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Die Buderus’schen Eisenwerke zu Wetzlar.
I | i e  Grundlage des Hiittenbetriebes fiir die 

Buderus’schen Eisenwerke zu W etzlar bilden 
die Eisenerzvorkommen an der Lahn, der Dill 
und in Oberhcssen. Naeh den Schiltżungen der 
Geologischen Landesanstalt in Berlin sind die 
Eisenerzablagerungen au der Lahn und der Dill 
fiir sich genommen die groBten und nachhaltig- 
sten des PreuBischen S taa tes; da nun die 
Bnderus’schen Eisenwerke einen gesamten Berg- 
werksbesitz von 656 Gruben in der GroBe yon 
iiber 600 000 000 qm haben, von denen etwa 
30 Gruben zurzeit betrieben werden, so beruht 
das Unternehmen, das seinen Erzbedarf auf lange 
Zeit in eigenen Gruben siehergestellt hat, auf 
durchaus gesunder Grundlage, zumal auch der 
Kalkstein in ausreichender Menge und guter Be- 
schaffenheit in der Nilhe zur Verfiigung steht.. 
Das Besitztum umfaBt heute folgende Eisenwerke: 
die Sophienhiitte bei W etzlar mit dem Sitz der Gesell- 
schaft, die Georgshiitte bei Burgsolms, die Maiti- 
weserhiitto in Lollar bei GieBen und die Carlshiitte 
in Staffel bei Limburg. Schon friihzeitig hat es 
sich die Firma angelegen sein lassen, durch eine 
ausgedehnte Vervvertung aller Erzeugnisse ihrer 
Werke, besonders auch der Schlacke und Gicht
gase des Hochofenbetriebes, die Nachteile aus- 
zugleichen, die denselben aus der groBen Entfer- 
nung des westfiilischen Kohlenreviers, aus dem 
sie ihren Brennstofi’ bezielien, erwachsen.

Die Sophienhiitte erzeugt Roheisen, GuB
waren, ais Besonderheit Gas- und Wasser- 
leitungsrohren bis 1500 mm Durchmesser, sowie 
Eisen-Portlandzement und Schlackensteine ; die 
Georgshiitte Roheisen und Schlackensteine, 
wahrend die GieBereien der Mainweserhiitte Heiz- 
kijrper (Radiatoren) mit den zugehorigen Heiz- 
kesseln mit Zubelior und die Carlshiitte guB- 
eiserne AbfluGrUhren und Kanalisationsartikel 
liefern.

Die S o p h i e n h i i t t e  kam anfangs der sieb- 
ziger Jahre des yorigen Jahrhunderts mit zwei 
Hochofen und den dazu not.igen Einrichtungen 
in Betrieb; sie erzeugte ein gesuchtes Puddel- 
eisen und spiiter ein sich gegeniiber den schot- 
tischen Marken schnell einbiirgerndes GieBerei- 
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roheisen bester Beschaffenheit. Die ersten An- 
lagen blieben aber bis zum Jahre 1896 ohne 
wesentliche Aenderung bestehen, wenn auch in 
dieser Zeit mit der Einfiihrung der steinernen 
W inderhitzer eine YergroBerung der Oefen und 
daraus folgend eino milBige Steigerung der Ofen- 
leistungen yerbundon war. Die GroBe der Sophien
hiitte bis 1896 und ihr seitde.m beginnemles 
Waclistum zeigt der Lageplan, weicher neben 
dem heutigen Werksplan in gleichem Ma (.ist ab 
wie dieser in Abbildung 1 wiedergegeben ist. 
Die Sophienhiitte hedeckte bei Beginn ihres Be
triebes etwa 4,5 ha, heute 52,6 ha. Im Jahre 
1896 wurde mit der Verniehrung und YergriiBe- 
rungder vorhandenen Winderhitzer, sowie mit dem 
Neubau groBer Hochofen begonnen*, und gleich- 
zeitig wurden die Yorbereitungen fiir eine wei
tore Yerwendung der Hochofenschlacken getroffen. 
W aren auch schon die Ertriignisse aus dem 
Yerkauf an Schlackensand und Schlackenmehl 
sowie von Schlackensteinen erhebliche — es 
wurden 1896 54 580 t Schlackensand und 2,8 Mil
lionen Schlackensteine mit einem Erlos von 
131 660 J(> verkauft — so erschien es doch 
wegen der vorzuglichen hydraulischen Eigen- 
scliaften der nunmehr dauernd erzeugten GieBerei- 
Roheisenschlacken angezeigt, von den Fort- 
sehritten Gebrauch zu machen, welche inzwischen 
in der yerwendung geeigneter Hochofenschlacken 
zur Herstellung von Portlandzement bekannt 
geworden waren. Im Herbst 1899 wurde daher 
ein P o r t l a n d z e m e n t  w e r k  auf der Sophien
hiitte in Betrieb gesetzt, dessen Erzeugnis sich 
schnell wegen seiner guten Eigenschaften in Bau- 
kreisen Eingang verschaffte. Um dieses wegen 
seiner besonderen Zusammensetzung —- bestehend 
aus 70 °/o Klinker aus Hochofenschlacke und 
Kalk und 30 °/o feingemahlener, granulierter 
Hochofenschlacke — von dem gewohnlichen 
Portlandzement zu unterscheiden, wurde dieser 
Zement seit 1902 unter Zustimmung des Mini- 
sters der offentlichen Arbeiten Eisen-Portland-

* Siehe „Zeitachrift des Ycreinea doutscher ln- 
genieuro" 1903 S. 812.
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zement* genannt. Yon dcm W ettbewerb der be- 
stebenden Portlandzement-Fabrikcn ist zwar der 
Eisen-Portlandzement unausgesetzt angegriffen 
worden, aber nachdem in fast sechs Jahre wahren- 
den staatlichen Untersuchungen sich die Gleicli- 
wertigkeit von Portlandzement und Eisen-Port- 
landzement erwiesen liat, wird letzterer aucli zu 
allen staatlichen Bauten zugelassen, wenn er den 
jeweilig geltenden Normen fiir Portlandzement 
entspricht.

Naclulem es so gelungen war, fiir dio er- 
zeugte Hochofenschlacke vollstilndig Absatz und 
Yerwertung zu finden —  im Jahre 1908 wurden 
insgesamt rund 40 000 t Eisen-Portlandzeinent, 
13 Millionen Schlackensteine und 90 000 t 
Schlackensand und Scblackenmehl versandt — , 
trat man an die W eitcrverarbeitung des eigenen 
Koheisens heran. Da die Natur der eigenen 
Eisensteine sich besonders fiir das Erblasen von 
GieBereiroheisen eignet, das wegen seiner inannig- 
faltigen vorziiglichen Eigenschaften zur Her
stellung der Yerschiedensten GuBwaren mit Yor- 
leil benutzt werden kann, wurde zur eigenen 
Ver\vendung des Eolieisens aucli der Gief i e r e i -  
be t r i eb  gewahlt. Infolgedessen wurde zuerst 
eine RohrengieBerei fiir Gas- und Wasserleitungs- 
rohren von 40 bis 500 mm 1. W . erbaut, welche 
anfangs Dezember 1901 mit gutem Erfolge in 
Betrieb genommen werden konnte. Im Januar 
1902 folgte dann die Fertigstellung einer Giefierei 
fiir normale und anormale Formstiicke und fiir 
MaschinenguB. Da von Anfang an beabsiclitigt 
war, die gereinigten Tlochofengase zur Kraft- 
erzeugung und Heizung fiir die Giefiereien zu 
benutzen, die Gichtgase aber zu dem Zeitpunkt 
noch nicht in geniigender Menge zur Verfiigung 
standen, wurden die Betriebsmaschinen und die 
Heizungen zunachst mit in Generatoren her- 
gestelltem Kraftgas gespeist. Im Juni 1904 
waren aber die weiteren Yorbereitungen fiir den 
Uebergang zum Gasmaschinenbetrieb und zur 
Heizung und Trocknung mittels der gereinigten 
Gichtgase so weit gediehen, daB die Buderus- 
schen Eisenwerke zu dieser Zeit den Dampf- 
maschiuenbetrieb und ebenso die Heizung mittels 
Kohlen oder Koks fast vollst&ndig verlassen 
konnten, da die silmtlichen Bedilrfnisse darin, 
bei den Hochofen, dem Zementwerk mit Schlacken- 
steinfabrik und den GieBereien, mit der in Gicht- 
gasmotoren erzeugten K raft und der aus Gicht- 
gasen erzielten Heizung gedeckt werden konnten. 
Einige ebenfalls mit Hochofengas gefeuerte Dampf
kessel blieben in schwachem Feuer, um in Fiillen 
des Versagens von Gichtgasmotoren immer eine 
gewisse Reserve zum Betriebe einer 300 PS-

* Im Jalire 1902 -wurde der „Yerein Deutscher 
Eiaen-Portlandzementwerko“ gegrundet, dem die Bu- 
derus'sehon Eisenwerke yon Anfang angehórten. Die 
Jlitglieder des Vereinea stollen alle in gleicher Yfeiso 
den Eiaen-Portlandzement her.

Dampfdynamo und einer Dampfgeblilsemaschine 
zur Hand zu habon, sowie stets iiber Dampf zur 
Heizung der Wasch- und Baderilume fiir die Arbei
ter, fiir die Kiiclie der Speisewirtscliaft des Werkes 
und im W inter fiir die Heizung der W erkstiltten 
und der Bureauriiume yerfugen zu konnen. Fiir 
die W asserversorgung der Hochofen wurden 
auch die vorhandenen Dainpfpumpen beibehalten, 
wahrend fiir den ubrigen W asserbedarf des 
W erkes zwei elcktrisch angetriebene Zentrifugal- 
pumpen aufgestellt wurden. Sttmtliche Puinpen 
erhiclten aber ein geineinsames Leitungsnetz mit

Abbildung 2. Waeaerturm.

einem Hochbehalter in Eisenbeton, dessen Unter- 
kante 30 m iiber Hiittensohle liegt und in einem 
aus S c h l a c k e n s t e i n e n  erbauteu Wasserturm 
(siehe Abbild. 2) aufgestellt wurde. Das ganze 
W erk erliielt damit 1904 gleichzcitig eine ge- 
meinsame Wasserversorgung, die ihren ganzen 
Bedarf aus einem Arm des das W erk duroh- 
fliefienden Dillfłusses unmittelbar entnehmen kann. 
Die Sopliienluitte konnte damit fiir die vorliegen- 
den Bedurfnisse yollkommen ihren Bedarf an 
Kraft, Licht und Heizung durch die Gichtgase 
decken, hatte eine ausreichende W asserversor- 
gung und volle Verwendung und Absatz fiir die 
erzeugten Hochofenschlacken. Trot.zdem aber 
die Gichtgase durch die den Buderus’schen Eisen- 
werken patentamtlich geschiitzten Gichtgasfange 
mit geringstem Ycrlust, so rollstOndig wie mog-
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lich, den Hochofen entnommen und in gut ar- 
beitenden Gichtgasmotoren sowie in den Hei- 
zungen durch ebenfalls den Biulerus'sehen Eisen- 
werken gesetzlich gescluitzt.e Brenner voll- 
kommen ausgenutzt, wurden, eilte der Bedarf an 
Gichtgasen in der Kraftzentrale, im Betrieb der 
GieBereien und des Zementwerks der Erzeugung 
der beiden Hochofen voraus. Es entstand daher 
bald der Wunsch nach einer Yermehrung der 
Gichtgase und bei den rorliegenden Verhitlt- 
nissen war die Frago zu entscheiden: Sind die 
Gichtgase, der zwei Hochofen der 8 km ent-

Abbildung 3. Erzsilo im Bau.

fernten Georgshiitte gereinigt mittels unterirdiseh 
verlegter Rohrleitungen nach Sophienhiitte zu 
leiten, oder ist auf Georgshiitte fiir die dort 
vorhandencn Gichtgase eine eigene Gasreinigtings- 
anstalt und eine neue elektrische Zentrale mit 
Gichtgaśmotoren anzulegen, dereń Strom nacli 
Sophienhiitte geleitet wird — oder wird endlich 
der Hochofenbetrieb auf Sophienhiitte und damit 
die Gichtgaserzeugung durch Erbauung eines 
dritten Hocliofens yergrofiert und der Hochofen
betrieb der Georgshiitte auf das durch' die je- 
weilige Marktlage bedingte Mafi eingeschrflnkt? 
Nach eingehender Prufung aller Yerhaltnisse ist 
die Frage in letzterem Sinne entschieden worden. 
In den Jahren 1907 bis 1908 wurde daher auf 
Sophienhiitte ein dritter Hochofen in gleicher 
Ausfuhrung wie die beiden vorhandenen gebaut 
und zwar zunachst ais Reserveofen fiir Ofen I 
und II, dem aber die volle Ausstattung mit

W inderhitzern, Geblasemaschine und Gasreini- 
gung in diesem Jahre folgte. Auf der Sophien- 
liiitte sind je tz t drei Hochofen vorhanden von 
je  21 m HSlie und 380 cbm gesamtem Ofen- 
inhalt zum Betrieb auf Giefiereiroheisen der be- 
kannten Markę „Buderus“. Vom nilchsten Friili- 
jah r ab werden samtliche drei Oefen in Betrieb 
sein, so dafi in Zukunft die Hauptmenge des Roli- 
eisens auf Sophienhiitte hergestellt werden wird.

Um den Yerbrauch an Roheisen im eigenen 
Betriebe weiter zu yermehren, wurde im Jahre 
1908/09 eine R ć i h r e n g i e f i  e r e i  zur Herstel-

lung von Gas- 
und Wasserroh- 
ren von 600 bis 
1500 mm 1. W. 
erbaut und im 
Friihjahr dieses 
Jahres betriebs- 
fertig. Die An
lagen fiir Yer
wendung von 
Schlackensand 

erfuhren eine 
weitere Ausge- 

staltung; es 
kommt dabei 
eine neue und 

eigenartige 
Granulations- 

einrichtung zur 
Anwendung, die 
gestattet, die 
fliissigen Hoch- 
ofenschlacken 

mit Luft und 
W asser allein 
oder gemisclit 
so zu kornen, 
dafi die ge- 
kSrnte Schlacke

ganz trocken bleibt oder nur einen bestimmten 
W assergehalt enthalt. Die Einrichtung ist zum 
Patent angemeldet.

Der grofieren Gichtgasmenge entspreehend
wurden in der vergroGerten Gaszentrale zwei 
neue 1000 PS-Gasmaschinen fiir den elektrischen 
Betrieb angelegt. Die Transportverhaltnisse 
erfuhren eine vollstańdige Umgestaltung im 
Sinne moderner Anscliauungen. Die hier ge- 
schaffenen Neuanlageu bestchen im wesent-
lichen aus einern grofien Huttenbahnhofe, aus 
Hochbehaltern, Fiillriimpfen fiir Eisenstein und 
Kalkstein und einer Elektrohangebahn zur Be- 
forderung der Rohstofte sowie des Koks auf 
dic Gicht der Hochofen. Die zuletzt erwahnten 
Anlagen haben der Sophienhiitte ein vollkommen 
neues Geprage gegeben und so diirfte ilire etwas 
ausfiihrliehere Beschreibung deswegen wohl an- 
ffezeiart sein.
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Nachdem es 1907 gelungen war, ein an die 
Sophienhiitte in nordwestlicher Richtung anstoflen- 
des groBes Grundstuck von iiber 20 ha GroBe 
zu erwerben, wurde es moglich, den Bahnliof 
mit den wielitigsten Gleisen der Hiitte, welche, 
bisher sehr beongt, den Verkelir nur iiber Dreh-

bei einer Breite von 16,5 ni und umfaBt 14 Zellen 
mit einem Gesaintinhalt von 7700 cbm. Ueber 
die rorderen elf Zellen sind drei Normalbahn- 
gleise auf eisernen Trilgern gefiihrt, wiihrend 
die drei letzten Zellen ais Fiillriiuipfe fiir die 
der Hiitte mittels Seilbahn zugefiihrten eigenen

Abbildung 4. Langsschnitt durch den Erzuilo. Abbildung 5. Quorscbnitt durch don Erzsilo,

scheiben gestatteten und, iiherall zur ebenen Eisensteine und Kalksteine dienen. Der Quer-
Erde liegend, das Ausladen der aukommenden schnitt (Abbildung 5) zeigt links die Biihne,
Eisenstein-und Kokssemlungen nur mittels Karren auf der die Hangebahn fur die Seilbahnwagen
zuiieflen, auf das neu erworbene Gelilnde zu gefiihrt ist, in der Mitte die drei nonnalspurigen
verlcgen. Von hier aus konnen nunmehr die Hochbahngleise, zwischen denen zwei PuBstego
Eisenbabnwagen mit Erz und Koks iiber eine Stei- aus Eisenbeton ais Zugange zu den Eisenbahn-
gung von 1 : 40 
auf Hochbahn

gleise gefahren 
werden, von de- 
nen sie in darun
ter liegende Fiill- 
riimpfo entleert 
werden. DieFiill- 
riimpfe wurden, 
nachdem dic Lage 
und die riium- 
licheuVerhaltnisse 
von der Werks- 
leitung festge- 
stellt waren, der 
Firma W a y s s  
& F r c y t a g ,
Act.-Ges., Neu- 
stadt a. Haardt, 
zur Ausfiihrung 

in Eisenbeton 
unter Verwen- 
dnng des eige
nen Eisen - Port- 

landzementes
Markę „Bliderlis* ilbbildung 6. Ansicht der Aualauftrichter der Ftlllrflmpfe.
iibergeben.

Die Abbildungen 3 bis 6 zeigen den Erz- waggons liegen, und rechts ein normalspuriges
siło; Abbildung 3 ist eine Ansicht der ganzen, Hochbahngleis in Eisenbetonkonstruktion mit
aber noch teilweise im Ban begriffenen An- Rutsche zum Absturz fiir Koksvorrate. Das
lage, Abbildung 4 zeigt einen Langsschnitt, ganze Bauwerk ist mit einer eisernen Dach-
Ąbbildung 5 einen Querschnitt und Abbildung 6 konstruktion bedeckt. Die Fiillrumpfanlage ist
eine Ansicht der Auslauftrichter der Fiillruinpfe. heute schon dem Betrieb iibergeben und zur
Die Lange des Bauwerkes betragt 124,70 m vollen Zufriedenheit ausgefallen; sie macht auch
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aufierlich durch die tleni Eisen-Portlandzemgnt 
„BuderusK eigene gleiehmaBige liello Farbę einen 
Yortcilliaften, angenehmen Eindruck. Die Abzug- 
offnungen (Fiillschnauzen) fiir Eisenstein und 
Kalk sind in der ganzen Lange der Fiillrumpfo

Zur Beforderung des Koks auf die Gicht 
sind folgende Einrichtungen getroffen: Aus dem 
Hiittenbahnhof zweigen zwei Hoclibahngleise fur 
Kokswaggons parallel mit dcm groBen Erzfiill- 
rumpf ab, welche zur Aufhilufuńg von Reserve- 

vorrilten an Koks dienen, wahrend 
in einer Entfernung von 22 m mit 
diesen Hochbahngleisen gleichge- 
richtet zwei normalspurige Gleise 
auf der KUttensohle fiir Aufst.el- 
lung von Kokswagen Yorgesehen 
sind. An dem, dem Koksreserve- 

zugękehrten Gleise liiuft 
ebenfalls eiue Elektrohilngebalin 

entlang, so dafi aus den 
auf der Hiittcnsohle 
attfgestellten Koks- 
wagen der Regel nacli 
der Koks unmittelbar 

in die Elektro- 
hangebahn- 

wagen geladen 
wird. Da diese 
Hangebalm in

Abbildung 7.

Elcktroliiiugcbabu mit Fiillriirapfon 
und Scłiriigbriicke im GrundrilS.

iu drei parallelen Reihen angebracht und ent- 
leeren ihren lnhalt in Elektrohangebalmwagen.

Die E l e k t r o h a n g e b a h n  a n l a g e  selbst 
besteht der Hauptsache nach aus den drei Be- 
ladegleisen und einem Leergleise unter den Fiill- 
riimpfen, den drei Aufstellungsgleisen nebst einem 
Reservegleis vor der Schragbriicke, der Schrag- 
briicke selber uud der Hangebahnanlage auf der 
Gichtbrucke, die in einer geraden Lange vor 
den drei Hochofen vorbeifiihrt.

ihrem Verlauf glcichfalls an die Bc- 
ladestation fiir die Elektrohilngebalin- 
wagen fiir Eisenstein und Koks an- 
schliefit, ist es moglich, den Koks 
ohne jedes weitere Umladen iu die 
Beschicktmgstrichter auf den Hoch
ofen iiberzufiihren und so aufs beste 

seine Stiickgrofie zu erhalten. Fiir den Fali, dafi 
es voriibergehend an frischen Kokssendungen 
fehlt, wird mit einor Beladeweielie der Koks dem 
Lager mit den Elektrohangebalmwagen entnotn- 
mcn, oder es werden diese auf ihrem Wege unter 
dem Kokshochbahngleise, das an die Fiillriimpfc 
sich anschliefit, von den dort greifbar lagernden 
Koksvorraten von Hand gefiillt.

Wie bekannt, werden die Elektrohangebalm
wagen nur auf den horizontalen Strecken mit-



20. Oktober 1909. Die Buderus’schen Eisenwerke zu  Wetzlar. Stalli utul Kmon. 1639

00 a  atX3 '-O

1 *rc  ■— 
«  OrQ . 
^  ° i

W

£X_

tels.des im Laufwerk befindlichen Fahrmotors 
elektrisch angetrielie.n, wiihrend sie auf griiBe- 
ren Steigungen, wie sie die zur Gichtbiihne fiih- 
rende Schrilgbriicke bedingt, m ittels eines Zug- 
seiles hinaufbefiirdert werden. Die Ein- und 
Auskupplung des Zugseiles ani Anfang nnd 
Ende der SchrUgbrucke geschielit yollstilndig 
selbsttatig, so daB die Ilangebahnwagen tinge- 
stort an diesen Stellen dnrcblaufen. Storungen 
im elektrisclien Teil des Betriebes der Bahn 
sind bei einer groBeren elektrisclien Zentrale 
nicht. zu erwarten oder leicht zu bescitigen; 
fiir die Elektrohilngcbahnwagcn selbst werden 
einige Wagen in Reserve gehalten. Dagegen 
sind zur Sicherung des Betriebes auf der Schrilg- 
briicke zwei voneinander ganz unabhangige Seil- 
liahnen eingebaut, von denen jede imstande ist, das ganze Forder- 
ąuantum fiir alle drei Hochofen nacli der Gicht zu bringen, so daB 
bei etwaiger Betriebsunterbrechung einer der beiden Schrilgseilbahnon 
die andere, ohne uberlastet zu werden, den Betrieb auf langere 
Zeit allein iibernehmen kann. In Abbildung 7 ist die Elektrohange
bahn mit Fiillrumpfen und Schragbriicke im GrundriB uud in Ab
bildung 8 im Querschnitt uud AufriB gezeichnet. Die Leistung der 
Elektrohangebahn mit SchrUgseilbalin betriigt im vollen 20stiindigen 
Betrieb rund 1000 t  Eisenstein, 250 t Kalkstein und 500 t Koks 
bei einer Fahrgeschwindigkeit der Wagon von 1 m in der Sekunde.
Im regelmilBigen Betrieb haben die Wagen einen Abstand von 24 
bis 25 in; bei angestrengtem Betrieb einen solchen von 19 bis 20 m.
Der Kraftbedarf der Schragseilbahn betragt im ersteron Falle un- 
gefahr 17 PS, im letzt.eren tingefahr 27 PS. Zum 
Antrieb der elektrisch betriebenen Strecke dient 
Gleichstrom von 110 Volt Spannung, der Strom- 
verbrauch ist fiir den beladenen Wagen unge-
fahr 0,50 Kw, fiir den leeren Wagen 0,30 Kw. Die ganze Elektrohange- 
bahnanlage ist von der Firma A d o l f  B l e i c h o r t  & Cotnp.  in Leipzig- 
Gohlis* geliefert und seit Marz d. J . zuerst fiir den Transport von 
Eisenstein und Kalkstein und etwas spitter auch fiir den Transport von 
Koks auf die Hochofen in Betrieb genommen. Sowcit sich aus dieser 
kurzeń Betriebszeit ein Urtoil iiber die Leistungen der Anlage fallen litBc, 
kann es nur dahin gehen, daB sie in bezug auf Einfachheit und Sicherheit 
des Betriebes sowie auf Ersparnis an Arbeitskraften dou gehegten Er- 
"'artungen ganz entspricht.

Dor Lageplan der Sophienhiitte mit den yorgenannten Um- und Neu- 
banten, die sOmtlich ohne Storung oder IMterbrechung des regelmilfiigen 
Betriebes des Hochofenwerkes und der Nebenbetriobe ausgefiihrt wurden, 
ist in Abbildung 1 wiedergegebon; er zeigt das W erk in seinem gaiizcn 
Umfang mit den drei Abteilungen, Hochofenwerk, Zementwerk mit Schlacken- 
steinfabriken, den RohrengieBereien I und II, der aligemeinen GieBerei fiir 
Formstiicke und MaschinenguB und den dazugeliorigen mechanischen W erk
statten. Der neue groBe Hiittenbahnhof verbindet mit seinen Gleisabzwei- 
gungen alle drei Abteilungen untereinander und ist selbst mit dem nahe- 
gelegenon Staatsbalmhof W etzlar durch ein nur ein halbes Kilometer langes 
Anschlufigleis verlmnden. Zum Rangierdienst auf den normalspitrigen 
Hiittengleisen dienen zwei gefeuerte und eine feuerlose Lokomot.ive.

Von weiteren groBeren Einrichtungen ist auf dem Hochofenwerk die 
G i e h t g a s r e i n i g u n g  zu erwahnen. Es treten samtliche Gichtgase, die 
zunachst die an jedem Ofen befmdliche Trockenreinigeranlage durchlaufen, 
zusammen in drei NaBwiischer ein, wo sie geniigend durch Wasser-
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Yergl. , Stahl und Eisen" 1908 S. 299 und S. 1774.
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bespritzung befeuchtet 
werden, und der sehwere 
Staub niedergeschlagen 
wird. Dio befeuchteten 
Gase werden fiir Cow- 
per und Kesselheizung 
durch Ventilatoren ge
reinigt und gelangeu 
mit etwa 0,3 g Staub 
im Kubikmeter zu den 
Verbreninmg'sstellen; 

der andere Teil der vor- 
gereinigten Gase aus 
den NaBwascliern tritt 
unmittelbar in zwei 
Theisenwaseher ein, in 
denen das Gas fiir den 
Gasmotorenbetrieb und 
fiir die Heizbrenner der 

§ GieBerei und des Ze-
3  mentwerkes auf etwa
^  0,02 g Staub im Kubik-
^  meter gereinigt wird.
§ Die ganze Reinigungs-
g anlage wird stiindlich
'1 etwa 65 000 cbm Gicht-
a  gase mit einer Tempe-
a ra tur von durchschnitt-
"3 lich 20 0 C zu yerarbei-_3
■g ten haben und dabei
3  eine K raft von ungefithr
o 400 PS benotigen.

Die W a s s e r y e r -%-<
s o r g u n g s a n l a g e  des 

m W erkes arbeitet mitO
g  drei Dampfpumpen und

drei elektrisch ange- 
® triebenen Zentrifugal-
h3 pumpen von je  4,5 cbm

3  minutlicher Łeistung;
;S sie fordert das Was-

ser aus dem das Werk 
durchflioBenden Dill- 
arm, wie schon erwilhnt, 
auf den Hochbehalter 
des 30 m hohen Wasser- 
turmes. Fiir denW ind- 
b e d a r f  der Hochofen 
sind drei Ga s ge b l a s e  
System Kijrting-Siegcn 
von je  500 PS Łei- 
stungsfahigkeit yorhan- 
den; zur Erzeugung 
elektrischer K raft ste- 
hen sieben Gichtgasdy- 
narnos mit einer Einzel* 
łeistung yon 170 bis 
1000 PS und einer Ge- 
samtleistung von 3800 
PS in einer Źentrale zur
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Verfiigung, whlirend im Ze- 
raentwerk ein besonderer 
Gichtgasmotor von 7 50 PS 
fiir den Antrieb des Zement- 
werkes durch Seiltrans- 
mission aufgeśtellt ist. Die 
Gasmaschinen der Zentrale 
und de3 Zementwerkes sind 
mit Ausnahme der iiltesten 
und kleinsten Gasmotoren, 
welche zum System des 
einfachen Y iertakt geliii- 
rcn, und einer grofieren 
Masehine nach Korting, 
doppelte Viertaktmaschi- 
nen in einfacher oder Tan- 
dem-Anordnung. Der elek
trische Strom wird ais 
Gleichstrom mu 220 Yolt 
Spannung erzeugt, tlie 
letztgebauten Gasmaschi
nen von 1000 PS erzeugen 
aber Gleichstrom von -140 
Volt,»nd eswurdedeswegcn 
die elektrische Leitungs- 
anlage nach dem Dreileiter- 
system umgebaut. Auf diese 
Weise konnten die illteren 
Gasdynamos mit 220 Volt 
Spannung durch Hinterein- 
andersclialtung an das ge- 
meinsameNetz angeschlos- 
sen werden. Um ungleiche 
Belastungen in denAufien- 
leitern zu vermeiden, ist 
ein Ausgleichaggregat, 
das auf jeder AuBenseite 
eine Ueberlastung von 300 
PS auszugleichen imstande 
ist, in das Netz eingebaut. 
Zur Sicherung eines gleich- 
milOigen Gasdruckes und 
zur Erzielung einer mog- 
lichst gleichmilCigen Be- 
schaffenheit der Gicht
gase fiir den Maschinen- 
betrieb ist in die Gas- 
zuleitungen zur Zentrale 
ein zweihiibiger Gaso- 
meter von 4000 cbm In
halt eingebaut. Dic so 
ausgestattete Gichtgas- 
motorenanlage onthiilt aus- 
reichende Reserven, und 
es hat sich bisher auch 
im Betrieb gezeigt, daB 
dainit groBere Stfirungen 
in der Lieferung der e le k -  

trischen Kraft fast aus- 
geschlossen sind.
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Die Abbildungen 9, 10 und 11, nacb plioto- 
graphischen Ąufnahmen, zeigen yerschiedene An- 
laęen der Sophienhiitte, die wohl nach dem Yorher- 
gelienden keiner weiteren Beschreibung bediirfen.

Wenn in Vorstehemlem nur der Neu- und 
Ausbauten der Sophienhiitte gedacht ist, so kann 
liinzugefiigt werden, da6 auch dio anderen Bc- 
triebsstlttten, besonders die Mainweserliiitte in 
Lollar und die Carlshiitte in Staftel bei Limburg, 
mit den besten Betriebsinitteln und Einrichtungen 
ausgestattet sind, sowie daB sie in bezug auf 
das Fabrikat selbst zu den ersten ihres Faches 
zithleii. Zurzeit beschilftigen die Buderus’scheu 
Eisenwerke 4200 Arbeiter, Meister und Ange- 
stellte. Die Jahreserzeugung der gesamten 
Werke betriigt: 200000 t Eisenstein, 90000 t 
Kalkstein, 120 000 t Roheisen, 60 000 t yer
schiedene GuBwaren, 45 000 t Eisen-Portlanil- 
zemcnt, 100 000 t Schlackensand und Schlacken- 
mehl, 16 000 000 Stiick Schlackensteine. *

Die nachfolgende Zusaininenstellung gewilhrt 
ein zahlenmttBiges Bild iiber die Entwicklung 
der Buderus’schen W erke:

In bezug auf die W o h l f a h r t s e i n r i c l i -  
t u n g e n  der Builerus’schen Eisenwerke ist folgcn- 
iles zu erwahnen: Das W erk unterhiilt anf allen 
grofieren Betrieben Speiseanstalten, in denen 
schmackliaft.es Mittag- und Abendessen zum Preise 
von 30 und 25 ^  verabreicht wird. AuBerdem 
sind Milch-, Bier- und Mineralwasser-Ausschank- 
stellen yorhanden, in denen diese Getranke zu 
Selbstkosten abgegeben werden. Arbeiter-Schlaf- 
hauser und Arbelter-Wohnhituser, letztere im all
gemeinen nach dem System der Vierfamilien- 
wohnungen eingericlitet, sind in groBer Anzahl 
ia Wetzlar, Lollar und Burgsohns yorhanden. 
In den letzten Jahren ist die Yerwaltung dazu

* Der Geachaftabericht dor Aktiengesellschaft 
liudcrue’ache Eisenwerke fiir das 25. Gescliaftajahr
1908 bringt in aeiner Einleitung einen kurzeń Rilok- 
Mick ilbor die wirtschaftliche Entwicklung diesos 
Unternehmena und zeigt an oinor Reiho von Schau- 
bildern die Entwicklung der Erzforderung, der Roh- 
eiaenerzeugung, dea Roheisenabaatzea sowie der Proise 
fiir Roheisen und Koka in den letzten 25 Jahren.

iibergegangen, in den umliegeriden Ortschaften 
ihren (lort einheimischen Arbeitern Wohnungen 
zu bauen, die nach bestimmten Grumlsatzen in 
einer A rt Erbpacht uber nom men und spater zu 
Eigentum erworben werden konnen. Die Ar
beiter und Meister, welche 25 Jahre bei der 
Firma tiltig sind, erhalten ais Jubilauinsgabe 
75 JŁ bezw. 100 , K- ausgezahlt. Diese Jubilaums- 
gabe wurdo bis je tz t an 290 Werksangehorige mit 
22 850 /  gewalirt. Daneben werden alten Ar
beitern, Meistern und Beamten nach litngerer 
Dienstzeit freiwillig aufWerkskosten Ruhegelialter 
gezahlt. Unterstutzungskassen, zu denen das Werk 
die Halfte der Beitriige leistet, sorgen fur Bci- 
hilfen in Fiillen der Not oder bei besonderen 
Anlassen, Sparkasseneinlagen von Arbeitern und 
Beamten yerzinst das W erk mit 5 °/o- In Not- 
filllen werden an Angehtfrige kleinere Darlehen 
ohne Verzinsting gegeben. In den letzten beiden 
Jahren wurden 60 0 0 0 , /  und 40 0 0 0 ^  aus 
dem Reingewinn zur Yerteilung an die Beleg- 
schaft zu Weihnacliten yorgesehen. Im vorigen 
Sominer wurde 45 und in diesem Soinmer 107 

Kindern von Werksau- 
gehorigen auf Kosten des 
Werkes ein yierwochi- 
ger Kuraufenthalt im 
Soolbad Orb gewalirt.

Nach dem Geschaftsbe- 
riclite fiir das Jah r 1 908 
betrugen die Leistungen 
yon W erk und Arbei
tern fiir Krankcn- und 
Unterstutzungskassen,In- 
validenversicherung uiul 
Berufsgenossenschafteu 

sowie fiir Steuern ins
gesamt 461016,54 oder
4 yom Hundert des Ak- 

tienkapitals und etwa 55 vom Hundert des Rein- 
gewinnes. — W ir haben im Yorstehenden die Ent- 
wicklungderBuderus’schen Eisenwerke ausfiihrlich 
geschildert, um zu zeigen, daB auch ein indu- 
strielles Unternehmen, das fern yon den groBen 
Industriemittelpunkten liegt, bei geschickter Yer
waltung und richtiger Ausnutzung seiner Unter- 
lagen und Yorteile eine befriedigende Leistungs- 
fuhigkeit aufweisen kann. Im yorliegenden Falle 
fallt vor allen Dingen das planmaBige Yorgehen 
der Verwaltung in der Ausnutzung der Neben- 
erzeugnisse auf, auf der unzweifelhaft ein groBer 
Teil des erzielten Erfolges beruht. Es bedarf 
keiner Frage, daB ein solclies Unternehmen 
nicht nur in der Gegend, in der die Angehorigen 
und Arbeiter des W erkes wohnen, sondern aucli 
fiir weitere Kreise eine Quellc rcichen Segens 
bedeutet, und in diesem Sinne hat denn auch 
der Staat sicherlich die Aufgabe, seine Erhal- 
tung und weitere Entwicklung auf allen hier 
in Betracht kommenden Gebieten zu fórdern.

1884 1895 1908

A rb eiterzah l......................................................... 2 706 2 150 3 781
A k tie n k a p ita l ............................................ 12 000 000 12 000 000 ..i 10 500 000
R ilck lagen ..................................................... 9:147 „ 13 874 „ 1 109 746 „
B ergw erkseigentum ..................................
Hochofen, GieBereien und sonstige

11 798 718 „ 12 405 456 „ 3 760 000 „

A n la g en ...................................................... 6 449 058 . 6 059 191 . 10 772 000 „
Erzforderung................................................. 183 170 t 124 148 t 180 241 t
R ob eisen erzeu gu n g .................................. 09 165 t 86 658 t 105 396 t
GuBwarenerzeugung.................................. 3 100 t — 50 065 t
lie tr ieb a iib cr sc liu fi.................................. 1 032 468 Jt 628 112 3 036 803 .* 1
H ancllungsunkoaten.................................. 383 40'-! „ 380 428 „ 354 760 .
Zinsen . . 494 586 . 603 622 „ 238 045 „
Uohgewinn . ....................................... 154 479 „ ["-355 938 „ 2 443 998 _
A b sc h r e ib u n g e n ....................................... 154 479 „ __ 1 609 849 _
R e in g e w in n ................................................. — 834 149 „
Gewinnanteile 0 v. II............................ — 630 000 „



1641 Stahl und Eisen. Die direlcte Gewinnung des Ammoniaks aus Kokso fen gasen. 29. Jahrg. Nr. 42.

Die direkte Gewinnung des Ammoniaks aus Koksofengasen.
Yon G. H i l g e n s t o c k  in Dahlhausen (Ruhr).

I—<ast genau gleichzeitig mit der Gewinnung 
von Phosphorsilure in brauchbarer Form 

fiir tlie Landwirtschaft durcli die Einfiihrung 
des Thomasprozesses entwickelte sich —  und 
das wird stets ein vaterlandsfroher Gedanke 
bleiben — die Gewinnung von Stickstoff in 
gleich brauchbarer Form ais Ammoniak aus den 
Gasen der Koksofen. Die Einfiihrung und erste 
Entwicklung der Darbietung dieser wertvollęn 
Nebenerzeugnisse in wenigen Tausend Tonnen 
fallt in die ersten Jahre nach der grofien Ar
beit unseres eisernen Kanzlers, dio unsere Indu
strie von dem Elend der Freihandelsphase be- 
freito. Wiihrend die Gewinnung der Phosphor
silure fur die Landwirtschaft sich liochst, einfach 
gestaltete, indem sie sich auf das Feinnmhlen 
der Thomasschlacke bescliranken durfte, blieb 
das Abscheiden des Ammoniaks aus den Koks
ofengasen ein recht umstiindliches. 25 Jahre 
sind ins Land gegangen, seit ich damals in der 
Lage war, iiber Besonderheiten und Form des 
einen Produktes, des Kalkphosphates, Einiges zur 
allgemeinen Kenntnis zu bringen, und unser 
verdienstvoller, unvergefilicher Dr. C. O t t o  
seinen ausgezeichneten umfassenden V ortrag: 
„Die neuesten Resultate in bezug auf Ge
winnung der Nebenprodukte bei Koksofen" auf 
der Versammlung deutscher Eisenhiittenleute am 
15. Juni 1884 balten konnte.*

In seinen Grundziigen hat dieser Yortrag 
volle Geltung behalten, auch noch fur die Neu- 
zeit. Der von Otto beschriebene Regenerativ- 
koksofen, der damals sogar zur Durchfiihrung 
■der Yerkokung unter Gewinnung der Neben- 
■erzeugnisse ais der allein dienliche gelten mufi te, 
liielt lilnger ais ein Jahrzelint noch seiner 
mancherlei Yorziige und Yerbesserungen wegen 
den Koksofenbau auf der ganzen Linie in seinem 
System fest, bis wir ihn durch den Unterbrenner
ofen ersetzten. Dabei war bestimmend, dafi 
man den Ueberschufi an Gas noch nicht recht 
einzuschatzen und zu verwerten wufite; S o l -  
v a y , B r u n e k ,  R u p p e r t  und C o l l i n  
zeigten uberdies, dafi der Koksofen ohne Re- 
generatoren anstandslos mit Kondensation der 
Gase zur Gewinnung von Teer und Ammoniak 
betrieben werden konnte. Der Unterbrennerofen 
ergab zur Forderung des Tages, die auf Ab- 
liitze zur Kesselfeuerung drilngte, und in der 
Beheizung der Kammern solche Vorteile, dafi 
manche Nachahmung versuclit wurde, sogar in 
der Namengebting. E rst mit dem bestimmteren 
Auftreten der Gaskraftmaschine erhielt der 
Unterbrennerofen — zu welchem die Muffel des

* Siehe „Stahl und Eisen* 1884 S. 396.

Laboratoriums llodell gestanden hat. — auch 
Lufterhitzung durch Regeneratoren. Er be- 
hauptet in dieser zweifaclien Ausfiihrung nacli 
wie vor das Feld.

Ich habe diese Entwicklung des Koksofen- 
baues — wir bauen im Industriebezirk auch in 
diesem Jahre des wirtschaftlichen Tiefstandes 
noch weit iiber tausend Unterbrennerofen zu 
den vorhandenen 9204 — hier kurz angefiihrt, 
um die Bedeutung der Gewinnung der Koksofen- 
Nebenerzeugnisse und dereń Fortschritt durcli 
eine Neuerung, die wir bieten — nach lilngeren 
erfolgreichen Versuchen — , zum besseren Ver- 
stiludnis zu bringen. Ob der Koksofenbau in 
seinen neueren Bestrebungen auf richtiger Fiihrte 
geblieben is t, unterliegt unseren andauernden 
Priifungsversuchen, dereń Ergebnisse in nicht zu 
langer F rist greifbar sich gestalten miissen.

Heute werden auf deutschen Kokereien jiilir- 
lich gewonnen:

‘285 000 t Ammoniak (Sulfat)
625 000 t Teor 

90 000 t Leichtol.
Es ist erfreulich, dafi zu den rund (iOOOOt 

Stickstoff, welche in dieser Ammoniakmenge ge- 
geben sind, die deutsche Eisenindustrie in 
schnellerem Anwachseń etwa 300 000 t Phos- 
phorsiiure in Form von Phosphatmehl stellt, 
wodurch beide Produkte so merklich zur Hebung 
unseres Voiksvermogens beigetragen haben und 
noch beitragen.

In seinem Yortrage gab Dr. C. Otto auch 
den Weg zur Gewinnung der Nebenerzeugnisse, 
Teer und Ammoniak, aus den Koksofengasen 
an, wie er im grofien Ganzen bis in tlie Neuzeit 
begangen wurde und damals von den Gas- 
anstalten iibernommen werden konnte. In ge- 
eigneten Leitungen und Behaltern erfolgt:

1. Kiiblung der Ofengase an der Luft, dann 
durch W asser in Leitungsroliren.

2. Waschen der Gase mit (kaltem) Wasser 
zur Aufnahme des Restes von Teer und 
Ammoniak.

3. Scheidung des Teers voui Ammoniakwasser 
in grofieren Sammelbehiiltern nach dem 
spezifischen Gewicht.

4. Austręiben (Wiederrerfliichtigung) des Am
moniaks aus der wślsserigen Losung durch 
Dampf unter Zusatz von Kalk.

5. Kondensation der Ammoniakdiimpfe zu ver- 
diclitetem Ammoniakwasser oder Einleiten 
in Siiure zur Herstellung des Salzes.

Dieser W eg ist im Laufe der Jahre sorg- 
filltig durch Ausbesserungen instand gesetzt 
und erhalten worden und beąuein gangbar ge-
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Piuldelolen mit klei-
nen Mengen verrich-
tet ,  so muflte die
langwierige Arbeit
des Kiihlens und Wa-
scliens der Rohgase
zur Erlangung reiner
Ammoniakdampfe, nur
durch Gas verdiinnt.
durch einen Apparat
in einem Zuge zu be-
wirken moglich sein.

Dazu herechtigten
Wahrnehmungen und
Feststellungen bei dem
von uns angewandten
Dampfstrahlgebittse

und die Erkenntnis,
daB Teer dasbesteLo-
sungsmittel fiir Teer-
nebel ist.

Die Versuche tielen
uberrascliend gut aus
bei Beachtung gewis- 

Abbildung 1. Blick auf dio Teorauffangbohalter. gcr VorbMingungen,
A =  Tecrauffangbchłllter. B =  T eerstrah lappara tc . C =  G asleitung. D =  G asleitung zum ^  A V a s c l l t e e r
Sitttlger. E =  T ecrpum penraum . F =  Rftum zwl<chen T eerauffangbeha lte r und S&ttlger. niclit Ubci* 80  ̂ llciB

werden zu lassen und
blieben, auch ais Umweg. Ais solcher hat er nicht darauf zu halten, daB nicht, etwas Kon-
iramer wieder an den Umweg des SchweiB- oder denswasser ausfitllt. Auf unserer Vorsuchsanlago
FluBeisens iiber das Roheisen hinweg erinnern gelangten wir bald dahin, in dem Ofengase un-
miissen. Und die Stahl- oder FluBeisenbereitung mittelbar naeh einem Teerstrahlgeblilse weniger
ist und bleibt auf diesen Umweg angewiesen, ais 10 g in 100 cbm feststelien zu konnen.
der erfreulichcrweise 
durch das direkte Kon- 
vertieren so schon ab- 
gekiirzt wird.

Wir haben den Um
weg der Ammoniak- 
gewinnung in ver- 
diinnter wasseriger 
Losung mit der um- 
stilndlichen Teerab- 
scheidung so lange fiir 
den kiirzeren gehalten 
und beibehalten, ais 
wir nicht den gera- 
den Weg durch an- 
dauernde Versuche 
ausgebaut und erprobt 
hatten. Zu diesen Ver- 
suchen fiihrten Erwii- 
gungen aus der Ver- 
drangung des Puddel- 
ofens durch den Kon- 
'  erter. Wie der Kon- 
verter in wenigen Mi- 
nuten an groBen Men- Abbildung 2. Blick auf die S&ttiger.
*  Roheisen die Stun A *= B edlenung#buhne. B =  S attlger I . C «= S attlger II . D =s G aazufuhrung. E =  SSure-
( Clllange Arbeit der ausscheider. F =  G asaustrltt. O =  A btropfbiihne. II =  Z entrifugen. J  =  Z en trlfugen -M asch ine .
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Damit war der direkte W eg der Ammoniak- 
gewinnung gebalmt.

Der Firma F r a n z  B r u n c k ,  die vor nun 
zwei Jahrzćlinten ancli in der Gewinnung des 
Benzols voranging, gebiihrt das groBe Verdienst, 
vor etwa f ii ii f Jaliren scbon mit Energie und 
vielem Wagemut zur direkten Gewinnung des 
Ammoniaks vorzudringen, unternommen zu baben, 
indem sie das R o lig  as bei einer Temperatur, 
die ein Ausfalleu von Kondenswasser niclit zu-

Schwefelsilure zu leiten, haben sich zwar ais 
gangbar erwiesen, bedeuten aber kauin eine 
nennenswerte Abkiirzung des Umweges.

W ir haben auf unserem Wege, der in ge- 
rader Linie zum Ziele fiilirt, festgestellt, dali 
die geringen Mengen Kondenswasser, welclie bei 
der Teerabscheidung ausfalleu und fast nur fixe 
Ammoniaksalze entlialten, durch die Reaktions- 
wilrme im Sattigungskasten dem Gase ais Wasser- 
dampf bequein wieder einyerleibt werden. Fiir

Abbildung 3. Anlage Zeche Julia.

laBt, ohne weiteres in konzentrierte Scliwefel- 
saure leitete. Triibe Erfahrungen, yerbunden 
mit seliweren Opfern, in den ausgefiihrten An- 
lagen haben sich eingestellt, ohne welche die 
Technik ja  nicht fortschreitet. Auch nachdem 
Brunck eingefuhrt hat, die lieiBen Rohgase zu 
zentrifugieren, werden Mangel an Losungsmitteln 
fiir Teer und zu hohe Temperatur der Gase 
fur die Sattigung durch SchwefelsJHire storend 
und hinderlicli geblieben sein.

Yon anderer Seite besehrittene Wege, auch 
z. B. der, das Ofengas bis zur yijliigen Ab- 
scheidung des Teers zu kiihlen, das mit dem 
Teer ausfallende Ammoniak wasser in bisheriger 
Weise zu destillieren, und die Ammoniakdampfe 
mit dem wiedererwiirmten Ofengas zusammen in

zeitweilig groBere Mengen Wasserdampł (aus 
nassen Kokskohlen) haben wir die Abtrennung 
des von Teer und W asser fast freien Endgases 
(der Ofengarung) yorgesehen, das mit dem von 
Teer befreiten groBeren Teil in die Silure ge- 
leitet wird.

Unser ,direktes Verfahren“ , wie es einfach 
beuaunt wird, kennzeichnet sich zum Unter- 
schiede von anderen auBer durch dio angefiilir- 
ten Eigentiimlichkeiten, namentlich die uber- 
raschende Teerabscheidung aus hinreichend 
heifiem Gase, auch durch die Tatsache, daB es 
sich ais einwandfrei nacli jeder Richtung er
wiesen hat, daB sein W eg in schnurgerader 
Linie zur direkten Gewinnung des Ammoniaks 
aus Koksofengasen fiilirt, und daB dieser Weg
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ein beyuemer mit solider Packlage und sauberer 
Pflasterung ist.

Alle Anlagen, die wir gegenwartig zu bauen 
iibernommen haben, werden fiir das direkte Yer
fahren mit der erforderlichen Einrichtung aus- 
gefuhrt. Die erste Anlage dieser Art stelit seit 
Anfang Dezember yorigen Jahres fiir 60 Oefen 
der Ze e h e  J u l i a  des Harpener Vereins in 
Betrieb, in dessen Anfange, wie gern betont 
wird, der gewahlte Sattigungskasten noch einige

kasten nur 0,2 bis 0,9 g Teer in 10 cbm. Im 
Endgas sind nur Spuren von Chlor nachzu- 
weisen und so geringe Ammoniakmengen, daB 
sie etwa 800 g Sulfat in 24 Stunden ausmachen : 
sie finden sich in den ersten geringen Mengen 
Kondensat.

Die beifolgenden Abbildungen 1 bis 3 zeigen 
die neue Einrichtung auf beiden Anlagen, Julia 
und Yondern. Abbildung 4 ist die Zeichnung 
einer Anlage fiir das direkte Yerfahren. In den

A =  K oksofen. Ił =  T cerstrah lgeb lase. C =  T eerauffangbehillter. 
D =  SattlgungskHsten. E  =  A btropfbuhuen. F  =  Zentrlfugeu. 
O =  Kiihler. II =  G assauger. J  =  Teerpunipen. K =  K uhlw asser- 
pum pen. L =  Schcidc- und Sanim elbebUlter. SI =  Silurebehtilter. 

N =  TecrTerladebeliUltcr. O — S a b la je r .

Sf.u.fJ33.

Kapriolen maclite, die sehr lehrreich, im iibrigen 
aber ohne weitere Bedeutung waren und ab- 
gewohnt wurden. Von yornherein aber war 
das direkt gewonnene Sulfat von tadelloser 
Reinheit; mehr ais 2 5 %  Ammoniak und wenige 
Zehntel Prozent freie Siiure. Auf die Wahrneh- 
nmngen bei den Seitenspriingen dieses ersten 
Sattigungskastens gehe ich nicht naher e in ; die 
Erscheinungeu wurden bald beseitigt und bei 
der nachsten Anlage fiir 60 Oefen der Z e c h e  
V o n d e r n  der Gutehoffnnngshiitte vermieden. 
die seit Mitte Juni in glattem Betrieb stelit. 
Das Salz ist reinweifi nach dem Schleudern. 
enthalt 25,26 °/o Ammoniak und 0,20 °/o freie 
Schwefelsaure und ist nach kurzem Lagern 
geruchlos. Das Gas zeigt vor dem Sattigungs-

Teerstrahlgeblasen (B) (Abbildung 4) findet eine 
derartige innige Beriihrung zwischen Gas und 
Teer sta tt, dafl in den Teerauffangbehaltern (C) 
das Gas vollstandig von Teer befreit ist. Teer- 
pumpen (J) fiihren den Teer standig den Strahl- 
gebliisen (B) zu, und die Produktion fliefit aus 
den Auffangbehaltern durcli Ueberlaufe den 
Sarnmelbehaltern zu. Nach der Teerabscheidung 
wird das heifie Gas mit seinem gesamten Ge
halte an Wasserdampf und Ammoniak dem ge- 
schlossenen Sattigungskasten (D), in welchem 
sich ein Schwefelsaurebad befindet, zugefiihrt 
und gewasclien. Die Temperatur im Saurebad 
steigt durch die Reaktion zwischen Ammoniak 
und Schwefelsaure, und sie geniigt, dadurch eine 
Abscheidung von Wasser und die Bildung von

Abbildung 4. GrundriB und AufriB einer Anlage 
fiir das „direkte Yerfahren".
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Lauge z u yerhttten. Das Ammoniak fallt in 
dem SHurebado nacli geniigender Satiigung des
selben ais Sulfat. zu Boden und wird in der 
iildiclien Weise durcli einen Ejektor zur Ab- 
tropfbiihne (E) gebraebt, in Zentrifugen (F) 
geschleudert und dann dom Salzlager (O) zu- 
gefiilirt, wo es aufgestapelt wird. Die von der 
Zentrifuge abfliefiende Lauge gelangt direkt in 
den Sattigungskasten (D) zuriick. Nunmehr 
wird dem Gase das W asser entzogen, 11111 es 
zur Yerwendung fiir teclinische Zwecke braucli- 
bar zu maclien. Das gescliieht in W asserrohr- 
kiihlern (G), dereń Kiihlwasser offenen Kiilil- 
werken zugefiihrt wird. Pumpen fiihren den 
Kuliłem stilndig das gekiihlte W asser wieder zu. 
Die Fortbewegung der Gase gescliieht in ihrem 
ersten Laufe durch die TeerstrahlgebUlse und 
nachher durcli Gassauger (H), die sie durch die 
Silttigungskasten und durch die Kiihler hindurch-

saugen und dann in der bisher iiblichen Weise 
der Benzolgewinnungsanlage, den Koksofen zur 
Beheizung oder sonstigen Yerwendungsstellen 
zufiiliren

Die Yorteile, welche diese Anlagen mit 
direktem Yerfahren gewahren, ergeben sich von 
selbst: Dio Anlage wird durch den Fortfall der 
Ammoniakwascher mit ihrem Wasserverbrauch 
und der Ablreibeapparate mit ihrem Dampf- und 
Kalkverbrauch bedeutend yereinfacht. Die Menge 
des Abwassers wird um ungefahr die Halfte 
verringert. Die lUstigen Kl<'lrteiche und das 
Fortschaffen der Schlamme fallen fort; Dampf 
zum Destilliercii von Ammoniakwasser wird 
nicht mehr verbraucht Die Bedienung der 
Anlage ist eine hochst einfache, hat eine erlteb- 
liche Ersparnis an Betriebskosten zur Folgę und 
gewahrleistet auBerdem die Gewinnung reiner und 
yollwertiger Produkte im Dauerbetriebe.

Kleinfeuerstatten mit Generatorgasheizung.

Abbildung 1. Abbildung 2. Generator-Gasofen Abbildung 3. Generator-
G enerator-Gasofen. mit Yorwarmerauni. Gasgluhofen fiir groBere W e rk s ti ic k e .

Yon ®r.=Qug. J  o s. P  fe i 1 in Diiren.

f  u wiederholten J[alen ist in dieser Zeitschrift* 
iiber Feuerstatten und insbesondere dariiber 

geschrieben worden, weichen Bedingungen ein 
in jeder Beziehung gut arbeitender Gliihofen 
entsprechen muB. Nebcn der technischen Yoll- 
kommenheit diirfte fiir die Brauchbarkeit des 
einon oder anderen Sjrsteins die Bil- 
ligkeit in der Anschaffung und in 
den Betriebskosten, sowie der Um- |i!
stand fiir den Praktiker bestiminend 
sein, ob der Ofen ohne besondere 
Umstilnde iibera.ll aufgestellt bezw. 
den einzelnen Yerwendungszwecken

* .Stalli und Eisen“ 
1909 S. 628 und S. 663.

1907 S. 763,

angepaBt und mit iiberall zur Yerfiigung stelien- 
den Mitteln betrieben werden kann. DaB die 
nachstehend beschriebene Ofenkonstruktion diesen 
Bedingungen in wirtschaftlicher und technischer 
Beziehung gerecht wird, diirfte sieli aus der 
Beschreibung von selbst ergeben.

Das allgemein bekań nte und fiir 
groBere Feuerungsanlagen sehr oft an- 
gewandte Verfaliren, Gas zu erzeugen 
und durch Mischung mit yorerwarmter 
Sekunditrluft zu verbrennen, ist bei der 
hier in Rede stehenden Ofenkonstruktion 
in auBerst kompendioser Weise ange- 
wandt. Die drei Bestandteile eines Ge- 
neratorgasofens, Generator, Gliihraum 
(iluffel oder Tiegel) und Winderhitzer, 
sind hier uninittelbar aneinander ge- 
gliedert. Wie aus Abbildung 1 ersicht
lich, besteht der untere Teil des Ofens 
aus dem Generator, den AbschluB des-
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selben bildet der Gliihraum, und iiber diesem 
ist der W inderhitzer angeordnet. Diese prak- 
tische Anordnung, die dem Ofen ein sttulenartiges 
Aussehen und in der aufleren Foringebung kleine 
Abmessungen gibt, yerursacht naturgcmitO in der 
Herstellung keine allzu hohen Kosten. Die Oefen 
werden mit Ventilatorluft, also ais Druckgenera- 
toren betrieben; die eingefiihrte PreBluft teilt 
sieli in der auBerhalb des Ofens angeordneten 
Windleitiirig in zwei Teilstroine, von denen der 
untere, der Primarstrom, unter den Kost geleitet 
wird und die Gaserzeugung bewirkt. Die Gase 
kommen in ihrem heiBesten Zustand, also ohne 
Warineverluste, kurz vor E in tritt in den Gliih- 
raum mit hocherliitzter Verbrennungsluft in 
Beriihrung und yerbrennen unter intensiver 
Wilrmeabgabe. Die Abhitze kann auch, bevor 
dieselbe in den W inderhitzer gelangt, einen 
zweiten Gliihraum (Vorwilrmeraum Abbildung 2) 
passieren.

Diese Ofentype diirfte zur Hartung von 
Schuellstahl, weicher bekanntlich eine allmilh- 
liche Erhitzung notig hat, praktisch sein. Durch 
die Vergasung des Brennmaterials und Nutzbar- 
machung der Abhitze findet eine yollkommene 
Ausnutzung des Brennstoffes sta tt, daher diirfte 
diese Feuerung unter fernerer Beriicksichtigung 
des Umstandes, dafi zur Yergasung die Yer
wendung von relatiy minderwertigen Mager- 
kohlen, Koks oder Braunkohlenbriketts moglich 
ist, auch im Betriebe sieli ais eine billige er- 
weisen.

Die Primilrluft sowohl ais auch die Sekundilr- 
luft durchstromen je ein Ventil, und die Tempe
ratur ist auf einfache Weise sehr gut regelbar, 
dergestalt, daB durch Absperren des Primilr- 
luftyentils die Gaserzeugung und somit auch die 
Temperatur yerringert werdon kann. Ent- 
sprechend der Abstellung des Prim!trluftventils 
muB auch das Sekundarluftventil eingestellt 
werden, da bekanntlich zur Verbrennung einer 
bestimmten Menge Gases ungefahr die gleiche 
Luftmenge erforderlich ist wie zur Erzeugung 
desselben. Auf ebenso einfache Weise ist es 
moglich, in dem Ofen mit einem reduzierenden 
Feuer zu arbeiten, indem das Primiirluftventil 
mit groflerer Eintrittsoffnung gehalten wird ais 
das Sekund,’liiuftventil. Der erzeugten Gasmenge 
steht in diesem Falle nicht die geniigende Menge 
Sauerstoff zur Verfiigung; in dem Gliihraum ist 
alsdann ein UeberschuB von Gas yorhanden, bei 
vollstandiger Abwesenheit von Sauerstoff. Die 
Flamme, die sonst rein und klar ist, sieht in 
diesem Falle triibe aus.

Die oben angefiihrten Vorteile, insbesondere 
die gute Regulierbarkeit, das Arbeiten im redu
zierenden Feuer und Erzielung lioher Tempe- 
raturen, diirften fiir das gesainte Hartewesen, 
besonders aber fiir die Yerarbeitung und Har- 
tung von Qualitatsstahlen von nicht zu unter- 
schatzender Bedeutung sein. Auf alle die Ofen- 
typen bezw. die Anwendung fur die inannig- 
fachsten Zwecke, welche diese Ofeukonstruktion 
geatattet (Abbild. 3 und 4), ntther einzugehen, 
wiirde hier zu weit fiihren; ich yerweise des- 
lialb Interessenten an die Erbauerin dieser Oefen, 
die Phonix-Gesellschaft fiir den Bau von modernen 
Feuerstatten m. b. H., Diiren (Rheinl.).

Unerwahnt mochte ich jedoch nicht lassen, 
daB in auBerst zweckmaBiger Weise die 
Belieizung von Tiegeln und Erhitzung von

Abbildung 4. Radreifen-W ttrmofen mit tangentialor 
Dttsenanordnung und Gsnoratorgasheizung.

Metallsalzbadern auf auBerst hoho Ternpe- 
raturen moglich ist, wie solcho zur Hartung von 
Schnellstahl erforderlich sind. Da sich auch 
hier die Vorwarmemuft'el, die mit der Abhitze 
des Ofens beheizt wird, praktisch anordnen laBt, 
diirfte diese Einrichtung fiir inanchc Harterei- 
betriebe eine willkommene sein. Auch Werk- 
stUcke groGerer Abmessungen, die bei hohen 
Temperaturen gehartet werden miissen, dereń 
Hartung jedoch im Tiegel der groBen Form- 
gebung wegen nicht moglich ist, sind vorteil- 
liaft in Muffeln, die leicht auf hohe Tempe
raturen gebracht werden konnen, zu erhitzen. 
Um in diesen Fallen den GliihprozeB unter Aus- 
scliluB von Sauerstoff durclifiihren zu konnen, 
laBt sich auf einfache Weise durch die Muffel 
ein aus einem kleineren Gaserzeuger entnommener 
Gasstrom leiten. Der Brennstoffrerbrauch be
trag t nacli mir gemachten Angaben fiir den 
Ofen in zehn Stunden fortgesetzten Betriebes 
je  nacli GroBe und Beanspruchung 45 bis- 
300 k g

X L H .so 81
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Zuschriften an die Redaktion.
(F iir die un te r d ie se r Rubrik erscheinenden A rtikel libernim m t die Redaktion keine V erantw ortung.)

Die elektrisch betriebene UmkehrblockstraBe der Rheinischen Stalilwerke,
In dor tochnischen L iteratur findet man viel- 

faeh irrige Ansehauungon iibor dio Erzougungs- 
kosten einer Kilowattstunde durch Grofigas- 
maschinon. Auch Dr. G. Me ye r  stelit in seinem 
unter obiger Ueberschrift in diesor Zeitschrift* 
orschienenen Aufsatz dorartigo Borechnungen an, 
dio ich ais zutroffond nicht bezeichnen kann. 
Dr. Meyer will am Schlusse soinos Aufsatzos zeigon, 
daC dor elektrische Betrieb von UmkohrstraCon 
sich sowohl durch dirokto ais besonders durch 
indirekte Ersparnisse billigor stollt ais der Dampf- 
liotrieb. Er schreibt dabei vom Standpunkte des 
Elektrotechnikers und reclmet einseitig zugunsten 
des elektrischen Antriebes. Seino groCen in- 
<lirokton Ersparnisse, dio or bei fortschreitondor 
Zentralisierung durch dauernde Ausnutzung 
grofior, billig arboitondor Maschinensatze erzielen 
will, sind, wio sieli leicht nachwoison lśiGt, in dom 
«rrecbneten Umfange nicht vorhandon. In nach- 
stohondem soli dios gozoigt werden, ohne daC auf 
don sonstigon Inhalt dos Aufsatzes naher ein- 
gegangon wird. Dor Nachwois soli an Hand des 
Beispiels gefiihrt wordon, das Dr. Meyer ais Grund- 
lago dorBerochnungsoinor direkten und indirekten 
Ersparnisso diont.

Es soli eino oloktrisch angetriobene Umkehr- 
straCo aufgeśtellt werdon, dio ais Primarmaschine 
oin 1200 Kw, bozw. einschl. Roservo, oin 1500 Kw 
loistondes Aggrogat erfordert. Danobon soien 
boreits Maschinen vorhandon, die fiir die ver- 
schiedenon Botriobsabteilungon des Werkes rund 
30000000 Kw-Stundon jahrlich liefern. Um die 
Elektrifizierung dor UmkohrstraCo durchzufUhren, 
schlagt Dr. Meyer vor, anstatt dos notwendigen 
Maschinensatzos von 1500 einen solchen von 
2500 Kw Loistung aufzustollen und diesen mog- 
lichst dauornd mit Yollast in Betriob zu halten, 
dafUr aber ein Aggregat mittleror GroGe zur 
Reservo stillzusetzen.

Dr. Meyer roclmet bei diesem Maschinonsatz mit 
einem Slillstand im Jahre, der 5% der gosamten 
Betriobszoit ausmacht. Boi gut gehaltener Ma- 
schino ist das,soforn nicht unvorhorgesohengroCere 
Maschinondefekto ointroten, ohne weiterosmoglich. 
Unmoglich ist os jedoch, einen Maschinensatz 
bei den starken Belastungsschwankungen, wio 
sie auf HUttonworken vorkommen, dauornd mit 
100 °/o seiner Nennloistung zu belasten. Jedor 
Botriob hat Foiertage, Botriobspausen oder Still- 
stande. Wo soli zu solcher Zeit dio Belastung 
horkommen, wenn man auch noch so sehrbostrebt 
ist, grado di os en  Maschinonsatz ganz besonders 
wirtschaftlich auszunutzon. Wonn oin solches 
Aggrogat im Dauorbetriobo mit 75°/» soiner Nenn-

* „Stahl nnd Eisen" 1909 S. 854.

łeistung ausgenutzt wird, so ist dios ein sohr gutes 
Ergebnis und jedor Betriebsleitor wird damit zu- 
friodon sein. Dann liefort dieser Maschinonsatz 
aber nicht ,20 000 000 Kw-Stundon in einem Jahre, 
sondern nur
0,95 . 365 .24.  0,75 . 2500 =  15 000 000 Kw-Stundon.

Jedo Kilowattstunde soli, so wird angonommon,
4 cbm Gas mit 3G00 Kalorien Heizwert erfordorn. 
Der Hoizwert dos Hochofengases wird dom lloiz- 
wort dor Stochkohle gleichgestellt und nach diosor 
bewortot. Dabei mufi dio Stochkohle f r a c h t f r o i  
Verbrauchsstollo zu den jewoiligon Tagospreison 
oingosetzt werden, eino Zalil, dio lur jodos Hiitten- 
work andors lauten wird, und von dosson geo- 
graphischor Lago zu dor liofornden Koblonzecho 
abliangt. Heute wird ais Preis fUr 1 kg Kessolkohlo 
einschl. Fracht mindostons 1,25 <3 oinzusotzon sein, 
wobei von dem Falle abgosohen wird, da£l ein 
Hiittonwerk von eigenen Kohlenzechen bozioht. 
Will man das Hochofengas unter Zugrundolegung 
des Kohlenpreises bewerton, so kann nur un- 
gereinigtes Gas zum Vergloich liorangezogen 
wrerdon. Dieses wird aber fiir Gasmaschinon 
erst durch eingehendo Reinigung verwendbar. 
Dieses Roinigungsrerfahren wird um so teurer, 
je  hohore Anspriicho an den Reinhoitsgrad dos 
Gases gostellt werden d. h. je wenigor Still- 
stiindo man in soinor Anlago durch die Ma- 
schinonreinigungon haben will. Da nun eine 
solche Roinigungsanlage Gas fiir elektrische Kraft- 
erzeugung, fiir Goblitsearboit fiir Hochofon- und 
Stahlwerk und ebenso fiir mancherloi Heizzwecke 
liofert, so ist es am praktisohsten, sio ais Ganzes 
fiir sich zu betrachton und auf dieser Grundlage 
die Reinigungskosten von einem Kubikmoter Gas 
ausschl. Verzinsung und Abschroibung zu bo- 
rechnen. Fiir normale Yerliiiltnisso betragen die 
Reinigungskosten unter Boriicksichtigung von 
Krafl> und Wassorverbrauch rund 0,03 <i fiir einon 
Kubikmoter MaschinengasmittlererBoschaffenheit, 
also mit ~  0,04 g Staub in oinem Kubikmetor 
Gas. Dieser Preis wrird um so hoher, jo mohr 
der Reinhoitsgrad gestoigert wird. Wordon dio 
oben genannten Zahlon eingosetzt, so sind die
4 cbm Maschinengas, die unser Aggregat fiir jedo 
Kilowattstunde gebraucht, folgendormaCon zu 

1 95 -ifinri
bew orten: —  +  (4 X 0,03) =  0,72 $  und
nicht mit 0,4Q i ,  wio Dr. Meyer errochnet.

Ais Kosten fiir Kuhlwasser, Putz- und Schmier- 
matorial sind 0,12^/Kw-Std. angegeben. Dio Zalil 
ist reichlich niodrig und diirfte nur fiir Oel und 
allo zur Bedienung oines groCen Maschinonsatzes 
erforderlichon Putzmaterialion gerade ausroichen. 
Sie wird fiir gewohnlich zwischon 0,12 un 
0,20 d/Kw-Std. schwanken. Hierzu kommen noch
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dio Kosten fiir das Kiihlwassor. Dioso werdon 
naturgomiifi sehr yorschiodon sein. Es ist darin 
der W assorpreis enthalten, dor gezahlt werden 
muli (der freilich nianchmal auch gleich Nuli soin 
kann) und die F o r d e r k o s t o n  des Wassers. 
Bei dor zunehmenden industriellen Entwicklung 
macht die Wasserbeschaffung mancliem Hocliofen- 
werk grofio Schwierigkeiton. Nicht alle Iiutten- 
werko sind an grofien Flussen gelegen. Zuwoilon 
muC fiir das Kiihlwassor oin hohor Preis gezahlt 
werden. In solchon Fiillen ist dio Anlago von 
teuren Klar- und RuckkUhlanlagen nicht zu um- 
gehen. Da das Kiihlwassor mit einem Druck von 
durchsehnittlich 25 m Hohe den Verwondungs- 
stellen zugefUhrt werden mufi, so hat man mit 
etwa 0,01 bis 0,03 ó Kosten ausschl. Verzinsung 
und Abschreibung der Pumpenanlagen fiir dio 
Kilowattstundo zu rochnon.

Die von Dr. M e y e r  fiir die B e d i e n u n g  
der  A n l a g e  oingesetzto Summo ist zu niodrig. 
Sie reicht oben fiir dio LćShne dor in Tag- und 
Nachtschicht erforderlichen jo zwei Maschinisten 
und Hilfsmaschiniston aus. Dazu kommt jedoch 
noch die anteiligo Summę fiir Gehiilter der Beamten, 
dio Lohne fiir Reparatursclilosser, Eloktrikor, 
Schalttafelwartor, Kranftthrer, Hilfsarboitor usw. 
und dio indirekten Lohne. Auch bpi grofion Ma- 
schinensatzen wird man mit 0,1 bis 0,25 «3/Kw-Std. 
zu rechnen haben, dio fiir Lohne und Gohiiltor im 
Dauorbetriobe vorausgabt werden.

Zu letzt darf bei der Ermi ttluug dor Gestehungs- 
kosten einer Kilowattstunde nocli oin Faktor nicht 
ubersohon worden, den auch Dr. Meyer yernach- 
lassigt hat. Es handelt sich um don bei dor E r- 
z e u g u n g  a u f t r o t o n d o n  Y e r b r a u c h  an elok- 
trischer Kraft. GroCe Maschinensiitze, und solche 
kommen hior aliein in Frage, habon Drehstromge- 
neratoren. Diese miisson mit Gloichstrom errogt 
werdon und Torbrauchen dazu ~2,5o/o ihrer Lei
stung. AuCordem yorlangt der Betrieb jedes Ma- 
sehinensatzes noch olektrischo Kraft zur Beleuch- 
tung, zum Antrieb dor Luftkomprossoron, des 
Schaltwerkos, zum Kranbetrieb usw. Dieser Kraft- 
verbrauch kostet natiirlich Geld und erhtiht ont- 
sprechond die Gestehungskosten einer Kilowatt
stunde. Wonn auch fiir diese bei der Krafterzeu- 
gung yerbrauchton Kilowattstunden die Solbst- 
kosten eingesetzt wordon, so werden dadurch 
die Gestehungskosten doch um etwa 0,08 bis
0,11 erhoht werden.

Werden Zahlon, wio yon mir angegobon, der 
Berechnung zugrunde gelegt, so sind dio Ge- 
stehungskoston wosontlieh hohor. Aber bei Kal- 
kulationen, die dor Rontabilitatsberoclmung einer 
oft Millionen kostendon Neuanlage zugrunde ge
legt werdon, hat es auch nicht den geringston 
W ort, mit Zahlon zu arbeiten, djo yiolloicht ais Er
gebnis oines Paradeyersuches von wenigon Stunden 
Dauer anzusehon sind, aber nicht ais Ergebnis 
einos langjahrigon Dauerbotriebos. Man konnte 
sonst sohr leicht groCe Enttauschungen erleben.

In meine Berechnung will ich, um kein zu un- 
giinstiges Bild zu lioforn, dio Mittolworte meiner 
Zahlen einsetzcn:

4 cbm gereinigtes Gas . . . .  0,72 ć)
Oel und PuUmaterialien . . . 0,16 o
Kiihlwasser ..............................0,02 4
Lohne und G eh iilte r .................0,175 $
Yerbrauch an elektrischer Kraft 0,095 y

J T n o T -
Diese Gostehungskoston sind in oinem neu- 

zeitlichen Betriebe mit grofion oinhoitlichon Ma- 
schinensiitzon im Dauerbetriebe bei nicht zu 
grofien StSrungen erreichbar. Mit solcben Dureh- 
schnittskosten in der Jahresabrochnung wttrdo 
jedor Betriebsleiter recht zufrieden sein. In Wirk- 
lichkoit wrerden diese Zahlon, besondors in An- 
lagen, die den Gasmaschinonbau von Anfang an 
mitgemacht haben und die infolgedessen neben 
den noueston Groflmaschinen noch yerhaltnismafiig 
kleine Maschinensiitze habon, ganz wosontlieh 
uberschritten. Sie dilrften auch dann hoher 
werden, ais hier angegeben, wenn die in Frage 
kommenden Grofimaschinen schon einige Jahre 
in Betrieb sind. Dann wird sich infolge der inten- 
siven Ausnutzung dor unyormeidliche naturliche 
VerschleiC immer mehr boniorkbar machen. Die 
Folgę davon wird sein, daC die Kosten fiir Re- 
paraturen, Lohne, Schmiermaterial usw. hoher 
und dio Botriebsstillstando grofler werdon.

Zu den oben ausgerechneton Gostohungs
kosten fiir dio Kilowattstunde kommt noch der 
Anteil fiir Vorzinsung, Abschroibung uml Instand- 
haltung der Anlage. Die Anlagokoston des ganzon 
Maschinensatzes von 2500 Kw Leistung sollen 
einschl. Fundament, Rohrloitungen, Schaltanlage, 
Antoil am Gebaude, Kran usw. ebenso oinschi. 
Anteil an der Gasreinigungs- und Wasserversor- 
gungsanlage zu 000000 «-* angenommen werden. 
Da der Botrieb auch bei 75 “/» Ausnutzung der 
Anlage schon ais angestrengt gelten kann, 
so sei fiir Verzinsung, Abschreibung und Instand- 
haltung, obenso wio von Dr. Meyer mit 18 °/» dor 
Anlagekosten gerechnet. D<ts ergibt fiir das 
Jahr 1 0 8 0 0 0 oder bei 15000000 Kw-Std. Jahres- 
erzeugung 0,72 4/Kw-Std. Auf Grund meiner
Rechnungkommeich also fUr don yorliegendenFali 
zu 1,89 dl Kw-Std. Ge s a r n t k o s t e n  gogoniiber 
den von Dr. Meyer  errechneten 1,17 ^/Kw-Std.

Dio von mir ausgerochneten Gestehungskosten 
mufi ich, das betone ich ausdrilcklich, noch ais 
b i l l i g  ansohen. Selbstvorstandlich werden diese 
gegebenonfalls dazu beitragen, dafi die Durch- 
schnittskoston der Kilowattstunde fiir die ganze 
Zentrale herabgemindert werdon, abor nicht etwa 
um 0,4 <5/K w -Std., wie Dr. Meyer ausrechnet. 
Da miifite die alto Anlago, dio in unserm Falle 
fiir die yerschiedenen Betriebe dos Hiittonworkos 
jahrlich bereits 30000000 K w -Std. liefert, also 
schon eine recht ansehnliche Grofio hat, im Ver- 
gleich zu demneuenMaschinensatz aufierordentlich 
ungiinstig gearbeitet haben. Dafi abor dio tat-
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sachlich erzielten indirekten Ersparnisse dem 
Konto der elektrisch angetriebenen Ornkohrstrafie 
gutgeschrieben wordon, dem stoht selbstverstand- 
lich nichts ontgegon. Nur sieht boi r i c h t i g e r  
Rochnung das Bild nicht ganz so freundlich aus 
ais das von Dr. Meyer gezeichnote.

Zuletzt soi mir noch eino Bemerkung iiber 
e l o k t r i s c l i  angetriobono H o c h o f e n g o b l i i s e  
gestattet. Dr.Moyor weistin einer Randbemorkung 
darauf hin, dafi man durch Aufstellung einos 
solchon eine iihnlich gute Ausnutzung groCer 
Aggrogate orziolon kann wie durch den olektrischen 
Antrieb oinor Umkebrstrafio. Abgesehen davon, 
dali dio von Dr. Meyer errechnoton Ersparnisse 
viol zu lioch sind, also in Wirklichkeit nicht heraus- 
gewirtsphaftet wordon, halto ich ein durch oinen 
Eloktromotor betriebonos Hochofongobliiso (Turbo- 
gobliiso) wegen der grofien Anlagokosten und des 
auBerordentlich niedrigen G o s am  t  wirkungs- 
grades ( ~  50o/o und darunter) fiir grundsatzlich 
Yorfohlt. Ich kann mir kanni oinen Pall donken, 
wo sich oino solche Anlage vom wirtschaftlichen 
Standpunkto aus rechtfertigen lieCe.

Haspe ,  im Juli 1909. M. Langer.
* *

*

Don Prois einer durch Grofigasmaschinen er- 
zeugton Kilowattstunde von 1,9 Pfg. wird man 
naeh den obigen intorossanten Mitteilungen von 
L a n g o r  nunmehr wolil ais oinen in der Praxis 
tatsachlich festgestellten Mittelwert anzusehon 
haben. Demgegoniibor kann ich nur darauf hin- 
weisen, dafi der von mir an Hand einor iiber- 
schliigigon Berochnung ormittelte W ert von 1,2 Pfg. 
nur oinon unter gewissen giinstigen Voraus- 
setzungen erroichbaren Wert darstellon sollte. 
Wonn diese Yoraussotzungen nicht zutrefTen, muC 
natiirlich eine Steigerung der Erzougungskosten 
eintroton. L a n g e r  bew ertet das Gas an Hand 
eines Preises fiir 1 kg Kesselkohle Yon 1,25 Pfg., 
wiihrond ich den Kohlonprois nur zu 1,0 Pfg. an- 
genommon hatte. Sichorlich haben doch violo 
Werke mit koinem hoheren Prois ais 1,0 Pfg. fiir
1 kg Stochkohle zu rochnon. Weiter haben Gleich- 
stromzontralen — und dioso finden sich doch 
gorado in doutschen Iliitten- und Walzwerken 
nicht seiten — niclit den von Langor an- 
gogobenen hohen Eigonycrbrauch an elektrisclier 
Energie aufzuwenden. Wenn aber Y ie lle ic h t  auch 
auf dor oinon Seite die direkten Betriobskosten 
von mir zu gering angegeben sind, so sind auf 
dor andorn Seite die indirekten Kosten (18 o/o Y on 
600000 ..£) doch sicher ziemlich reiohlich ange- 
nommon, so dafi hiorin ein gewisser Ausgleich 
geboten sein miifito.

Ich habe weiter nicht otwa, wie L a n g o r  an- 
zunohmen schoint, behauptet, dafi eine ganze 
Gaszentrale mit der hohen Ausnutzung von 95 o/o 
und domentsprechond mit dem niedrigen Prois 
Yon 1,2 Pfg. lur eino Kilowattstunde arbeiten 
konno, sondorn diesen niedrigon Satz nur fiir 
einen einzigon yoII ausgenutzten grofien Ma-

schinensatz orrechnet. Dio Moglichkeit, einem 
einzelnen Maschinonsatz bis z u 95 % auszunutzon, 
liegt meines Erachtens nun tatsachlich vor. Erst 
kiirzlich wurde mir Yon einor Hiittonzentrale 
mitgoteilt, dafi oin grofior Maschinenśatz der- 
selbon in manchon Monaten etwa 88 o/0 dor iibor- 
haupt moglichen Erzeugung geloistot hat. Wiirdo 
dieses Work seinen Betrieb weiter zentralisieren 
odor Anschlufi an oin stadtischos odor Ueborland- 
netz odor dergl. besitzon, wie es bei so manchen 
anderen Werken schon der Fali ist, so konnte 
dieser grofie Maschinonsatz loicht wohl zu 95°/o 
Ausnutzung gelangen. Wioweit dann die hoho 
Ausnutzung dos einen Satzes vorbilligond auf 
den Gesamtbotriob dor Zentralo wirkt, liiflt sich 
natiirlich nicht allgemoin giiltig, sondern nur 
Yon Kall zu Fali orrochnon. Aber wonn die Er
sparnis auch nur 0,2 Pfg. fiir oino Kilowattstunde 
betragon sollte, s ta tt dor von mir ais im Einzel- 
fall moglich bozeichnoton Ersparnis Yon 0,4 Pfg., 
so ist ihro W irkung boi oiner Gesamterzeugung 
von 30000000 Kw-Stunden und mehr doch rocht 
beachtenswert. L a n g o r  stimmt ja darin mit mir 
Uberoin, dafi dorartigo Ersparnisso, die durch ge- 
steigorte Ausnutzung der Zontrale erzielt wordon, 
demjenigenBetriobgutgeschrieben worden miissen, 
der diese gestoigorto Ausnutzung herbeifUhrt, 
d. i. in unserem Fallo dem olektrischen Antrieb 
der Umkehrstrafion, und hierauf habe ich mit 
Nachdruck hinwoison wollen. Es wiire in der 
Tat ein grofior Fehler, wonn dioso indirekten 
Ersparnisse bei der Beurteilung des einen oder 
andern elektrisclien Antriebes aufler Betracht 
blieben.

Was nun den olektrischen Antriob von Hoch-  
of ongeb l i i s en  anbetrifTt, so habe ich diesen 
nicht etwa allgemoin ompfohlen, denn bei oiner 
Leistung von 5000 bis 10000 PS, die tagein 
tagaus ununtorbrochon benijtigt wirdj hat die 
zwoimalige Umwandlung der Energie in olek- 
trischon Maschinen natiirlich keinen Sinn. Wohl 
abor kann man dadurch, dafi man das sonst un- 
benutzto Reservegeblase so lange oloktrisch be- 
treibt, ais die Maschinonsiitze der Zentralo nicht 
voll boschiiftigt soin wurden, dio Ausnutzung der 
Zentralo orhoblich stoigern und dio Erzougungs
kosten der Kilowattstunde fiir siimtliche Betriebe 
entsprochend Y ennindorn . Daboi botragon die 
Yerluste in der grofien Dynamo dor Zontrale, in 
den Vorbindungsleitungen und in dem grofien 
Elektromotor dos Goblśises einschliefilich der An- 
lafiYerlusto jedenfalls nicht mehr ais 15 bis 
hochstons 20°, o dor vom Gebliise bonotigten Energio. 
Diesen Verluston konnen sehr wohl iiberwiegonde 
Ersparnisso aus dor Zontralisierung gegoniiber- 
stehon.

Naeh der Mitteilung Y on L a n g e r ,  dafi im 
praktischen Betrieb grofior Gaszontralon je tz t im 
Mittel Einhoitspreise von 1,9 Pfg. fiir die Kilo
wattstunde bei roichlicher Bewertung der Gase 
und liohen Abschreibungssatzen orzielt werden
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'kdnnon, wird man in Zukunft boi Wirtschaft- 
lichkeitsborochnungen die bisher gonannten Werte 
yon otwa 2,5 odor gar 3,5 Pfg. nicht mohr in An
wendung bringen durfen. Logt man aber don 
Wirtschaftlichkoitsberechnungon iiber den olok- 
trischon Botriob yon UmkohrstraCon don Satz 
yon 1,9 Pfg. fiir oino Kilowattstunde zugrunde, 
so golangt man doch zu ganz orheblich gUnstigeron 
A\rerton, ais sio bishor in dor L iteratur bekannt 
geworden sind.

B o r l i n ,  im August 1909.
Georg Meyer.

* **

Zu der Entgognung von Dr. Moyer  seien 
mir nachstehondo kurze Bomerkungon g osta tte t: 
Ich habo Dr. Meyor durchaus richtig yerstandon, 
daC er zur Verbilligung des Gesamtbetriebes dor 
Zentrale nur o in  en groCen Maschinonsatz voll 
ausnutzen will, nicht dio ganzo Gaszentralo1 
Wahrond er friihor mit 100 °/° Ausnutzung roch- 
note, ist or je tz t auf 95°/o zuriickgogangen. Abor 
auch diese orroicht or boi richtigor Rechnung 
nicht. (Er darf natiirlich die Normalloistung 
seiner Maschine nicht absichtlich ziomlioh niodrig 
ansetzen.) Sollte es ihm abor wirklich gelingon, 
seinon groCon Maschinonsatz so hoch auszunutzon, 
dann sind die errechnoton Yorteilo imnior noch 
rocht fraglich. Donn jo mehr der grofio Ma- 
schinensatz ausgonutzt wird, um so mohr geht 
die Łeistung dor iibrigen Maschinon zuriick. 
Mit der Abnahme der Łeistung steigern sich abor 
entspreehend die Gestehungskoston der Kraft- 
erzeugung bei d i e s en  Maschinen.

Dann weiter das elektrisch angetriobono Hocli- 
ofengebliiso! Ich nehmo wohl mit Rocht an, daC 
Dr. Meyer oin Turbogebliise im Augo hat und 
nicht oin yorhaltnismaCig langsam laufondes 
Kolbongebliise. Ein solchos kommt fiir den elok- 
trischen Antrieb nicht in Prago. Wenn er nun 
Gas ais Energietriigor zur VorfUgung hat, so ist 
es doch das Einfachsto und Natiirlichste, oin 
durch oino Gasmaschino angotriebenes Kolbon- 
gobliiso zur Resoryo aufzustellen und koin olok- 
trisch angotriebenes Turbogebliise.

Das zoigt kurz folgondo Uoborlogung: Bei 
einem Kolbongebliise, das von oinor Gasmaschino 
angetrioben wird, kann man mit einem Wirkungs- 
grade von 0,72 rechnon (boi der Gasmaschino mit
0,82, boim Kolbongebliise mit 0,88). Dagegen ist 
der Gesamtwirkungsgrad eines elektrisch ango- 
tnebenen Turbogoblasos bedeutend niedriger. 
Man kann folgondo Zahlen fiir die Wirkungs- 
grade ansetzon: Gasmaschino 0,82, Dynamo 0,93, 
Leitungskabol 0,98, Eloktrornotor 0,93 und Turbo- 
geblaso 0,65. Wird mit dieson Zahlen gerechnet, 
so orhiilt man einen Gesamtwirkungsgrad yon
0,45. Um dioso Zalilon an oinem Beispiel klar 
zu machen, sei angonommon, daC der ef!'ektive 
Kraftbedarf fiir die Gebliisoarboit 1000 PS bei 
einem Kolbongebliise betrage. Ais Łeistung der

Gasmaschino sind boi =  0,72 dann 1390 PSi or- 
fordorlich. Andorseits miissen fiir oin oloktrisch 
angetriobones Turbogobliiso boi tj =0,45 im ganzęn 
2222 PSi in Gasdj’namomaschinon erzeugt wordon, 
also ^  60 % mehr. Und dabei sind dio Anlage- 
koston dos Turbogebliises mit seinen Primiir- 
maschinen mohr ais doppelt so hoch ais boim 
Gasgobliise. Auch soino Betriebskoston sind ent- 
sprochond hohor. Aus allodom ergibt sich, daB 
dio Aufstellur.g einos elektrisch angetriobonon 
Hochofengeblases vom wirtschaftlichen Stand- 
])unkto aus sich beim boston Willon nicht rocht- 
fortigon liifit.

Haspe ,  im September 1909.
M. Langer.

* **

Auf dio yorstohondon Bemorkungen habo ich 
kurz folgondes zu erwidern: Ich habo bishor stets 
mit 95 % groCtmiiglichor Ausnutzung dos Gas- 
maschinensatzos gerechnet und dioso auf das 
Produkt aus Łeistung und Zoit bezogon. L a n g e r  
rechnet mit 95 % Ausnutzung in bezug auf Zoit 
und 75 o/o in bezug auf Łeistung, also mit oinor 
Gesamtausnutzung von 71,2 °/o. In dor Praxis 
sind abor Gesamtausnutzungón yon 88 % boroits 
fostgestellt. Ob nun diese 88%  die Gronzo 
dos Erroichbaren bildon, oder, wie von mir an- 
genommen, 95 °/o, spiolt koino groCe Ilolle. In 
beiden Fśillon sinkt jedenfalls der Prois der Kilo
wattstunde noch morklich untor den yon Langer 
angogobenon von 1,9 DaC die hohe Ausnutzung 
des oinon Maschinensatzes nicht auf Kosten dor 
iibrigen Satzo erroicht werden darf, wonn die 
ganzo Zentrale billigor arbeiton soli, sondern 
durch Gewinnung neuen Absatzos, ist wohl selbst- 
yorstiindlich. Die wTirtschaftlichon Folgon fort- 
schroitonder Zontralisiorung stehon hier ja  ge- 
rado zur Erortorung.

Beziiglich dor elektrisch betriebonon Re- 
soryogeblase nimmt Langer nunmehr dio Vor- 
lusto in Dynamo, Verbindungsleitungen und 
Elektromotor zu 16 °/» wahrend ich sio untor 
Berucksichtigung dor AnlaCyorluste zu 15 bis
20 o/o goschiitzt habe. Ob Turbo- odor Kolben- 
gobliise zur Anwendung gelangen, ist nobon- 
siichlich. Zu untersuchon ist hier nur, ob den 
15 bis 20 % Verlusten in dor elektrischen 
Uobortragung nicht orhobliche Ersparnisse im 
Zontralenbotriebo gegonuborstehen. In allgemein 
gUltigor Form wird diese Untersuchung kaum 
durch fuhrbar sein, weil dio wirtschaftlichen Vor- 
haltnisse bei don oinzolnon Werken zu yer- 
schiodon liegen. Um so mohr empfiehlt sich 
aber, die Untersuchung im Einzelfall durchzu- 
fiihron, und dieso ist wohl mindestens dort schon 
zugunston dos elektrischen Betriobos ausgefallon, 
wo neben oinor Anzahl Gasgebliiso tatsachlich 
auch ein elektrisch botriobenos Goblase aufge- 
steilt worden ist.

B o r l i n ,  im Septombor 1909.
Georg Meyer.
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Patentbericht.
D eutsche Patentanmeldungen.*

7. Oktober 1909. KI. 7b, B 49 928. Yerfahren 
zur Herstellung y o u  Hohrverbindung88tQcken (Fittings). 
August Bejes, Hannover.

KI. 7b, .M 36 939. FOhrungsrollen zur rielitigen 
Zufiihrung des auf dio Wickelspindel von Metall- 
achlaucbwickelmaschinen auflaufenden Bandtoiles. Me- 
tallaćhlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann)
G. m. b. H., Pforźheim.

KI. 7 e, M 33 313. Maschine zum Biegen schwerer 
Bleohe in aufrechtem Zuatande. Joseph Michęlbacli, 
Hamburg, Kirehenallee 26.

KI. 7 f, L 24 414. AYorkstilckcinfOhrimgSYorrięh- 
tung fiir Bolzenwalzinaschinen, Harry Richards 
Mc Lollan, St. John, Grofibrit.

KI. 10 a, K 38 585. Yerfahren zum Rogoln des 
Durchgangoa der Heizgaso aus dem lleizraum an Koks- 
ofen in don darObcr liegenden Sammelkaiial. Jean 
Kros, Essen-Ruttenscheid.

KI. 26 a, R 27 967. Yerfahren zur Herstellung 
von bronnbaren Gasen ans Kohle mit naturlichem 
AYassergchalt. Eduard Riepe, Gliesmarode, u. Franz 
Kuchler, Erfurt.

KI. 26d, Z 6257. Teeracheider. Zimmermann 
& Janaen, DCI ren, Rlieinl.

KI. 31 b, M 36 060. AYandformmaschine mit senk- 
rechter Grundplatte und senkrecht yerachiebbarem 
Form plattentrager. Carl Mozer, Goppingen.

KI. 31 c, K 39 342. Kernstutzo. W alter Kolii, 
Gleiwitz.

KI. 40c, AY 30 715. Yerfahren zum Betriebe des 
elektrischen Ofens nacli Anin. G 25 064, G 25 999 
und W 29 741, Zus. z. Anin. G 25 064. WestdeutscHe 
Thomasphoaphat-Werke, G. m. b. n., Berlin.

KI. 48e, C 17 520. Yerfahren und Yorrichtung 
zur Entfernung des Emails von Metalltafeln, Hohl- 
korpern und iihnlichen Gegonatiiiiden. Arthur Wood 
Calvert, Leeds, Engl. 1’rioritat der Amneldung in 
Grofibritannien,

11. Oktober 1909. KI. 7a, Scli 29 107. Yerfahren 
und Yorrichtung zum Strecken von D raht und Stangen. 
Paul Scliarowski, Emmenbriicke, Schweiz.

KI. lOa, K 38298. Einrichtung zum Featklenunen 
und Froigeben der Stampferstange bei Kohlenstampf- 
maschinen in einem auf und ab bewegbaren Gleit- 
sclilitten. Erich Kiihne, Bochum i. ”\V. Bleicliatr. 20.

KI. 18c, AY 29 007. Temporverfahren fiir Eiaen 
mittels Gase. Dr. F. AYttst, Aachen, Ludwigsallee 47.

KI. 21 h, K 36 855. StromanachluB fur Kohlen- 
elektroden in elektrischen Oefen. Charles Albert 
Keller, Paris.

KI. 24 f, U 3366. AVanderrost mit querliegenden 
Roatataben. Uiulerfeed Stoker Company,!, imited,London.

KI. 24 f, AY 31 609. Rost mit Brcnnstoffbeschickung 
y o ii  unten durch die Mitte. Gebruder AVagner, Cann- 
statt-Stuttgart.

KI. 48d, K 40 308. Yorrichtung zur Fulirung 
von autogenen Schneidbreniiern zum Abschneiden 
zylindrischer Korper, wie Wellen, Aclisen und dergl. 
Yon Yerschiedenen Durclimessern. J. Knappich, Augs
burg, Gesundbrunnenstr. 11.

G ebrauchsm ustereintragungen.
11. Oktober 1909. KI. 24e, Nr. 391 877. Asehen- 

turmkopf fur Gaserzeuger. HannoYerache Gas-Gene- 
rator-Baugesellschaft m. b. 1T., HannoYer-Linden.

* Die Anmeldungen liegen y o ii  dem angegebencn 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einaiclit und Einspruchserhebung im Patentam te zu 
B e r l i n  aus.

KI. 35b, Nr. 392 343. Muldentransportkran. Mar- 
kisehe Maachinenbauanstalt Ludwig Stuckenliolz, A.-G., 
W etter a. d. Ruhr.

KI. 49b, Nr. 392 416. Schere zum Schneiden y o i i  
BlSeken, Stabeisen oder dergl. Duislmrger Jlascliinen- 
bau-Akt.-Ges. Y o r m .  Bechem & Koetman, Duisburg.

Ki. 49b, Nr. 392 417. Schere zum Schneiden von 
Blocken, Stabeisen odor dergl. Duisburger Masehinen- 
bau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg.

KI. 49b, Nr. 392 418. Schere zum Schneiden von 
Blocken, Stabeisen oder dergl. Duisburger Mascbincn- 
bau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg.

O esterreichische Patentanmeldungen.*
1. Oktober 1909. KI. 18b, A 885/09. Ofen mit 

Oelfouerung. Schrauben- und Schmiedcwaronfabriks- 
Act.-Ges. BreYillier& Co. und A. Urban & Sohne, Wien.

KI. 31b, A 7624 08. GuBcinlauf mit mehreron 
Raumon, die zwecks Zurflckhaltens von Unreinigkeiten 
durch enge Oeffnungen miteinander Y c r b u n d e n  u n d  
mit Einsatzk6r])erii Y o r a e h e n  sind. Wilhelm Michael 
Dubois, Frankfurt a. AL

D eutsche Reichspatente.
KI. 31c, N r. SOS 0S1, vom 29. April

1908. AYi l l i a m H e n r y  C o n n c l l
i n P i t t s b u r g  (Ponns., (Y. St. A.). 
Yerfahren und Form zum Giefien 
von Verbundblócken durch Zusam- 
menbringen der terschiedenen Mr- 
talle ohne Scheidetcdnde.

Die beiden in der Form a mit- 
einander zu Yeręinigenden Jletallo 
werden aus der in zwei getrennte Ab- 
teilungen b und c geteilten GieB- 
pfanne durch die Abstiche d und e 
unter Yermittlung der Lcnkplatton f  
so in dio GuBform a gebraebt, dali 
die gleichzcitig auaflioBenden Jletallo 
zunachst nach den beiden gegen- 

ilberliegenden AVandon gefuhrt werden und, y o i i  hier 
nach der Mitte der Form zuruekfiieBend, zusammen- 
treffeń und sieli hier olnio Durcliniiachung der Haujit- 
masse der beiden Metalle miteinander voreinigen.

KI. 50c, Nr. 208417, y o i i i  28. Februar 1908. 
D e u t s c h e  We  s s e 1 m a n n - S eh n o 11 - F  r a i s e r - 
S t u d i e n - G e s .  m. b. II. i n D o u t  s e h - 1C r  a w a r n 
(Kr. Ratibor, O.-S.). Kollergang, bei weichem die

Laufer ton schrag zur 
liotationsachse stehen- 
den Seitenfldchen be- 
grenzt sind.

Der Kollergang geliórt 
zu jener Gattung, bei 
der die L au fer, um 
einen breiteren Weg zu 

bestreichen, schrag auf ihrer Rotationsachse gelagert 
sind. Der Erfindung gcmaB sind die Kanton der Laufer 
an den diagonal gegcnuberliegenden Stellen ihrer 
groBten ińneren und aufieren Ausladung abgerundet. 
Gleichzcitig sind die inneren und auBeren Seitenwiinde 
der Mahlbahn entaprechend ausgerundet. Es soli das 
Mahlgut durch diese Ausgestaltuiig niclit nur am 
Boden, sondern auch an den Ausrundungen der Seiten- 
wande zerquetscht werden.

* Die Anmeldungen liegen y o u  dem angegebencn 
Tage an wahrend zweier Atonate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einspruchserhebung im Patentamte zu 
Wi e n  aus.
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Statistisches.
GroBbritaiiiiiens Anlieiihaiidel.

„ E lnfuhr Aus 'uhr
J u n u a r  bis S eptem ber

1908 1909 1908 1909
<ODS* tons* tons * tons*

Eisenerzo, einBchl. m a n g a n h a it ig o r .......................... 4 428 896 4 572 874 3 862 3 384
i f 46 579 700 46 777 014
\ 1 445 2 837 817 082 830 966

S to in k o h lo n b rik e tts ...................................... .... J 1 1 136 691 1 115 658
16 988 19 529 95 246 118 102
46 113 69 769 997 642 843 042

2 424 4 155 3 944 4 016
2 132 1 333 663 574

418 739 617 467
4 381 7 613 972 1 488

ScliweiBeisen (Stab-, Winkel-, P ro f i l - ) ..................... 58 097 66 259 87 687 79 405
Stahlstiibe, W inkel und P r o f i l e ..................... ... 27 855 24 796 125 449 116 170
GuBeisen, nicht besonders genann t.............................. — — 36 198 29 784
Schmiodeisen, nicht besonders g e n an n t..................... — — 39 488 42 916
R o h b ló c k e ........................................................................ 15 456 18 591 317 129
Vorgewalzta Blocke, Kniippel und Platinen . . . . 289 342 288 046 1 587 1 956

80 146 118 896 3 —
47 281 43 176 78 623 98 761
23 875 19 300 343 675 446 662

Schionenstiihle und Schw ellen...................................... — — 57 694 55 777
1 732 959 28 270 26 646

Radreifen, A ch sen ............................................................ 2 432 4 7S6 16 113 11 210
Sonstiges Eisenbahnmaterial, nicht bes. genannt. . — — 47 927 48 660
Bleche nicht unter */s Z o l l .......................................... 26 082 28 341 120 582 68 829

Desgloichen unter “ a Z oll.......................................... 15 684 20 039 45 339 49 558
— — 282 287 346 179
— — 43 817 44 810
— — 298 828 323 705

P an z e rp la tte n .................................................................... — — 2 699 9
Draht (einscliliefilich Telegraphen- u. Telephondraht) 30 139 32 271 36 632 46 082

— — 34 937 30 5ui
29 161 37 523 — —

D ra h ts tif to ........................................................................ 31 766 33 307 —
NSgel, Holzschrauben, Nieton . .............................. 4 053 7 050 17 872 17 322

2 987 3 366 16 225 14 140
Bandeisen und Rohrenstreifen.................................. . 17 968 19 540 27 671 26 940
Rohren und R6hrenvorbindungon aus ScliweiBeisen 13 401 11 932 86 229 103 521

Desgleichen aus G u B e ise n ...................................... 2 269 1 765 126 355 99 272
— — 21 504 19 627
— — 11 295 11 215

Fabrikate von Eisen und Stahl, nicht bes. genannt 10 455 14 099 69 979 64 757
Inegesamt Eisen- nnd S tah lw aro n .............................. 808 637 897 180 3 204 366 3 192 304

5 594 785 5 915100 28 536 788 28 190 294

* Zu 1016 kg.

b) M u t t e n c r z e u g n i s s e :
IM S " g e .  1907 J g ^ L m  

t  t K
Roheisen . . .  51 652 +  2 706 3 638 400
GuBwaren . . .  4 613 — 459 995 838
Martinstahlbloeko 35 505 4 325 — *
Walzeisen . . .  27 185 -j- 2 952 5 222 219

Frankreiclis FluBoiseiierzeugung Im ersten 
Halbjalire 190!).'*

Xacli den Ermittlungen des „Comite des Forges 
de France"*** gestaltete sich die FluBeisenorzeugung 
Frankreiclis in dor ersten R alf te dieses Jahres, ver- 
glichen mit den Ziftern der gleichen Monato des Tor- 
jahres, folgendermafien:

Berg- nnd HUtteinreson Bosniens und der 
Ilerzegowina im Jahro 1908.

Dio Ergebnisse dieser Industriezweige gestaltoton 
sieli nach amtlichen Qucllen* im Jahre 1908 folgen- 
dermaBen:

a) B o r g  ba  u e r z o u g n i s s e :
190S

t  t K
Fahlerz . . . 394 + 149 6 000
Eisenerz . . . 149 887 797 899 300
Chroinorz . 500 + 190 34 970
Schw ofelkies . 10 402 + 3 173 135 286
Manganorz 6 900 100 241 500
Braunkohlo . 659 962 +  38 783 3 659 841

* Nach dor „Oesterr. Zeitschrift fur Berg- und * Angabe fehlt.
Hiittenwescn" 1909, 11. September, S. 575. ** \ ergi. „Stahl undEisen“ 1908S. 1372 ; 1909 S.564.

** Niiheres siehe „Stahl und Eł8en“ 1908 S. 1513. *** .B ulletin“ Nr. 2881 (Tom 28. September 1909).
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Hohblocke im ersten  H alb jahre

I . im Konvertor hergostollt:
1909

t
1908

t
a) n . d . sauren Yorfaliren . 46 143 38 026
b) n. d . basischen . 909 995 807 192

II. im .Martinofen liergestellt . 541 598 508 308
111. im Tiegelofon hergostollt . 7 973 1
lY. im olektrischen Ofen lier- } 10 793

g c s t e l t t ................................ 020 1
Inagesamt 1 506 329 1 804 979

Somit ist lici der Erzeugung von Bessemerstahl 
eine Zunahme von 9 517 t oder 20,4 o/0j yon Thomas- 
stalil eine solclie von 102 803 t oder 12,7 o/0 und v o i i  

Siemens-Jramnatahl eino solclie von 33 230 t oder
6.5 °/o zu Y erzeiehnen, wiihrend die Erzeugung von 
Tiegel- und Elektrostahl um 2 200 t oder 20,4 u/o zurtlck- 
gogangon ist. Das Endergebnis ist, dafi die Stahl- 
erzougung insgesamt im ersten Halbjahre 1909 gegen- 
ilbor dom gleichen Zoitraume 1908 um 141 350 t oder
10.5 “/• gowaehsen ist.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

(Fortaetzung yon Seite 1618.)

Die Arboit von T h . S w i n d  on  uber
dio Konstltntion der Kohloiistoff-Woirramstiilile

ist eino Fortsotzung und Erweitorung dor friihoren 
Arboit Uber Kohlonatoff-Wolframatahle dosselben Yer- 
fassers,* in ■weicher eine Reiho von neun Tiegel- 
stiihlen mit konstantem, ungofahr 3 °/o betragendem 
W olframgohalt und einem KohlenBtoffgohalt von
0.14 bis 1,24 o/o auf die Erhitzungs- und Abkuhlungs- 
erscheinungen mit beBonderer Borucksicbtigung ver- 
schiedoner Anfangatemporaturen bei der Abkiihlung 
untorsueht worden sind. Da die dort gofundonen 
Resultato dio Grundlage fiir die vorliegonde Arboit 
daratollen, so mogen sie hior kurz wiederholt worden.

1. Die Stahlo zeigon unterhalb oiner gewissen 
Anfangstemperatur bei dor Abkuhlung genau die- 
selbon Ilaltopunkte wie dio Kohlenstotfstahle.

2. Dio Erhitzung uber diese bostimmto Anfangs- 
tem peratur hinaug verur8acht eino doutliche Erniodri- 
gung von Ari bis zu oiner von dem Wolframgohalt 
des Stahles bestimniten Temperatur. Der Punkt Arj 
bleibt, wo er in der normalen Kurve froi auftritt, 
auch von der Anfangstemperatur unbeeinfluBt, wub- 
rend Ara anscheinend in seiner normalen Lage nur 
borabgedriickt wird, und in vorhaltnismaBig iihnlicher 
Stellung wieder uber dem erniodrigten Punkt A n er- 
Bcheint. In Stahlon mit 0,35 bis 0,90 o/o Kohlonstoll- 
gohalt, in denen Ara,» ein einziger Punkt ist, wird 
dioaor Punkt bei Erhohung der Anfangstemperatur 
erniedrigt uud folgt A n , indem so zwei niedrige, den 
normalen Punkton Ara,2 und A n ahnliche Punkte 
entstolien. Bei 0,9 und mehr Prozent Kohlenatotf- 
gehalt und Abkiihlung von oberhalb der Erniedri- 
gungstemporatur (siehe Abbildung 1) entsteht ein ein
ziger Punkt niedriger Lage.

3. Mit steigendem KohlenstofTgehalt ist oino 
hohero Anfangstemperatur erforderlich, um erniedri- 
gend auf dio Punkte zu wirken; nur dor erniedrigte 
Punkt A n liegt in der ganzen lleiho praktisch kon
stant bei 570° C. Hiorin druckt sich die ganze er- 
niodrigende W irkung dor 3 “/o Wolfram aua.

4. Die mikroBkopisclie Analyse bestatigt dio Ab- 
kuhlungskuryeu und zeigt, dafi das eutektischo Yer- 
baltnis praktisch unverandort iat. Die Strukturon 
iihneln im aligemeinen denjenigen der Kohlenstolf- 
atShle, sind aber viel feinor im Korn ais dieae.

5. SchlioBlich wurde gozeigt, daB dio Geschwin- 
digkeit der Abkuhlung dio Lago der Punkte nicht 
Y o r i i n d e r t ,  keineafalls diejenige von A n , sofern die 
anfangliche Erhitzung iiber die Erniedrigungatempo- 
ratur gegangen iB t.

Aua dem Yorhorgehenden wurde goschlossen, 
daB wahrend der Erhitzung bei Aci eine alinliche 
Umwandlung wie bei den Kohlenstoffatahlen und 
ferner boi der Erniedrigungstemperatur eine weitere

* „Journ. of the Iron and Steel Institute" 1907,
1, 291 bis 324. ,  Stahl und Eisen* 1907 S. 790.

Umwandlung stattfmdet, an weicher daa Wolfram 
betoiligt ist. Der Stahl kelirt boi dom niedrigon 
Punkt von ungeffihr 570° C wieder zu soinem nor
malen Zustand zuriick.

Dio Abbildung 1 ist ein Schaubild von der Lage 
dor Abkuhlungspunkte und erlautert deutlich die oben 
genaimten Erachoinungen. Die Linie L T kennzeichnet 
die ersten, niedrigsten Anfangstemperaturon, welche die 
Punkte beeinfluB B en. W ird alao dor Stalli auf irgend 
oine Tomporatur unterhalb L T  erhitzt, so entstelit 
eino Abkilhlungskurve genau wio bei einem Kohlen- 
Btoffetahl. Sobald L T  iiberachritten wird, iindert sich 
die Kurve, b iB  schlieBlich A n bei 5700 C anatatt 
boi 680 0 C auftritt. Dio Linie N P bezoiclinot die

7200

0,2 O.f 0,S O.S 10 7,2 7,t
/fa h /en sfo f/n  %

A bbildung 1. Schaubild der Lage der A bkuhlungspunkte.

Lage der erniodrigten Punkte A n. Wird der Stahl 
naeh der Abkiihlung von z. B. 1200° C und Er- 
roichung dea niedrigen Punktes wieder, und zwar bia 
unterhalb L T  erhitzt und schlieBlich orkalten ge- 
lasaen, b o  entateht wieder die normalo Kurve.

Die vorliegendo Arbeit beabsichtigt die ErgSnzung 
dieser Untersuchungen durch die mikroBkopische 
Prufung dor warmebehandolten Proben. Die Ver-
suche wurden mit drei Stubien der frOher benutzten 
Koihe durcbgefuhrt. Die Analysen deraelben sind die 
folgenden:

M arkę K ohlenstoff W olfram

920 0,57 o/0 3,17 »/o
965 0,89 „ 3,08 „
719 1,24 „ 3,02 „

mit geringen ilengen der ubrigen Yerunreinigungen.
Yon don boiden Yerauchsreihen mit Abschreckung 

in W aB ser und Erkaltung au der Luft wurde dio 
erstere nacli den in Zahlentafel 1 angegebenen V er- 
suchabedingungen durchgefuhrt. In dor Zahlentafel
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Zahlentafel 1.

Rcihe Stalli

Erhitzungsdnuer 
bis zur J auf der

Au-
fangs-
tcmpc-
ratur
o C

Abkiih-
luliga-
dnucr

Mili.

Ab-
sclircck-
tempe-
rtuur
o C

Illtrte
fn.Mohs)

k .O jt 3 -  (1 ci <a u•a £ 
£  £ 

Min.

Klclngefiige
Anfan^stempe-

rfttur
Minuten

A 920 5 10 950 _ 950 7 6 Verschwommener brauner Martensit
965 5 10 1000 — 1000 7 4 Sehr feiner dunkler Martonsit
719 8 10 1000 — 1000 7 4 Grund wio 965 A, mit Zementit

B 920 5 10 950 15 740 7 5 Martonsit, boreits auch Forrit und Troostit
965 8 10 980 15 740 7 4 Martensit, vorschwommen
719 10 10 1000 25 745 7 4 Dunklor Martonsit mit Zomontit

C 920 5 10 940 20 620 5 '/» Perlit und Ferrit
965 5 15 980 20 615 5 7  < Porlit
719 5 25 980 25 620 6 ll* Perlit und viol Zementit

D 920 10 15 1230 _ 1235 7 10 Hellbraunor nadliger Martonsit
965 10 15 1250 — 1260 7 8 Brauner MartenBit mit liolleren Teilen
719 10 15 1250 — 1260 7 7 Brauner Martonsit mit helleren Flecken

E 920 10 10 1220 60 630 6 6 Martensit wie 920 D, nicht so nadlig
965 10 10 1220 45 650 7 5 Martensit mit deutlichen Korngrenzon
719 45 10 1245 45 635 7 4 Feiner Zemontit, ringeum Martensitzollen

F 920 10 35 1210 35 480 5 7* Porlit und Forrit, ockige Komor
965 15 40 1230 40 487 5 lh Feiner Perlit mit TrooBtitflecken
719 10 40 1250 40 480 5 '/» Perlitkomor, von Zomontit umgeben

sind gloichzeitig dio orreichten Hiirtogrado nach der 
Mohs’8chen Skala und die nach dor Aotzung mit
5 % iger alkoholischer PikriiiBauro beobachteten Ge- 
fiigebilder verzoichnot. Die Hiirtung der 12,5 mm 
starken und 18 mm langen Zylindor. welche zur Ab- 
nahine dor Schliffprobon 5 mm voin Rando oingodreht 
waren, geschah in einer an den Enden Yerstopften 
Porzellanrohre in einem Koksofen, die Temperatur- 
messung wie boi der Untersuchung der Abkuhlunga- 
kurven, die Abgchreckung in W asser 
von ungefiihr 7 0 C.

Aus der Spalte fiir dio Hiirtegrado 
der Zahlentafel 1 ersieht man, daB 
die Reihen A , B und D dieselben 
Zahlen orgeben haben, dio man von 
ahnlich behandelten Kohlenstoffstah- 
len orwarton wiirde. Dio Roihe E 
bestiltigt die boi Beobachtung der Ab- 
kilhlungskurven gezogenen Schlusso.
Da sie bei praktisch derselben Tem
peratur abgeschreckt worden ist, wio 
Reiho C, nur nach vorhergebendem 
Erhitzen bis oberhalb der Erniedri- 
gungstomperatur, so ist sie ganz 
hart, wahrend C YoUstandig weich ist.
O s m o n d  beschreibt in Hadfields 
Arboit „Legierungen von Eison und 
Wolfram" Yersuche mit einem 0,42 o/0 
Kohlenstoff und 6,22 °/o W olfram hal- 
tigon Stahl, der nach Erhitzung auf 
8300 C und Abschreckung von 6300 C 
weich blieb, aber sehr bart wurdo, 
wenn man ihn auf 1310° C erhitzto 
und von 550 0 C abschrcckto. Der Grund dafur ergibt 
sich aus den Abkuhlungskurven, da die Abschreck- 
temperatur im zweiten Falle noch Ober dem Ab- 
kiihlungshaltepunkt liegt. Das Kleingefiigo ist sorg- 
faltig nach Aetzung in 2°/oiger alkoholischer Salpeter- 
sSure, 10°/oiger alkoholischer Salzsaure, Jodtinktur 
und 5 °/o iger alkoholischer Pikrinsiiure untorsucht wor
den. Die letztere wurde ais sehr geeignet fiir die 
allgemeine Untersuchung gefunden, wahrend dio an
deren Aetzmittel nur zum weiteren Yergleich der 
Strukturen angewendet wurden. Die YergroBerung

der Photographieu war in der Regol oino SOOfache, 
doch wurde yielfach auch dio lOOOfache angewendet.

Die in Zahlontafcl 1 enthaltenen Bezeichnungen 
Ferrit, Perlit usw. sollen nur eine ungofiihre Vorstellung 
von dem Kleingefuge geben, ohno das letztere be
stimmt zu kennzeichnen. Der Ausdruck Martonsit 
ist bezuglich des harten, dunkel iitzenden Bestand- 
toiles der geharteten Stiihlo angewendet worden. Die 
Salpotersiiuro ergab etwas B clinello r, abor diosolben

Bilder wie dio PikrinsSure. Alkoholische Salzsaure 
griff den Martensit dor Proben A , B , D und E 
nicht an. Ein Beispiel dafiir lBt Abbildung 2, welche 
den SchlifT 719 E nach 15Minuten langer Aetzung in 
SalzsSure zeigt. Die groBen polygonalen Zellen treten 
hervor und der Schliff ist fleckig, aber die Struktur 
ist nicht entwickelt. Dagegen zeigt Abbildung 3, das 
Gefiige Yon 719° C nach fiinf Minuten langer Aetzung 
in derselben S a lzB iiu re , deutlich Perlit u n d  Zementit. 
Die Abbildungen 4 und 5 stellen die entsprochenden 
Gefilgebilder derselben Proben 719 E u n d  719 C nach

A bbildung 2. A bbllduug :t.

x u r .! 8 82
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Aetzung mit Pikrinsiiuro dar, wie sie in Zahlentafel 1 
boBchriebcn sind.

Die beiden Abbildungen 2 uud 3 bioton zugleieh 
einen trefflichen Yergleicb bezuglich der W irkung 
der Warmobehandlung dor Proben auf die Gefiige- 
bilder. Dio boiden Proben sind, wio aus der Zahlon- 
tafel 1 heryorgebt, bei anniiliernd derselben Tempe
ratur abgeschreckt wordon. Dio Probo 719 E war 
abor auf 1245° C, Probo 719 C nur auf 980° C er-

A bbildung 4. A bbildung 5.

hitzt worden. Dio eino Probo beateht aus unentwickel- 
tem Martonait, die andere aus normalem Perlit und 
iiberschussigom Zementit. Die Roihen A, B, C sind 
sitintlich unterhalb der Erniedrigungstomperatur ab
geschreckt worden und haben kein amloros Gofttgo 
ais gewohnlicho ICohlenBtolIstiihlo.

Dio Stiililo yon Keihe E sind besonders inter- 
eBsant, 920 E ist von 630°, also unterhalb des nor- 
inalen Punktes Ari abgeschreckt und woieht nur sehr 
wenig von Probe 920 D ab, welche bei 1235° ab
geschreckt wurdo. Obgleich dio Abkiihlung von 920 E 
eine Stuude lang zwischen 1220° und 630° dauerte, 
findot sich kein freier Forrit vor, Das kommt zwoifel- 
los daher, daB dio Abschrocktemperatur iiber dem 
erniedrigten Punkte Ara,» liegt. Dio V - Proben ent
sprechen ganz dem normalen Zustande und enthalten 
Ferrit, Perlit und Zementit. Die Proben A und D 
zeigen goringere Gefugeunterschiede, ais naeh ihrer 
ziemlich abweichemlen Boliandlung zu erwarten wiire. 
Dio Proben D erfordorn aber langore Aetzdauer ais 
die Proben A. Die mikrographische Analyse be- 
statigt danach im Yerein mit den IlSrteproben dio 
aligemeinen Tatsachen, welcho dio Erniedrigung dor 
Abkiihlungapunkte in W olframstahlen bestimnien.

Dio Ergebnisse zeigen, daB das eigentUmliche 
Gefiige, welches sich boi dor Erhitznng bis oberhalb 
der Erniedrigungstemperatur bildet, ungoachtet der 
Abkuhlungsdauer bis zum erniedrigten Haltepunkt 
bestehen bleibt, daB aber boi einer noch weitergehen- 
don Abkuhlung bis unter diesen Punkt auch wieder 
dio gowohnlicben Gefiigebestandteile, F errit usw., 
auftreten.

Fiir die Luftabkuhlungsycrsucho wurden die gleich 
groBen Proben wio bei der yorigon Yersuchsreiho, 
wieder im Porzellatirohro, diesmal aber immer dio 
drei yerschiedenen Stahlproben zugleich, erhitzt und 
darauf, mit der Schlifffliiche naeh oben, auf einer 
eisernen P latte erkalten gelasson. Dio Yerauchs- 
bedingungon, sowio die naeh etwa halbminutlicher 
Aetzung in Pikrinsiiuro beobachteten Gefiigebilder 
sind in Zahlentafel 2 enthalten, Die Gefiigebilder 
der Proben stimmen mit den yorigeu Yerauchen 
durchaus iiborein und sind ubrigens interessant, weil 
eie einigon Aufschluii iiber die Geschwindigkeit der

Umwandlung dos Staliles bei dor Abkuhlung geben. 
Bei erhohtor Anfangstemperatur wird das Korn ent- 
gogon der allgemoinon Erfahrung bei Kohlenstoff- 
stiihlon feiner.

Dio Probe 920 Ns zeigt ais erste eino wichtige 
Gofiigoyoriindorung. Wedor 965 Ns noch 719 N3 aind 
irgondwio verandert, da sio, wio aua der Zahlontafel 2 
hervorgeht, die Linie dor Erniedrigungstemperatur TL 
eben orst beriihrt und noch nicht uborschritten haben, 

wiihrend dies bei 920 Ns boreits dor 
Fali ist. Alle Probon, welcho von 
oberhalb LT abgokiihlt wurden, zoigen 
Gofugeyeraudorungon. Dor schwarze 
GofUgobestandtoil iBt unzwoifelhaft 
troostitischer und sorbitischer Perlit, 
und der liellore Grund ist naeh dor 
Moinung dos Yerfasaors dorsolbe Be- 
atandtoil, wolchor in don boi dieaor 
Tomporatur abgoschroekten Stiihlen 
das gosamto Gesichtsfeld einuimmt, 
Yerfasser yergleicht das Gofiigo mit 
dom bokannton Austenit-M artensit- 
Gefiigo und orwiihnt eino Bemerkuug 
L e C lia te l ie rs ,*  wonacli der pseudo- 
kristallinische Sorbit ais hiiufig an der 
Oberflilche abgeschreckter hochgo- 
kohltor Stiihlo yorkommend bezeich- 
nct wird: „Dio kristallinische Struktur 
dioBOs Sorbits ist genau diosolbo wie 
die dos Martonsits, woil die Umwatid- 

lung wiihrend dor orsten Augonblicko boschriinkt iat 
und gowisson K rista llisa tionB flachon  des abgeB ohreckton 
Metalles folgt.“ Ein woiterer bemorkenswerter Punkt 
ist, daB dor dunklo Troostit der Proben III bedeutend 
stiirkoram Rande ais in der Mitte auftritt. Yerfasser zieht 
fiir dieso Erschoinung die Bemorkung B o n e d ic k s 1**

Zahlontafel 2.

Kelhe Stahl
A nfaugs-
tempe
ra tu r

°C

Dauer
der
An-

fangs-
tem p.

Min.

Klelngcfiigo

vriNi

920
965

719
j  850 5

Ferrit und Perlit 
Sorbitischer Porlit und 

Zementit 
W ie 965 Ni, ohne Korn- 

gronzen

Nr«2

920

965

719
■ 990 5

Forrit und Porlit, feinor 
wio 920 Ni 

Sorbitischer nnd troostiti
scher Perlit 

Grund Borbitiach, wenig 
Zementit

Na

920

965

719
■ UOO 15

Braunschwarze Maaso, 
troostitiihnliche Flecke 

Wio 965 Ns, aber mobr 
Troostit 

Sorbitischer Perlit, wenig 
Zementit

N*

920

965

719

1200—
1250 60

Scharf abgogrenzt. sorb. 
und troost. Perlit mit 
hellerem Martensit 

Wie 920 Nł, liellor Grund, 
Martensit 

Faat nur Martensit, wenig 
Troostit und Zementit

„Journ. of the Iron and Steel Inst.“ 1902,1, S. 160. 
„Journ.of the Iron and Steel I n s t“ 1908, II, S.225.
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boran, daB dio Bildung von Trooatit durch Druck 
erschwort wird. In dor Mitto dor orkaltonden Pro
ben besteht infolgo dor Zusammenziehung stotB 
oin buhorer Druck uls nm Hande. Das Ergobnis dor 
LuftabkiihlungsverBucho ist in orator Linio dio groBo 
BestBndigkeit doa Zustandes, wolcher oberlialb dor 
Erniedrigungstomperatur bestoht. Dio Proben dor 
lleilio Ni, wolche auf 1250° C erhitzt wurdon, haben 
słmtlich Murtonait zurUckbohalton. Es ist dioB oin 
Zeichon, daB schon mit 3 Wolfram dio Stahlo 
naturhart wordon, was bisher noch nicht festgostollt 
worden ist.

AIb dritto Yorauchareibo hat Yorfaascr Bostim- 
mungen des eloktriBchon Leitwidorstandos durch- 
gofiilirt. E r  orwiihnt dio Arboiton von Johnson, 
Wedding, Lo Chatelior, Barrott, Brown, ITadfiold, 
Slathows und  BonodickB ,* d er d io Hypotbeso aufgc- 
atellt hat, daB d e r W iderstand yon dom  Betrag d e r  
geliiaton Yerunroinigungon dea Stahles abhiingo, und 
zwar aoi dor EinfluB oinor Yerunroinigung auf don 
Widoratand umgokehrt proportional ihrem Atorn- 
gowicht, gleichatomigo Loaungen yorachiodoner Vor- 
unroinigungon habon also gleich groBon Widoratand. 
Auf Grund diosos Yorhaltons iat ein  Mittel gegebon, 
zu beatimmon, oh oin Fromdkiirpor im Eisen golost 
oder auagoachiedon ist. Dio Yorsuoho dos Yerfassers 
wurdon mit 25,4 cm langen und 0,798 cm starkon 
Rundatiibon (0,5 qcm Quorschnitt) ausgefiihrt, von 
donen zu jedor MeSBung 5 cm  Liingo bonutzt wurden.

Bovor der Yerfassor dio Ergobniase soiner Yor- 
aucho mitteilt, bringt er oino intoresaanto Zusammon- 
stellung dor iilteron Beobachtungen und Moinungen 
iiber dio Frage, ob das Wolfram in don normalon 
Wolframstahlen ais Karbid, Doppolkarbid, Eison- 
wolfrainycrbindung oder metalliachoa Wolfram yor
handen ist. A r n o l d * *  liiilt dio Existonz dor Doppel- 
karbido doa Mangana, Chroms, Nickels und Wolframs 
fiir bereits erwiescn. H a d f i o l d * * *  yorglelcht das 
Wolfram mit dom Chrom und moint, bei Gegonwart 
von Kohlenstoff orholit das Wolfram zweifellos die 
lliirte nicht durch sich selbst, sondern durch indirekte 
Wirkung auf den Kohlenstoff; es soi eino Art Er- 
reger, abor wahrscheinlich nicht so kraftig wio das 
Chrom. Os i n o  n d  sagt in der Besprechung yon 
lladfielda A rbeit: Chrom und Wolfram und wahr-
scboinlich Molybdiln und Yanadium sind nicht direkte 
Yoriindorer, sondom bowirkon nur dio Aufrechterhal- 
tung dos Kolilenstoffes ais lliirtungskohlo selbst bei 
Wiirmebehandlungon, boi weichen der Kohlenstoff 
aliein sich ais froios Karbid yon goringerer Wirksam- 
keit ausscheiden wiirde. D u m a s  spriclit ebenfalls 
von der Aehnlichkoit dor Nickel-, Mangan-, Chrom- 
uud Wolframlogierungen. G u i l l e t f  fand einen Ge- 
filgebildnor, welchon or fiir oin W olframkarbid oder 
fiir oin Doppolkarbid doa Eisens und Wolframs hielt, 
und orwiihnt die yon Moiaaan und Williams dargo- 
stollton Karbido W>C und W C sowie 2 F e a C . 3 Wi C .  
Dio einzige bekannto Absclioidung oinea Doppelkarbi- 
des yon Eiaen und Wolfram iat die yon C a r n o t  und 
G o u t a l  f f ,  wolcho zwoi Stahlo mit iiber 2 o/o Kohlen- 
stoffgohalt analytisch untersuchten und dio Verbindung 
Fe a C. WC abBchieden. Boi der Untersuchung yon 
weichen Wolframatiihlen mit 0,4 bia 0,6 °/o Kohlen- 
stoffgehalt und mit 6 °/o Wolfram fandon sio oine 
Yorbindung von Fen W. Solcher Eisonwolframyorbin-

* Phys. uud pbys.-chem. Untersuchungen des 
Kohlenstoffatahloe, Upsala 1904.

** Der physik. EinfluB der Elemente auf EiBen. 
„Journ. of the Iron and Stoel Inst." 1894, l ,  S. 148.

*** Eiaenwolframlegierungen. „Journ. of the Iron 
and Steel Inst." 1903, II, S. 59.

f  „Koyue de Mćtallurgie", Mai 1904 S. 263.
f f  „Comptes rendus“ 75, S. 221.

Zahlontafol 3. E l e k t r i s c h e  W i d e r s t i l n d e :  
Mikrohm f. d. ccm.

Słnhl

924
922
923 
921 
981 
920 
965 
964

A n aly se

I te! 
i 2 2 

O jo

1 %

0,14
0,22
0,77
0,48
0,53
0,57
0,89
1,07

%_

3,2:
3,24
2,92
3,11
3,18
3,17
3.08
3.09

Berecłmcto Werte
Geg iibt GchUrtct
AVolfr«m Wolfram
. a
1 !
3-3

12~zbA

» B 1
SjI  1 1C
§1 s.

11,8 17,5 13,1 jl 8,75
12,4 18,0 15,0 20,76:
12,9 17,8 16,5 21,56:
16,7 22,2 22,3 27,73
16,7 22,2 23,8 j 29,19!
17,0 22 7 25,1 180,55
17,5 23,0 33.2 38,46!
16,3 22,0 37,8 |43,16

Buobachtcto Węrlc

Nor
(Jt- mal

be
de-

glOhl li a n- 
dclt

li&rtct

17,31 16,63 19,24
17,50 17,63!l9,33_ 17,63120,20
18,87 19,12 23,87
18,40 18,46 25.04
18,50 19,98|26,68
17,01 18,76 36,60
10,97 18,43:38,70

dungon sind yon yerachiodonen Forschorn eino ganzo 
Mongo bescbriobon worden. Man hat FoWa, FcjiWj , 
Fe a W, FeiW , FęaW , Fe.> W gefunden. T u r n e r  
weist auf dio Aolinlichkoit des Wolframs mit dem 
Silizium hin, wolchea bei niedrigen Gehalten ais Si- 
lizid aufgolSst im Eison enthalten ist, bei hiihoren 
Gehalten dagegon bostimmte ausgescliiodene Silizido 
gibt. E d w a r d a *  moint, daB sich das Wolfram 
untorhalb 1200° C im Zustando feater Losung im 
Eisen befinde, wiihrend dor Kohlenstoff u Ib  FesC ont- 
halton ist und erst boi etwa 770° C ais solchos in 
Losung geht. Das Wolfram bildet nach ihm boi 
etwa 1200° C ein W olframkarbid, welcbos dio Er- 
niedrigung der Abkiihlungspunkte yorursacht. C a r -  
p o n t o r * *  iluBort sich iiber die boi der Abkiihlung 
der Schnolldrebstilhle yon 1100° C zwischon 540 und 
460° C stattfindondo Umwandlung dahin, daB dio lotztore 
oinor Absclioidung oines Karbides onfspreche, wolcbes 
Eison und Wolfram odor Mangan oder boide enthalto.

Yerfassor ist nun der Ansicht, daB in den nor
malon dreiprozentigen Wolframstilhlon das Wolfram 
nicht an don Kohlenatoff gebundon iat, da z. B. das 
outektiaclie Yerhaltnia darin praktisch unyeriindort 
ist. Dor einzigo Bowois fOr eine Yorbindung dos 
Wolframs mit dem Kohlenatoff ist die Carnot- und 
Goutalscho Abscbeidung dos Doppolkarbidos. Diese 
botrifft aber nur die Stahlo mit mehr a lB  2 o/o Koblen- 
stoff. Dagegen ist er der Ansicht, daB das Wolfram 
ais EiBonyorbindung, und zwar wahrschoinlich ais 
Fe3W yorhanden ist, liiilt abor dio Frage, oh dioao 
Vorbiudung in Form feater Losung odor ais ausge- 
achiodoner Gefiigebestandteil enthalten iat, fiir schwor 
zu entschoiden. WSro die Yorbindung ausgeachiedon, 
so miiBto sio durch das Mikroskop sichtbar gomacht 
werdon konnen; wiiro sio aufgelost, so diirfte sio nicht 
isoliort worden konnon, wiihrend FcsW  bereits isoliort 
worden ist, uud auch die WiderstandsmeBaungon 
gogon dio Annahme des geloston Zustandes aprochon. 
IndesB en sind dio Ergobniase der Widoratandsmessungen 
nicht b o  genau, wio dioa wunacbonswert wiire, da das 
Wolfram, selbst wenn ee ganz in gelijstcm Zustando 
yorhanden wilro, nur von geringem EinfluB auf don 
W iderstand ist.

Dio acht Stahlproben mit wachsendem Kohlen- 
stoffgehalt wurden den folgenden drei Wilrmebehand- 
lungen untorworfen:

1. Gegliiht: 3 Stunden auf ungofiihr 950° C orhitzt 
und langsam abgokiihlt.

2. Normal behandelt: Wahrend 15 Minuten auf un
gefahr 950° C erhitztund froi an dor Luft abgokiihlt.

* „Journ. of tho Iron and Steel Inst.“ 1908, II, S.130.
** Yortrag in der Manchester Association of En- 

gineers, 28. Nov. 1908.
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3. Gehiirtot: GleichmiiBig auf 900° erliitzt und boi 
Temperaturen von 810° (fiir die w ei cha ten Stahle) 
bis 740° (fiir dio hiirtesten Stahle) abgeachreckt. 
Die Ergebnisse sind in Zahlentafel 3 ent

halten, sio fallen schon boi einoin Kohlenatoifgehalt 
Ton 0,48 ojo zugunsten der Ansicht aus, daB das Wolf
ram sowohl im gegliihten, ais im geharteten Stahle 
ausgesehieden ist.

Yerfasser bringt darauf die von Hadfield 1903 
Yoroffentlichten W erte iiber den Leitungswiderstand 
iilinlicher Wolframstiible im gegliihten Zustand und 
bemorkt, daB diose Yersnclie sowio auch einige 
AeuBerungen Le Chateliers iiber dio von diesem For- 
acher orhjltenon Werto seine Ansicht Y o n  der Zu- 
standsform des Wolfranis bestfitigen, wonach dieses 
hochstwahrscheinlich in irgond einer Form im Stahl 
ausgesehieden ist.

BezOglich der Reaktionen, welche boi der Er- 
hitzung stattfmdon, erinnert Yerfasser zuniichst daran, 
daB Oamond* die erniedrigendo W irkung des Wolf
ramu zuerst bemerkt und daraus gesclilossen hat, daB 
die KohlenstofTumwandlung bei niodrigerer Tempe
ratur statttindot. Das Wolfram verhindert den Ze
m entit, sich beim Abkiihlen abzusclieiden, und die 
hohe Anfangstemperatur sei notig, um die Aufldsung 
des Karbides zu bewirken. B t i h l e r  ist der Ansicht, 
daB sowohl der normale ais auch dor erniedrigte 
Punkt der Bildung des Perlits entspricht. C a r -  
p e n t e r * *  unterstiitzt Osmonds Ansicht, daB in allen 
Stahlen die Uinwandlung bei derselben Temporatur 
stattfinden wurdo, wenn die Abkiihlungsdauer nur ge
niigend groB wiire. Dagegen iiuBert Verfasaer, daB 
dio Abkiihlungsdauer auf die Lage der erniedrigten 
Abkiihlungapunkto nach seinen eigenen Yersuchen 
nicht yon EinfluB sei. E d w a r d a  spricht die Ansicht 
aus, daB der niedrigo Haltepunkt nicht die Umwand- 
lung des Eiaenkarbides bedeute, welche Yom Wolf
ram herabgedriickt soi, denn beim Wiedererhitzen 
auf etw’a 900° O soi eine Zeit erforderlich, um einen 
deutlichen Punkt A n zu erhalten. E r meint viel- 
mehr, daB sich bei 1200" C ein W olframkarbid 
bildet, welches eino von A n ganz unabhitngigo kri- 
tiache Temperatur hat.

Es bestehen danach drei Yerachiedene Anaichten 
iiber die Uraache der niedrigen Ilaltepunkte. Die 
letzteren entstehen:

1. durch Abscheidung dea gewohnlichen Zemon- 
tits FesC ;

2. durch Abscheidung eines Doppel- oder Tripel- 
karbides;

3. durch Abscheidung eines ganzlich neuen Wolfram- 
karbides.
W as zunSehst die letzte, Edwardsche Hypothese 

anbelangt, so atehen dieser zahlreiche Bedenken 
gegenuber, Y o n  denen Yerfasser Y e ra ch ie d e n e  des n i i -  
heren erortert: z. B. miiBte ein W olfram stahl, der 
Y o n  1200° C langsam erkaltet u n d  nur den niedrigen 
Punkt zeigt, den gesamten Kohlenstoffgohalt in Form 
des W olframkarhides enthalten. Die Yom Yerfasser 
besebriebeneu Proben der F -R eihe, welche von iiber 
1200° C langsam erkaltet und unterhalb 500° C ab
g e s c h r e c k t  worden sind, sind je d o c h  Y o llk o m m e n e  
Beispiele fiir das Gefiige y o n  Kohlenstoffstiihlen, ohne 
ein besonderes Karbid aufzuweisen. Wenn ferner ein 
bestimmtes W olframkarbid gebildet wurde und den 
niedrigen Haltepunkt yerursachte, ao B ollte die Tem
peratur dieses Haltepunktes y o i i  dem W olframgehalt, 
zwischen 1 bis 6 °/o etwa, praktisch unbeeinfluBt B e in ,  
nur aeine Starkę diirfte aich andern. Es ist aber be
kannt, daB die Erniedrigung des Haltepunktes von 
dem W olframgehalt abhangig ist.

Auch die zweite Hypothese, wolcho oin Doppol- 
karbid dos Eisens und Wolframs annimmt, kann mit 
den angefuhrten Tatsachen kaum in Einklang gebracht 
werdon. Eine Abanderung dieser Hypothese, wonach 
bei der Erniedrigungsternporatur ein Doppolkarbid 
gebildet wird, welchea sich boi dem niedrigen Halte
punkt in FeaC und oino Eisen wolframyerbindung zer- 
aetzt, hat einige Yorteilo, indessen bieten aich auch 
dieaer Aunahme gegoniiber Schwierigkeiton.

Die einzig befriedigende Erkliirung der yerschie- 
denen Tatsachen ist durch die Annahmo moglich, 
daB die Umwandlung bei dom niedrigen Haltepunkte 
in W irklichkeit eine Ausscheidung von Zementit aus 
dem sich zorsetzenden M artensit ist. Zur Erklaruug 
nimmt Y erfasser FeaW  ais auageachieden in der 
Masse des normaleu Stahles an. Dann geht diese 
Yerbindung bei der Erniedrigungstomperatur in Losung, 
und in dieaer Losung ist auch FC3C geloBt. Daa 
FeaW  wird erst ausgesehieden, wenn der erniedrigto 
Haltepunkt erreicht w ird, worauf aofort auch dan 
FeaC ausgeaehieden wird. Dieso Annahme orklart 
eine bestimmte Erniodrigungstem peratur, einen be- 
stimmten niedrigen Haltepunkt, und auch den Um- 
stand, daB man bei der Abkuhlung yon 900° C nach 
Y o ra n g e g a n g e n e r  Abkuhlung yon 1200° C eino nor
male Abkiihlungskurve erhiUt.

Da aich bei Richtigkeit dieser Hypothese dor 
elektrische Leitwidoratand der oberhalb der Erniedri- 
gungatemperatur abgeschreckten Stahle yergroflorn 
muB, ao wurden zur Prufung der Hypothese nochmals 
oinige Abschreckyersuche (Abschrockung nach Er- 
hitzung auf bloB 950°, nach Erhitzung auf 1200° C 
und nach oben solcher Erhitzung und Abkuhlung 
auf 630° C) mit zwei Stahlen von 0,57 bezw. 1,24% 
Kohlenstoff Y o rg e n o m m e n , und dereń Widerstande 
abormals gemessen. Auch diese Yersuche zeigen,
obgleich der hiirtere Stahl yom Standpunkt dieser 
Widerstandshypothese eigentlich enttiiuachte, ein Stei- 
gen des W iderstandea mit der Erhitzungstemperatur.

Yerfaaser bringt dann noch einige Beispiele von 
iihnlichen Beatimmungen von H o l b o m  und Le 
C h a t e l i e r  und zum SchluB die W iderstande einea 
Kohlenatoffstahlea m it 0,84 o/0 Kohlenatoffgehalt bei 
yerBchiedenen Abschrecktem peraturen:

A bschreck tem peratu r 
0 C 
710 
740 
810 
850 

1000

■Widersland 
M ikrohm f. d. ecm 

16,0 
20,8 
33,6
35.2
35.2

Ueber 850° C ergibt sich keine Erhohung des 
W iderstandes mehr.

In der Zuaammenfassung seiner Ergebniaae stelit 
Yerfasser das Folgende feat: Die Erniedrigungstem- 
peratur kennzoichnet eine bestimmte Reaktion, an 
welcher daa W olfram beteiligt is t, die Abkiłhlnngs- 
geachwindigkeit Yon oberhalb der Erniedrigungstem- 
peratur iat ohne EinfluB auf die niedrigen naltepunkte. 
Die Hypothese von Edwards, wonach die Erniedrigung 
dea Haltepunktes der Bildung einea WolframkarbideB 
zuzuschreiben ist, ist unhaltbar. Auch die Bildung 
eines Doppelkarbides ist schwerlich in Einklang mit 
den AbkiihlungskurYen zu bringen. Dagegen ist nach 
seiner Hypothese dio Erniedrigung des Haltepunktes 
der Losung einer W olframyerbindung, wabrscheinlich 
FejW , bei den Erniedrigungatemperaturen zuzuachrei- 
ben; diese Verbindung scheidet sich bei dem niedrigen 
Haltepunkt wieder aus, worauf sofort auch alles FeaC 
zur Ausscheidung gelangt.

* Beitrag zum Studium der Legierungen S. 418.
ł ł  „Journ. of the Iron and Steel Inst.“ 1905,1, S. 433.

K a p f e n b e r g . Mars. 
(F ortsetzung  folgt.)
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Internationaler Verband fiir die Material- 
priifungen der Technik*.

(V. K ongrefi, K openhagen, 7. bis 11. S eptem ber 1909.)
(F ortsetzung  von 8. 1496.)

Don Kommisaionabericht iibor die 
Grundlagon filr Lieforungsbediugnngeii filr 

JKupfor
eratattete Professor L. G u i 11 o t (Paris). Dor Bericht 
enthalt in ilbersichtlicher Tabellenform die in don 
yerachiodonen Liindorn an Kupfordraht, Kupferblocho, 
Stangenkupfor fiir Stohbolzen und Nieto, sowio Kupfer- 
riiliren gemiiB den in den einzelnen Landem golten- 
don L ie fe ru n g S T o rse h riften  gostellton Anforderungen. 
Die Mitglieder der zur Untersuchung dieser Fragen 
gobildeton Kommiaaion haben ihro Ansicht zu den 
verBchiedenon Lieferungsvorschriften goftuBert. DieBO 
Riickaulierungen lasson erkennen, daB es nicht zweck- 
iniiBig ersclieint, die Lieferungsvorschriften von 
Kupfer filr elektrisclie und andoro Zwecke gotronnt 
zu behandeln. Yon seiten der Kupferwalzwerke wird 
eino Heraufsetzung der Gowichtstolcranz fur Bleche 
gowiinscht, weil dio Walzen fiir scliwere Blecho sich 
durclibiogen, so daB die Bleche in der Jlitto dicker 
ala am Bando werden. Yon oiuzolnen Kommissions- 
mitgliedern wird dio ZerroiBprobe der Biogoprobe, 
von anderen dagegon dio Biegeprobe der ZerreiBprobe 
Yorgezogon. B r o u i l  fordort die Festatellung der 
Elaatizitatsgrenze, um erkennen zu konnen, in wel- 
chem Grade die ZerreiBfestigkoit durch Kaltbearbei- 
tung erzielt wordon ist. Auch wiinscht er, daB der 
ZerroiBversuch an Staben stattfindet, die bei 700° 
auagogliiht wurden. Stehbolzonkupfer sollte bei dor 
Temperatur gepriift werden, der es im Betriebe aus- 
gesetzt ist. Schadlich im Kupfer wirken Wismut, 
Antimon, Nickel, Tellur und Schwefel, wahrend z. B. 
naeh der Ansicht von I l e c k m a n n  0,02 o/0 Silbor,
0,15 °/o Blei, 0,1 °/o Phosphor, 0,2 «/o Nickel, 0,1 °/o 
Sauerstoff und 0,75 o/o Arsen zulassig sind,

Auf A ntrag dor Kommission wird dereń Aufgabe 
auch auf die LieforungBbedingungen a l l e r  K u p f e r -  
l e g i e r u n g e n  ausgedolmt.

E. N u s b a u m e r  (Loncin lez - Lióge, Belgien) 
machte Mitteilungon** iiber

d ie  Abnutzung y o ii Metallon.
E r bespricht zunachst dio bi8h‘er zur E rm ittlu n g  

der Abnutzung Yon Metallon benutzten Maschinen. 
Diese zerfallen in Sehleifapparate, bei denen das zu 
priifendo Metali in ungeschmicrtem Zustand der Wir- 
kung Yon Schmirgel oder eines Sandatrahlgeblases 
ausgeeetzt w ird , und in Maschinen mit stiindiger 
Schmierung, die aber im aligemeinen mehr zur Pru- 
fung der Schiniermittol ala zur Prufung der Metallo 
auf Abnutzung Y erw endet w orden  aind. Die von Nus
baumer benutzte MaBchine (Abbild. 1) von De r i l i o n  
besteht aua einer sich drehenden Scheibo a auB be- 
aonders liartem Stahl. Dieae Scheibe, dereń Ebeno 
senkrecht angeordnet ist, hat einen Durchmesser von 
1 in und macht 500 bis 3000 Umdrehungen i. d. Mi
nutę. Dies entspricht einer Umfangsgeachwindigkeit 
Yon 8 bis 53 m/Sek. Die Scheibe lauft in einem 
zum Teil mit Oel gofullten Gehauae, daa durch 
Waa8erkiihlung auf gleicher W arme gehalten w ird .

* Die ausfiihrlichen KongreBberichte sind er- 
echienen in den „Mitteilungon des lnternationalen 
Yerbandes fur die Materialprufungen der Technik" 
1909 Nr. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 und in einem „Er- 
ganzungsheft“.

** Sonderheft, den KongreBteilnehmorn in Kopen- 
hagen uberreicht.

Gogen den Umfang dor Scheibe wird mit einer be- 
stimmton K raft k dor Stab b aua dem zu priifenden 
Materiał gepreBt. Dio Belastung des Probestabea or- 
folgt durch oinon nngleicharmigen Hebel, der gloich- 
zeitig dio GroBo dor Ab
nutzung des Probomatoriala 
erkennen liiBt. Ala Yer- 
gloichawert fiir die Abnut
zung wurdo die Dicke dor 
abgeBchliffenen Schicht in 
Yiooo mm angogobon, und 
zwar wahrend 10 000 000 
Umdrohungen bei einem 
Fliicliendruck von 48 kg/qcm 
und einor U m drohungB zahl 
von 3200 i. d. Minuto. Dio 
orhaltenen W erte, dio zu 
iiborrascliendon Ergebnis- 
sen gefiihrt haben, aind in 
Zahlentafel 1 enthalten.
W ahrend man im allgemoi- 
non und namentlich fiir 
Schienen annimmt, daB dio Abnutzun 
aprechend dom wachaenden

A bbildung 1. 
M aschine von Derilion.

etwa ent- 
Kohlenstoffgehalt ab- 

nimmt, laBt dieao Tafel doutlich den geringen EinfluB 
dos Kohlenatoffes und den groBen EinfluB dos M anganB 
und dea Siliziums auf die Abnutzungsfeatigkeit des 
Materials erkennen. Der EinfluB des Kohlenatoff- 
gohaltes auf Schienenstahl ersclieint ganz unerheblich, 
denn halbharto Stahlsorten mit bohem Mangan- und 
Siliziumgehalt (Nr. 1) nutzton sich weniger ab ala 
Stahlsorten mit bohem Kohlenstoff- und geringem 
Mangan- und Siliziumgehalt (Nr. 2). Nickel und 
Chrom aetzen ebenfallB  dio Abnutzung atark herab. 
Dor naturgomiiB hoho EinfluB dea Zomentierens ist 
aua der Zahlentafel 1 ebenfalls oraichtlich. Sehr be- 
achtenswert erscheint, daB die GroBo der Abnutzung 
in gar keinem Verhultnia zur HSrto steht, wie die 
Stahlsorten Nr. 4, 5 und 6 erkennen laasen. Boi 
nahozu gleicher ITarte achwankto dio Abnutzung um 
don nahezu Yierfachen W ert. Ea sei hiorzu noch  bo- 
morkt, daB die an don oben genannton Stahlsorten 
auf dem Wogo dos Yorsuchea gefundenon Abnutzunga- 
worte aucli durch das Vorhalten in der W irklichkeit 
bostatigt wurden, da die gonannten Stahlsorton aua 
den Lagern dor Lafetten von Feldkanonen entnommen 
waren, wo sio gleich groBo Unterscbiedo in der Ab
nutzung wie bei den Laboratoriumsversuclion ergeben 
hatten.

Auch B r o n z e s o r t e n  wurden auf Abnutzung 
untersucht. Blei- und Antimonbronze (Lagermetall) 
ergaben die beston, barto Phosphorbronze die

Zahlentafel 1.
E r g e b n i s s e  d e r  A b n u t z u n g a v o r a u c h e .

Stahlgorte Nr. c Mn

%

Si

%

Cr

%

n i

%

ZerreiB-
fentig-

keit

kg/qm m

i 2 g 
1 Ni 1.
i £ B

3.5

tco=
a□
<

1 0,20 1,30 0,50 __ __ 65 156 85
2 0,43 0,80 0,30 ---- — 82 255 151
3 0,06 0,50 0,02 ---- — 40 99 325
4 0,36 1,70 0,10 _ — 77 187 57
5 0,38 1,35 0,08 --- — 89 187 80
6 0,34 1,20 0,06 --- — 92 196 200

7 (gehartet)
8 (zementiert

0,43j0,80 0,30 -- — 130 340 89

u. gehartot) 
9 (zementiert

0,06 0,50 0,02 --- — 130 228 25

u. gehartet) 0,08,0,33 
lOanderLuft j  .

0,16 1,20 4,76 130 444 20

gehartet 0,28 0,48 0,22 1,43 4,55 170 387 28
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scblechtesten Werto. In allen FSllon nahm dio 
GroBe der Abnutzung zunachst mit wachsendem 
Fliichendruck zu, um danach bei weiter wachsendem 
Fliichendruck nahezu den gleichen W ert zu behalten. 
Bei sehr starkem, dem Anfressen des Materials nahc- 
kommendem FlSchendruck stieg dio Abnutzung 
wiederum erheblich. E. Preu/S.

J. C r u i c k s h a n k  S m i t h  befiirwortet die Inter
nationale Erforscbung Yon

Anstriclimassen fiir Eisen und Stahl.
Nach Beinen Ausfiihrungon sind fiir don "Wir- 

kungsgrad eines Rostschutzmittels entscheidend:
1. dio chomische Zusammensetzung des Anstrichos;
2. die physikalisclien und mechanischen Eigen

schaften doB Anstrichos und dor durch ihn er- 
zeugten Schutzhaut;

8. die auf der zu achiitzenden Oberfliicho vorban- 
denen oder hervorgerufenen Zustande und Ein- 
flilsse;

4. die Bedingungen, welche durch dio Aufstellung 
im Freien, durch die klimatiscben und atmospha- 
rischon Einlliisse und Aehnliclies gegeben sind, 
und dio man ais Yorhaltnisse bei der Yerwen- 
wendung bezeiclinen kann.

Seino weiteren Darlogungen gipfeln in dem Antrag, 
in jedem Lande, wo sich eine Sektion des Yerbandos 
befindet, einen AusschuB oinzusetzen, der Versuche 
mit yorschiedenen Anstrichen von bekanntor Zu- 
sammonsetzung nnd Eigenscliaft unter den boi der 
Yerwendung auftretenden Yorhaltnissen zu veranlassen 
hiitto, um so zu oiner weiteren und genauen Kennlnis 
der besondoren U m B ta n d e  zu gelangon, welche eine 
Zerstorung der schutzendon Schicht des Rostschutz- 
mittels durch kliinatische und atmosphariscbe Ur- 
sachon herboifuhren. Dioso Yersuche sollen zugleicli 
zur Bestimmung der beston Mittel dienen, welche in 
dor Zusammensetzung und in der A rt der Aufbrin- 
gung der Anstrichmasse zu yerwondon waren, um den 
zerstorenden Einfliissen outgegenzuwirken.

Die dem  KongroB yon A. C. K a r  s t  o n Y orgelegte  
Arbeit befaBt sich m it d e r  Frago der

Yoreinheitlielmng des Priifangsrerfahrens 
fiir Dampf-, Gas- nnd Wassorrohre aus schmied- 

barem Eisen.
Nach den yom diinischen Ingenieur-Yerein ge- 

nehmigten und von Professor H a n n o v e r  aul' dem 
letzten KongroB (Brussel 1906) mitgeteilten Normen 
fur dio Lioferung yon Dampf-, Gas- und W asserrohren 
wurde bis zum 1. August 1909 eino Reihe yon Ver- 
suchen angostellt, dereń Ergobnisso Yerfasser in zwei 
Zahlentafcln mitteilt. Da friihero Yersuche orgoben 
hatten, daB diejenigen Rohre, welcho einer Bioge- 
probe Geniige leisten, einem weit hoheren inneren 
Druck widerstehon, ais dio Bedingungen erfordern, 
80 wurde eine Prufung auf inneren Druck nicht yor- 
genommen. Auf Grund der gewonnenen Erfahrungen 
hat ein vom danischen Ingonieur-Yerein gewiihlter 
AusBchufi untor dem Yorsitz von A. C. Karten einen 
Yorschlag zur Revision der jetzt goltonden Bedin
gungen ausgearboitet.

Diesor Vorschlag weiclit nur in der Gowichts- 
angabe fiir dio Rohre sowie in der Bestimmung be- 
ziłglich dor Anzahl dor Prufungsrohro yon den friihor 
aufgostellten Normen ab. Nachfolgendo Zahlentafel 
enthfilt die Gewichtsangaben fiir Rohre ohne Yerbin- 
dungsstucke nach dom neuen Yorschlag. Die Gewiehte 
sollen um hochstons 5 °/o unterschritten werden durfen.

Die beiden Schaubilder 1 und 2 zeigen den Unter- 
schied der Gewiehte der zurzeit gebrauchlichsten deut
schen Rohre, bei denen dio Gewiehte nicht im Yer- 
haltnis zu don Rohrdimensionen stehen im Yergleich 
zu den in Yorschlag gebrachten, boi denen man ein 
gleichmiiBiges YerhSltnis zu erstreben suchto.

Z a h l e n t a f e l  1.

Komin.
Innerer
D ureh-
m esser

engl. Zoll

Knt-
sprechend

HuBercr
D urch-
m esser

mm

LeichU Rohre Schwer ■ Rohre

Gew icht 

fu r 100 m 

in kg

Ent-
sprechend

Inn ere r
Durch-
m esaer

mm

Gew icht 

fiir 100 m 

in kg

Ent-
sprecbciid

innerer
Durch-
m esser

mm

7 » 16,5 79 12,0 100 10,5
V* 20,5 119 15,0 146 13,5
7 * 26,5 160 21,0 209 19,0

i 33,0 237 26,5 300 24,5 !
VI t 42,0 330 35,0 413 33,0 :
i 'h 48,0 406 40,5 505 38,5
1 7* 52,0 470 44,0 576 42,0 :
2 59,0 539 51,0 662 49,0
274 70,0 646 62,0 790 60,0 |
27* 76,0 705 68,0 870 66,0
3 89,0 883 80,5 1078 78,5 !
3 »/* 101,5 1141 92,0 1400 89,5
4 114,0 1340 104,0 1588 102,0 i

W as dio Anzahl der Prufungsrohro betrifft, bo 
ist dieso nach dem Vorschlag vom Empfanger zu be- 
stinimen. 90°/o dor gepriifton Rohre miissen den an- 
gegebenon Bedingungen genugon.

A bbildung 1.

—-------- Die je tz t  ub lichen R ohr- ] schm ied-
gew lchte | e iserner

----------  Die In den N orm en yor- schw erer
geseh lagenen  R ohrgcw ichtc j Rohren

A bbildung 2.

---------- Die je tz t  ub lichen Roh- ] gchm led-
gew lcbte I e iserner

— —  Die in den  N orm en vor- I le lch ter 
geseh lagenen  R ohrgew ichte | Roh ren.

Die Arbeit wird vom KongreB dor Kommission t 
zur Eoberprufung und Yorlago einea Berichtes bis 
zum nachsten KongreB iiberwieBen. Die Frago des Ge- 
windes ist dabei auszuschalten. (Fortsetzung folgt.)
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Umschau.
Glchtaiifzilge fiir Hocliofen.

Zu don iilteston AufzOgen, mit welchon mail dio 
Beschickung auf dio Hochofen forderto, gchćirten die 
S c h r a g a u f z i l g e ,  wolcho frilhor auch in Doutsch- 
land in sehr liaufiger Anwendung waren; orst vor 
wonigon Jahren wurdo einor dor letzten Schragaufzilge 
auf der Hedenhutte in Zabrze O.-S. beseitigt.

Innerhalb der letzten 15 Jahre* sind Schrag- 
aufziigo in Anierika nou eingefiihrt wordon ; niclit weil 
sio ais solclie von benoilderom Worto sind, sondorn 
weil sie fiir die schwer beladenen KiibohvaRon von

A bbildung 1.

den amerikanischen Ingonieuron ais zwockmaBigo For- 
dereinrichtung aiigesohon wurden. .Mit dioson ameri- 
kanisclien KUbolwagon wurden bis zu 20 000 kg Be
schickung auf einmal in den Ofen g e k i p p t ,  und 
damit die Aufgober beseitigt; Eino naturliclio Folgo 
dos Kippens der Beschickung aus bctrachtlichor Hohe 
war, dali der Koks zerpulvcrt wurde, dio grobon Erz- 
und Kalkstiicko am weitosten rollten und das Foinorz 
zunachst der Kippstolle in den Ofen fłoL Dio durch 
dieso A rt des Aufgobens horbeigefuhrto Tronnung in 
oine lockere und oine dichtliegendc Bcschickungssaule 
in den mit dioson amerikanischen K ip p T o rrich tu n g en  
Yorsehenon Hochofen Ycranlafite schlechton, unregel- 
lnaBigcn Gang** und damit die Yormohrung dos Koks- 
Yerbrauches.

Diesen Uebelstanden wurdo abgoholfen durch die 
vom Hiittenteclimschen Bureau F r i t z  W.  L i i r m a n n  
Yorgeschlageno A rt dor Begichtung, bei weicher dor 
Kiibel niclit gekippt, sondern auf den Gasfang auf-

gosetzt wird, so dali dio Beschickung langsam und 
gleichmaBig vortoilt in den Ofen rutscht, wobei dor 
Koks nicht mehr ais jo zuvor leidet.* Eino Zeich- 
nung diesor Anordnung y o i i  Lurmann war schon 1002 
in der Siogenor Kolloktivausstellung atif dor Geworbe- 
und InduBtrio-Ausstollung in Dusseldorf ausgchfingt; 
die Anordnung ist spiiter dor Firma Pohlig patentiort 
wordon, olino daB Lflrinann dagogon EinBpruch or- 
liobon hat.** Durch don auf den Gasfang aufzusetzen- 
den Kiibel, der nicht ais AYagen ausgebildet ist, war 
der Hauptiibolstand der amorikanischen SchragaufzOgo
— das Einkippen dor Beschickung — und damit die 
Storungen des Betriebes der Hochofen bosoitigt.

Dio Seliriigaufzuge beanspruchon aber durch ihre 
flacho Lago sehr yiel Platz, und infolge ihrer Lange 
und komplizierten Konstruktion stellt sich auch das 
Anlagekapital selir hoeli. Deshalb sind von Y ersch io - 
denen Seiten Yorschlago gemacht worden, um auch 
dioso Schriigaufziige ais solche wieder zu boseitigen.*** 
Ein fernoror dnhingehonder Yorschlag von dem lliitten- 
tnchnischen Buroau Fritz \Y. Liirmann ist in der liei- 
stehendon Abbildung 1 in dor Seitenansicht dargestellt. 
Dor Aufzug is t  ais Auslegebriicko a ausgebildet, 
weicher sieli die Falirbahn b anschlioBt. Dio Briicke 
wird durch vior Saulen c untorstOtzt, welcho durch 
Yorlangerung d o r  Hochofen - Tragsaulen, aber auch 
auf andere Weise, gebildet werdon konnen. In der 
Falirbahn b Y e rk e h r t  die durch einen Motor betriebeno 
Laufkatze d mit dem FQhrerstande e. Durch den 
Fordermotor der Laufkatze d wird der Begichtuhgs- 
kflbel f yoii dem Zubringerwagen g gelioben, iiber 
die Gichtoflnung geschafft und alsdann auf dieso 
gesonkt. Die Entleerung des Kiibols vollzieht sieli 
in der bekamiten Weise, indem sieli der kegelformige 
Boden des KObels auf die Giehtglocke h, die den 
Gasfang, also auch don Hochofen, naeh auBon ab- 
schlieBt, aufsotzt und sich —• durch weiteres Senken — 
mit dem GiclitYorschlusse nacli unten bewegt, so daB 
dio Beschickung in den Ofen niedergeht.

Durch oino Haubo i wird der doppelte GichtYer- 
schluB liergestellt. Um scitliehe Schwankungen des 
KObels zu Y orhindern  und eine boliebig regelbare 
achsialo Drclmng desselbcn zu bowirken, ist ein leichtes 
Fiihrungsgeriist k Y orgesehen. Diese aclisialo Dreliung 
ist wunschenswert, um oinen Wcehsel in der Aufgabe 
der Beschickung, also eine glcichinaBigo Yerteilung 
derselben im Ofen, zu bowirken.

Metallisches Titan.
fn „Stahl und Eisen" finden sich bereits Mit- 

teilungen iiber Wirkungen des Titans auf Stuliłf wio 
auf GuBeisen, f f  auch ist seit oiniger Zeit ein pulvri- 
ges Titan im Handel, welches naeh dem Yerfabren 
y o i i  K u h n  o f f f  liergestellt wird ; iiber dio Zusammen
setzung dieses Produktos, uber die Herstellung und 
Eigenschaften von reinem Titan ist abor sehr wenig 
bekannt. An dieser Tatsache haben auch die An
gaben S t a l i l e r s g  iiber seino Yersuche zur Dar- 
stellung Yon Titanmetall nichts geandert. Nun ist 
kilrzlich eino Arbeit y o i i  H a n s  K a i s  e r  .U eber

S. 38 und 
Kundschau“'

„Stahl und Eisen“ 1898 S. 409.
„Stalli und Eison“ 1904 S. 873.

* „Stahl und Eisen“ 1904 S. 876; 1905 S. 829.
** „Stahl und Eison“ 1905 S. 830; „Journal of 

the Iron and Steel Institnto“ 1902, XI,
Tafel I ;  „Berg- und Huttenmannisclio 
1906 Nr. 16, u. a.

*** „Stalli und Eisen“ 1900 S. 561.
f  „Stahl und Eisen* 1909 S. 1171.

f f  „Stahl und Eisen* 1908 S. 697.
f f f  D .R .P . 179 403.

§ „Stahl und Eisen* 1909 S. 1325.
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metallisclies Titan" ais Dissertation (Munchon) er- 
schienen, dio sich eingohend mit dor Darstellung von 
amorphom und goschmolzenem Titan, mit dosscn 
Eigenschaften und mit don Untorsuchungsmothoden 
hofaBt, sio bietot eino Mcngo Angabon, dereń-Kenntnis 
auch in dor Eisenindustrie von Nutzen sein kann, 
wodurch sich ein niihęres Eingehon auf don lnhalt 
wohl rochtlertigt.

Der erste Forsclier, welcher olementaros amor])lies 
Titan in lliindcn hatte, war B o r z e l i u s  (1825), er 
gcwann es durcli Reduktion von KaliumtitanfluorUr 
m it Kalium beim Erhitzen. W o h l  e r  schmolz 1860 
Kryolith, Titandioxyd mit metallisehom Aluminium 
zusammen, das Rosultat war abor niclit Titanmetall, 
sondern oino Aluminiumverbindung (AlaTij). N i l s o n  
& P o t  t o r s  o n  reduziorten 1887 Titantetrachlorid 
mit Natrium im Eisonzylinder, sie erhiolten ein P ro
dukt mit 94,73 o/0 Titan und 5,27 “/o Ti Os. Boi dor 
Reduktion von Titantetrachlorid mit Silizium (Levy)  
wurdo nur das Silizid Tij Si erhalten. Andoro Ver- 
suclio zur Reduktion dos Dioxyds mit Natrium (v. d. 
P f o r d t e n )  oder Magnesami ( W i n k l e r )  lieforton 
koin metallisclies Titan, sondom nur niedore Oxydo 
(braunes Ti O, schwarzos TisO«, schwarzblaues TisOs 
usw.). Dio grolio Yerbinduilgsfahigkeit des Titans 
mit allen mSglichon Elementen (Kohlenstoff, Silizium, 
Stickstoff, Sauerstoff) erschwort desson Roindarstollung 
auBorordentlich, Auch M o i s s a n  erliielt boi der Re
duktion des Dioxyds mit Kohle im elektrischen Ofen 
boi schwachon Stromen nur Kristalle von Ti O, golbos 
Stickstofftitan, odor das Karbid Ti C. Selbst bei ganz 
groBen Stromdichten (2200 Amp.) bostand nur dio 
oberste Schiclit aus gcscbmolzenom kohlenstoffhaltigom 
Titan (4,8 bis 15,3 o/0 C), darunter befand sich die 
Stickstoffverbindung Tii Ni, auf dem Boden ein blaues 
Oxyd.

K a i s o r  stellte sich zunachst roines Kalium- 
titanfluorur ber und reduziortc dieBes mit Natrium.

KsTiFU +  4 Na =  lv« F lj -j- 4 Na FI -J- Ti.
Beim Behandcln dos Sclimelzproduktos mit Wassor 

wurde ein etwas unreineres Produkt (68 bis 76 0/o Ti) 
erhalten ais bei Behandlung mit Alkohol und noch- 
m aliger Natriumbehandlimg. Dio bei Sltereń 1’ra- 
paraton erwahnte Wasserstoffentwicklung mit koclien- 
dem Wassor ist nur auf eino Yorunreinigung mit 
Natrium zurtlckzufiihren. Auch mit tochnischem 
Kaliumtitanfluoriir wurden Reduktionen ausgefiihrt. 
Es entstehen sebwarzo amorphe Produkto folgonder 
Zusammonsotzung und Eigenschaft:

Titan
«uh re lnem  aua tcchnlschem

K,TIK1« K,TtFI0
% %

T i t a n ..................... . . . 85,65 82,44
E i s e n ...................... . . . 3,27 3,18
Wasserstoff . . . . . . 2,67 2,2
Kohlenstoff. . . . 1,99
Sauerstoff . . . . . . . 7,99 7,91
Aluminium . . . . — 1,45
S iliz iu m ................. 0,94

100,00 100,00

Die 7,99 °/o Sauerstoff entspreehen 24,04 °/o Titan 
ais TiO, es sind also nur 61,61 °/o Titan ais elemeu- 
tares Titan yorhanden. Das reine Produkt bat einen 
spezifischen Widerstand von 0,222 Ohm, das andero 
von 0,125 Ohm.

Spozifisches Gewicht . . . .  3,988 3,952
A tom yoluni..................... 12,071 12,181
Yerbreimungswarmo . . . .  1,864 1,831 Kai.
Dosgl. pro Aoquivalent . . . 22,432 22,034 „

Das Materiał nahm 19,12 °/o Stickstoff auf (beste 
Temperatur 1245 bis 1280°), was auf die Bildung 
des Nitrids TiN  (theor. 22,58 °/>) deutet.

Bei der Erzougung von Aluminiden nach W o h l c r  
erliielt K a i s o r  Produkte, die auf dio Formel AlsTis 
(gof. 53,72 o/o Ti, 45,17 Al, 1,31 Si) stimmten; aucli 
nacli M a n c h o t  & R i c h  t o r s  ATorschrift wurdo nur 
diesos Produkt erhalten (gef. 51,71 Ti, 44,08 Al, 
2,55 Si) und nicht wio jeno angeben, Ais Ti. Dio 
spezifischen Gewichte sind 3,348 und 3,448, die Yor- 
bronnungswarmo 2,824 Kai. Mit don eben genanntoa 
Materialien bat K a i s e r  aueh S c h  m e lz  v e r s u c h o  
angestellt (wobei boi den Aluminiden das Aluminium 
abdostillieren sollte). Das pulvrigo Motali wurdo 
unter riesigem Druck in Stangenform gebraebt, diese 
Stangen in einem mit Wasscrstoff gofiillten und dann 
evakuierten GofaBe ais Elektroden in dio Strom- 
leitung eingesclialtct. Dio Schmolzkuppen waren 
nicht immer blank, das Metali ist beim Anfeilen oder 
Abboizen mit Siiuro silberwoili (aus Aluminiden etwas 
dunkler). Der Schmelzpunkt liegt zwischen 2200 bis 
2400°, jedenfalls unter dem des Wolframs (2850°).

Das r e i n e  g o s c l i  m o l z e n o  Ti  t a n  entbielt 
97,41%  Ti, 1,56 o/0 11, 0,30 °/» C. Aus den Alumi- 
niden lieB sich doch nicht alles Aluminium abtreiben, 
das goschmolzene Produkt entbielt 95,40 °/» Ti, 
2,78 °/o Al, 1,07 °/o H, 0,42 °/o C. Das goschmolzene 
Titan nalim beim Erhitzen bis auf 1300 bis 1360° (am 
boston boi 1220°) 23,31 %  Stickstoff auf (TiN =  
22,58 °/o N). Das spezifiseho Gewicht des reinon Pro- 
duktos war 5,174, das Atomvolum 9,304, spezifiseho 
W arme 0,1418, Atomwiirme 6,830, Yerbronnungswarme 
2,031 Ival., pro Aequivalont 24,443 Kai.

K a i s e r  hat auch weiter noch eine Analyse dor 
im Handel befindlichon, nacli Patent K ii h n o lier- 
gostellten, Titansorten (A in geschmolzonon Klumpen, 
B in Pulverform) angofortigt und dieso mit der An- 
gabo der Fabrik yorglichen:

T itan  B T itan  A
F abrik K aiser K aiser

% % %
77,96 78,72

Aluminium . . . . . 0,35 16,40 14,21
3,35 3,28 3,79

Silizium . . . . 1,63 1,80
Kohlenstoff . . . 0,41 0,80

99,71 99,68 99,32
K a i s o r  schiebt die Differenz teilweiso auf die 

Ungonauigkeit dor alten Trennungsmothode fiir Titan 
und Aluminium. B. Neumann.

Walzen von Eisenbahnwagenaclisen.
Die Yorsueho, Eisonbahnwagenachson durch W al

zen herzustellen, reichon etwa 25 Jahro zuruck, sind 
jedoch erst in lotzter Zeit mit Erfolg durcligefiihrt 
worden. Bereits im Jah re  1892* wurdo dem Amori- 
kaner Edwin E. Slick oino Yorrichtung in don Yor- 
einigten Staaten patentiert, mit wolcher Eisonbahn- 
wagenachsen gowalzt wordon konnen. Das Patont 
ist zwar bereits abgelaufen, doch wird dasselbe in 
nachstor Zoit zum erstenmal zur Ausfiihrung gelangen.

Das Schoma oines von dom Slickschon abwoichon- 
den und bereits yor lSngeror Zeit auf oinom amori- 
kanischen Hiittenwerk ausgearbeitoton Yerfahrons, 
Eisenbahnwagenachsen durch Walzon horzustellen, ist 
durch Abbildung 1 yeranB chau lieh t. Entsprocbend 
dem groBten Durchmessor dor herzustellendon Achsen 
wird der Rohblock zunachst auf ein entsprechendes 
MaB rund oder auch ąuadratisch ausgewalzt, sodami 
auf Achseiiliingen zerschnitten. Die oinzolnon Knuppol 
werden nachgowarmt und gelangen darauf in die 
Oyalwalze, die, ebenso wio die dahinterliogende Rund- 
walze, den yerschiedenen Durchmessern ontsprochond, 
exzentrisch sein muB. Die Breito des Oyalstiches 
wird entsprechend der groBton Breite, die dor dilnnste

* 8. Marz unter Nr. 470 354.
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I bildung 3 sind dio Rundwalzen so-
.e j;m ---------------J  ejno Xcbse nach Verlassen
1 J?, rh  derselben dargestollt.
IL -J L  7 . (w )JZpL, Daa Ausrichten und Einwalzen

cL  l L . i V* der Lager geschieht nun in einem 
"J W ' m  Dreiwalzensystem (siehe Abbild. 1
ffundwahen Omiwalzen UIK' ^)‘ ^io Achse in dieses

Dreiwalzensystem aufgenommen 
werden, so geht die linkę Ober- 

Ahbliiiung i. walze hoch; nach Fertigstollung
Schema eines Acbsenwalzwerkes. der Achae wird die rechto Ohor-

walze gehoben, uud die Achse 
rollt auf das Ktihlbett. Alle drei 

Walzen drehen sich in demseiben Sinne, doch worden
_________ nur dio beiden Oberwaizen angetrieben. Die Auord-
________ 1__  nnng dor Walzen kann jodoch auch in anderer Weise
_________ t) ge tro ffen  w e rd e n ; so lieg en  z. B. be i dom  S lick sch en

Patent zwei Walzen unten und eine oben.
In Abbildung 5 sind die UmriBse einor nach Yor- 

Abblldung 2. Achse nach Ycrlasscn des Oval-I)uos. stehond beschriebonom Yerfahren hergeatellten Wagen-
achse , w ie sie  daa D re iw a lzen sy stem  YerliiBt, sow ie 
d ie d o r fe r t ig g e d re h te n  Achao w ied erg eg eb o n .

_________ I. mryemlz/e Achsê

f f  Z ' 'N \ \  ( TĄ - J i______ ________  jt 1  JerfasedrefrfeAchse TELf

tjarff, aj/fwerfere 20m wrla/ 
fens/efii/np mn/a/g/en We/kn

fer/b-u.ffidił- 
wn/zęfur Achsen

T i 
— i

A bbildung a. Y orjjew alzte und  fertiffgedrehto Achse.

Was die Arbeitsweiao auf diesem W alzwerke 
selbst betrifft, so ist zu erwahnen, daB Orał- und Rund- 
walzo sich im Stillstande befmden miiSBon, sobald sie 
das Walzstuck angreifen. Ferner miissen die das Duo 
bildenden beiden W alzen ganz genau im VerhiUtnis 
zu einander stellen. Yon bosonderor W ichtigkeit ist 
auch die FeBtlegung dos Arboitadurchmessers der 
Walzen, der fiir jede Achaenform besonders borechnet 
wordon muB, uud so haben erBt langwierige und kost- 
spielige VorBuche zu dem orwiinachten Zioło gofiihrt.

Z u r  E n t s c h w e f e l u n g  ( I o s E i s o n s  I m  E l e k t r o s t a l i l o f e n .
N e u  m a n n  hatte s. Z. bei Erliiuterung des Ent- 

schwefelungsTorganges* im Rochling-Rodenhauser- 
Ofen das Auftreten Yon schwefeliger Siiure dadurch 
erkliirt, daB entweder Schwefelailizium (Si Sa) entstehe, 
desaen Beatandteile an der Luft yerbrennen, oder daB, 
Shnlich wie beim Kalkrostprozesse, dio Kieselsaure 
zersetzend auf den aus Schwefelkalzium gebildeten 
schwefelsauren Kalk oinwirke. Es konnten spater ** 
experimenteile Beloge fUr die W ahrscheiniichkeit der 
angegebenen Reaktionen beigebracht werden. Jetzt 
hat F i e l d i n g * * *  durch Yersuche direkt dio Bildung 
von Schwefolsilizium bei der Einwirkung von Ferro
silizium auf Ferrosulfid esperimentell bewiesen. Es 
wurde ein Gemisch von Ferrosilizium und kauf- 
lichem Schwefeleisen im Yakuum elektrisch erhitzt, 
bei 930° schmolz dio Masse und ea aetzte eine heftige 
Reaktion ein; wurde reines (oxydfreies) Schwefel
eisen bonutzt, so begann dio Reaktion erst bei 1300°; 
die erstgenanntelJm setzung hat also jedenfalls zwischen 
dem Oxyd und Ferrosilizium stattgefunden. Bei allen 
Yersuchen fand sich an den Wiindon der umgebenden 
(gekiiblten) Rohre bei 1500° ein gelber Beschlag, der 
mit WasBer in Schwefelwaaaorstoff und Kieselsaure 
zerfiel, der also daa Sulfid SiSa war. Beim Erhitzen 
im einseitig offenen Rohre erschien kein Sublimat 
unter 700° (?); der aus dem Rohre durch Gase aus- 
getriebene Anteil Y erbrannte  unter Geruch nach 
achwefliger Siiure. Das gesammeite Sublimat ent- 
hielt 50 °/o Schwefelsilizium.

* „Stahl und Eisen“ 1908 S. 1207.
** „Stahl und Eisen“ 1909 S. 356.

*** „Electrochem. and Met. Ind.“ 1909 B. 7 S. 347.

Abbildung: 3. R und-D uo .

Toil in der Mitte erfordert, 
zugeschnitten. Die Hohe 

f  | l__\L deB OYftlkalibers nimmt Yon
V, . Y  JJ (j6r Mitte aus gleichmgBig

zu. Nach dom Durchgang 
durch das Oval - Duo hat 

"TT—|— jł— ' das Walzstiick eine nach
Weppm/ze der Mit.te zu erbreiterte 

Form (siehe Abbildung 2). 
^ 1 1 i | i - | | ^  Um das Oval wieder

ii I j J Ij I auf gleichmaBige Breite zu
_ i  llf bringen und zugleich die

Arbeit in der Rundwalze zu
- ‘i ir=- f erleichtern, sind hinter der

Ovalwalze zwei Yortikal- 
I I i walzen nach dem Prinzip
I I * der Universalwalzen an-
l 1 | georduet, die das Stiick auf

den Rollgang werfen, wo 
es aufgericlitet w ird, wie 

l I I bei joderRundeisenwalzung.
1___i [ Eine Schleppwalzo, die das

Stiick nach YerlaBsen der 
i ■ . i Yertikalwalzen faBt, dient

i 1  I ’ in gewissem Sinne ais
) [ . f r  rotierende Fiihrung, ver-
i!j i I }—r*j— r hindert ein Umkanten und

i |M|i I bringt das Stiick sicher in
das Rund-Duo, welchea die 

A bbildung 4. Achsen bis auf die Lager-
D rciw aiiensystem . Aachen fertigstellt. In Ab-
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Unfallverhiltung.
Dor T e r b a i d  d o r  d o u t s c h o n  B e r u f s - 

g e n o s s o n s c l i a f t c n  beabsiclitigt, zur Fcior scinos 
25 jahrigen Bestehens im Jalire 1910 eino Festsclirift 
herauszugeben, dio don hohen S t a n d  dor  h e u t i g e n  
U n f a l l v e r h i i t u n g ,  ihro Einwirkung auf dio kon- 
struktive Tiitigkeit des Ingenieurs und ihren erzieli- 
lichen EinfluB auf dio BetriobsfOhrung darlogon soli. 
Um in diesem Werke ein nioglichst Y o lls ta n d ig o s  Bild

des bisher Erreichten geben zu konnen, werdon allo 
Mascliinenfabrikanten, Ingenioure und sonstigon ller- 
stoller unfallsichoror Betriebseinrichtungen, Apparate 
und SchutzTorrichtungon, die genoigt sind, das gemein- 
niitzigo Untoriiohmen zu fordom, ersucht, Zeichnungen, 
Photographion und anderes geeignetos Materiał miig- 
lichst in zwei Exomplaron an Professor ®r.=Qlig. 
O. S c l i l e s i n g e r  naeh Charlottenburg, Technischo 
Hochschule, zu scliiekon.

Biicherschau.
Abhandhtngcn der Deutsehen Bunsen-Gesellschaft 

fiir anr/ewaiidte physikalische Chemie. Her- 
ausgegeben yon Prof. Dr. R. A begg . Nr. 2. 
F. F o r s t e r :  Beitrilge zur Kenntnis des elck- 
trochemischen Verhaltens des Eisens. (Aus 
dem Laboratorium fiir Elektrochemie und 
physikalische Chemie an der Teclmischen Hoch
schule zu Dresden.) Halle a. S. 1909, W il
helm Knapp. 3,20 J(i.

In Y o rlie g e n d e m  'Werkchon hat dor Yerfasser in  
daukenswertor Weise dio Abscbeidung des metalli- 
schen Eisens auB Ferroionen durch Elektrolyso von 
in W asser golosten Forrosalzen einer systematischen 
Boarbeitung unterzogen. Der orsto Teil behandelt 
„das elektromotorische Vorhalten dos Eisens“ und 
macht uns bekannt mit don UrBaclien dor Passivitat 
und der Aktivitat des metallisclien Eisens. Erstoro 
ist bedingt durch einen Osydbelag, lotztere durch auf- 
gonommenon AYasserstolf. In  der Praxis begognon 
wir der Erscheinung der A ktiyitat in dor sogenannten 
Beizbriichigkeit. * Im  zweiton Teil der Abhandlung 
behandelt dor Yorfassor „die eloktrolytischo Abschei- 
dung des Eisons“. Diese selbst unterliegt oiner 
starken Yerz6gerung, dio liorvorgerufen wird durch 
dio Abschoidung wasserstoffhaltigen Eisens. Dio Be- 
dingungen zur Erzeugung eines nioglichst w’a8sorstoff- 
armen Elektrolyteisons sind: hoho Eloktrolyttempe-
ratur bei groBer Stromdichto, oder niedrigo Eloktro- 
lyttem peratur bei geringer Stromdichte. Da der orsto 
W eg raschere Gewinnung groBerer Eisenmengen er- 
laubt, ist er der bessero. Vielloicht wird es dadurch 
crmoglicht, ein reines Eloktrolyteisen in groBerer 
Monge zu Żwecken der Titerstellung von Perm anganat- 
losungeu herzustellen; Interossenten seien hiorauf 
bosondors aufmerksam gemacht. Kinder.
B e r t h e l o t ,  Ma r c e l l i n :  Die Chemie im Alter- 

tum und im Mittelalter. Aus dem Franzo
sischen iibertragen von E m m a  Ka l l i  woda.  
Durchgesehen, eingeleitet uud mit Anmcr- 
kungen von Dr. pliil. F r a n z  S t r u n  z. Mit 
zwei Tafeln. Leipzig und Wien 1909, Franz 
Deuticke. 4 J(>.

Der Ueborsetzung dor eigentliclien Abhandlung 
Berthclots „La chimio au moyen ago“ sind in Yor
liegendem Bucho noch zwei kleinęre Studion »Ursprung 
der cheniischcn Industrie* und »Wissenschaft und 
P rasis in dor Chemie* angohangt; vorausgoschickt 
ist eino Einloitung von Strunz. Berthelot behandelt 
in einzelnen Abschnitten: dio griechisclio Alchemie, 
<lie nbendlandische Alchemie v o r  den Arabem, die 
AYissenschaft der syrischen Alchemio, dio Araber, dio

* Naeh liingorer oder kiirzerer Zeit Yerliert sich 
dio Beizbrachigkeit z. T., das Materiał muB yor der 
weiteron Bsarbeitung altem , wio sich der Fachmann 
ausdruckt. Durch entsprechende Erwiirmung laBt 
sich das Altorn abkilrzen.

fUhrendon Personliclikoiton, dio Doktrin, die positivcn 
Kenntnisso der arabischen Alchemisten; er entwirft 
in auBerordentlich klarer und fosselndcr AYeise ein 
Bild der Entwicklung der Alchemie und verfolgt diesen 
Werde gang dor chemischon Wissenschaft y o i i  seinem 
griechiscli-agyptisclion Ursprung an bis zu den Arabem 
und in das lateinischo Abondland, wobei dio Araber 
nur ais Ańliangor und Schiller dor Syrer erschoinen, 
die ihrerseits dio Lelircn wieder y o i i  den Griechen 
ompfangen hattoff. Dio bisherigo Annahme, daB die 
arabisehe Alchemie dor walire Ausgangspunkt der 
chemischon Wissenschaft sei, boruht, wie Bertlielot 
auf Grund seiner zablreichen eigenen Studien der 
iilteston Original - L iteratur ilborzeugond nachweist, 
nur auf unserer bishorigon Unkenntnis der wirkliehen 
Quellon. Wenn auch beim Zusammenbruch dor Antiko 
die wissenschaftliche Bohandlung Yerschwand, so 
konnte dio Technik der eliomischcn AYissenschaft 
(Metalle, Legierungen, Glas, Farben, ZOndstoffe usw.) 
nicht ganz untergehen, weil ihro Erhaltung fiir das 
Lebon und Goworbo notwondig war. — Fiir dio Ueber- 
tragung und Erlauterung dioser interesSanten Scbrift 
Berthclots verdionon dio Herausgober unseren leb- 
haften Dank, donn einorseits e r B c h e i n t  liiermit zum 
ersten .Małe eine historischo Arbeit des groBen For- 
scliers Berthelot in deutscher Sprache, und andrerseits 
gelangt dor Loser beim Studium des Schriftchons un- 
willkiirlich zu einer gerechtoron Einschatzung der 
Bedoutung dieses Y i e l s o i t i g e n  Mannes, ais wie sie ihm 
im aligemeinen y o i i  deutsehen Chemikom wegen 
seiner Stollung zur physikalischen Chemie entgegen- 
gebracht wird.

Den Y ielen Freunden dor Geschichte dor Natur- 
wissonschaften sei dioso Arerdeutschung der bekannten 
Berthelotschen Studio zur Lekturo warm empfohlen.

Prof. Dr. B. Neuinann.

Ferner sind der Redaktion folgende W erke zu- 
gegangen, d e re ń  Bosprechung Y o rb o h a lte n  ble ib t:
Siegeslauf, Der, der Technik. Ein Hand- und Haus- 

buch der Eriindungen und technischen Errungen- 
schaften aller Zeiton. Unter Mitwirkung herYor- 
ragender Fachmiinner und Gelehrten herausgegeben 
von Geb. Regierungsrat M ax  Ge i t e l .  Mit mehr 
ais 1000 Abbildungen und 50 Kunstbeilagen. Liefe
rung 38 bis 42. Stuttgart, Union, Deutsche Arer- 
lagsgesellschaft. Jo 0,60 «£. (Das AYerk soli in 
50 Lieferungen erscheinen.)

Theorie, Allgemeine, iiber die ver3nderliche Bcwegung 
des Wassers in Leitungen. I. Teil: Rohrleitungen. 
Yon L o r e n z o  Al l i evi .  Deutsche, erlituterte Aus- 
gabe, bearbeitet Y o n  R o b e r t  D u b s  u n d  Y. Ba -  
t a i l l a r d .  — II. Teil: Stollen und AVasserschloB. 
Von R o b e r t  Dubs .  Mit 35 Textfiguron. Berlin 
1909, Julius Springer. 10 ,X.

■ W e y r a u c h ,  ®r.=3>NQ- R., o. Professor der Kgl. Techn. 
Hochschule Stuttgart: Hgdraulisches Jtcchncn.
Formeln und Zahlenwerte auB dem Gebiete des 
AYasserbaues fiir die Prasis. Mit 34 Figuren im 
Text. S tuttgart 1909, Konrad AYittwer. Geb. 3 Ji.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Yom llohoisonmarkto. — D e u t s c h l a n d .  Dio 

Lage dos r h o i n i s c h - w e s t f a l i s c h e n  Ilohoiaen- 
marktes hat sieli seit unserem lotzton Borichto* kaum 
geandert. Auch neuerdings noch sind grSBoro Ab- 
schlttBse fur nachstos Jah r, insbesondere fiir dio erste 
lliilfto desselben, gotiitigt worden, wenngleich nicht 
mehr in dcm AfaiSo, wio in den Y o ra u fg e g a n g e n e n  
Wochcn, doch legon die Yerbrancher boi ihren Auf- 
tritgen jetzt durchweg dio bereits mitgetoilten hoheren 
1’roise an. Dio Abrufo bloiben nach wie vor gut. 7,u 
erwiihnen ist noch, dafi von einem rheinischon Werke 
dieser Tage die orsto Sendung von 250 t Giefloroiroh- 
oisen Nr. I nach Amerika abgohon sollte; weitero 
Lieforungen sind dem W erke in Aussicht gestellt.

E n g l a n d .  — Ueber das o n g l i s c h e  Roheisen- 
gcschaft wird uns untorm 16. d. At. aus .Middlesbrough 
wie folgt beriehtet: Dor Rohoisenmarkt bogami dioso 
Woche etwas ilau. W arrants schlieBen nach geringen 
Schwankungen wie vor acht Tagen, d. i. zu sh 51/9'/2 d 
Kaufer, sli 51/10‘/sd  Abgebor fiir sofortige Eieforung. 
Das Steigen der Bankrato von 3 auf 4 o/0 bewirkto 
nur eine geringe Erhohung fiir Eioferung auf droi 
.Monato. ln  wirklicher Waro ist der Umsatz bei 
festen Preisen reclit klein. Die Yerschiffungen nach 
Amerika worden lebhaftor und bestohen ans GioBerei- 
und Spiegeleiscn. Drei Ladungon sind boroits fort, 
und weitere vier sollen noch in diesem Alonate folgon. 
Dio heutigen Proise sind fur Alarkon in Yerkiiufers 
Wahl: fur G. Al. B. Nr. 1 sh 54/6 d, fur Nr. 3 sh 52/— 
fiir sofortige Abnahmo und 3 d mehr in Katon iiber 
die nachsten droi Alonate. Hamatit in gleichen Atongen 
Nr. 1, 2 uud 3 notiort sh 60/—, fiir Nr. 1 aliein wurden 
sh 61/— bczahlt. Die Yorschiftungen sind ungofiilir 
17 000 tons groBer ais im September. Dio hiosigen 
W arrantslager enthalten 329 751 tons, daruntor 304 998 
tons Nr. 3.

Yersaud dos Stahlwerks-Yerbandes im Sep- 
tein her 1!J0!). — Der Yorsand des Stahtworks-Yer- 
bandes an Produkten A betrug im Borichtsmonate 
438 904 t (Rohstahlgewieht); er war damit um 19 888 t 
hoher ais der Augustversand (419 016 t) und 34 296 t 
hoher ais der Yersaud des Alonats Soptomber 1908 
(404 608 t). lin einzelnen wurden Y ersand t: an Halb
zeug 136 487 t gegen 120 926 t im August d. J. und 
127 648 t im September 1908; an Formeisen 137 192 t 
gegen 135 404 t im August d. J . und 106 258 t im 
September 1908; an  Eisenbahnmaterial 165 225 t gegen 
162 686 t im August d. J. und 170 702 t im September 
1908. Dor diesjiihrigo Septomberversand war also in 
Halbzeug um 15 561 t, in Formeisen um 1788 t und 
in Eisenbahnmaterial um 2539 t hoher ais der Yer- 
sand im Yormonate. Yorglichen mit dom September 
1908 wurdon im Berichtsmonate an Halbzeug 8839 t 
und an Formeisen 30 934 t mehr, an Eisenbahnmaterial 
dagegen 5477 t w e n ig e r  yersandt.

In don letzten 13 Alonaten gestaltote sich dor 
Versand folgendcrmaBon:

1908 H albzeug Form -
elsen

Etsenbnhn-
m atcrial

Gesamt- 
produk te A 

t
404 608Septem ber.. 127 648 106*258 170*702

Oktober . ., 142 673 110597 161 374 414 644
Noyember , 111932 71 340 158 306 341 578
Dozember . 108 753 66 259 183 479 358 491

1909
Januar . , 118 745 131 180 159 266 409 191
F ebruar. . 105 998 124 976 166 662 397 635
Alilrz . . . 144 946 171 409 204 456 520 811
April . . . 109 840 131 448 123 881 364 669

* , Stahl uud Eisen“ 1909 S. 1582.

1909

Atai . 
Juni . 
Juli . 
August .

H albzeug Form eisen 

t t 

112 418 
114 118 
123 456 
120 926

Septem ber. 136 487

148 437 
157 850 
140 337 
135 404 
137 192

E lscnbahn- Gesam t- 
m ateria l P roduk tc A 

t  t  

116 863 377 718
146 588 418 626
134 121 397 914
162 686 419 016
165 225 438 904

A ctieu-fiosollachaft G Srlltzor A tascliinenbnu- 
A nstn lt nnd E isongioB erei, G iirlitz . — Nach dem 
Geschaftsberichte fiir 1908/09 wurdo das Unternehmen 
im abgolaufenen Jahre durch die ungunstige allge- 
moine Geschaftslage auch in Atitleidensehaft gozogon, 
so dali zoitweise der Betrieb oingeschrankt werden 
muBte. Der ReclraungsabschluB woist nacli Abzug 
aller Unkosten, Yornahmo von 145 043,58 Ji Ab- 
schreibungen und Zuwoisung von 11346,26 *4! an das 
Delkroderokonto sowie 11 310,80..^ an den Arbeitorunter- 
stutzungsbestand einen Reingewinn von 256 206,57 auf. 
Hiorvon sind 38 131,14 Ji Tantiemo an Yorstand und 
Boamte und 7 8 4 6 ,0 4 ^  Yergiitung an don Aufsichts- 
ra t zu entrichton, wahrend 15229,39«.« zu Beloh- 
nungen fiir Boamte und zu gemeinnutzigen Zweckbn 
Yerwendung finden sollen. Die noch Yerbleibenden 
195 000 ..X sollen ais Dividende (6ł/„ °/o gegen 10 °/o 
i. Y.) yerteilt werdon.

Aktion-Gcsellscliaft Borglschor Grubou- und 
Iliittou-Yoreiu in Hoclidalll. — Das dreiundfilnf- 
zigsto Geschaftsjahr der Gesellschaft stand, wie der 
Bericht dos Yorstandos ausfiihrt, unter dom Zeichen 
der Auflosung des Roheisen-Srndikates. In den orsten 
Alonaten des Berichtsjahres war das Unternehmen 
noch gut beschaftigt und muBto anfangs Oktobor sogar 
den kleinen Hochofen III wieder anblaąen, da die 
Yom Roheisen-Syndikate in Auftrag gegobenen vielcn 
yerschiedenen Roheisensorten im Hochofen Ii aliein 
nicht den gestollten Lioferfriston entsprechond er
blasen wordon konnten. Im allgemeinon herrschto 
auf dem Rohoisenmarkto wahrend der ganzen Be- 
richtszeit iiuBorsto ZurUckhaltung bei allen Yer- 
braucherkreisen. Ais am 1. Oktober 1908 der frei- 
liandige Yerkauf yon Roheisen fiir Eieforung im Jahre 
1909 aufgonommen werden durfte, begann, wie der 
Bericht weiter ausfiihrt, eine wiisto Preistreiberci. 
Das Frilhjahr brachto keine Besserung; das Scheitern 
der Yerhandlungon zur Bildung einos Stabeisen- Yer- 
bandes und zur Neubildung dos lothringisch-lusom- 
burgischen Rolioison-Syudikates wio auch dio un- 
erąuicklichen politischen Yerbaltnisse wirkten hem- 
mend auf die goschaftlielie Unternehmungslust. Ende 
April B a b  sich daher das Werk yeranlaBt, den Hoch
ofen II, der auch einer neuen Zustellung bedurfte, 
auszublasen, um nicht die Roheisonyorrate noch weiter 
anwachsen zu lassen. Dio Roheisenpreiso gingen im 
Laufo des BerichtsjahroH immer mehr zuriick; dcm- 
gegenuber konnte dio vom Kohlen-Syndikate ab 
1. .lanuar 1909 bewilligto Ermiijhgung der Kokspreise 
um 2 Jk f. d. t nicht yon durchschlagondem EinHussc 
sein, /um ai da die Erzpreiee sich durchweg auf gloi- 
chor Ilohe hielten. — Die Erzeugung des Werkes betrug 
43 6941 gogen 55024 t im Y orjahre; der Versand ging y o ii  
46865 t auf 42 726 t zuriick. Der Roheisenvorrat am 
30. Juni 1909 betrug 9311 t gegen 8343 t am Endo 
des Yorhcrgchonden Gesehaftsjahres; der Auftrags- 
bestand erhohto sich yon 1645 t auf 15 934 t. Der 
BetriebsuberschuB belauft sieli nach Abzug yon 
71 854 ,16^  Handlungsunkoston und unter EinschluB 
you 1 9117 ,79^  Gewinnyortrag auf 74 832,88 Ji, dio 
Einnahmo an Pachten und Alieten auf 16 539,67 Jk ; an 
Zinsen sind 17 465,98 £  erforderlich, somit yerbleibt
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nacli Yerwendung von 56 359,44 -H zu Abschreibungen 
ein Reinerlos yon 17 547,13 Jl. Ilieryon gehon 
satzungsgemiiB 10 000 Jl Tantiemen an den Aufsichts- 
rat und Yorstand ab, go dali noch 7 547,13 ^  zum 
Yortrag auf neuo Rechnung ycrbleiben.

Aktlen - G esellschaft W ilhelm - Heiurlchswerk  
ro ru i. W illi. Heinr. Grillo zu Diissoldorf. — Wie 
aus dcm Berichto des Yorstandes heryorgeht, hatte 
das W erk auch im abgelaufonen GoschSftsjahro noch 
sehr unter dom allgemeinen gcsehaftlichen Riickgange 
zu leiden. Erst Anfang 1909 niachte sich allmahlich 
eine Besserung der Lage bomerkbar, doch konnte 
dieselbe das Ergebnis des Berichtsjahres nur noch 
wenig becinflussen. Die Gewinn- und Ycrlustrechnung 
zeigt einerseits neben 45 849,94 Arortrag 215 618,78 «f(S 
Betriobsgowinn, andersoits 121 865,25 .X allgemeinc Un
kosten, Zinson usw.und 72 9 3 0 ,2 4 Abschreibungen, mit- 
hin ergibt sich ein Reinerlosyon 66 673,23 Jl. Die Yer
waltung Bchliigt yor, yon diesem Betrago 1041,16 Jl 
der Riicklago zuzufilhren, 6750 -H fiir Tantiomen und 
Belohnungcn zu yerwenden, 45 000 Jl Diyidonde (4 °/o 
gegen 0<>/o i. V.) zu yerteilen und die rostlichen
13 882,07 Jl auf neue Rechnung yorzutragen.

Bochumer Yerein fiir Bergbau und GuBstnhl- 
fabrikation zu Iioclium. — Wie aus dem yon der 
Yerwaltung erstatteten Geschaftsboriehte fur das Rech- 
nungsjahr 1908/09 zu erselicn ist, betragt dor Roh- 
gewinn 5 235 792,21 (i. Y. 0 095 511,10) Jl. Hierzu 
haben beigetragen die Stahlindustrie mit 99 900 
(199 800) die Zeche Carolinengluck mit 1 305340,78 
(806 006,87) vH, die Eisensteingrube Fentscli mit 
570 609,08 (912 063,01) Jl und dio Quarzitgruben mit 
1924,47 J t  (14 766,70 Yerlust). ZubuBo haben da
gegen erfordert dio Zeche Engelsburg 332 093,57 
(146 427,90) Jl und die Siegencr Eisenstoingruben 
619,64 (754,74) Jl. Dic Yermehrung des Róhgewinnes 
der Zeche Carolinengluck fiihrt dor Bericht auf dio 
in don letzten Jahren ausgefuhrten Ncuanlagen, in 
erster Linie aber auf die Erweiterung und Yerbosse- 
rung dor Kokerei zuriick. Der Betrieb der Zecho 
Engelsburg wurde in der ersten Hfilfto des Berichts
jahres durch die Folgen dor im yorigen Bericht* er- 
wahnten Briiche im alten Fordorschachto noch sehr 
beeintrachtigt. Der geringe E rtrag  der Grubo Fentscli 
ist der infolge yerminderton Absatzos zuriickgegangenen 
Forderung sowie den niedrigeren Yerkaulspreisen zu- 
zuschrcibon. Nach Abzug der Abschreibungen in 
HiSho yon 1 642 966 (i. Y. 1 362 086,63) Jl yerbloibt 
ein Reingewinn yon 3 592 826,21 (4 436 500,17) Jl. Dio 
Yerwaltung schliigt yor, aus diesem Ertriignis nach 
Abzug dor satzungsmaBigen und yertraglichen Ge- 
winnanteile eine Dividende von 3 024 000 (1 2 %
gegen 15%  i. Y.) zu zahlen, 50000 Jl der Boamtcn- 
Pcnsionskasse zu uberwoisen und den yorbloibenden 
Rest zu Belohnungen, Unterstutzungen und anderen 
besonderen Ausgaben nach eigenem Ermessen zu yer
wenden. — Dor Gesamtabsatz der G u B s t a h l f a b r i k  
einsclilioBlich des yerkauften Roheisens, dessen Mongo 
um rund 4700 t lioher war ais im Yorjahre, betrug 
219 641 (245 715) t, die Gesamteinnahme dafiir
36 491 369 (44 711 205) In das mit dem 1. Juli d. .1. 
begonnene neue Rechnungsjahr sind 71 155 (68 306) t 
Gesamtauftrage, einschlieBlich des yerkauften lloh- 
oisens, dessen Ziffer sich auf 19 415 (12 000) t belauft, 
ubernommen worden. Dio Preise fur diose Auftriige 
zeigen einen nicht unerheblichen RQckgang, wahrend 
die Anschaffungskostcn der Rohstoffe und namentlich 
die Arbeitsloline kaum yermindert wurden. — Der 
Absatz dor S t a h l i n d u s t r i e  einschlieBlich yerkaufter 
Rolibldcko betrug 71 689 (78 165) t, die Eiunahme 
8 596 205,95 (10 195 205,66) Jl. Die dor Stahlindustrie 
am 1. Juli d. J . yorliegenden Bestellungen bezifferten 
sich auf etwa 11 750 (8322) t. — Zeche E n g e l s b u r g
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forderto 400 009 (451 235) t Steinkohlen und stellte 
108 332 (198 783) t Briketts ber, wahrend auf Zecho 
C a r o l i n e n g l u c k  die Steinkohlengewinnung 404565 
(365 763) t und die Kokshorstellnng 183 090 (125 536) t 
erreichto. — Eisensteingrube Fe n t s c l i  forderte 
472 867 (660 649) t Jlinette. Die Q u a r z i t g r u b o n  
lieferten 9365 (7540) t. Dio K a l k s t o i n f o l d e r  bei 
W illfrath wurden auch im Berichtsjahre nicht in Be
trieb genommen. — Dio Zugango dor GuBstahlfabrik 
an Grundstilckon, Gebaudon, Slaschinen und Eisen- 
bahnanlagen beliefen sich dom W erte nach auf
2 346 700,59 Jt und botrafen hauptsachlich Yerbesse- 
rungen und Erwoiterungen dor Gaskiaftmaschinen- 
Anlago, der elcktrotecliniscKęn Anlagen, der mecha
nischen Werkstiitton, den Umbau dos Schienenwalz- 
werkes, den Bau einer Ringofenziegoloi und yon 
Arbeiterwohnungcn. Den Zugangen standen an Ab- 
gangen boi Grundstilckon und Gcbauden 29 264 
gegenuber. Der Grubenbetrieb hatte bei den Zechen 
Engelsburg und Carolinengliick insgosamt fiir 
I 108066,07 Jl Zugiingc zu yerzeichnen. Bei der Go- 
werkschaft T e u t o b u r g i a  wurdo nach Fertigstollung 
des Eisonbahnanschlusses mit den Tagesanlagen und 
dem Bau yon Beamten- und A rbeiterhauB ern  begonnen. 
Dio Tagesanlagen wurdon im Berichtsjahre soweit 
gofordert, daB im August d. J. mit den eigentlichcH 
Abteufarbeiton angefangon werden konnte. — Auf das 
Kaufgeld fiir die Zeche Tlasenwinkel wurdo von der 
Doutsch - Luxomburgischen Borgwerks- und Iliitten- 
Aktien-Gesellschaft am 1. April d. J. der yicrte Teil- 
betrag in Hohe yon 780 000 entrichtet. Der lie- 
richt gibt dann sehr interessantc Zahlen iiber dio 
offentlichen Lasten, dio das Gesamtunternehmen im 
Uerichtsjahro zu tragon hatte. An Stouern wurdon 
608 615,68 (i. V. 572 648,11) Jl und an sonstigon Lasten 
(fiir Unfall-, Kranken- und Inyaliden - Versichorung) 
893 873,09 (861 220,44) vH, zusammen also 1 502 488,77 
(1 433 874,55) yerausgabt. Diese Steuorn und Lasten 
ergeben 5,96 °/o des Aktienkapitales, 41,82 o/0 des er
zielten Roingewinnes und 49,69% dor yorgeschlagenon 
Diyidonde. „Obwohl diese Belastungen“, so fiihrt der 
Bericht weiter aus, „eine schon so auffalligo Hohe 
erreiclit haben, werden sie in dor Folgezeit noch be- 
deutendo Steigerungen erfahren. So hat sich die Ge- 
samtsumme der Ausgaben fiir Unfall-, Kranken- und 
Inyaliden - Yersicherung infolgo der Erhohung der 
Knappschaftsboitragc um 32 600 Jl yormehrt, obgleich 
die Zahl unserer Arbeiter im Berichtsjahre orheblich 
geringer war ais im Jahre yorhor. Es kommen 
hinzu die neuen Stouern und Steuererhohungon: 50 °/o 
Zuselilag zur Staatseinkommensteuer, Aktien-, Schuld- 
yerschroibungs-, Talon-, Weclisel-, Scheck- und Stempel- 
steuor, die yor nicht langer Zeit oingefiihrtou sehr 
hohen besonderen Gomoinde-, Gewerbe- und Grnnd- 
steuern, sehlieBlich noch dio bedeutendeu Zuschlage 
der Gemeinden zur Staatsoinkommenstouer. Trotz 
der hohen Gemeindesteucrn wird dio geldliche Lage 
der Gemeinden you Jah r zu Jah r ungttnstiger, und 
das Bedurfnis, dio Steuerschraube anzuziehen, wird 
immer dringender. W ahrend noch vor Jahren die 
Berechtigung zur Doppolbesteuerung des Einkommcns 
der Aktiengesellschaften bezw. der Aktioniiro mit 
einer gewissen Zaghaftigkoit yertoidigt wurdo, ist man 
lieute iibor diesen Standpunkt liinaus. Vielfache Be- 
steuerungen eines und desselben Objektes sind nicht 
mehr seiten, und man findet darin kaum noch etwas 
AuBergowohnliches. Die fortgesetzto Erhiihung der 
olfeutlichen Lasten bietet aber fiir die Zukunft eine 
sehr zu beachteude ernste Seite. Es gibt eino Grenze, 
dereń Ueberschreitung gleichbedeutond sein wiirde 
mit der Yernichtung der W ettbewerbsfahigkeit der 
inliindischen Industrie auf dem Weltmarkto. DaB 
dann auch dio Steuerquellen yersiegen mOBten, wird 
loider an den Stellen, deren Strcben heute ziemlich 
otfenkundig dahin gelit, die Steuerlasten yon sich ab-
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zuwąlzon und anderen aufzuburden, nicht geniigend 
gewiirdigt." — Was die Aussiehten fiir daa laufende 
Geachaftsjahr anbetrifft, so liofft die Yerwaitung, dali 
nacli und naeh eine mafiige Bilobung des GoschiiftoB 
eintroten wordo, und glaubt daher, aucli fiir daB 
laufende Gesehaftsjahr ein bofriedigendes Ergebnis in 
Aussicht stollen zu d u r f e n .

Capito & Klein, Aktiengesollschaft zu Iion- 
rath am Kheiu. — Bas am 30. Juni d. J . abgclaufcnc 
Geachaftsjahr stand naeh dem Berichte des Yorstandes 
Y o lls t i in d ig  unter dom Drucke der niedergehenden 
W irtschaitslage; die Yerkaufsproiso galion infolge des 
scharfen W e ttb e w e rb e B  dor Walzwerko weiter n aeh ; 
bei der aligemeinen iiuBorsten Zuriickhaltung der Yer- 
braucher konnton dio fur eine normalo Erzeugung 
notigen Arbeitsmengen nicht immer lioreingeholt 
werden. Es wurden daher nicht unorhebliche Betriebs- 
einschrankungen notwendig, zudem war infolge Kepa- 
ratur einor Walzonzugmaschino eino WalzenstraBe im 
April und .Mai tnohrere Wochen auBer Betrieb, ao daB 
Erzeugung und Yersand um 16 0/o gogen das Yorjahr 
zurttckgingen. Die Halbzougpreise wurden vom Stahl- 
workayorbande im Borichtsjahro um 5 Ji f. d. t herab
gesetzt, wiihrend die Kohlenpreise ungefahr die gloichen 
Idieben. Die Yerkaufsproise der Fabrikato dor Go- 
sellsclmft galien um etwa 7 °/o gogen das Yorjahr 
nacli. Dor Reiiigewinn betrSgt naeh Yorrechnung 
allor Unkosten und nacli 42141,37 .Ji Abschreibungen 
sowie zuziiglicli 6000 Jt Gewiunvortrag und 16 119,69 Ji 
Zinseinnahmoń 64 208,53 Jt. Yon diesem Betrage er- 
hiilt der Aufaichtarat 630,68 Jt, dem UnterstUtzungs- 
fonda werden 1252,85 J t iiberwieson und an Diyidende 
60 000 Ji (4%  gegon 6 “/o '• Y ) yerteilt, so daB 
2325 »* zum Yortrago auf daa neue Roclimingsjahr 
Y orb le iben .

Esclnreiler-Koln Eisenw erke, Akticngosoll- 
scliaft zu Esclnreilor-Piim pchon. — Wio der Be
richt des Yorstandes fur das Jah r 1908/09 ausfiilirt, 
nahm der Riickgang der GesehSftalago in der Eison- 
induatrio daa ganze Jah r hindurcli ungehemmten Fort- 
gang; derselbo iiuBerto sich durch Yormindorte Ar- 
boitsgologonheit, yermohrte Feierscliichten und bc- 
stiindig weichendo Yerkaufapreiso. Naeh Auflosung 
des Rolieison-Syndikates Endo 1908 trat auch lur 
Puddelrohoiseu ein groBer Proissturz oin; die Preise 
der Gasrohren muBten yom Syndikate m ehrfach 
herabgesetzt werden. Unter den verm inderten Auf- 
tragen der Staatseisenbalinen litt. naeh dom Berichte 
auBer dor BrOckonbauanstalt besonders das Kleineisen- 
werk der G cB ellschaft. Durch Foiorschichten und 
zeitweiso Beschaftigung Y ic le r Facharbeiter mit Erd- 
arbeiten und Betonierung dor Neubauten war es mog- 
lich , Arbeiterentlassungen zu Yormeidon. Die Roh- 
eisonproiao, dio im Marz d. J. otwas angezogen 
hatten, gaben im Juli wieder nacli, so dafi die W erke 
ihron Bedarf zu den billigsten Preisen auf lange Zeit 
hiiiaus deekon konnten. Mit der uberraschend gchnellen 
Erliolung der nordamorikanischen Eisenindustrie tra t 
auch ein Umschwung der olTentlichen Moinung in 
Deutschland ein, bo daB naeh Ansicht des Beriehtes 
nunmehr eine allmahlicho Besserung auch der heimi- 
schen Eisenindustrie erwartet worden darf. Daa Blei- 
walzwerk dea Unternehmens war infolgo der geringen 
Bautatigkeit und des schwachen Betriebes der chemi- 
achen Industrie zwar nicht voll, jedoch woaoiitlich 
besser ais im Yorjahro lieschaftigt. Entsprechend 
den billigeren U m a a t z p r e i B o n  und dem Ausfall an Be- 
triebsschichten ermaBigto sich der Gesamt-Rechnungs- 
betrag an  Fremde von 10 901 000 «* a u f  9 646 177,55 
Dio Gesellschaft beschaftigto durohachnittlich 1594 
(1606) Boamte und Arbeiter, diean Gobalternund Lolinen 
1 943 841,32 ./* bozogen. EinschlicBlich 311 162,52^* 
Yortrag und 114 962,59 Zinsen betrSgt der Betriebs-
gowinn 1 408 196,12 Dio Yerwaitung schlagt Yor,

nacli Abzug von 329 954,59 Abschreibungen 100 000 
dor Riieklage fiir Neubauten zuzufiihron, 54 326,31 Jt 
fur Gowinnantoilo an den Aufaichtarat und Belohnungen 
au Boamte auszuwerfen, 3 0 0 0 0 dem Beamten- und 
Arbeitor-Ponsions- und Untorstutzungstonda und son- 
stigen WohlfahrtBoinriohtungen zuzuweisen, 576 000.
(8 »/0 wio i. V.) DiYidende auszuschOtten und endlieli 
317 915,22 a u f  n e u e  Reelinung Y o rz u tra g e n .

H arp en er B ergbiiu  - Actiou - G esellschaft zn 
D ortm und . — Dio Gesellschaft erzielte im Geschafts
jahre 1908/09 boi o in e r  Gosamt-Kohlenforderung von
6 954 596 (i. V. 7 405 532) t, oiner Koksgewinnung yoii 
1443903 (1 708 717) t und einer Brikettherstelluug 
y o ii 173 077 (194 203) t einen BetriebsOborschuB yoii
21 162 007,73 Ji. Unter EinschluB des Gewinnvortrages 
von 240 754,32 v<t und der anderwcitigen Einnahmen 
in Hoho yon 1 465 848,08 eincrscits und nacli Ab
zug der aligemeinen Unkosten, der sonstigen Kosten 
und der m it  9415381,67 festgesetzten Abschrei
bungen anderseita bleibt oin Reiuerloa yoii 6 982225,79*4!. 
Der Aufaichsrat schlagt Y o r ,  hierYOli 130 000 Ji fiir 
gemeinnutzige Zwecke zu yorwenden, 204 688,29 Ji 
Tantiemen zu Y e rg iiten , 6 400 000 Jt Diyidende (8 %  
gogon 11 °/o i. Y.) auszuachiltten und 247 537,50 Ji auf 
nouo Reelinung Y o rz u tra g e n .

L angscheder W alzw erk  und  Y erzlnkoreieu , 
A ktlon-G esellscliaft in  Langschedo a. d. R uh r. — 
Naeh dom Berichte dea Yorstandes bcoinfluBto dio 
wenig erfreuliche Lage dea Blochmarktes im abge- 
laufenen Jahro das Ergebnis dor Walzwerksabtcilung 
des Unternohmens derart ungiinstig, daB diese keinen 
UoberschuB erzielen konnte. Dagegen outwickelte 
sieli die Abtoilung Blecliwarenfabrik weitorhin recht 
befriodigend. Durch dio Hoehwassorkotastrophe im 
Anfang d. J . wurde aucli Langschede, insbesondere 
das AYalzwork, sehr in Mitleidonschaft gezogen; dor 
Walzworksbetriob muBto infolgedcsBeu langere Zeit 
stilliegon. Das Gesehaftsjahr ergab bei 18 795,54 
Gewinnyortrag und 340 382,63-* Fabrikationsgewinn 
nacli Abzug yon 284 0 5 4 ,1 3 ^  aligemeinen Unkosten 
und 81 526,17 .-* Abachreibungon einen Yerlust yoii 
6402,13.,*. Die Arerwaltung schlagt Y o r ,  zur Tilgung 
doa Yerhistea und zur Abschreibung der durch das 
Hocliwasser notig gewordenen Aufwendungon im Bo- 
trago Yon 65848,09 Ji die besondere Riieklage mit 
25 000 .*  uud dio ordentlicho Riieklage mit 47 250,22 Ji 
heranzuziehon.

L oth ringerW alzeng ie lS ero l, A ct-iengesellscliaft, 
B uaendorr (L o th r .) . — Wio in der Hauptyersamm- 
lung Y o m  11. d. M. berichtet wurde, gelang os dem 
Unternehmen im letzten Geschaftsjahre (1. Juli 1908 
bis 30. Juni 1909), insbesondere in dessen erster Hiilfte, 
nur sehr schwer, sich die filr den erweiterteń Betrieb 
notwendigen Arbeitsmongen zu boschalfen; in den 
ersten sechs Monaten des laufenden Jahres war der 
Abruf zwar Hotter, doch sanken die Preise infolgo 
des starken Wettbewerbos teilwoise bis unter die Go- 
stehungskosten. Das trotzdem befriedigende Ergebnis 
yerdankt daa Werk naeh dcm Berichte zum Teil dem 
Umstande, daB bereits im Yorjahro filr die Ausfuhr 
hereingenommene Atiftrage erat im Berichtsjahre aus- 
gefiihrt wurden, und daher dank der ErmaBigung der 
Roheisenpreiso oinen entsprechendon GewinńlioBen. Fiir 
Neubauten und Neuanschaffungon wurden 102 879,75.-* 
Y orausgab t. In der Bilanz erscheinon dio Yorriite mit 
186 596,59 Jt, dio AuBeństande einsclilieBlicli der Bank - 
guthaben botragen 273 393,38 J t , die Kreditoren da
gegen einschlieiilich Sparkasseneinleger 93 734,68 Ji. 
Zu Abschreibungen werden 81500.-* yerwendet. Die 
Diyidende wurde in der Hauptyeraammlung auf 6 °/o 
(wie i. Y.) feBtgesetzt.

N iihniascliinen-Fabrik  K arls ru h e  Yom ials H aid
& Neu in  K a rls ru h e  (B adon). — Der UebcrschuB 
des abgelaufenon Geschiiftsjahres betragt naeh dem
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B erich te des Y orstandos unter Einschlufi von
95 668,63 J t  Y ortrag 444 239,26 Ji. Dio Abschroi- 
bungen beziffern sich  auf 4 9 1 8 2 ,1 1 .4 !;  mithin ver- 
blcibt cin Roinerlos von 395 0 5 7 ,1 5 -# . Yon diesem  
B etrage so llen  15 000.4! dcm B eam ten- und Arbeiter- 
untorstiltzungsfonds sow ie 30 000 dor R ilcklago fiir 
NeuanschafTungoh zugew ieson , 45 0 0 0 -#  fiir besondere  
A bschreibungen rorw ondet, 178 500 ,.H (17 “/o wie i. V.) 
ais D ividende au f 1 0 5 0 0 0 0 alto A ktien und 29 750 
(1 7 °/o) a is D ividendo auf 3 5 0 0 0 0  .*  neue A ktien  fiir 
ein halbos Jahr -yerteilt uud sclilioBlioh 96 807,15 ./# 
auf neue K echnung Yorgetragon worden.

Nlenburgor EisengieBeret und Jlascliinen- 
fubrik iu Jiionburg n. d. Silnio. —  W ahrend des 
abgolaufenen  GoschaftsjahroB war dio G esellschaft 
norm al bosoliiiftigt, dio Y erkaufspreise muBton aller- 
dings den Y erhaltn issen  entsprechond ermiłBigt wor
don. Dor Roinerlos oinschlielilich  9237,45 J i  Yor
trag belauft sich  nacli A bzug von 118 031,65 .Ji 
U nkosten und 24 516,11 A bschreibungen auf 
27 628,30 J t. D er A ufsielitsrat seh lag t vor, von  
diesem  Botrago 1381,40 J i  dor gosetzliohon RUcklago  
und 15 000 J i  der bosonderon RUcklago zuzufBhren  
sow ie 2050,45 .Ji an den A ufsielitsrat zu vergQten, so 
daB zum  Y ortrag auf nouo R echnung noch  9196,45 Ji 
yorbleibon.

O ld e n b tir g isc h o  E iso n liU tto n -G e s o llsc lin ft  zu  
A u g u stfe h n . —  D em  B erichte der Y orw altung ist zu 
entnehm en, daB auch im Y c r f l o s s e n e n  G oscliaftsjabro  
dio allgom oine sch lech te  G oscbiiftslagc und dam it das 
M ifiyorlialtnis der P reiso  von Rohstoffen und H albzeug  
gegentibcr den P reisen  fiir Fertigfabrikato ańlnelt. 
Nam ontlich  im W alzóison- und H ufeison-G oschiift er- 
reich ten  die Yerkaufsproiso am  Sch lusse des Jalires  
in fo lge des auBorgewShnliĆh b illigen  A ngcbotcs von  
Flufieisen einen Stand, der nach dem  B erichte mit 
den G ostohungskoston nicht in E ink lang zu bringen  
war. N icht ganz so ungilnstig  gosta lteto  sieli das 
G ieB ereigeschaft, obw olil auch hior ein R ilckgang des 
A bsatzes und der Y erkaufsproiso eintrat. H ergeste llt  
wurden in den Betrieben der G esellschaft 3956 (i. Y. 
4352) t, abgesetzt 4041 (4082) t. D ie Jahresrochnung  
ergibt nach A bzug sam tlichcr U nkosten  und unter 
B erucksichtigung dos G ew innvortrages sow io dor Ein- 
nahm en fiir .Mięto usw. einen UeberschuB von
19 372,02 *4:. N aehdem  hiervon 16 8 3 5 ,1 4 .4 ! abge- 
schrieben  sind, verbleibt ein  R eingew inn y o u  2536,88*41, 
die auf neue R echnung Yorgetragon werden sollen .

Y orelnigte Konigs- und Liinrnhiltte, A k tie n -  
G esellschaft fiir Berg ba u und Httttenbetrieb zu 
B erlin . —  W io der Bericht fiir 1908/09 ausfuhrt, 
b l i e b  der Preissturz auf dem  E isenm arkte —  h o r v o r -  
g e r u f e n  in der H auptsache durch dio bedoutende Zu- 
nahm e der E rzeugung der m eisten g r o f i o n  deutschen  
E isenhuttenw erke, der der B edarf n icht in g leieh em  
MaBo f o l g t e ,  bei g l o i c h z o i t i g e r  starkor Zuriickhaltung  
des H andels und Yerbrauchos, nam ontlich  der E isen- 
b a h i i Y c r w a l t u n g e n  —  n i c h t  ohne EinfluB auf dic E r
gebn isse dos a b g o l a u f e n e n  H echnungsjahros. l l i e r -  
von wurden die E isenhiltten des U n t e r n e h m o n s  
nach dem B erichte deshalb g a n z  besonders l i a r t  
b e t r o t f e n ,  w eil sio im  Um bau b e g r i f f e n  waren und 
dio groBen, noch  nicht m itarbeitendon N ouanlagen  
ihren die Erzeugungskoston herabinindorndou EinfluB 
noch niclit a u s z u i l b e n  Y o r n i o c h t e n .  Zwar gelang  
es der G esellschaft, ohno e r h e b l i c h e  A rbeiter- 
entlassungen und Stillstande durchzukomm on, doch  
lagon einzelne B otriebszw eige, insbesondere der 
BrOcken- und M aschinenbau, so danieder, dafi man, 
um A uftriige zu erlangon, 1‘roise einraum en muBto, 
die nicht nur liinter don YOrjShrigcn zuruckbliebon, 
sondern zum T eil sogar noch unter den H erstellungs
kosten lagon. In erfrouiicliom  G ogensatz zu don un- 
gunstigen  Y erhaltn issen  der sch lesisc lien  Htltten be-

fand sich nach dcm Berichte dagegon dor Gruben- 
botrieb der G osollscliaft, da d ieser an dor im ganzen  
bofriedigenden ljago <les óbcrsch lesischen  Kohlon- 
geschiiftos soinon guton A nteil hatte. — D io S t o i n -  
k o h l o n z e  c l i  o n fordorten im Beriehtsjahre 3 092546  
(i. Ar. 2 820 402) t, von denen dio eigenen  W erke
28,6 °/o Ycrbrauchton,  wahrend an From do 2 072 561 
(1 944 883) t yorkauft wurden. F iir  dio H orstellung  
von K oks mufiten 108 068 (119 122) t frenuler Kohlen  
angekauft werden. In den oborschlesischon E r z -  
g r u b o n  und S t c i n b r i i e h e n  wurdon 16507  (17 610) t 
Eisonorz und 175363 (175515) t K alksteine, D olom it 
und Sand gew onnen, die Borgfroiheitsgrubo hatte eine 
Ausbouto y o i i  3 1 818  (28773) t Afagnoteisonstoin, die 
Robortigrubo, dereń Betrieb a is unlolinond im April
1909 e in gcste llt wurdo, oine so lche y o i i  3726 (6364) t 
KoBtspaten. Y on don lloch flfen , die auf den drei 
H ochofenw erken Yorhandon sind, w aren sieben das 
ganze Jahre hindurch uminterbrochen und oin lloch -  
ofen fiinf W ochon im Bctriobo; d icselbon erzeugten  
zusam m on 234 142 (243 561) t R oheisen. An GuB- 
waren Yorschiedencr A rt wurden in fiinf H i i t t e n  
zusam m on 20 429 (22 545) t hergcstollt. D ie Erzeu- 
gung an W alzoison a ller Art in E isen und Stahl be- 
zifforte sich auf 217 742 (234 125) t, worali dio lia th a -  
riuahiltte mit 26 722 (26 095) t botoiligt war. D ie  
Rohrwalzworko in L aurahiitte und Katharinahiltto  
lieforten an gow alzten Roliron 15 313 (17 424) t. Aucli 
dio W erkstatten in K onigsh iitte, dio M aschinonfabrik, 
K ossolsehm iodo und GioBeroi in E intrachthiltte sow ie  
dio Yorzinkerei in LauraluUto hatten YOrminderto Ab- 
satzziffern a u fzu w eisen .— Yon don N o u b a u t e n  und 
Y erbesserungen, die im B eriehtsjahre vorgenom m en  
wurden, sind zu erwahnon: boi der K onigshiitto dor 
fortgosetzte Bau einor D rahtseilbahn, oines Block- 
w alzw erkes, oines .Morga uwal z w erkes, einer Moller- 
lialm, oinor G asm aschinenzentralSj oiner Alontagohalle  
fiir dio W aggonfabrik , einor lirikettfabrik, dor weitero  
Umbau dor K ok sk esselan lage II mit Innenfeiierung  
und U oberhitzern, dor basischon Z iegeloi, des Stahl- 
schicnenw nlzw erkes, der T iirschlossorei in der W aggon
fabrik in oino Alaschinonhalle, die Y erlegu n g und 
Vergrófiorung der K loineisenzeugappretur, dor Ausbau 
des neuen Alartinwerkes, die E rw eiterung der Waggon- 
beschlagteilfabrik  und dor m oehanisolion W orkstatt 
des' Prefiw erkes; bei der Iiaurahiltte der zum T oil bc- 
gonneno, zum T eil auch fortgosetzte oder beendigte  
Bau eines W alzw erkes fili- nahtlose R olire, eines  
R ohrw erkes fiir G asrohre, oiner K ittingsfabrik, oiner 
W assei Ycrsorgungsstation und eines Laboratoria ins 
sow ie zw eier W indorhitzer, der Umbau des Hocli- 
ofons V, der E rzfacher beim  H ochofen Y I und des 
.Martinwerkes; bei dor E intrachthiltte der Einbau  
einer Zentralkondensation, der Bau eines Alagazin- 
gebaudes, eines B eam ten- und eines A rbeiterwohn- 
liauses, die E rganzuhg der E inrichtungen der E ison- 
gieB erei; bei der K atharinahiltto der Bau der Go- 
blasem aschine, einer elektrischen  K raftzontralo und 
der R ohrkastcnanlage, oines A rbeiterw ohnhauses sowio  
dio Y erlegung der S chraubenfabrik ; in B lachow nia  
die A ufstellung oiner D am pfm aschino und einer D y- 
nam om aschine, der Bau einer Alottelltischlcrei, eines 
Sandstrahlgeblascs und eines K ollorgaiiges, der Um- 
bau y o u  Broun- und Schm elzofen und die YorgriSBo- 
rung der B eizerei. —  Dio G esellschaft beschaftigte  
an B eam ten, U nterbeam ten, Aleistern und Arbeitern  
zusam m on 25 760 (24 885) Porsonen, daruntor 1643 
(1684) w eiblicho und 2033 (1872) jugend licho bezw. 
InYaliden. D ie G ewinn- und Y orlustrechnung zeigt 
auf der einen S eite n eben  150 592,68 J i  G ewinnvor- 
trag und 3 8 0 2 3 ,6 8  .J6 Z insen und Kursdifferenzen  
einen Betriebsiiberseliufi von 7 999 226,44 J ł ,  auf 
der andern Seite sind 81514 1 ,6 5  J i  Y crw altungs- 
kosten , 725336 ,66  J i  SchuldY erschreibungszinsen und 
186 198,51 J i  sonstigo Z in sen 'usw . sow ie 4 503 684 .#
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A bschreibungen aufgefiihrt; m ithin yorbleibt einschl, 
des G ew innyortrages ein R einerlos von 1 957 4 8 1 ,9 7 .^ . 
Yon dieser Summ o sind an den Yorstand und an Be- 
amte 90 344,46 ^  und an den A ufaicktsrat 13 827,24 J t  
Tantiem en zu Yergtlten; fiir don R estbotrag schliigt 
dio Y erw altung folgondo Y erw endung vor: 1 440000  
(4 °/o gegen  10 °/o i. Y .) ais D iyidende, 300 000 <.K> 
fiir W ohlfahrtsoiurichtungon, 25 000 J t  ais Zuwen- 
dungen fiir olfentlic.hc A nstalten  und 27 100 Jt> fiir 
den auBorordentlichen Arhoitor-UntersttUzungsfonds, 
61210,27 J t  sind sodann auf nono R echnung vor- 
zutragen.

W o std o n tsc h e s  E lse in y o r k , A k t ie n -G o se lls c h a ft  
In K ray  b o i E sso n -R u lir . —  D as abgelaufone Go- 
sehaftsjahr litt nach dem B eriehte dos Yorstandes  
auBer untor dom allgem einen  R iickgange dor wirt- 
sehaftliohen Lago noch unter dom yerstiirkten W ott- 
bewerbo, dem nam entlich  die GuBrohrindustrio ausgo- 
setzt war. Zudem kam en, da dio Bom uhungon, die 
am 1. April d ieses Jahres zu Ende gehonde G r u p p e ll  
des D eutschen  GuBrohren-Syndikatos zu erneuern, 
seheitorten, die guBoisernen Muffonrohro von iibor 
628 mm lichter W eite  in den freien W ettbew erb. —  
Der AbsohluB w eist bei 41 9 7 3 ,0 2 -*  Y ortrag uud
941 737,15 J t  Botriebsgew inn nach A bzug von 
345325,26.-* a llgem einen  U nkosten und 164 712,12..^  
Abschreibungen einen R einertrag von 4736 7 2 ,7 9 * *  
auf, H ierron  worden 65 595,19^* T antiem en an A uf- 
Hichtsrat, Yorstand und Beam to vorgiitot, 5000 dom  
Beam ten-U ntorstiltzungs- und Ponsionsfonds zuge-  
wendct und 20 0 00 ./*  zur U nterstiitzung von Bęam ten  
und Arbeitern bereitgestoU t, 2 50000  Ji! (10 °/o gegen
20 °/° i- V .) Diyidonde ausgeschuttet und
133077,60 auf neuo R echnung yorgetragen.

W estfiilische Drahtindnalric za Hamm I. TV. —
W ie w ir dor T ngespresse entnehm en, bcabsiohtigt dio 
Gesollsohaft, das A  k t i e n k a p i t a 1 um 2 000 200  
auf 10 000 000 oH zu e r h o b e n .

Socićte Anonymo dos Laminoirs, Hauts-Four- 
neaux, Forges, Fonderies ot Usinos do la  Pro- 
ridence, Marchienno - au - Pont (Bolglon). — Dor 
UcchnungsabsehluB yom  30. Juni d. J. Yorzeiclmet 
fiir das abgelaufeno G eschiiftsjalir einon R oherlos 
yon 4 311 095 F r. Dor R eingew inn ste lit  sich  nach  
Abschreibung yon 2 334 428 Fr. und Y errochnung yon  
310000  Fr. T antiem en auf 1 666 666 Fr. H ieryon  
werden 106 666 Fr. dor ordentliehen R iicklago Uber- 
w iesen, 5 4 0 0 0 0  Fr. fur w eitere R ucklagen yorwendot 
und an Dividenden 960 000 Fr. (8 o/o) auf das A ktien- 
kapital yon 12 000 000 Fr. yerteilt. Fiir Nouerwor- 
bungen usw. wurdon 3 217 328 F r. yerausgabt; ins- 
bosondere wurden die W erke bei M arcliienne durch 
Hinzunahme des D rahtw ńlzw erkes „D am prem y“ vor- 
groBert. — D io E rzeugung dor drei H utten- und Stahl- 
worke in M archienne, Ilautinont und Relion erreichte

im ycriiossenen Botriobsjahre 25305S  (i. V. 279 519) t 
R oheisen  und 237 030 (274 530) t Stahl. O bwolil der 
U m satz m it 37 218 000 Fr. um 5 586 000 F r. n iedriger  
w ar ais im  Y orjahre, w ird das w irtsch aftlich e E r- 
triignis angesicfits der yergangonen krisenliaften  und 
riicklanfigen B ew egung ais befriedigend erachtet, um 
so mohr, ais dio G esellsch aft d iese Z eit durch Yer- 
yollstiindigung und Y erbosserung ihrer B etrieb sein -  
riehtungon zur K riiftigung iliror S te llu n g  im  Y erk au f  
benutzt hat.

Sociotii, Anonima Forrioro Piom ontesi gia. 
Yandol e Cia., Tnrin. — N ach  dem in der Haupt* 
YC rB am m lung  yom  23. y. M. erstatteton Beriehte dos 
Y erw altungsrates b eliof sie li die G esam terzeugung dor 
W erke in  A vigliana und Tnrin in dom am  30. Juni 
d. J . abgolaufenon G eschaftśjahre auf 44 959 (i. Y . 
33 686) t im  W erto von 9 353 241,40 (8 182 405,20) Liro. 
B e i Tollem Betriobo hofft man im Turiner W erke au f  
eino jiihriicho Erzeugung yon  60 000 t zu kom m en. 
Dio G ewinn- und Y erlustreehnung ze ig t oinorseits
5350,10 Lire Y ortrag und 1 189 345,56 Liro B etriebs-  
gowinn, andersoits 163 399,55 L iro allgem oino Un- 
kosten , 243 859,11 Liro Zinson usw., 29 493,16 Liro  
Stouern und Abgaben und 75 000 Liro Steucrriick- 
stellung  fiir das laufende Botriobsjahr, so daB oin  
R eingew inn yon 682 943,84 Liro yorbloibt. Ilioryon  
sollen  34 147,20 Liro der R iick lago zugefiihrt, 922 5 9 ,3 0  
L ire an den Y erw altungsrat, 18 451 ,S5 Liro an don 
Yorstand uud 27 677,80 Liro an dio A ngestellten  aus- 
hozahlt, 500 000 L ire “/o) D iyidonde auf das
3 750 000 Liro betragendo A ktionkapital nusgeschiU tet 
und die iibrigen 10 407,69 Liro auf neuo R echm ing  
yorgetragen werden.

E iso n - u n d  S ta h lin d u s tr ie  in  M e s ik o . —  N ach  
M itteilungen aus M exiko* waren dort kDrzlicb dio 
Y ertretor dor europaischen E isen - und Stahliirm en  
Schneider & Cie. („Lo C rousot“) und Societó  Anonymo 
John Cockorill in Sera in g  anw esond, um m it der Ro- 
gierung w egen  Erw erbs dos E isen - und Stablw orkes yon 
M onteroy und dor E rrichtung w eiterer ausgodehntor  
W erksanlagen zu yerhandeln. An don W erken von  
M onterey ist die m exikanischo R egierung lebhaft  
interossiort, w eil sio ihnen yerschiedene besondoro 
K onzossionen eingeraum t und ihnon, um  das U nter- 
nehm en zu fordom , oin D arlolin  gegeb en  hat. D a  dio 
W erke von M onterey beabsiehtigen , nur in M exiko  
solbst hergostollton K oks zu yerwonden, so hat dio 
Sam binas Coal Com pany in B elgion  K oksofen b estellt, 
und zwar w ill sie  60 Oefen errichton. E inen anderen  
A uftrag auf 30 K oksofen hat vor kurzem dio Lam - 
paeitos Coal Com pany yergeben , wahrend die M cxi-  
cian Coal nnd Coko Com pany augonblicklich  in L as  
E speranzas ebenfalls 30 O efen errielitet.

* „The Iron and Coal Trades R ev iew “ 1909 S. 561.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

FUr dio Yoreinsbibliothok sind eingegangen:
(Die K lnsender sind  durcli * bezeichnet.)

B erich t iiber d ie  J a h re sv e rsa m m lu n g  des Y erb a n d es*  
deu tsch er E le k tro te c h n ik o -  in  K d ln  a m  3. u n d  4. J u n i
1909. (A us dor „E lektrotechnischen  Z eitschrift2
1909.) (Berlin 1909.)

C o n s ta m * , E. J . ,  und E. A. K o lb o :  S tu d ie n  Uber 
die E n tg a s u n g  d er h a u p tsd c h h ch sten  S te in k o h le n -  
typ en . III. U ntersuchung englischer K ohlen. (Aus 
dem „Journal fur G asbeleuehtungu 1909.) M iinchen  
(1909).

G e s c h a fts -B e r ic h t (d es)  S S c h s isc h -A n h a lt isc h e n  Y e r-  
ein s*  z u r  P r i t fu n g  u n d  U eberw achung  eon D a m p f-

kesseln  in  B e rn b u r g  f i i r  d ie  Z e it  vom  1. A p r i l  1908  
b is 31. M a r z  1909. (D essau 1909.)

G escha ftsber ich t, S echsunddreijS igs ter, (d e s )  B erg isch en  
D a m p fkesse l-  U eb erw a ch u n g s-Y ere in s* . O. 0 .  u. J.

G r o t  h o r ,  I l a n s :  U eber P o te n tia lb ew eg u n g  tr o p f-  
b a re r  F lU ssig ke iten  in  g ekrU m m ten  K a n S le n .  D isser- 
tation. (K arlsruhe, GroBherzogl. T ecbnisohe Iloch -  
schu le* .) B erlin  1909.

M e y e r * ,  E u g o n ,  P ro fessor: D ie Y erw e n d u n g  von  
M odellen  z u r  V era n sch a u lich u n g  w ich tig er  S a tze  d e r  
techn ischen  M ech a n ik  tm  H o e h sc h u lu n te rr ic h t f u r  
M a sch in en in g en ieu re . (Aus der „Zeitschrift dos Y er- 
eines deutscher Ingen ieuro” 1909.) (Borlin 1909.)

M itte ilu n g e n  Uber den  S tem ko h le n b e rg b a u  des PreufSi~ 
schen S ta a te s  in  d e r  U m gebung von  S a a rb ru c k e n .
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Saarbrucken 1909. [K onigl. B ergw erksdirektion  * 
Saarbrucken.]

N ie d e r s c h r if t  d e r  2. o rd e n tlich e n  Y e rs a m m lu n g  d e r  
O beringen ieure  des C e n tra lverb a n d es*  d e r  P reu/Si- 
schen D a m p fk e s sd -  U eb erw achungs- Y ereine. Frank
furt a. d. Oder (1909).

P e r l ,  A l f r e d :  Ueber e in ige  im  S te in k o h le n te e r
n eu en td eck te K n h len w a sse rs to ffe . D issertation . (Miin- 
chen, K onigl. T echn. H ochschu le* .) 1909. 

P ro g ra m m  d e r  K o n ig l. B a y e r . T echn . H ochschule*  
z u  M u n ch en  f i i r  d a s  S tu d ie n ja h r  1909— 1910. 
(MUnchen 1909.)

P ro g ra m m  d e r  K o n ig l. Sachs. B erg a ka d em ie *  z u  
F re ib erg  f i i r  d a s S tu d ie n ja h r  19 0 9 — 1910. F rei- 
berg 1909.

P ro g ra m m  (d e r )  K o n ig l. Techn . H ochschule*  D a n z ig  
f i i r  d a s S tu d ie n ja h r  1909— 1910. D anzig  1909. 

l ie p o r ts  ( o f )  th e  E n g in e e r in g  S ta n d a r d s  C om m ittee* .
Xo. 4 5 — 49. London 1909. 

l le p o r t ,  T w en ty -S eco n d  A n n u a l,  o f  the  C o m m issioner  
o f  L a b o r  1907. W ashington  1908. [B urcau* of  
Labor (D epartm ent o f  Com m erce and Labor), 
W ashington .]

S c h l a c h t e r ,  W :  E le k tr isc h  betrie.bene K o h le n k ip p e r-  
a n la g e  a m  J io th esa y  - D ock bei G lasgow . (A us der 
„Zcitschrift des Y ereines deutscher Ingen ieuro“, 
1909.) [E isenw erk* (vorm. X a g c l & Kam p), A.-G ., 
H am burg.]

T i s s o t ,  C .: L a  T łU p h o n ie  sa n s  fil. B ruxelles 1909.
[Societó*  Jielgo des Ingenieurs et des Industriclles.] 

U t a r d ,  A ., S i p l .^ n g . : Die bei d e r  T u rb in e n re g u lie -  
r u n g  a u ftre te n d e n  se k u n d iire n  E rsc h e in u n g e n , be- 
d in g t  d u rc h  d ie  M a ssen tr ftg h e it des zufliejBenden  
A rb e itsw a sse rs . D issertation. (D arm stadt, GroB- 
h erzogl. Techn. I lochsch u le* .) B erlin  1909. 

V erw a ltu n g sb eric lit d e r  R h e in isc h  - W estfiitisch en  
l l i i t te n -  u n d  W a lzw e rk s -B e ru fsg e n o sse n sc h a ft* f i l r  
da$ R e c h n u n g s ja h r  1905. (E ssen  1906.)

Y e t t e r ,  T h e o d o r :  D er P e r io d e n -U m fo r tn e r  m it  e in - 
p h a s ig  belastetem  S e k u n d d r s tro m k re is e .  D issertation . 
(M unchen, K onigl. Techn. H ochschu le* .) 1909. 

Y e rze ic h n is  d e r  Y o rle su n g en  u n d  U ebungen (a n  d e r )  
K o n ig l. S flchs. T echn . H ochschu le*  z u  D resden. 
W in te rsem este r  1909/1910. D resdon 1909.

Ferner
0  Z u m  A u s b a u  d e r  Y e r e i n s b i b l i o t h o k §  □  

noch folgende G esch en k e:
X X X V III. E insender: S c h w c i z e r i s c h e r  Y e r e in  

v o n  D a m p f k e s s e l - B e s i t z e r n  zu Zurich.
12 Y erschiedene Jahresberich te des Y ereins.

X X X IX . E insender: S c h l e s i s c h c r  V e r e in  z u r  
U e b e r  w a c h  u n g  v o n  D a m p f k e s s e l n  zu Breslau. 
15 yersch iedene G oschaft.sberichte des Y ereins.

X L . E insender: O b e r s c h l c s i s c h e r  U  o b e r 
w a ć  h u n g s - Y o r e in  zu K attow itz.

3 Y ersch iedene J a h re s b e r ic h te  des Y ereins.
X L I. E insender: S a c h s i s c h e r  D a m p f k e s s e i -  

R c v i s i o n s - V e r e i n  in Chem nitz.
4 Yerschiedene Ingenieur-(Jahres-)B eriehte desY ereina.
1 H eft T echnischo M ittejjungen 1905.

§ Y ergl. „Stahl und E isen “ 1908 S. 712: 1909 
S. 1504.

XLn. E insender: M a g d e b u r g e r  Y e r e in  fu r  
. D a m p f k e s s e l b e t r i e b  zu M agdeburg-Sudenburg. 
Flugbliltter, M itteilungon und T echnischo M itteilungen  

des Y ereins ( y o i i  Kr. 1 an).
X L III. E insender: F r a n k ’ s c l io  E i s o n w e r k e ,

G. m. b. 11., A dolfsh iitte bei D illenburg. 
S c h l u t e r ,  C h r i s t o p l i  A n d r e  a s :  G riin d lich er

U n te rr ic h t von  H ii t te -W e r k e n .  B raunschw eig  1783. 
X L IY . E insender: H e i n r i c h  S c h i p p e r s ,  D iisseldorf. 
D eutsche  B a u ze itu n g . X II. Jahrgang. B erlin  1878. 

X L V . E insender: R h c i n i s c h e r  D n m p f k e s s e l -  
U e b e r w a c h u n g s - Y e r c i n  C o ln  - D u s s e l d o r f .

8 vorschiedene G oschaftsberichte des Y ereins.
X L Y I. E insender: R u h r o r t e r  D a m p f k e s s e l -

II e b o r w a c h u n g  s - Y e r e i n.
9 Yerschiedene G oschiiftsberichte dos Y ereins.

X L Y II. E insender: J a m e s  JI. S w n n k ,  General
M anager of the A m erican Iron and Steel A ssociation, 

P hiladelph ia , P a ., U . S. A .
A n n u a l  S ta tis t ic a l  R e p o r t  o f  the  A m e r ic a n  I r o n  and  

S tee l A sso c ia tio n  fo r  1874  resp. 1 8 7 6 ,1 8 7 7 ,1 8 8 1 — 1888. 
P hiladelph ia  1875— 1889.

X L V III. Einsender : P f a l z i s e h o r  D a m p f k o s s e l -  
R c Y i s i o n s v o r e i n  in K aiserslautern.

9 Y ersch iedene Jahresberichte des Y ereines.
X L IX . E insender: D a m p f k e s s e l u n t e r s u c h u n g s -  

u n d  Y e r s i c h e r u n g s - G o s e l l s c h a f t  a. G. in Wioń. 
A uszuge aus den Protokollen  der 32. bis 35. General- 

Y ersam m lung .
L. E insender: D r. p liii. H e i n r i c h  P a u l i ,  Dusseldorf. 
T h e  E co n o m ist. 1905, A ugust-D ecem ber. 1906. 1907. 

1908, Septem ber-D ecem ber. London 1 9 0 5 —1908.

Aemlerungmi in der Mitgliederliste.
C raem er, P a u l, Ing ., G eschiiftsfuhrer d. T iegelstahlw

H . R om y, G. m . b. II., H agen , E ckeseyerstr. 116. 
D eeg, P a u l,  H uttcningenieur, S tolberg i. R heinl., Stein- 

w eg  17.
D re y e r , P a u l, ®ipl.=3;ng., Dortmund, H eiligcrw eg  13. 
E rich sen , A . M ., Ingenieur, B erlin  N W . 7, Unter den 

Linden 57/58.
G la d ko w , T heo d o r, S ip l.s^ ltg ., R iga, E lisabethstr. 6, 

W ohn. 8.
K a y fie r , A u g u s t ,  H utteningenicur, W iesbaden , K cller- 

straBe 4.
L in d b lo m , T ., H iitteningonieur, A skeby (OestergStland), 

Schw eden.
AfaerZj./oAaNHfis, Ingenieur,Kattow-itz, O .-S., Bcatestr. 23. 
W o lczik , P a u l,  Ing ., tochn. D irektor der Austro- 

A m erican  M agnesite - Comp., R adenthein , Karnten.

N e n e  M i t g l i e d e r .
B o b z in , P a u l, T eilh . d .U eckerm under E isen- und Stahl- 

werka, Bobzin & G oldacker, U eckerm iinde. 
G oldacker, R ic h a rd , T eilh . d. U eckerm ilnder Eiseu- 

und Stahlw erks, Bobzin & G oldacker, B erlin  KW . 52, 
A lt-M oabit 133.

H a n k e , E m il, Ing., B etr ieb sch cf d. A.-G. Phoenix, 
N aclirodt i. W .

M acco, A .,  B ergassessor, K gl. B erginspektor a. D., 
Briihl b. COln.

R iech ers , C arl, Ing., D irektor d. L indener Eisen- u. 
Stahlw ., A .-G ., HannoYer-Lindon.

Eisenhiitte Oberschlesien,
Z\veigverein des Vereins deutscher Eisenhuttenleute.

D ie  n a ch ste  H A U P T V E R S A M M L U N G  findet S on n tag , d en  31 . O k tob er 1909, n ach m ittags 1 U hr, 
im  T h eater- und K o n zer th a u se  zu  G 1 e  i w i t z statt.

W eg en  der T a g eso rd n u n g  y e r w e ise n  w ir a u f „Stah l und E ise n “ 1909 S. 1632.


