutsche l’ort- 
landzement-Fabrikanten-Yeroin, dio deutsclie Beton- 
lndustrie, die yereinigten TraBgrubcnbesitzor und 
schlieBlich der Yerein deutscher Eisen -Portland- 
zement-Werke.
Ais unparteiische Sochyorstandigo nahmen ferner 

teil die 11II. Geb. Bcrgrat Dr. II. Wcilding und 
Dr. Michaeli*.
Dell Yorsitz Obemahm der jetzige Ministerial- 

diroktor lir. yon DSmming. Die Kommission tagte 
im ilinisterium der otlentliehen Arbeiten zu Berlin.

Die also aus Sachyerstiindigen aus allen Gebieten 
des Bauwesens bcstehende Kommission stellte ein 
umfangreiches Arbeitsprogramm yon Yergleichsver-

* „Stahl und Eisen“ 1909 S. 441.

Buchen auf, dereń AusfOlirung dem Konigl. Jlaterial- 
prilfuilgsamt in GróB-Lichtorfeldó anyertraut wurde. 
Da dieso ausgedelmten, auf Kosten den Yereines deut
scher Eisen-Portlandzemcnt-Werkedurehgefiilirten Ver- 
suelie Uberliaupt nur den Zweck hatten, klarzustellen, 
ob die Behauptungen der Portlandzenient-Fabrikantcn 
yon der Minderwertigkeit des Eisen-PortlandzementeB 
im Yergleich zu ihren Erzeugńissen richtig und ob 
die hierdurch heryorgerufenen Beunruhigungen im 
Baugewerbe bcreclltigt scion, so wurden ihre siimt- 
lichen im Laufe der Zeit erhobenen Eiuwande auf das 
sorgfiiltigste nachgepruft. Es wurde unter anderem 
das Vcrhaltcn des Eisen-Portlandzementes und Port- 
landzementes mit don Yerschiedenen Zuschliigen ge- 
priift; insbesondcrc wurde festgestellt, daB Sand, selbst 
wenn er auf einen viel hdheren Feinheitsgrad ge- 
bracht wird ais basische Hochofenschlackc, ais Zu- 
schlagsmittel sieli vollig anders und minderwertig yer- 
liiilt gegeniiber der zur EiBen-Portlandzement-Fabri- 
kation benutzten Hochofenschlackc. Auch das Yer-
halten yon Eisen-Portlandzement zu TraB und Kalk
wurdo eingehend bis auf eine Erhartunjglaauer yon 
zwoi Jahren studiert. Beide Zementarten wurden in 
fetten und mageren Miscliungen mit Normalsand mul 
gemischtkornigem Feiusand beim Erhiirten an der 
Luft und unter Wasser auf das eingohondśto gepriift. 
Es wurden grcBere Yorputzflachon und .Mauorpfeiler 
mit beiden Zementarten angefertigt und jahre lang be- 
obachtet. Dio Baumyeriinderung der Probekorper 
wurde ebenfallB eingehend kontrolliert und die samt-
lichen ErgebnisBo in grapliischen Tabellen ver-
ansehaulicht.

Auf diese Woiso wurde alles, was die Portland- 
zement-Fabrikanten seit fast dreiBig Jahren in Schrift 
und Wort gegon den Eisen-Portlandzement unter dem 
Titel „Die Schlaekenmischfrage1* Ungiinstiges einge- 
wemlet hatten, b e r i ick B ich t ig t  und einor eingehenden, 
von den Yertretern dea Portlandzement-Fabrikanten- 
Vereines sorgsam ilborwaehten Prufung unterzogen.

Samtliehe Yersuclisergebnisse des Konigl. Ma- 
terialprilfungsamteB wurden allen Kommissionsmit- 
gliedem vor jeder Sitzung so zeitig zugestellt, daB 
<liese sie in Kuhe durcharboiten und sich ein klarcs 
Urteil uber sie bilden konnten. Jedes Jahr trat die 
Kommission ein- oder zweimal zusammen, um in 
stundenlanger Beratung die Yersuclisergebnisse zu be- 
sprechen. Das Arbeitsprogramm wurde im Laufe der 
Zeit wesentlich erwoitert und auf eine gro Bert' Anzahl 
von Zcmentmarken ausgedehnt, ais ursprDnglich be- 
absiehtigt war. Um ganz siclier in betreff einer un- 
parteiischen 1’robecntnahme der yerschiedenen Zement- 
marken zu sein, wurde oino Untcrkommisllon einge- 
setzt, wclche 14 Tage in Deutschland herumreiste 
und die Zemente direkt aus den betreffenden Eabrik- 
ra\imen entnahm. Wie sich denken liiBt, yerursachte
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das ganze Untomokmcn einen erheblichen Aufwand 
im Zeit, Arbeit und Geld.

In der SchluBsitzung diesor ministoriellon Kom- 
mission wurden, um dio Ergebnisse dieser jahrelangen, 
gewissenhaften und kostspieligen Arbeiten zusammen- 
zufasBen, fast von allen Parteien Yorschlage gemacht. 
Man einigte sich dann-auf den von Ilerren den Mini- 
storiuniH der 8ftontliehon Arbeiten gomachten Yor- 
schlag, der auch die volle ZuBtimmung der Vertroter 
des Yereins deutscher Portlandzenicnt-Fabrikanten fand 
und der wie folgt lautet:

Nach don Prilfungsergebnissen sind die Eisen- 
Portlandzeinento und die Portlandzemente im allge- 
meinen ais gloichwertig zu erachten; falls dalier 
bei der Untersuchung bei den geltenden Normen 
die Eisen-Portlandzemente auch bei Lufterhartung 
befriedigende ErgebniBse zeigen, so ist gegen ihre 
Yerwendung bei offentiichen Bauten nichts einzu- 
wenden.

Wenn dieser Ausgang dem Verein deutscher Port- 
landzement-Fabrikanten ilberraschend und nicht an- 
genehm war, so darf dies fiir ihn kein AniaB sein, 
der auf wissenschaftlicliem und praktischem Wege 
gefundenen W ahrheit nunmehr noch entgegenzutreten 
dadurch, daB er den Eisen-Fortlandzement auch 
weiterhin mit den alten Wnffen zu bekiimpfen aucht; 
er fergiBt, dali er sich dadurch gogen seine eigenen 
Vertreter und gegen dio von diesen mitgeloistete 
muhaame Arbeit wendet.

Wir bemerken noch, dal! dio Yeroffentlichung 
deB Zahlenmaterinls, welches dor Ministorial-Kom- 
mission untorbreitet worden ist, durch das Konigliche 
Mnterialprufungsamt erfoigen wird. Wir tragen keine 
Scliuld daran, daB diese Żabien bis jetzt noch nicht 
ver3ffentlieht wurden.

Nach der grilndlichen Arbeit der Koinmission 
liegt fiir uns kein AniaB vor, im einzelnen die auch 
jetzt wieder yon dem Portlandzcment-Fabrikanten- 
Verein gegen den Eison-Portlandzement gemachten 
Vorwurfe zu widerlcgen, zumal die Zementyerbraucher 
inzwischen Gelegenhcit genommen haben, sich in der 
l ’raxis yon der Yorziiglichkeit des Eisen-Portland- 
zementes und seiner Ebenbiirtigkeit mit den beaten 
•Marken des Portlandzementes zu iiberzeugen, wie dies 
aus der naehstehenden Uebersicht iiber die Lieferung 
von Eisen-Portlandzement seitens unserer Yoroinswerko 
heryorgcht. Es wurden geliefert:

nn P rtyate an  U ehorden

1899 .................... 51 847 110 5 458 700
1900 .................... 88 160 470 9 148 380
1901 ...................  96 255 120 16 617 020
1902 .................... 82 129 473 11 267 096
1903 .................... 103 722 932 28 511 280
1904 .................... 126 432 304 30 396 847
1905 .................... 118 562 800 28 654 120
1906 .................... 129 569 872 46 835 740
1907 .................... 124 579 178 58 498 600
1908 .................... 119 210 920 69 268 050
Zum SchluB bemerken wir noch, daB in dem von 

uns dem Herm Minister der offentiichen Arbeiten cin- 
geroichten Entwurf (Deutsche Normen fiir einheitliehe 
PrOfung von Eisen-Portlandzement) auch folgende 
V'orschrift enthalten is t:
Die Yerpackung soli auBer dem Bruttogowicht und 

der Bezeielinung Eisen-Portlandzement die Firma 
oder Marko des Werkes sowie das in dio Zeichen- 
rolle des Patentamtes eingetragene Warenzeichen 
des Yereins in deutlicher Ausfuhrung tragen 

und durch die Bezeichnung Eisen-Portlandzement und 
Fuhrung des Waren z o ichę ns dea Yereins soli dem 
Kaufer die GowiBheit gegeben werden, . daB die

Waro der den Normen yorgedruckten Begriffs-
erklarung entspricht.

Durch diese Yorschrlften ist dem Yerbraucher 
die unbedingto Gewahr gegeben, dali er einen Eisen- 
Portlandzement im Sinne dc« Erlassea des Herm Mi- 
nisters voin 6. Miirz d. erhalt.“

Iron and Steel Institute.
FBr die diesjahrige Herbstyersammlung des „Iron 

and Steel Institute“, die, wio bereits mitgeteilt, * in 
den Tagen yom 27. September bis 1. Oktober in 
London im Hause der Institution of Civil Engineers, 
Great George Street, Westminster, stattfindet, sind 
foigendo Yortriige yorgesehen:

1. Ueber die Ermittlung des Kraftbedarfes an Um- 
kehrwalzenstraBen. Yon C. A. Ablett aus London.

2. Ueber yergleiehende Verauche mit GuBeisen. Aron 
E. Adamson aus Sheffield.

3. Ueber kunstlichen Magneteiaenstein. Yon F. .). lt. 
Carulla aus Derby.

4. Ueber dic Einwirkung von Luft und Dampf auf reines 
Eisen. Yon .). Newton Friend aus Darlington.

5. Ueber das UoBten des Eisens. Yon .1. Newton 
Friend aua Darlington.

6. Ueber gleichmaBigen Fouchtigkoitsgehalt des Ge- 
bliiaewindes. Yon Greyille Jonoa aus Middles- 
brough.

7. Das llafflnioren dea Stahles im elektrischen Ofen. 
Yon E. J. L:ungborg aus Falun (Schweden).

8. IirennstolFersparnis bei Verwendung trockenen 
Gebliisewindes, Berechnungen auf Grund von Be- 
triebsangabon. Yon lt. S. Moore auB London.

9. Ueber dns Wachsen des (iuBeisena nach wieder- 
holtem Erhitzen. Von Professor II. F. Kugan 
aua New Orleans (Y. S. A.) und Dr. II. C. 11. Car- 
penter nus Manchester.

10. Ueber Instandhaltung und Erneuerung des Bnhn- 
oberbaues, Yon U. Prico-Williams aus London.

11. Das Gefilge der Kohlenstoff-Wolframstahle. 
Yon T. Swinden aus Sheffield.
Beginn der Sitzungen (am 28., 29. und 30. Sep- 

te.mlier) morgens 10'/i Uhr. Fur dio Nachmittagc an 
genannten Tagen sowie fiir den 1. September ist die 
BeBiclitigung einer Beihe industrieller Werke und 
SehenswOrdigkeiten beabsichtigt.

Dns yom EmpfnngsausschuB am 29. September 
gegebeno Festmahl, an dem 400 Personen teilnehmen 
konnen, findet im Trocadero-Restaurant, Shaftesbury 
Avenue, statt.

Mitglieder, die sich an dor Besprechung eines 
der Yortriigo betofligen woljen, konnen Sonderabzuge 
dos betreffenden Yortrages eine Woche vor der Yer- 
sammlung von dem Sekretiir dea Institutes (London 
SW. 28, Victoria Street) erhalten.

Versammlung franzósischer GieGerei- 
fachleute.

Am 7. September d. J. wird zu Nancy eine Zu- 
sammenkunft franzósischer GieBercifachleute statt- 
finden, dereń Hauptzweck dio Beratung uber einen Zu- 
sammenschluB auf rein teclinischer Grundlage sein soli.

Ferner stellen nachfolgende Yortriige auf der 
Tagesordnung: 1. M. Roncoray:  Die GieBereikon- 
gresse und die technischen Yereinigungen yon GieBerei* 
fachleuten im Ausland; 2. L. Bras seur:  Elektroatahl 
und GieBerei; 3. M. Mamy:  Die Yerhutung von Un- 
faDen im GieBereibetrieb; 4. M. Ause he r :  Die Le
gierungen.

* .S tahl und Eisen* 1909 S. 1039.
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Umschau.
Rosten von Eisen.

Die Arbeiten iiber das „Rosten von Eison" mehren 
aich in geradezu orstaunlichor Weise. Seit den ein- 
gehondoil Yeroffentlicliungen Ober dieses Thoma von 
Śpennrath, Dunstan, E. Heyn, Cushman, Diegel, E. Hoyn 
und O. Bauer u. a. bringen die neucren Arbeiten nur 
selten otwaa grundsatsslicli Neues.

Letzteres gilt auch fur eine Arbeit von Edward  
O. Sher man:  „Experiments on the Corrosion of Steel 
in Contact with Bronzo in Sea-Water“.* Yerfasser 
geht von der liingst beknnnten Tatsacho aus, dal! 
a) boi Beriihrung von Eison mit einem weniger edlen 
Metali der Spannungsreilio dor Kostangriff des Eisens 
in wasserigen, rosterzeugondon Losungen (z. B. See-

wirkmig nicht so stark, wio bei Yersuch 1. (Siehe 
Abbildung 1 und 2 Nr. 2.) Beim Yersuch 3 (siehe Ab
bildung 1 und 2 Nr. 3) standon Bronzo und Eison ohne 
Zink in direkter Boriihruilg miteinander. Der Kost
angriff auf das Eisen war am stiirksten. Die Yer
suche wurden in Seewasssr a i iBgefiihrt .  Die sich beim 
Rostangriff abspielenden cloktrolytiachen Yorgange 
sind in diesor Żeitschrift bereits oft und ausfuhrlich 
orSrtert,* so daB naheres Eingehen auf diesen Teil 
der Shermanschen Arbeit ftiglich unterbloiben kann.

Die fiir dio Praxis wielitige Frage, ob yerachie- 
dene Eisensorten unter den gleichen Yorsuchsbcdingun- 
gen vcrschieden stark rosten, sucht SJipEsjJng. Al wi n  
S c hl o i c hor  in seiner Arbeit „Unterschiodo in der 
Rostneigung einiger Eisenmatorialien" ** lediglich auf

a  -ffr o n z e , i  -S to fi/, c  -Z /M  
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Abbildung- 2.

wasser) Y crm indert, wahrend der Angriff des weniger 
edlen Metalles besehleunigt wird, und daB b) bei Be- 
riihrung des Eisons mit einem edleren Metali (odor 
Legierung, z. B. Bronze) der Rostangriff des Eisens 
durch wSaserigo, rostorzeugendo Losungen in ver- 
starktom MaBe erfolgt.**

Er sucht nun dieser schadlichen Einwirkung dor 
Bronze auf das Eisen dadurch zu begognen, dafi er 
dio mit dor Bronzeprobo in BerUlirung stehonde Eisen- 
probe mit einer Zinkspiralc umwickelt. Er erreicht 
auch, wie TorauBzusehen war, hierdurch seinen Zweck, 
donn jetzt wird erst daa unedlore Zink angogriffen 
und das Eisen auf Kosten des Zinks vor dem Rost
angriff geachutzt. Siehe Abbildung 1 und 2 Nr. 1. 
Bei einem zweiten Yersuch umwickelte er die Bronze
probo mit dom ZinkstreJS.cn. Auch hierbei trat Yor- 
minderung dea Rostangriffs dea mit der Bronze in 
Beriihrung stehonden Eisens ein, jedoch war dio Scliutz-

* „Engineering News" 1909 8. 292.
** Vergl, hioriiber auch D i o g o l :  >Dio Bestan- 

digkeit der gobrauchliehsten Kupferlegierungon iu Seo- 
waaserc. — „Marinerundachau" IX 1898 Heft 11 S. 1485.

Grund von Messungen der Spannungsuntorsehiede in 
Leituugswaaser zu loaon. Er fuBt hierbei auf Yer- 
suchon von Diegel, der im Gewichtsverlusfc der in 
Seewasser cingotauchten Platten eine Stiitzo fiir die 
von ihm aufgestellto Spannungsreilio fand und dabei 
zu folgendon allgemeinen SchluBfolgerungen kam:

„. . . . Dio Difforonz im GewiehtsYorlust zwoior 
im Seewasser miteinander in Beriihrung stehonder 
Eisensorten ist um ao augenfiilligcr, jo groBer die 
Potontialdifferonz zwischen diosen beiden Eisensorten 
ist.............Es wird diejenigo am stiirksten angogriffon,

* Yergl. z. B. E. l l eyn  und O. Bauer:  »TTeber 
don Angriff des Eisens durch Wasser und waasorige 
Losungen*, „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 44, ferner die 
Bcarbeitung der Cushmanachon Arbeit: »Die olektro- 
lytische Theorio des Rostangriffs von Eison* durch 
llinrichsen in , Stahl und Eison" 1907 Nr. 44.

** Yon der K. Technischen llochschulo zu Munchen 
zur Erlangung der Wiirdo eines Doktors der tech- 
niachen Wissenschaften (Doktor-Ingoniours) genehmigte 
Dissertation. Hallo a. S., 1909. Druck dor Bucit- 
druekerei dos Waisenhausos.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  1.

M ateriał Ges.-C Si ' P s Mn Wo Cr SI G raphit Cu Al

% % % % % % % % % % %
FluBeisen I . . . . . .  . 0,10 0,09 0,01 0,013 0,10 _ _ _ — 0,06 __
FluBeisen U ......................... 0,055 0,103 0,014 0,116 0,206 0,51 — — — — 1,05
Schmiedoisen I . . . . . 0,010 0,014 0,046 0,069 0,363 — — — — — —
Schmiedeisen 1 1 ................. 0,025 0,002 0,094 0,049 0,318 — — — — — —
Weicher Stalli . . . . . . 0,246 0,317 0,028 0,027 0,637 — — — — — —
Hartor Stahl . . . . . . 0,209 0,123 0,092 0,037 1,447 — — — — — _
Chrom stahl......................... 0,75 0,28 — — 0,26 — 2,78 — — — —
W olfram stalil..................... 0,45 0,27 — — 0,21 1,70
5 °/o Nickelstahl . . . . 0,17 0,08 _ — 0,41 — 0,10 5,06 — — —
25 '/o Nickelstahl . . . . 0,28 0,20 — — 1,00 — — 24,8 — — —
GuBeisen 1 ......................... 3,64 3,55 0,109 0,011 0,781. — — — 3,03 — —
GuBeisen U ......................... 4,083 2,313 1,165 0,004 0,270 — _ — 4,046 — —
Holzkohleneiscn................. 3,624 1,951 0,729 0,010 0,182 — — — 2,534 — —
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die in dęr Spnnnungsreihe dein Zink am nachstcn 
stellt . . . .  boi alliMi isoliert aufgoliangten, halb in 
Secwasser eingetaucliten yerschiedenen Eiscnsorten 
i«t der Gewie.htsYerlust um ho geringer, jo groBer die 
Potentialdifferenz zwischen dem Eisen und dom Zink ist.“ 

In Anlclimifig an obige Satze Yorsucht Schleicher, 
eine Anzahl teclmiscllór Eisensorton (sielie Zusammon- 
stellung 1) gleichfalls in eine solche Spannungsreihe zu 
bringen. Ais Elbktroly t wurde Leitungswasser aus 
M iinchen vcrwnndot.

Die .Messungon wurden das eine Mai Ei s e n  gegen  
Eisen,  das andere .Mai Ei s e n  g e g e n  Nor ma l -  
e l e k t r o d e  ausgefuhrt. Wegen der Yersuchs- 
ausfuhrung sowie betretfs der Einzelorgebliisse der 
Mcssungen muli auf die Originalarbeit Y o r w ie s e n  werden.

Auf Grund soiner Messungen stellt Yerfasser die in 
der Zusammenstellung 2 und 3 mitgetcilten Spannungs- 
reihen auf, ausgehond von der hSchsten positivon und 
endeiul mit der hochsten negatóyen Potentialdifferenz.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  2.

Eisen gegen Eisen 

Klemmenspannungr

Eisen gegen N orm aielekłrodc

gem essen sofort nach j gem essen nach 
dem E intauchen j 8 Stunden

gem essen nach 
50 S tunden

Schmiedeisen 1 
Barter Stahl 

Schmiedoison II 
FluBeisen 1 
FluBoisen Ił 

Weicher Stahl 
Ilolzkohloneisen 

GuBeisen I 
(iuBeisen 11

Schmiedoison I 
Hartor Stahl 

Weicher Stahl 
FluBoisen I 

Ilolzkohleneisen 
Schmiedeisen II 

FluBoisen II 
GuBeison II 
GuBeisen 1

Schmiedeisen 1 
Hartor Stahl 

Weicher Stahl 
Sclimiedeisoń 11 
Holzkohleneisen 

GuBeisen U 
FluBoisen 1 

1’luBoison II 
Gulieisęn 1

Schmiedoison 1 

FluBoisen II 

GuBeisen I

Z u s a mm e n s t e l l u n g  S.

F.Uen gegen EUen 

K letnm cnspaunulig

Etsen gegen N orm alelektrode

gem essen aofort nach 
dem Eintauchen

gemes.sen naeh 
8 Stunden

25 °/o Nickelstahl 
5 »/o Nickelstahl 

Chromstahl 
Wolframstahl 

FluBeisen I

25 °/o Nickelstahl 
5%  Nickelstahl 

Chromstahl 
FluBeisen I 

Wolframstahl

25 0/o Nickelstahl 
5°/o Nickelstahl 

Chromstahl 
Wolframstahl 

FluBeisen I

Wie ausZuBammenstelluug2 ersichtlich, ist die Lago 
der einzelnen Materialien in der vom Yerfasser auf- 
gestellten SpannungHreiho eine stark weehselnde. 
Nichtsdestowenigor glaubt Yerfasser aus obigon Yer- 
suchen den SchluB ziehen zu durfen, dali .bei den 
hier auagefuhrten Yersuchen die Entsćheidung zu- 
gunsten des Schmiedeiaens und zuungunsten des Guli- 
eisens auBfallt“, er setzt jedoch hinzu: „es wurde
indes vorfehlt sein, dieses Hesultat auf dio ganze Art 
auszudehnen“. Diesem Nachsatz kann voll und ganz 
zugostimmt werden. Ganz abgesehen davon, daB ilie 
e i nwandf re i e  F c B ta te l lu n g  der Spannungsunter- 
schiede verschiedener Eisensorten in Wasser grolien 
Schwierigkeiten begegnet (die groBen Schwankungen 
in den Einzolbestimmungen des Yerfassers deuten 
darauf hin, daB es auch ihm nicht gelungen ist, der 
Schwierigkeiten Herr zu werden), erseheint es iiber- 
liaupt unstatthaft, l e d i g l i c h  auf Grund yon Połential- 
differenz messungen das eino oder das andere Materia! 
ais das s t arkor  rostende zu bezeichnen, wenn nicht 
gleichzeitig der direkte Kostversuch eine Bestatigung 
hierfur erbraeht hat. Auch Schleicher selbst fShlt 
den schwaehon Punkt in seiner Arbeit, denn er schreibt 
in dor Zusammenfassung der Ergebnisse: „Des wei
teren zeigen dio Mcssungen, daB in ruhendem Elek
trolit a l l e  Eiscnsorten mit Ausnahme des 25o/0 Nickel-

XXXV.,»

stahles nach wenigen Stunden k e i n e  wesentlichen 
Yeranderungon in ihror Rostneigung erfahren und dali 
Unterscliiede bei verBehledonartigein Materiał nur an- 
fiinglich von Bedeutung sind. In dieser Zeit hat bei 
fast allen der RostprozeB oingesctzt und von da ab 
spielt der gebildete Rost und dio Ilaftfostigkeit des 
Metalls fur diesen oino groBo R0llo.u O. Bauer.

Ueber die Stahlriifllnation im elektrischen Ofen.
Dor olektrischo Ofen ist eines dor wertvollsten 

Hilfsmiccel der EiBcnindustrie, um die Erzeugnisse auf 
don hochsten Grad der Yorfeinerung zu bringen. 
Eloktrische Oofen werden nun toils an Orten betrieben, 
wo billigo Wasserkrafto zur Yerfugung stehen, tcils 
auf Hiittenwerken im AnschluB an andoro bUtten- 
mannische Apparate. Gu i d o  P u 116* glaubt, daB 
man sich meist Yon don Kosten (d. h. der Billigkeit)
der Wasserkrafte oine falscho Yorstellung mache.
Er rechnet deshalb einige Beispiele you Solbstkoston 

fiir ElektroBtahl durch, eiuerBoits 
fiir eine WasBerkraftaniage, ander- 
seits fiir ein Ilochofenwerk unter
Ausnutzung der uberschiissigen
Gase, wobei im Martinofen ge- 
wohnlicher Stahl, aus diesem im 
elektrischen Ofen hocliwertiger
Stahl hergestellt werden soli.

Ais Grundlage fur seine Be- 
rechnungen nimmt er an, daB ein 
Ho c h o f e n  fiir die Tonno Eison 
700 PS-Std. a i s  ubor8chiissige 
Kraft erzeugt. Bet Yerwendung 
Yon Gasmaschinen kostet nach 
einer Angabo von Gr e i n e r  die 
Kilowattstunde 1,46 Pfg., wovon 
0,52 Pfg. reine Arbeitskosten sind. 

Pu lid  glaubt bei besserer Ausnutzung auf 0,90 Pfg-, 
und bei Bowertung des Gases mit 0,37 Pfg. auf 1,27 
Pfg. f. d. Kw.-Std. zu kommen. Da er auBerdein noch 
eino Angabo der Nurnberger Mascliinenfabrik mit
0,724 Pfg. gefunden hat, so nimmt er ais richtigen 
Mittelwert fur eine mit Hochofengas in Gasmaschinon 
erzeugte Kilowattstundo 1,08 Pfg. (0,0135 Lire) an 
und rechnet mit dieser Zahl den Yergleich durch. Bei 
Wasserkraft wird (daB PS-Jahr =  50 Lire) die Kilo
wattstunde mit 0,736 Pfg. eingesetzt.

Bei den nachstehend angefiilirten Rechenbeispiolen 
ist einmal gewohnlicher Stahl, daB andere Mai Spezial- 
Btahl  angenommen. Der Unterschied in der Rechnung 
besteht nur darin, daB im ersteren Falle zur Weiter- 
raffination des Martinmetalles 150 Kw.-Std., im zweiten 
Falle 300 bis 350 Kw.-Std. aufgewendet werden und

1. Kosten einer Tonne g e w o h n -  
l i c h e n  S t a h l e s  bei einfacher 
Raffination auf dem I l o c h o f e n -  

w e r k o :
Einsatz (Roheisen. Schrott)

1100 kg (zu 68 .*) . .
Spiegeleisen,F errosilizium,

Kalk usw.........................
fouerfestes Materiał . .
Reparatur...........................2,40
A rbeitslohne..................... 4,80
Generalunkosten, Amorti-

s a t i o n ...........................
Brennstoff im Martinofen 

(Hochofengichtgas) . .
Stromkosten, 150 Kw.-Std.

zu 1,08 Pfg......................
Elektroden, 2,5 kg (zu 

192 . X ) ...........................

jc

74,80

2,80
4,80

4,00

1,60

1,62

0,48 
97,30

„Rassegna Mineraria“ 1909

II. Kosten einer 
Tonne S p o z i a l -  
s t a h l  auf dem 
Ho c ho f e nwe r ke :  

Ji 
74,80

2,80
4.80 
2,40
4.80

4,00

1,60 
350 KW .-Std.

3,78

1,25 
100,23 

Nr. 17 S. 257.
46
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III. Kosten oiner Tonno S p e z i a l B t a h l  auf dem 
W a s s e r k r a f t w o r k :

Einsatz wie oben nnd Frachtzuschlag fiir **
222 kg R o h o iB o n .................................. 75,20

Spiegeleisen, Ferrosilizium, Kalk u b w . . . 2,80
feuerfestes M a t e r i a ł ...............................4,80
Reparaturon usw.......................................... 2,40
A rbeitslohno...............................................4,80
Generalunkosten, Amortisation usw. . . . 4,—
BrennstofT im Martinofen (kalter Einsatz)

350 kg (zu 16 j f ) ............................... 5,60
Stromkosten, 350 Kw.-Std. zu 0,736 Pfg. 2,58
Elektroden .....................................................1,25

103,43
IV. Kosten einer Tonne Spezialstahl bei d i r e k t o r  

Erzougung im elektrischen Ofen: jt,
Einsatz, 1080 k g ............................................... 73,84
Z uach liige ..........................................................2,80
feuerfestes Materiał.......................................... 5,60
R eparatu r.......................................................... 2,40
A rbeitslohno.....................................................4,80
Elektroden, 18 kg (zu 192 J t ) ..................... 3,56
Strom, 1000 Kw.-Std. zu 0,736 Pfg. . . . 7,36

100,36

dementsprechend sich auch der Elektrodenabbrand 
yergroBert. Die Preiso fiir don Einsatz sind auf dem 
llochofenwerk und der Wassorkraftanlago a lB  gleich 
angenommen worden, nur bei Roheisen ist ein Zu- 
schlag fiir Fracht yon 1,60 f. d. t bei der Waaser- 
kraftanlage eingesetzt.

Durch einen Additionsfehler kommt I* u l i  o im 
letzten Beispiel auf 104,26 -*. Ilierdurch ersi heint 
allerdings der Beweis, don Pu 116 erbringen wollte, 
orbracht, nilmlich, daB mit IIochofengaBen dio Er
zeugung elektrisch raffinierłon Stahls billiger sei wio 
mit WaHseikraft.

Man braucht sich nicht auf eino kritische Be- 
wertung der Einzelposten oinzulasBen, die ganze Rcch- 
nung leidet nach Ansicht des Uerichterstatters an 
einom Grundfehler, das ist die Einsetzung d e B  Kilo- 
wattstundenpreiBes, bei Erzeugung des Stromes aus 
Ilochofengasen in Gaamascbinen, mit annahernd 1 Pfg. 
Durch oinigo genauo Bercchnungen in „Stahl und 
Eisen" und durch zuYorliissige Angaben aus dor 
Praxis diirfto sich ergoben, daB oin Itilowattatunden- 
1’reia von 2,5 Pfg. der Wirklichkeit vicl niiher kommt, 
ais irgend eine andere Schatzurg. Damit verschwin- 
den naturlich auch dio von Pu I le  ausgerechneton 
Vorteile. Selbstverstandlich wird trotzdem jeder Fach- 
mann dem VerfasBer baistimmen, daB der elektriBcho 
Ofen eine sehr wertyolle Erganzung fur jede Stalil- 
anlago ist, auch wonn dio Kraft auf dcm Ililtten- 
werke mehr kostet ais an oinem Waaserfall; dafdr 
treten ja andero Vorteilo auf.

Wenn sich aber die Selbstkosten einer Kilowatt- 
stunde mit Hochofongaa nicht billiger ais 2,5 Pfg. 
stellen, dann ist auch der Yorschlag yon Dr. C o n 
rad, * auf Hochofenwerken Ferrosilizium zu erzeugen, 
wirtschaftlich Terfeblt. II. Neumann.

Stoli" nnd Hiirte der Eiseubaliiischicnen 
und Radroifen.

Regierungs- und Baurat B a u m  in Leinhausen 
nimmt im „Organ fiir die Fortschritte des Eiaonbahn- 
wesens in technischer lieziehung“ ** zur Frage des 
Stoffes und der Harto von Eisenbahnschienen uud Rad- 
reifen Stellung.

* „Stahl und Eisen1* 1908 S. 793 und 896.
** 1909, lieft 10 S. 195 bis 198, lleft 11 S. 210 

bis 212,

Nach don Yorschriften sollen die aus Bessemer- 
oder Thomasflultetahl hergestcllten Schienen eine 
Festigkeit yon 60 bis 75 kgtómm besitzen. Eine lvr- 
holning dor Festigkeit auf mehr ais 75 kg/qmm er- 
Bchoint nicht ratsam, da bereits oino Schiene von 
75 kg/qmm Festigkeit zu BrSchon neigt. Zudeni 
wiirde ein schnellerer YerschleiB der fluBstiihlernen 
Radroifon, dio aus FluBstahl von 50 bis 55 kg/ipnm 
hergestellt werden, dio Folgę sein. Die Festigkeit der 
Lokomotiy- und Tendorradreifen betragt 60kgqnmi. 
Da diose letztoren bisher zu Boanstandungen keine 
Veranlassung gogebon haben, so hiilt Yerfasser es 
fiir angebracht, zumal im Hinblick auf die stetig sieli 
stoigerndo Belastung der Wagenachsen, auch fiir dio 
Radreifen der Wagon eine .Mindestfestigkeit von 
60 kg/qmm yorzuschreiben. Auch wilrdo die llerauf- 
setzung dor .Mindestfestigkeit der Schienen auf 
65 kg/qmin ein Ilarten derselben ohno Bedenken zu- 
lassen, was boi aus Schienen hergestellten Horzstilcken 
yon groller Bodeutung wiiro. Bei schweren Schienen 
ist auch dio Neigung zum Brochen weniger groll, da 
der Stahl im Innem des Schienenkopfes weicher bleibt.

Wie Untersuchungen der Workstattoninspoktion 
Leinhausen orgoben haben, kann die Widerstandsfahig- 
keit der aus Schienen yon 72 mm Kopfbrcito her
gestellten llerzstttokspitzen durch Ilarten derselben 
auf eino Lange von 400 mm in Hellrotglut bodeuiond 
gesteigert und ihr schneller YerschleiB yorhindcrt 
worden. Auch wurden Yersuche angostellt, die Kopfe 
derjenigon Teile dor FlDgelschienon der Herzstiieke, 
die beim Befahren des llerzstuekes yon den Radroifen 
besonders stark angegrilfen werden, in derselben Weise 
zu hiirten. Oa die Untersuchungen gunstigo Ergeb- 
nisao lioforton, so wurden im Oktobcr 1907 zehn Ilerz- 
stncke fiir einfache und zehn ffir doppelte Kreuzunga- 
weichen mit geliartoten HerzstilckspitzOn und Flflgel- 
schienen in Sclmellzugsgloise mit lebhaftom Yerkehr 
oingelegt. Bis heute sind weder sichtbare Abnutzung 
noch Brucho und Risse aufgetroten, und man schiitzt 
dio Lebenadauer dieser Herzstiieke auf acht bis zehn 
Jahre.

Zur Herstellung der Lokomotivradreifen kann 
nach Ansicht des Yerfassers geoigneter FluBstahl an 
Stelle des teuren TiegeltluBstahles yorwendet worden, 
da, wie dio Yersuche gezeigt haben, in Deutschland 
zur Herstellung yon Schienen FluBstahl yon yorziig- 
lielier Beseliailenheit zur Yerwendung gelangt. Be- 
zilglich der Erprobung der Schienen hiilt Yerfasser 
die bishor ublichen Belastungs-, Schlag- und Biege- 
proben einzelner Schienen fiir nicht auareichend und 
fordert, daB j e de  e i nzo l ne  (!) Sc h i e ne  unter einem 
achnellschlagenden Fcderhammer erprobt werde. Yon 
einem Yanadium- und Siliziumzusatz zum Stahl ver- 
spriclit sich Yerfasser Erfolg, auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht, hiilt jedoch die Iloratellung allor Schienen 
mit diesen Zusatzen wegen der hohen Kosten fiir nicht 
angangig. Dio iilteren Schienen, die im Kopf aus 
Feinkomeisen bestanden, walirend Steg und FuB sehnig 
und wcich waren, gewahrtcn eine groBe Sichorheit 
gegen Bruch und haben sich gut bewahrt. Ein ort- 
liclies Hiirten der Schienenkopfo, namentlich an den 
StoBon, ware deshalb zu yersuchen, falls nicht die 
Kosten zu hoch waren. Es wurden einige Arorsuclis- 
ergobnisse mitgeteilt, die deutlich dio Mdglichkeit, 
den Schienenkopf allein zu hiirten, erweisen. Die 
Dehnung des goharteten Teilea der Schieno nimmt 
naturlich mehr oder weniger ab. Da durch haufiges 
Erwarmen des Materials sich dessen Eigenschaften 
Torschleehtern, so muGte man das Ilarten des Kopfes 
mit den rotwarm aus der Fertigwalze kommenden 
Schienen yornehmen, etwa durch Bedecken des Schie- 
nenfuBes mit Kohlcnaselie bis zur Halfte dea Steges, 
so daB eine gleichmaBigere Erkaltung der Schieno 
erfolgt, da die Warnie in diesen Teilen fast ebenso 
lange gehalten wird, wie im starken Schienenkopf. Je
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harter der Stahl iwt, desto mehr niacht sich diese 
gleichmaBige Abkiihlung bomerkbnr, so dali man einen 
iiarten Kopf und zahen Stóg und FuB erhillt. Doch 
siud bei diesem Harten eiserne Unterlagen peinlich z u 
Ycrinoiden, da diese ein Hart- und Sprodewerden des 
Kulies bewirken.

Bczfiglich der llilrte des RadreifcnstahlcB wird 
bemerkt, dali Deutschland hinter Amorika und Frank- 
reich zuriicksteht, und die Erfahrungen oine solehe 
von CO kgqmm ais nicht zu hoch haben orkeńnen 
lassen. Fiir Lokomotivradreifen aus FluOstahl sei eine 
Festigkeit von 65 bis 70 kg/qmm und fiir die der 
Personen- und Sclinellzug-Wagon Yon 65 kg/qmm vor- 
zuschreiben. Auch hier mii lite durch Abkfłhlen In
Kohlenasclie dafiir Sorgo getragen werden, dafi die 
inneren Wandungen zali 
und weicli bleiben und nur 
die Laufflache sich an der 
Luft abkiihlen kann.

Zum Schlusse heillt es :
Wurde man nur den FluB- 
stahl fiir Schienen harter, 
den Uadreifenstahl aber 
mit der bisherigen Min- 
destfestigkeit von 50 
kg/qmm beschaffen, dann 
wurde das Abdrehen dor 
Uadreifen noch teurer ais 
lieute. Hierzu kommtnocli, 
dali der Altwert der Schie- 
nen erheblich hSlier ist 
ais der der Uadreifen.

Die Yerwendung von 
harten Schienen und weni- 
ger harten Uadreifen im 
Eiaonbahnbetricbo ist sehr 
unwirtscliaftlieh, weil dio 
Kosten fiir Bęschaffung,
Bearbeitung und Erhal- 
tung dos betriebsfahigen 
Zustandes der Uadreifen 
durch friihzeitigen Yer- 
schleili erheblich wachsen.

Jubiliiunisgabo 
der miirkisclien Klein- 
elsenindustrio nu den 

Knisor.

Dio nebonstehonde Ab
bildung zeigt die Ehren- 
gabe, die von der Miirki- 
sebon Kleinoisenindustrie 
boi Gelegonheit des Kai- 
serbcsuches auf Hohen-
eyburg am 10. August d. J. mit einer Ansprache dos 
Kommerzionrates W. Fu n c k e  aus Hagen dem 
Kaiser Uberroicht worden ist.

Das WcrkBt&ck besteht aus einem uber 4 m 
hohen Silulenaufbau, der aus vielen hundert einzelnen 
Erzeugnissen der markischen Kleineisenindustrie 
ebenso kunstvoll wie origincll gebildet ist. Um einen 
breiten geschnitzten Eichensockel, ais Werkbanlc des 
Seblossers gedacht, die auf Ambossen, der Grund- 
lage der Schmiodearbeit, roht, sind Hiimmer, Aexte, 
Ackergeriito, Schraubstócko und andere schwere 
Eisenteile gruppiert. Eine Tierseitige ZwischensSule 
trilgt auf eisernen 1’latten kleino Erzeugnisse der 
Eisenmechanik und feineres llandwerksgerat. Darauf 
erhebt sich eine rundo Saule, die zur Erinnerung 
an die drei Jahrhunderte der Zugehorigkeit der Mark 
an Brandenburg und PreuBen aus 300 einzelnen 
StahUtaben gebildet ist. Um sie windet sich ein ge- 
flehmiedetes Bronzeband, das auf Eichenblattern

Daten preuBischer Geschichte triłgt. Die Mittolsiinle 
wird llankiert von vior Spindeln der Gowinde-Indu- 
strie, die oben ein maehtiges Zahnrad tragen, dessen 
AuBenseite dor Spruch umzioht: „Markischo Arbeit,
dreihundert Jahr feuererprobt untor PreuBens Aar.“ 
Das Had zieręn 50 elektrische Gliihlampon zur Er
innerung an die 50 Lebensjahro dos Kaisers.

Bei der Uobergabe waren 6 alte Hammerschmiede 
in Arbeitskleidung mit Scliurzfell, Schmiodekappe und 
Yorschlaghammer neben dem 'Werkstiick aufgesteilt.

Feuornngsbotrieb nnd Rnnchbokiimpfung in 
Hamburg.

Der „Yeroin fiir Feuorungsbetrieb und llauch- 
bekiimpfung zu Hamburg14 der kiirzlich einen Bericht 

iiber soine Tiltigkeit im 
Jahro 1908 voroffentlicht 
bat, beschiiftigt sich be- 
kanntlich damit, durch ent- 
sprechende Unterwoisung 
seiner Mitglieder der 
Haucliplage entgegenzu- 
wirken und gleichzoitig 
die Wirtschaftlichkeit der 
Feuerungsbotriebe zu ver- 
groBorn. Nur durch ein- 
faches Belehron dos Be- 
dienungspersonals, sowie 
durch richtige und zweck- 
ontsprechendeNutzanwen- 
duug einer geoigneten 
Ueborwachung der Yer- 
brennungsTorgange hat or 
in 6 von 46 Fiillen, die mit 
siimtlicben in Frage kom- 
monden Betriebseinzelhei- 
ten aufgefiihrt sind, die 
Ausnutzung desBronnstof- 
fes von durchschnittlicli 
650/o auf durehschnittlich 
75 °/o gesteigert. Aus den 
Berichtszahlen fiir Dampf- 
Ycrbrauch und Kohlenvor- 
brauch berechnet sich aus 
der Yorgenannten Steige- 
rung des Nutzeffektes fiir 
die sechs Dampfkessel- 
besitzer bei 300 Arbcits- 
tagen zu zehnStunden uud 
fiir die gleiche Dampflei- 
stung eine Koblenerspar- 
nis im Werte Yon rund 
17500 f. d. Jahr! Dieso 
Zahl spricht fiir Bich 
selbst, sie zeigt aber wie- 
derum mit betriibendor 

Deutlic.hkeit, wie Yerschwenderisch mit dem National- 
eigentum, Kohlo genannt, zum Kachtoile des Betriebs- 
kapitals und des Fabrikationskontos Y e r f a h r e n  w ird .  
Man geht wohl nicht fehl, zu behaupteu, daB es 
im DurcliBchnitt bei den meisten Kesselbetrieben nicht 
Yiel besser bestellt ist, wie bei den YorerwSbnten sechs 
Anlagen, so daB der interessanteste und fiir die Praxis 
w e r tY o l ls te  Teil des Bericlites oben in dieser a u f  
durchaus einfachen Mitteln beruhenden Yerbesserung 
dor 6 Kesselanlagen zu finden ist. Nur die Beseiti
gung iibergroBen LuftUberschusses, Yerminderung dor 
Abwarmo bei gleichzeitiger Steigerung der Anfangs- 
temperatur, Erhuhung des Kohlensauregehaltes, Yer
minderung des ScliornsteinYerlustes — alles Arbeiten, 
die weitor nichts ais eine sachgemaBe, aufmerksame 
Feuerbedienung ohne besondere Yorkenntnisse Yer- 
langen — ergaben daB Yorgenannte Resultat!

Nach dem Bericht wird die in 1908 des oftoren 
beobaoktete geringere Leistung der englischon und
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achottischen Kohle nicht allein auf dereń goringeren 
Heizwert, sondern auch auf unzweckmiiBige Behand
lung der Fouerungon mit dom ungewolmten Brenn- 
atoff zuriickgefiihrt, so daB angeaichts der hoheren 
1'reise far 100000 WE der ongliachen Kohle (28,1 Pfg. 
fiir 100000 WE der ongliachen Kohle gegeniiber
23,5 Pfg. fiir 100000 WE ■wcatfalischer Kohle) die 
Dampfpreise stellenweise ganz erheblich steigen 
muflten. Infolge unzweckmafiigorBedienung yon Kessel- 
feuerungaanlagen gingen bis zu 36 “/° dos Kohlenheiz- 
wertea ais Schornsteinverlust yerloren oder mit anderen 
Worten: bis zu 36 o/o der Kohlenkosten wurden nutz- 
loa in die Luft bofordert! Es ist schwer veratandlich, 
wie diea heute noch moglich sein kann, nachdem seit 
faBt 20 Jahren in Wort und Schrift auf die Torhin 
aufgofuhrten einfuchen Mittel zur Yermindorung dioBea 
Yerlustea hingewieaeu wird.

Ber iibrige Teil des Berichtea befnBt aich mit 
Yersuclion, dio angestellt wurden, um die ZwockmaBig- 
keit besonderer Kohlenaorten, bosondorer Kessel- und 
Feuorungatypen und dergl. zu orproben; auch dieaer 
Teil entbiilt viole intereasante und fiir die Betrieba- 
prasis wichtigo Fingerzoigo. Es wurde zu weit fiihron, 
auf Einzellieiten einzugehen, jedenfalls zeigt auch die
sor Teil dea Berichtea, wie aehr ein planyollea Studium 
jeder einzelnen Kesselanlage untor jewoiligor Bo- 
riickaichtigung ihrer beBonderen Botriebayerlialtniase 
unter Umai&nden zu uuBerst wertvollen Betriebaergeb- 
nissen fiilirt. Dor Bericht yerlangt mit Recht, daB 
die theoretiachen Abhandlungen und Yorstellungon 
iiber die Vorgiinge des Yerbrennungaprozessea etwaa 
mehrin Einklang gebracht werden mit den praktischen 
Erfahrungen, und zwar um so mehr, ais unaoro tecli- 
niB chen  Lehranstalten die Fenerungstochnik in ihren 
Lehrpliinen noch yorhiiltniamaBig wenig beriickaichtigen. 
Ein einaichtsyollea Eingehon auf dieaea Verlangen — 
auch yon Seiten der Lehranstalten — wiirde wesent
lich zur Yermindorung der Kohlenyerachwendung und 
der Rauchplago beitragen.

Ingenieur F ranz Carl W. Gaab.

You m iseren  llo eh sch u leu .

An der Konigl. Techn. Ilochschulo zu B o r l i n -  
C h a r l o t t e n b u r g  werden im kommendon Wintor- 
aemoater u. a. folgendo, daH Eisonhtittenweaen im be- 
Bondoren botreffondo Yorlcsungon und Uebungen ab- 
gehalten werden:

Dfi l tz:  Allgemeino Huttenkundo, HUttenmannische 
Besprechungon; M a t h o s i u B :  Eisenhuttonkundo II.T., 
Eiaehprobiorkunde, Einrichtung und Betrieb von Eisen- 
gieBeroien, Praktisehe Arbeiten im eisonhuttenmanni- 
achen Laboratorium, Eiaenhuttenniannisclic Konatruk- 
tionsiibungen; Stauber:  Huttenmaachinenkunde, Yer- 
arboitung dea Bchmiedbaren Eiaena, Entworfen von 
Huttoumaschinen; N. X.: M etallographie, GroBen me- 
tallographischea Praktikum; Bor ns t e i n:  Dio Broiui- 
m aterialien , ihre Bearbeitung und Yerwendung; Hane-  
inann: Auagowahlte Abschnitto aug der Metallo- 
graphie; Kral i mann:  H iittenw irtachaftalehre, Erz- 
und Hrennmaterialbozug dor Hutten.

Daa soeben orachieneno Programm der Konigl. 
Techn. Hochschule zu A a c h e n  woiat nachateliende 
Yortrago und Uebungen dea Winteraomeatera auf:

Herbat :  Brikettierung und Kokorei; Mayer:  
Energiegowinnung und -Yortoilung, Ituttenmaachinon- 
kundo; Sc he nck:  Uebungenin phyaikaliacher Chemie 
fiir lliittenleute; AYiist: Eisenhuttonkunde, Kleinoa tmd 
GroBea eisonhuttonmannisches Praktikum; Gooreus:  
Matorialkunde; X. N .: Hilttenmannischo Konstruktio- 
lien, Yerarbeitung des Bchmiedbaren Eisens-; Ruer: 
Eiaenprobierkunde.

B ericlitignng.
In dem Artikel: „Untersuchungen iiber die Wfirme- 

leitfahigkeit, Porositiit und GafldurchliLaaigkeit der 
feuerfesten Produkto" muB auf Seite 1221 erste Spalte 
dor Ausdruck fiir die Leitfiihigkeit lauten:

__ Qj
S (Ts — To).

Bucherschau.
M asch inen-E in fuhr in  M ittel- und  N ord-C hina. 

Sonderabdruck aus dem „ Ostasiat isclien Lloyd “. 
Zu beziehen durch die Expedition des „Ost- 
asiatisclien Ł loyd“, Berlin SW . 68, Linden- 
straBe 36 . 2

Die hier im Sonderabdruck yorliegende Aufaatz- 
reihe enthśilt eine Bohr beach ten a w erte  zuaammen- 
fassende Darstcllung, fiir die dem Herausgeber dea 
„OBtaaiatiachen Lloyd" augenacheinlich aehr umfaaaende 
und eingehendo Unterlagen von Sachkuudigen zur 
Yerfugung gesteilt worden sind. Sie werdon daher 
allen denjenigen Firmen, die an der Ausfuhr nach 
China beteiligt B in d ,  yonWert sein und ihnen aiclier- 
lich manche Anregung bieten. DaB dabei an yielon 
Stellen kein Blatt yor den Mund genommen ist und 
den deutachen Firmen ih re  SchwSchen und Fehler 
olfen yorgehalton worden, ist m. E. kein Fehler und 
diirfte im Gogenteil erzieheriach wirken, zumal da die 
H erauB geber  ala bekannte Yertreter der deutachen 
lnteresaon iu Ostaaien das Beste beabsichtigen.

In den Ausfiihrungen iiber die deutschen Dampf- 
maschinen (S. 29/32) ist allerdings der Verfagser iiber 
das Ziel hinauagegangen, indem er manche Yorkomm- 
niaae in unzul&ssiger AVeiso yerallgomeinert hat. 
Sicherlich gibt es unter den Dampfmaschinen bauen- 
den deutschen Maachinenfabriken zahlreiche, die sehr 
wohl diejenigen Bedingungen erfullen konnen, welche 
an nach China auszufuhrende DampfmaBchinen gesteilt 
werden; auch aind dieae Maschinenfabriken iiber die

Erfordernisse und dio einzuschlagenden AYege aehr 
genau unterrichtet; eine andere Frage aber ist es, ob 
sie der Ausfuhr gerade in Dampfmaschiuen einen 
aolchen Wert boilegen, daB B ie  ihre Erzeugung dem- 
e n tB p re c h e n d  einzurichten geneigt aind. Der Verfasaer 
tadelt den hohen Preia der deutachen Dampfmaschinen 
gegenubor don ongliachen und achottiachen Dampf
maschinen*, dieaer hat seinon Grund in den wesent
lich hoheren Anforderungen, die aeitens der lieimi- 
aeben Abnohmer an dio deutschen Maschinenfabriken 
gesteilt werden. Dor Bohauptung des Yerfaasers, daB 
die deutachen Dampfmaschinen den ongliachen o d e r  
Bchottischen unterlegen o d o r  doch wenigstens nicht 
uberlegen aind, mufi ala nicht zutroffend entgogon- 
getreten werden; der Yerfaaser ist den Woaensunter- 
aehieden, die hierfiir maBgebend sind, nicht genugend 
nachgegangen. Dampfmaschinen, wie sie unser deut- 
Bcher Markt yerlangt, die bei den hohen Bronnstoff- 
preisen aufs w ir tB c h a f t l i c h a te  arbeiten mtisaen, eignon 
sich schon ihrer Bauart nach nicht fur die Ausfuhr 
in unziyiliaierte LSnder. Die engliache und achottiache, 
auch die nordamerikanische Dampfmaachinenindustrie 
iat denigegeniiber in einer besseren Lage; B ie  findet 
einmal fur „Esport-Dampfmaschinen" auch auf dem

* Er hat dabei wahrscheinlich die schnellaufen- 
den Kapaelmaachinen im Auge, dio yornehmlich fiir 
Dynamoautrieb yerwendet werden und in ihrer ein- 
fachen Bauart zweifolloa manche Yorteile haben, aber 
auch entRprechend hohen Dampfyerbrauch aufweisen.
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lieimiacheij Jlarkto Absatz, auBordom ist sio nn dem 
Goaamtabaatz auf dem Woltmarkto in hoherem MaBo 
beteiligt ais dio doutsche MascbinoninduBtrio, so daB 
es aicb fur sio eher lolint, sieli in ilirer Erzcugung 
besonders der AuBfubr anzupassen. Dio in dem vor- 
liogenden AufBatz angefiihrten Boispiele mogen zu- 
treffen und sollen auch nicht in Abrede gostellt wor- 
den, sio diirfen jedoch nicht in der Weise vorallge- 
meinort werden, wio dios geschelien ist; vor allem 
ist die wenig froundliclie Form zu beanstanden, in 
dor der YerfasBer dem deutschen Maschinenbau den 
Text liest, denn er birgt die Gefalir in sieli, daB er 
Yon anderer Seite gegon dio deutBcho Ausfubr aus- 
genutzt wird.

Dampfniaschinen sind ubrigens nur eine der vielen 
Gattungen, doren AuBfuhrverbiUtnisBo und -auBBiehten 
in dem Aufsatze erortort sind; os mag geniigen, aus 
der groBen Zalil von bohandelten Maachinengattungon 
die wichtigsten anzufiih ron : Baumwollverarheitung8- 
maschinen, landwirtschaftlicho Maschinon, Heismiiblen- 
masebinen, Streicliholzmaachinen, Wasserhaltungs- und 
Fordermaachinen, Papiermaschinon, Maschinon fiir dio 
Zement- und Zuckerindustrie, Werkzeugmascbinen, 
Kiiltemaschinen, Druckerei- und Buclibindereimaschi- 
nen, ZiegeleimaBchinen, Eisenbauton, Telepbono, Niih- 
maschinen, Falirrader. F t\ FrSlich.
Annuario della Indicstria  M ineraria , M etall- 

urgica e Chimica Ita lia n a . Edito dalia „Ras- 
segna Mineraria11. Anno 1 1 . - 1 9 0 9 .  Turin 
(Via Tiepolo 2) 1909,  Rassegna Mineraria. 
Geb. 10 Lire.

Diese zweite Ausgabe des Jalirbuches dor italieni- 
seben Berg-, Hiltten- und cbomischen Industrie unter- 
schoidet sieli nur unwescntlich von dem ersten, im 
•Jahre 1907 orschienenen und liior* eingohond be- 
sprochenen Bandę. In der Hauptsacho bat die Hor- 
ausgeberin den Inhalt des Werkos, ohno an desson 
Eintoilung etwaB zu iindern, zeitgemaB erneuert. So

* „Stahl und Eison“ 1908 S. 383.

sind im ersten Abachnitto dio soit Erschoinen der vor- 
liorgohonden Ausgabo des JabrbucbeB veroiTontUchten 
GoBotzo eingofiigt, im zweiten Abachnitto dio Aende- 
rungen im Porsonal der Btaatl ichen Bergwerksver- 
waltung usw. bcriicksiclitigt — auch eine Totonschau 
findet sich hier jetzt —, im dritten Abachnitte, 
dor dio italienischon Borg- und HUttenwerke nebst 
don chemischen Fabriken Yerzeichnet ,  die notigen 
E rganzur igen  vorgenommon und endlich im  vierten 
AbBclinitto dio statistischen Tabellon um dio Zablon 
fiir 1907 und 1908 — merkwiirdigerweiao in ganz 
nouen Zahlenreihen, dio nocli dazu nicht n o b o n dio 
zugehorigen a u B  den Jahren 1904 und 1905 gesotzt, 
sondom von dieson vollig g o t r o n n t  Bind — sowio 
um eine Reiho internationalor Z uB am m enste l lungen 
(Roheison, FluBeisen usw.) Yormehrt worden. Yiillig 
neu ist ein ais fiinftor Toil boigegobenes alphabetisches 
Y erzoichnis  der im dritten Abachnitto in s y s tem a t isch c r  
Anordnung aufgofiibrten gowerblichon Unternehmun- 
gen (G rubcn ,  Hiitton und chemiachon Fabriken). Das 
Werk hat somit in seiner jotzigon Gestalt zwar ein- 
zelno YerhesBerungon erfahron, kiinnte abor nocli 
woitor gewinnen, wenn die B ta t i s t i s c h e n  Mitteilungen 
zweckentaprechender angeordnet wiirden, ais ob, wie 
Bchon orwabnt, dioseB Mai goBcheben iBt.

Ferner sind der Redaktion zugegangen:
Merck’s Reagenzien-Yerzeichnis, entbaltend die ge- 

brauchlichsten Reagenzien und Reaktionen, geordnet 
nach Autorennamen. Zum Gebrauch fiir chcmischo, 
pharmazoutische, phyaiologisclie und baktoriologiscbo 
Laboratorion sowio fUrklinisch-diagnoBtiacho Zwecko. 
Zwreito Auflago. Berlin 1908, Juliua Springer. Geb. 
5 Ji.

Mul l er ,  Jul i ua,  Cliefredaktour der Fachzoitachriften 
„Metall-Tochnik* und „Doutscbo Klempner Zeitung“ : 
Die Itandtcerker-Vorschule ais E rsatz fiir  die auf- 
zulOsende PflichtfortbUdungtschule. BegrUndung der 
Notwondigkeit einer Reform und ReformYorschliige 
zugunsten von Industrie und Handwerk. Berlin 
(S. 42, PrinzenstraBo 100), Carl Pataky. 0,50

Wirtschaftliche Rundschau.
Tom R olio isonuiarkte. — Deut s chl and.  Auf 

dem r h e i n i a c h  - w o 8 t ła  li 8 c li o n Roheiaorimarkte 
scheint aich allmahlich eine wenn aticli bislang nur 
geringo Befestigung der Lage insofern anzubahnen, 
ais iiiclit allein die giinstigen Nachrichten aua Amerika 
und England, aondern auch die billigen Preise der 
letzten Woclien die Neigung der Verbraucher, ihren 
Bedarf zu decken, gefordert haben. Wenigatens ist zu 
berichten, daB Yorschiedeno Werko erhebiiehere Auf- 
triige hercinnohmen konnten, die sie yeranlassen, mit 
dem Yorkaufo jetzt etwas melir z.urilckzuhalteii. Da- 
durcli beginnen die Preise anzuziehen, docli ist diese 
Erseheinung im Borichtsbezirko noch keineswegs all
gemein. Zu beachten bleibt ferner, daB BChonińzwiselien 
ein groller. Tell (los Roheisenbedarfes fur 1910 einge- 
deckt soin dilrfte. Auch dio Abrufo auf dieajiibrigo Ab- 
achlilase haben sieli nur bei einzelnen Werken nennens- 
wert Yorstiirkt, wahrend sio bei anderen kaum merk- 
lieb gostiegen sind. Dio Proise stellen sieli zurzeit

I .  U . I .
JC

GieCerelrohelscn Nr. I  ab  H u t t e ....................................... 55—57
* „ II I  „ „ ..................................... 5 4 -5 6

Hliniatlt . . . .  ab H i i t t e .................................................... 50—53
Bewem errohclsen „ „ .................................................5S—59
Siegerłiinder Q ualitats-I>uddelelaen ab Sicgen . . . .  54—56
Stahlelsen, weiBes, m it n ich t iiber 0,1 % P hO H phor, ab

Slegen bezw. ab  rhein . W e r k e n ................................57— 58
Thomaseiscn m it m lndesten* 1,5 % M angan frei Yer-

brauchK stclle..................................................... 57—58
das*clbe ohne M a n g a n .................................................... 53—54

f. d.t
M

Spiegeleiscn, 10—1 2 % ...............................................................62—64
Engl. G ieflerclrohelscn Nr. 111 frcl R uhrort . . . .  70—71
L u icm burger Puddcleisen, ab I .u i c m b u r g ..................... 43—45

Ueber die liior zu erwahnende voin Kohlensyndikat 
Torgenommono ProisormaBigung fur Kokskohlon teilen 
wir weiter unten NSberos mit.

E n g l a n d .  — Ueber das e n g l i s e b e  Roheison- 
gescliaft wird una uńterni 28. v. .'1. aus Middleabrough 
wie folgt berichtet: Bei recht bedeutondem Umsatze
ist der Roheisenmarkt hier solir fest. Die Preise 
sehlieBen in dioBCr Woche ungefahr auf deinsolbon 
Punkte ais in der vorigen; die Schwankungen waren 
iiuBerat gering. Dio Spekulation in Warrants bleibt 
groB, und der Umsatz in diesen Papieren iat enorm. 
Absehlusao worden meistens fiir sofortige Lieforung 
und Lieferung bis Ende d. .1. gemacht. Kur gpSter 
woUon die Kiiufer die dafur gefordorten PreiB- 
orhohungen nur in einzelnen Fallon annehmen. l)a 
die Schiffawerften melir Hestellungen erhalten, bebt 
sich das Stahlgosehaft; es worden von Walzwerken 
groBe Posten lliimatit gekauft. Die Preise gingen 
dadurch erheblich hoher. Die gcgenwiirtigen Werte 
sind fiir sofortige Lieferung: fiir GieBoroiroheisen
G.M.B. Nr. 1 sli 53/9 d bis sh 54/—, fur Nr. 3 
sh 51/3 d bis sh 51/6' d, fiir lliimatit in gleichen 
Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 57/— bis ab 57/6 d. Hiesige 
Warrants Nr. 3 notieren sh51/ 2d Kassa, — Dio Yer- 
schiffungen sind um ungefahr 20 000 tons groller
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ais im Juli. Connals biesige Lager entbalten jetzt 
284 121 tons, darunter 271011 tona G. M. B. Kr. 3.

I)er aiuerlkaniscbe Eisonmarkt ist in scbnollor 
woitorer Aufwartsbewegnng bcgriffon. Mitto August liat 
die United States Steel Corporation mit der Annahme 
von Sebienejipcstellungon fur das Jab r 1910 begonnen 
und rund 200 000 t Eisenbabnscliienen filr ciiiige 
Balmgesellsebaften im Westen gebueht; umil recbnet 
fiir das nacbste Jah r mit einem imgewobnlich grolien 
Schicnenbodarf, wodurch aich den Stahlwerkcn guto 
Ausaicliten crolfnen, wie denn iiberhanpt die Ansielit 
sieli befestigt, dal! die Industrie einor starken Bc- 
schaftigung entgogengeht. In einzelnen Zwoigcn wini 
sieli die weitero l ’reisbildnng nnter sebarfer Beach- 
tung der durćb deii neuon Zolltarif gegebenen Bin- 
fubrmSglielikeit vollziohen miissen, denn sebon beuto 
ist man nicbt weit dayoil entfernt, curopiiiscbes Koli- 
eisen mit Yorteil naeh atlantiseben Hafen zu ver- 
schiffon. Von Handlcrfirmeil sind bereits britiscbe 
Koheisenwarrants gekauft worden; von der weitoron 
Entwieklung der europaisehen M ark te wird es nb- 
bangon, ob das »o gokaufte liobeisen iiber das Welt- 
meer kommt oder niclit.

Hbeiniscb-AVostRiliscli0S K o h lo n -S y n d ik a t zu 
Essen a. (1. Itubr. In der am 2(1. v. Mts. abge- 
lialtonon B e i r a t s s i tz u n g  wurdo auf A ntrag des 
Ausscbusaes zur ATorberatung der Ricbtpreiso be- 
scblossen, den R łc b tp ro is  fu r  K o k s k o b le n  vom 
1. Oktober d. .1. al> nm 75 f. d. Tonne zu ormaBigon. 
Dieser BescbluB ist damit zu begrunden, dali sieli 
gegen die am 9. Juli d. J . erfolgte Festsetzung der 
Ricbtpreiso* fiir Koks und Kokskoblen insofern Be- 
denken geltend gemaęlit babon, ais der Preis filr 
Kokskoblen uiiYorandert besteben blieb, wahrend 
lur lloebofenkoks eino PreisermaBigung von 1,50 -Jt 
f. d. Tonno vorgenommen wurde. Das ProisTorbiiltnis 
dieser beideti Sorten batte auf diese Weise eino be- 
deutende Yerscbiebung zuungunston der Kokskoblen 
erfahren. Die jetzt vorgenommene 1’reisermaliigung 
fiir Kokskoblen erklart sieli dalier ans dem Bestrcben 
des Koblen-Syndikates, den 'Wiinseben einiger, seit 
Jabren auf die Yerwendung von Kokskoblen oinge- 
ricbtetor Hiittonworko, oline allzu grolSo Scbadigung 
der Koks erzeugenden Zeehen, einigermaBen entgegen- 
zukommen.

Kaebdem das Abkommen mit den II u t te n z e e h e n  
zur Begrenzung ilires umlagefroieii Selbstverbraucbes 
dureb notarielle Yerbandlung festgestellt und ange- 
nominen worden ist,** sind die Yereinbarungen ais 
Naehtrag zum Syndikatsyertrage vom 15. September 
bezw. 1. Oktober 1903 aufgenommen. Dor betreffende 
Absatz des Syndikatsyortrages bestimmt daliach mit 
AYirkung ab I. Juli 1909 u. a. folgendes: Fiir die 
Hnttonzecbenbesitzer, d. b. diejenigen Zochenbesitzer, 
die bei AbschliiB des Yertragcs vom 15. Septem- 
ber/1.Oktober 1903 gleicbzoitig EigontOmer von Hutten- 
werken w aren, gelteri aueli die zu den eigenen Yor- 
brauebszweeken ibrer HOttenwerke und dereń Zubebor 
erfordorlieben 1’rodukto ais Selbstyerbrauch (llfltton- 
selbstYcrbraueb), jedock nur bis zur Hobe der Yer- 
braucbszifler. Diese wird festgelegt: 

fur
Bochumer Yeroin fur Bergbau und GuB- 

stablfabrikation, A.-G. in Bochum . . .
Gew. Deutseb. Kaiser zu Bruckbausen-Uhein 
Deutseh - Luxemburgiscbe Bergworks- und

llutton-A.-G. in B o c b u m ..................... ....
Eisen- und Stahlwerk llOseb, A .-G . zu

D ortm und.......................................................
Golscnkircbenei l!ergwerks-A.-G. zu Kbein- 

elbe-Gelsenkirehen..................................

* Yergl. „Stakl und Eisen1* 1909 S. 1094.
** Yergl. .S tabl und Eisen1* 1909 8. 1253.

fur auf t

Goorgs-3farien-Bergworks- und Hutten-Vor-
oin, A.-G. zu O sn a b ru c k ......................... 420 000

Gutolioffnungsbutto, A.-G. fiir Bergbau und
Ililttenbotriob, O b o rb au sen .................... 1 4G1 000

Friedrich Krup]), A.-G., GuBstahlf. zu Essen 2 674 000
Gewerkscbaft General zu W eitmar . . . 930 000
Mansfeldsche Kiipfersebiofer bauendc Ge-

werk. zu E is le b e n .....................................  531 000
Rbeiniscbo Stablworke, A.-G. zu Duisburg-

M oidericb......................................................  983 000
Gewerkscbaft kons. Śteinkoblenbergw. Mi

nister Acbenbacb, B ram bauer.................  1 300 000
I’)idnix, A .-G . fur Bergbau und Jliitten-

botriob in H o r d o ......................................  2 210 000
Union, A.-G. fiir Bergbau, Eisen- u. Stabl- 

Industrio zu D ortm und............................. 899 000
Zusammen 10 995 000 

Aus dieser Yerbraucbszififer darf aucb gedcckt 
werdon: 1. derSolbstverbraucb (Hiittensolbstyerbraucb) 
von nach 1907 entstandenon oder entstelienden, bc* 
ziebentlicb orworbenen Worken; 2. der Selbstvorbraueb 
von Ittirtenwerken und dereń Zubebiir, die im 3Iit- 
eigentum inobreror, aaintlicb dom Syndikat ange- 
liorigen Iliittenzecbenbesitzer steben, solango dies der 
Fali ist, und mit der .MaBgabe, dat) kein .Mitcigen- 
tiimor hierzu einen grofieren Brucbteil der Yor- 
brauchszilfer der betreffenden Werko yorwendon darf, 
ais soin Miteigentumsanteil bctriigt; 3. der Selbstvcr- 
braucb von Iliittenwerken und dereń Zubebor, die unter 
einer selbstandigen Gosellscliaftsform betrieben wer- 
den (insbesondero aucb ais Gewerkscbaft, Gesellscbaft 
mit bescbrankter Ilaftung), wenn und solango mindo- 
stens 99 o/o der Geaellgcbaftsanteile im Eigentum des 
iluttenzecbenbositzcrsr eteben. Ilei im Ausland domi- 
ziiierton Gesellscbaften gilt di es Erfordernis ais er- 
fflllt, wenn nacli der maBgąbenden Gesetzgebung 
mebrere BeteiUgtc orforderlich sind und die Beteili- 
gung des 1 [Ottenzechenbcsitzers mindestens 75 °/o be- 
tragt. Fiir Werko, fur welcbo diese Yorrecbte be* 
ansprucbt werden, muB dem Yorstand des llhciniscb- 
Westfiilischen Koblcn-Syndikates auf YerlangO!) nacb- 
gowiesen worden, ilaB diese Yoraussetzungon vor- 
liegen. Das Syndikat bat den lluttenzecbenbositzern 
auf Yorlangon fur ibren Huttenselbstverbrauch dio 
geforderten Mengen aus ibrer eigenen Syndikats- 
beteiligung zu yorkaufen, wenn und sowoit es gleicb- 
zeitig mit der fristgeinSBen Anmeldung der Yerkaufs- 
mengen beansprucbt wird. — Soweit die 8111111110 der 
Beteiligungon der reinen Zeclien am Gesamtabsatz 
sieb erlioiit, erbobt sieli jedo Verbrauchsziffcjr um 
danselben 1’rozentsatz. Dies gilt jedocb nur bei Er- 
bSbungen auf Grand § 2 Ziffer 2. — Bei yertrags- 
widriger Ueberscbreitung der Ycrbraupbsziffer yorfallt 
zugunsten des Syndikates eino Strafe von 1,50 Jt 
fiir die Tonne Kohlen. Dio Feststellung der Ueber
scbreitung der Yerbraucliszitfer erfolgt am Jahres- 
scbluB auf Grund der allmonatlich berecbneten Selbst- 
Ycrbrauebs mengen.

Yeroin Deutsclier Workzongmaschinenfabriken.
— lii einer am 23. v. 31. in Frankfurt am 3Iain ab- 
gebaltenen A u s s c b u Bsi tz u n g wurde uber die G e- 
s c h a f t s i a g e  ein Meinungsaiistauscb yeranstaltet, der 
folgendes Ergebnis lieferte: Der allgemeine wirt-
scbaftliehe Niedergang in dem Gescbaftsleben maelite 
sieli in der Werkzeugmascbinenfabrikation, ganz be- 
sonders 111 den ersten Monaten des laufenden Jabres, 
noch sebarfer geltend ais zu Endo des Jabres 1908. 
Trotzdem der tieldstand flussiger goworden ist, aucli 
die Bautfitigkeit sich gehoben bat und dadurch die 
arbcitende Beyolkerung wieder zu einiger Kaufkraft 
gekommen ist, bieibt die Zuruckbaltung mangels festen 
Yertrauens in die Ztikunft seitens der A*erbraucher in 
den meisten Industriezweigen besteben. Bedarf an

auf t

708 000 
2 433 000

907 000

809 000

724 000
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Wcrkzeugijiaschinen liegt fBr (las In- und Ausland 
vor, wie dio groBo Zahl von Anfragon bewoiat; sio 
beschaftigon lcidor hauptsachlich aber nur dieBureaus, 
crhohen (lic Unkosten dor Fabrikon iii unertraglieher 
Wciso und fiihren nur zum kleinston Teil zu Ab- 
scliliissen und Arboit fOr dic Werkstiitton. Dio Folgo 
davon ist, dal! mangela geniigender Hescliiiftigung fur 
dic kleinste Lioferung dio 1‘reiso so nicdrig kalkuliert 
wcrden, daB ein Nutzen nicht veri)loibon kann und 
dal! dic meistcn Fabriken siob genotigt sciien, anf Vorrat 
zu arbciten, um ihrc geschulton Arbcitcr sieli zu or- 
lialtcn. — Zu bo klagen ist forner, dali violo Abnoluncr 
don Lieforanten aucli nocb dic Bcdingung auferlegen, 
Gegcnbostollung an Materiał zu machcn, cinc Bedin- 
gung, dic der Fabrikant, durch dic Not um Arboit 
getrieben, eingeht, dio cr aber violfacli solu- achwer 
erfullon kann, da bci den meisten Workzcugmaschincn 
I.oline und Unkosten don llauptteil der Erzougungs- 
kosten darstellon. Dio Matorialicn, darunter namont- 
licb das Boheiscn, sind im allgomcinon billigcr go- 
worden; dio Loline dagogen baben ibro 11oho bobalton. 
Dic Unkoetcn stcigon uborbaupt von Jab r zu •Taili', 
so dali nur ein wesentliebor Aufsehwung des wirt- 
Bchaftlicben Lebcns dem Goseliaftszwe i go don bc- 
rechtigtcn finanziollcn Erfolg bringen kann. — Der 
Ansicbt, dal! dio Ilandelayortrago der deutseben In
dustrie zuin Yorteilo goroicbon, konnon dic Werk- 
zeugniascbinenfabrikanton houte nicht zuatinimen, 
da die Zeit aeit AbaehluB der Yertriige zur Bourtei- 
lung zu kurz ist und mit cincm wirtselmftlicben Auf- 
schwungo im Auslando zusamnionfiillt, dor es diesem 
aiclit ermoglichte, unter dom Seliutz orhSbtor Ein- 
gangszollo oigeno Fabrikato dem Bodarf entspreclicnd 
herzustellen. Erst normale Geachaftayerhaltnisse wer- 
den klarlogen, ob das Ausland sieli in bohorom Malio 
von anderen Landom, insbosondoro von DeutSehland, 
unabbangig niaclien wird.

Goisweidor E isenw orke, A ctiongesellsclinft, 
Geiswoid (K reis Siogon). — Wie der Boricbt des 
Yorstandcs fur 1908/00 ausfilbrt, war das abgelaufcno 
Geschiiftsjahr ein Jab r (los ticfstcn Niodcrgangos auf 
allcn Gebieton dor Eiscnindustrie. Zwar war das 
Unternehmen das ganze Jab r bindurch in allcn Bc- 
trieben befriedigciul bcaehaftigt und Yormoehto sogar 
groBerc Men gen von Walzfabrikaten zuin Yersand zu 
bringen ais im Yorjalire, doeb ging der Wert der 
bereebnoten Waren von 10 400 000 . K> im Yorjabro 
auf 8 315 000 J6 im Beriebtsjabre zurDck, wahrend 
beim Einkauf dor Kohstoffe kein cntsproChender Aus- 
gleieli geschallen werden konnte. Dic Auflosung des 
Rohoisensyndikates, durch die bekanntlich ein beftiger 
Wettkampf auf dcm Roheisenmarkte heryorgerufen 
wurde, dor einen Tdlligen Preiasturz horbeifnhrto, ver- 
anlaBto das TJnternebmen, den Bctricb im Iloehofen- 
werk auf einen Hochofeh einzuschranken, dosson Er- 
zeugung fast ganz in don eigonon Stahlwerken der 
Gcsellscbaft vorarbeitet wird. Das Untornehmen orzieltc 
im Beriebtsjabre einen Rohgewinn von 311 530,63 Jt. 
Dor Aufsicbtsrat achlagt vor, von diesem Betrage 
114 809,86 ^  abzuRchreibon, 18 720,77 .Jt zu vortrag- 
lichon Gewinnanteilcn und Belohnungen zu verwenden 
und die restliehen 148 000 ais Dividende in der 
Weisa zu verteilen, daB auf dio Yorzugsaktien 24 000 Ji 
(6% gegon 12 °/o i. V.) und auf die Stammaktien 
124 000 (4 °/o gegen 10°/o i. Y.) entfallon.

H ohonzollornlilitte, Hoor, Koenig & Co., A.-G. 
in Emden. — Das W erk bat am 25. v. lita. soinen 
Bctricb durch Anbiason oines Hochofens erolTnet.

S ocićtś des A cieries do L ongny  łn  Jlon t-S aln t-
M artin. — Der ReclmungsabschluB vom 30. April d. J. 
woiat fiir das abgclaufonc Gesehaftsjalir einen lioh- 
erlóa von 7 167 388 Fr. auf. Der Heingewinn stellt 
sich auf 5 662 006 Er. gegen 6 196 303 Fr. im Jahre 
Yorher. IIiervon wordon, naclt Abącbreibung von

2 702 286 Er., an Dividenden 2 400 000 Er. (50 Er. fiir 
dio Aktio) vortoilt, wahrend fiir Tantiemon und Bo- 
lohnungoń 559 720 Er. bestimmt sind. Bci einom 
Aktienkapital von 24 000 000 I r. betragen nunmolir 
die Gcsamtriicklagen 18 078 509 Er., auBor dcm Unter- 
stiitzungs- uml „lYnsionsfonds fiir Arbcitcr von 475000 Er. 
Das Minderertrfignis gcgcniibcr dem Yorjalire wird 
auf den allgomcinon wirtschaftliehcn Druck zuriick- 
gofiihrt. Dio Gesellsehaft war dadureh genotigt, die 
Erzougung teilweiao zu reelit nledrigcn 1’reisen naeli 
dom Auslando abzusotzen. Fflr das neuc Gcsehafts- 
jalir sind dic Aussieliton bis jetzt wesentlieh boasor, 
da dor hoimiacbo Markt soine Aufnahmefiihigkeit 
durchweg gokraftigt bat, inaboaondere sueht dio Go- 
sollscbaft, um von don hohen Bronnstoffpreiaen des 
Kohlonsyndikats nicht dauerijfl abliangig zu soin, 
oigeno Kolilonkonzcaaionon auszubeuten und sieli an 
anderen Untcrnobniungcn diesor Art zu beteiligon. Zu 
dieaom Zweck sind lictoiligungon boi don Bcrgwcrks- 
goscllscbaftcn von Gouy-Servins (Pas-dc-Calaiś), boi 
dor Sooiete <I(‘S Mincs de Valloroy und der Zeclie 
„Carl Aloxander“, letztero im llotrage von Ober 2 Jlil- 
lionon Fr., beroits verw irkliebt. Glcichzoitig iat dio 
Danor der Gcsellscliaft, dio zuuaebst nur bis zum 
Jahre 1930 festgesotzt war, nunmohr bis zum .Jahro 
2005 yorlangert worden. Der Aufaichtsrat wurdo er- 
inachtigt, zur Erhdhnng dor liiissigen Mittol neue 
Schuldvor8chrcil)ungcn bis zum lietrago von 15 Mil- 
lionen Fr. auszugeben.

Ertr&gnlsse englisclier Eisoinyerko. — Dem
Londonor „Kconomist“ * entnohmen wir die nachstohon- 
den Daton Ober dio Ertnignisse zwoior leitenden bri- 
tisehen Eisenworke, namlich:

1. G u o s t , K oon & N e t t l e f o ld s :
Yortrńff

Itelngewinu Dividende auf nr ul’ 
Rechnung

£. % £
1905/06 . . . . 356 838 10 167 146
1906,07 . . . . 400 193 15 186 588
1907/08 . . . 15 190 235
1908/09 . . . . 301 559 15 191044

2. I! o 1 e k  o w ., V a u g lian  & C o .:
1905/06 . . . . 331 810 6 80 952
1906/07 . . . . 585 382 10 158 054
1907/08 . . . . 344 058 6 168 733
1908/09 . . . . 213 929 5 128 402

Das Kapitał der Firma Guest, Koon & Nettlefolds
botriigt 965000 £  Stammaktien, 1 720 000 £. Yorzugs- 
aktien und 1 850 500 £  Obligationen, dasjenige von 
Bolckow', Yaughan & Co. 2 746 300 £  Stammaktien, 
472 080 £  Yorzugsaktion und 780 800 £  Oldigationon.

Eisen-Industrie und -Eiufnhr Chiles im Jahre 
190S. — Einein Bericbto des Kaisorlichen General- 
konsulatcs in Yalparaiao** entnohmen wir dio folgen- 
den .Mitteilungen: E i s o n e r z e  kommen in den vor-
schiedenaton Toilon Chiles in reichcin .Maile vor, wur- 
(len aber bisher im Lando nur ais Solinielistoffe ver- 
wendet und auch nicht ausgefuhrt; im allgemeinon 
sind sic reich an Pbosphor ( bis 1 °/o) und Schwofel. Von 
den Eiaen- und Stablwerksaulagen der S o o i e t e  
A n o n y m e <1 c s II a u t »- F  o u r n  o a u x , F o r g  c s e t 
A o i e r i e s  du Obi l i  in 1’aris, ubor dereń Piane wir 
Beinerzeit aclion boriebtet baben,*** gehen dic in 
Aguada bei Corral im Bau befindliehen Ifoohofen 
ilirer Yollondung entgogen. Don fur den llochof n- 
betriob notigon Hrennstoft' wird dio Goaollschaft aus 
cincm 80 000 (nacli den frilheren Angaben nur 
10000) ha groBen Waldbestande, der dcm Untcr-

* 1909, 21. August, S. 375.
** „Naeliriehten fur Ilandol und Industrie11 1909 

Nr. 92 S. 4 und 5.
*** Yergl. .S tahl und Eisen1* 1908 S. 424.
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nehntcn eigena zu dioaetn Zweeko iiborlnssen worden 
ist, gewinnon, wahrond dio lirze ilber lluasoo, Cb- 
quimbo und Taltal beztfgcn werden sollen. FOr dio 
Befiirderung deraelbon bftut dio Geaellschaft liBrdlich 
von Coijuimbo eino Drahtsoilbahn. Au den Liefe- 
rungen fOr dag Werk i»t aucli dio deutacbo Industrie 
beteiligt. Das Unfcbrnelimen, daa zurzeit mit einom 
Kapitał von S 000 000 Fr. arbeitot und 5prozentige 
SchuldTeyącbroibungeu im Bótrago von 5 000 000 Kr. 
auBzngoben beabsiohtigt, bofft, apiiter den ganzen Be- 
darf Chiloa an K o h e i s e n  und S t a h l ,  Halb- und 
Fertigfabrikaten — etwa 100 000 tjahrlich  — a.owie auch 
don Argeiitinioua zu deckcn. .ledcnfalls wird dio Go- 
sellselmft dnrch Pramien ant' Eison und Stahl fiir den 
Wettbcwerb aolir begilnstigt. Bisher wurde Rohoisen 
und Stalli namontlieh aus England und Dentsehland 
ąingeiuhrt. Im Borichtsjalire beliof sieli dio Einfuljr 
von Stahlbloekon und lmbearbeitotem Eisen und Stalli 
in Stangon und andoror Form auf'. 32 011 t. — An 
W o l l b l e e h ,  daa in Chile in weitgebendom MaBo 
fOr dio BeMeidung von W iindim  und Bedadiuiigen 
Trorwendet wird, wurdon im Borichtaj&hro 8867 t ein- 
gęfOhrt gogon 19 134 t im Yorjahre, und zwar zunt 
groCton Toilo aua England, in geringorom Mafie aus 
Deutaehlaml. Dio Einfulir von Eisen- und Stalil- 
d r a ł i t ,  dor hauptBachlich aua Dentsehland bezo gen 
wird, stollto sieli im Jalire 1908 auf 7365 (i. Y. auf

15293) t ;  ilnzu kamen noeli 637 t Kabel, vor allcm 
wiedorum aus England und Dentsehland. An D r a l i t -  
n ago  ln lioferton hauptaiiclilich dio Yereinigtcji 
Staaten, England und Dentsehland 3638 t nach ( 'liile. 
Dio Einfulir von eisornen H oh  r e n ,  vorwiogemi erig- 
lisehor Herkunft, betrug 22 603 t, wahrond an eisornen 
T r a g o r n ,  moiat glgicheti Ursprunges, 4342 (1735).t 
und an eiaernen B r ił c k o n  t e i  l on  2771 (1375) t aus 
dom Aualande bezogen wurdon. Yon E i s o n b a l m -  
m a t o r i a l  wurderi bisher im Lando sellist im wesent- 
lichon nur W agon, inahosondoro Otttorwagen mul 
Schwellon, horgesteilt. Nach don Erklarungon don 
Ministers fiir Goworbo und 6ffentlieho Arbeiten will 
man fiir dio Folgę daa rollende Materiał Y orzugs- 
weise von oinhoiimsehon Werken boziehon. So sollen 
mit drei Fabriken in Yalp.araiao Vertriige abge- 
schlossen worden, durcli dio dio Kogierung sieli ver- 
ptlichtet, den Work en auf dio Dauer von zohn Jahren 
jalirlioli bis zu 24 Lokomotivon abżukaufon. Der 
\Vert das eingefiihrten Eiaenbąhnmatonala betrug im 
Berichtsjakre insgesamt 17 496 787 (i. Y. 16 600 736) $,*** 
darunter atiog dio Einfulir von Schionen dom AYerto 
naeli v o n  3 559 076 S im Jabre 1907 auf 4 229 522 $ 
im Boriclitsjahro. ilanptbezugslaiidor aind Deutsoli- 
land, England und dio Yoreinigten Staaten.

*** g _  fioldpeao zu 18 d.

Yereins-Nachrichten.
Filr die Yerelnsbibliotliek sind eingegnngeii:

(Dle E lascndcr alnd durch * bczelchnet.)

Bericht, Viei:undzwanzigster, Ober die YtrwaltUng 
der Knappschaftsbcrufsgenossenschaft * fiir das 
Jahr 1008. Borlin 1909.

Yergl. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1359.
B r o d h u n ,  E u g  o n : Ilefnerlampe und Zehn-Kerzen- 

Pentanlampc. (Aua dor „Elcktrotechnisehon Zeit- 
Bchrift“ 1909.) [Yorband* deutscher Elektroteeh- 
niker.]

Bruchbelastung, ausgefilhrt Oletober 1908 an der Beton- 
gelenkbrUeke der Ditsseldorfer Ausstellung 1903. 
Biebrich 1909. [Deutscber Beton-Yerein* (E. V.)]

D e t t m a r ,  G o o r g :  Dis Fortbildung von Munteuren 
und Wartern elęktriseher Anlagen. ( A ub  der 
„ElektrotechniBchen Zoitaohrift“ 1909.) [Verbandł 
doutscher Elektroteclinikor.]

Jahfesbericht der Bergischen Handehkammer* zu 
Lennep. 1908. Remselieid 1909.

M un  n i ch  s do r f o r , F r a n i :  Mineralogisch-Petro-
graphische Sludien am Silberberg bei Bodenmais. 
Diasertation. (Milnchen, Konigl. Techn.llochschulo*.) 
1908.

1’rograimn (der) KSnigl. Technischen TlocMchule* in 
Berlin fiir das Studietijahr 1909—1910. Borlin (1909).

S c b l e i c h o r ,  A 1 w i n , ®ipI.*Qng.: Un ferschiede in
der Rostneigung einiger Eisenmaterialien. Disser- 
tation. (Miinchen, K8nigl. Techn. IIochBehule*.) 
Halle a. d. S. 1909.

Yergl. S. 1368 dieses Heftes.
Ferner

0  Zuin A u s b a u  dor  Y o r e i n s b i b l i o t h e k g  □
noeh folgonde Geachoiiko:
XXXITI. Einsendcr: F r i e d .  K r u p p ,  Aktieiigeaoll- 

seliaft, Esson a. d. Ruhr.
Arbeiter-Wohnhaus, Das, a u f der Kruppschen Oufi- 

stahlfabrilc in seiner baulichen Entwicklung. 
li. Autl. Essen 1907.

H a u s ,  F inanzrat: Die Wohnungs-Fiirsorge der
Firma Krupp. Essen (1907).

§ Yergl. „Stahl und Eisen“ 1908 S. 712; 1909
S. 1256.

.Muli  e r , Dr.  F r i e d r i c h  C. Cr.: Krupp's GufS-
stahlfabrik. Jllustriort von F e l i x  S c h m i d t  und 
A. M o n t a n. DUaseldorf (o. .1.).

— Dasś. (Kngl. Auag.) London 1898.
— Dass. (Franz. Auag.) Lausanne 1898.
Wohlfahrtseinrichtungen der Gu/Sstahlfabrik von

Fried. Krupp zu Essen a. d. Ruhr. 3. Ausgabe. 
Band 1, TI (mit AiibangJ und IIF. Eaaen 1902—190G.

sowio Yorsehiedono sonstige YorćilFentliehnngeii iiber
die Kruppschen Werko, Kataloge ilbor Erzeugnisąe dor
GuBatalilfabrik u. a.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.
Aendemngon in der Mitgliedorliste.

Funke, Josef, Ingenieur, Warstoin i. W.
Kolter, Franz Josef, Direktor der Werkzeugmaschinoii- 

A.-G., Coln, Spićhornstr. 8.
Matłner, Ernst, Ingenieur, Dortmund, Hheiniache- 

atraBe 88.
Paąuet, Franz, Ingenieur, Nattiur, Belgien, Chaussee 

do Divant.
Preyss, Oscar, Kaiserl. Husa. Kommorzienrat, Gold- 

schmiedon, Post Deutach-Liaaa.
Rubini, Carlo, Hutteningeniour, Cojioleto (Liguria), 

Italien.
Scholz, Berthold, Bctriobaleiter, Loaoncz,

Ungarn, Vaauti-utca 41.
Teegler, Robert, Ingenieur, Dusseldorf - Obereaasel, 

Postfach 18.
Thoma, Walter, Betriebsleiter der Eiaenwarcnfabrik- 

A.-G., Sopron, Ungarn, Kosaetli Lajoa-ut 3.
Weiflp, Ernst, Direktor, Ddsaoldorf, Charlottonatr. 71.
Wood, Tl. C., Ingenieur, Dusseldorf, Mintropstr. 0.

N e u e  M i t g l i e d e r .
Backheuer, Maż, Cliemiker der A.-G. Union, Dort

mund, Adleratr. 29.
Bliigel, F. W., S tp f.^ng ., YSlklingon a. d. Saar, Wil

li elni|tr. 62.
Erpelding, Josef, Botriebafiihror des Eisen-

h utten-Aktien-Yereina, D iidelingen.
Seidel, Hermann, Fabrikant, i. Fa. Weinmann &jŁange, 

Gleiwitz, O.-S.


