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Magnetstahl und permanenter Magnetismus.
Von $)tpI.=Qng. Gr. M a r s ,  Ingcnieur der Gebr. B ohler’schen Stahlwerke, Kapfenber

I | i e  Elektrotechnik ste llt an die Stahlindustrie, 
w elche ihr die Konstruktionsmaterialien  

zum Bau ihrer Maschinen und Apparate liefert, 
zw eierlei Forderungen besonderer Art. Einmal 
yerlangt sie ein M ateriał, das bei der M agneti
sierung so leicht w ie inoglich den hoclistcn 
Magnetismus annimmt, ■ und ihn nach A ufhoreń  
der m agnetisierenden W irkung so schnell und 
so leicht wie inoglich wieder yerliert, im anderen 
Falle ein M ateriał, welclies nach (ganz 
gleich ob leich t oder schwer) erfolgter  
Magnetisierung den ihm erteilten Magne
tismus m oglichst unreriindert und vor  
allem dauernd beibehalt.

D ie erste Forderung stiitzt sich auf 
das W esen der Dynamomaschinen, dereń 
rotierender Anker bekanntlich aus Eisen  
besteht, w elclies bei jeder Umdrehung 
des Ankers ein oder melirere Małe seinen  
Magnetismus ilndert. Jeder W echsel 
dieser A rt is t  nach den bestelienden  
Ansichten iiber den Magnetismus mit 
einer Richtungsttnderung der Eisenm ole- 
kel oder der Molekularmagnete yerbun- 
den, wozu ein T eil der magnetisierenden Kraft 
verbraucht wird. D ieser B etrag an Kraft wird 
in W arnie yerw andelt, bedeutet also nicht nur 
einen K raftverlust, sondern kann auch allmiihlicli 
durch Steigerung der Warnie zum D efekt der Ma
schine fiihren. Je leichter sich diese Richtungs- 
anderung der Eisenm olekel vornelimen laBt, d. h. je  
beąuemer sich die Eisenm olekel in dem Materiał 
bewegen konnen, desto geringer wird der Magne- 
tisierung$verlust des E isens. W ahrend also elektro- 
techuisch gesprodien dasjenige Eisen ein gutes 
Ankermaterial ist, welclies die geringsteH ysterese  
bei grofiter Permeabilitftt besitzt, so is t es 
nietallograpbisch gesprochen die Eisenlegierung, 
die den hochgten F erritgehalt und das grobste 
auf lockere Konstitution des Stahles hindeutende 
Kleiugefiige besitzt. D ie Bedingung erfullt eine 
Legierung mit 2 bis 3 ,5  °/o Silizium und mog- 
liclist w enig (0 ,0  bis 0 ,1 0  °/o) Kohlenstoff. Die 
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Induktionskurye einer L egierung mit 3 ,5  °/o 
Silizium  ist in Abbildung 1 dargestellt. Ihre 
Perm eabilitat ij. bei der Feldstarke Jp =  100  
betragt 164 und ist nicht y iel geringer ais die 
eines guten weichen E isens, welclie bei der
selben Feldstarke etw a 170 betragt. D er 
H ystereseverlust Wh fiir 1 kg  desselben Mate- 
riales betragt 1 ,45  W a tt gegeniiber 2 ,5 0  W att 
eines siliziumarmen, weiclien E isens (bei einem

Stroinwechsel von 50  Perioden), oder sein 
H ysteresekoeffizient betragt nur hoclistens
0 ,0 0 1 5 , wahrend er yor Einfiihrung des Silizium- 
staliles in der R egel 0 ,0 0 2 5  betrug.* D er 
Silizium stahl yerbindet also hohe Perm eabilitat 
und geringe H ysterese. D ie Hartę des Mate- 
riales (Brineilsche Hartezahl =  ii25) ist, mit 
der Kugeldruckprobe gem essen, zw ar groBer ais 
die des reinen E isens (H artezahl —  143) mit 
gleichem KohlenstofTgelialt, indessen is t es kaum 
m oglich, durch irgend eine W armebehaudlung 
Eisen so gi-obkornig lierzustellen, w ie den 
Silizium stahl. Im gegossenen Zustande hat dieser 
Stahl ein B ruchgefuge von iiber 2 cm langen

* D iese Zahlen sind der A rbeit von E m i l  
K o  l b  e n :  iD e r  EinfluB des Silizium s auf die e lek 
trischen und m agnetischen  E igenschaften  des E isens"  
entnom m en. „R undschau fiir T echnik und “W irt- 
schaftc , 1909, 9. Jan ., S. 1 bis 10.
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A bbildung 1. Induktionskurve einer L egieru ng mit 
3,5 °/o Silizium  (D ynam oblech).
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glanzenden K ristallen, und noch nach der 
W alzung oder SehmieduDg auf diinne Bleche  
ze ig t der Bruch ein auffallend grobes Korn. 
E s hat den Anschein, ais oh die magnetische

A bbildung 2. Induktionskurvo eines M agnetstahla.

Uniwandlungsarbeit um so leichter vonstatten  
geht, je  grober die Struktur des Stahles ist.
Zur Yermeidung der W irbelstrom e in den Ankern  
der Dynamomascliinen wird das Materiał in 
Form von Blechen angewendet, w ie sie von 
Gebr. Biihler, der Bism arekhiitte, Capito & Klein 
u. a . geliofert werden.

Die andere von der Elektrotechnik yerlangte  
Spezialqualitat, die das M ateriał fiir die perma-
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in Abbildung 1 fiir das Dynamoblech und in Ab
bildung 2 fiir den M agnetstahl dargestellten  
Induktionskurren den Gegensatz der m a g n e -  
t i s c l i e n  E igenschaften zwischen beiden Stahl

sorten Yeranschaulichen, ist aus den 
beiden Lichtbildern (Abbildung 3 und 4) 
das grundrerschiedene Gefiige der beiden 
Stahlsorten m e t a l l o g r a p h i s c h  zum 
Ausdruck gebracht. Die beiden Induk- 
tionskurven, im Yerein mit den beiden 
Lichtbildern stellen  wohl die grofiten 
in der Stahlindustrie iiberhaupt vor- 
kommenden G egensiltze des magnetischen 
Yerhaltens bezw . der Korngrdfie dar. 
Auch das Korn der Schnelldrehstahle 
is t entgegen der A nsicht von G. H a n -  
n a c k *  nicht so fein, w ie das des ge
harteten M agnetstahles.** J a  sogar in 
der Hartę iibertrifft der M agnetstahl 

die Schnelldrehstahle, denn ein gut geharteter 
Sclinelldrehstahl laflt sich bekanntlich an der 
Schneide noch feilen. D er M agnetstahl dagegen 
wird so hart, dafi man ihn mit E rfolg zu Glas- 
bohrern verwenden kann.

W ahrend man nun mit der Yerwendung des 
Silizium stahles fiir die Dynamobleche dem Ideał 
eines guten Ankerm ateriales sehr nahe ge- 
kommen zu sein scheint, ist die. F rage nach
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A bbildung 3.
Stalli fiir D ynam obleche geschm iedet.

nenten M agnete bildet, is t  in allein sozusagen  
der Antipode des Dynamoblechm ateriales nnd von 
ihr werden gerade die entgegengesetzten  E igen
schaften gefordert: grofie H ysterese, welche in 
dem gewUnschten nNachbleiben“ des permanenten  
Magnetismus E e m a n e n z  heifit (und zw ar bei 
gleichfalls grofier P enneab ilita t), GlashSrte, 
hoher Kohlenstoftgehalt, feinstes KieingefUge und 
festeste Konstitution des Stahles. Wahrend die

A bbildung 4.
M agnetstahl geschm iedet.

einem besseren M ateriał fiir permanente Magnete 
aus dem Grunde eine immer wieder auftauchende, 
w eil beziiglich der Stttrke des remanenten 
Magnetismus die Forderung nach oben schein-

* „Stahl und Eisen" 1908 S. 1237.
** "Wenigstens das der geharteten  Schnelldrch- 

stiihle n icht. Bekanntlich  ist das K om  des gelitir- 
teten  Sclm elldrehstahles bedeutend grober a is das des 
gegliih ten . D er Grund fiir d is gerin ge Annalim e des
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bar keine Grenze hat. Von einem permanenten  
Magneten bestinimter G estalt, der heute sein  
ló fach es G ewicht an Eisen trilgt, kann man 
leicht das D oppelte verlangen, w eil man eben 
nicht einsieht, warum diese L eistung nicht mog- 
lich sein soli. W ir werden zw ar sehen, daB
aucli hier dem Erreichbaren Grenzen gesteckt
sind, indessen ist der U nterschied zwischen
K oerzitiykraft und Kemanenz eines Magneten
aus gewohnlichem Kohlenstoffstahl und denjenigen 
eines Magneten aus Spezialm agnetstalii jeden- 
falls viel groBer, ais der Unterschied in den 
Hilrtegradcn der beiden Stahle. A is das erste 
Mai w olfram legierte Spezialstahlm agne:e auf den 
Markt gebracht wurden, war es noch ein a n der es 
Moment, w elches hier mitbestimmend auf den 
Magnetismus w irkte. D ie chemische Zusammen
setzung des Stahles muBte den Magnetismus 
nicht allein durch Erhohung der Hiirte beein- 
fltissen. — V ielleieht liiBt sich durch Verwendung 
eines anderen Elem entes ais W olfram der 
Magnetismus verdoppeln? Ist es die Gegen- 
wart der dem Stahl zugesetzten  Korper an sich, 
die den Magnetismus erholit, oder nur ihre 
Riickwirkung auf die vorhandenen Eisenm olekel?  
Spielt hierbei die chemische Beschaffenheit ais 
solclie eine E olle, oder nur das durch diese 
chemische Beschaffenheit herbeigefiihrte, oder 
durch H artung lierbeifiihrbare Gefiige des 
Magnetstahles ? Durch welche Umstilnde laBt 
sich die K apazitat der stahlernen Dauermagnete 
erkliiren ? — Das m angelliafte W isseh hinsicht- 
lich dieser Fragen is t auch von H a n n a c k  in 
der bereits erwiilinten Arbeit betont worden, 
indem er sag t: „Hauptsilchlich sind es die Be- 
ziehungen der cheinischen Zusammensetzung des 
Materiales zur Leistungsftthigkeit des Magneten, 
die noch in recht tiefes Dunkel gehiillt sind .“ 

D ie genannten Fragen sind fiir die E lektro
technik von Bedeutung, weil mit jeder Ver- 
besserung der M agnete alle Apparate und Ma
schinen, zu dereń wesentlichen Bestandteilen  
solclie Magnete gehoren, Vereinfachungen er
halten wurden, und fiir den M agnetfabrikanten, 
weil er sich naeh ihrer Beantw ortung auf das 
gefundene Prinzip stiitzen  und bestimmte For- 
derungen betreffs seines Stahles an den Hiitten- 
mann stellen konnte, anstatt, w ie dies bis je tz t  
zumeist geschieht, sich auf einfache Probe- 
schmelzen des Aletallurgen zu yerlassen. Es 
lolint daher der Miihe, die in F rage kommenden 
Verhaltnisse zu studieren, die insbesondere des-

Magnotismus der SchnelldrehsUlhlo ist auch nicht bo 
sehr in dcm  zu foinen K om  dersclben zu suchon, 
schon aus dom Grunde nicht, w eil der M agnetism us 
wahrschcinlich wio dio E lektrizitat oine durch Aother- 
wollen sieli fortpflanzende K raft ist und der A other  
naeh der T heorie a lle  Korper gleichm iiBig durch- 
dringen soli. E ine andere Erklarung fur das schlechte  
niagnetiBcbe Y erhalten  der Scbnelldrebstahlo wird  
weiter unten gegebon.

halb so yerworren sind, w eil es uns bis je tz t  
an oiner Theorie* des permanenten Magnetismus 
gilnzlich fehlt. Da aber ohne Annahme eines 
festen Gesichtspunkt.es au die Erkliirung der 
yerschiedenen Stiirke der Dauerm agnete nicht zu 
denken ist, so fiihrten die naclifolgenden Unter- 
sucliungen, die zunilchst nur die Beantw ortung  
der aufgestellteu  Fragen zum Zwecke hatten, 
auch notgedrungen zu der A ufstellung einer 
T heoiie . Sie soli am SchluB besprochen werden.

Zunilchst einige W orte iiber das bestehende 
W issen vom Magnetismus. F a r a d a y  stellte  
fest, daB alle Elem ente und Korper ausnahmslos 
auf eine geniigend starkę inagnotisierende K raft 
reagieren, also den seit langem bekannten Ma
gnetismus besitzen. Aber nur das Eisen ze ig t  
diese F aliigkeit in so fierrorragendem MaBe, daB 
es in dieser H insicht Yerwendung finden konnte. 
Aucli nicht jedes E isen ist m agnetiseh. E s gibt 
hier ebenso groBe Unterschiede in bezug auf Stiirke 
des Magnetismus wie zwischen Eisen und einem 
anderen magnetischen Korper, z. B . Sauerstoff. 
Im Jalire 1889 beseltrieb H o b k i n s o n  die 
merkwiirdigen E igenschaften eines Stahles mit 
25 °/o N ickel, der bei gew ohnlicher Temperatur 
unmagnetisch war, aber w enig unter 0 0 C ma- 
gnetisch wurde, und bei — 5 0 0 ( ' stark ma- 
gnetiscli war. Es hat sich g eze ig t, daB alle Stalil- 
legierungen solclie magnetischen Umwandhings- 
punktc aufweisen, und da die Lage dieser Punkte 
bezw. Teniperaturen bei den yerschiedenen Stiihlen 
auch yerschieden ist, so hat O s m o n d  danacli 
eine m agnetischeE inteilung der Stilhle getroffen.** 
Die Untersuchungen von P i e r r e  und S k ł o 
d o w s k a  C u r i e  ergaben, daB auch das ge- 
wohnliche Eisen und der Stahl bei hohen Tempe- 
raturen nicht m agnetiseh sind. D ie Umwand- 
lungstemperatur lieg t hier in der Nilhe der- 
jenigen Temperatur, etw a 7 4 0 °  C, auf w elch e’ 
der Stahl gebracht werden muB, um bei der 
Absehreckung Hiirte anzunehmen, und ist walir- 
scheinlich mit ihr identisch. E rh itzt man ein 
Stiick gewohnlichen E isens oder Stahles, wahrend 
es an einem Magneten hflngt, so fiillt es von  
dem P ol des Magneten ab, sobald die ma- 
gnetische Uniwandlungstemperatur erreicht ist. ***

* W orunter ich die Eehre dor von H a n n a c k  
bereits angedouteten  B eziehung zw ischou der chem i- 
BC.hon Zusam m ongetzung zur L eistungsfiih igkoit des 
Magnoton verstche. Y on dem M agnetism ua aelbst Boli 
hier nicht die ltode nein.

** „Journal o f the Iron and Stoel Institute" 1903, 
II, S. 107.

ł ł * D ieae T atsache erm oglicht die Bonutzung eines  
M agneten ais M ittel, um jede U eberliitzung bei der 
H artung von k leineren  W erkzeugcn  zu vorm oidon. 
D ie Stilcko fa llen  cinfacli vom  Magnoton ab, und in 
die unter der Y orrichtung befindlicho HiirteHaasigkeit, 
wenn sie dio H&rtetemperatur erreicht haben. Ein  
aolcher A pparat, deBaen Y erw endung bemerkenBwerte 
Y orteile m it aich bringt, ist in der T at von M u d f o r d  
konstruiert worden. („E ngineering" 1908, 22. Mai, 
S. 693. Y erg l. „Stahl und Eisen" S. 1908 Ś. 915.)
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D as m agnetische E isen unter 740 0 C heiflt 
a-E isen. Das unmagnetische E isen iiber 740  0 C 
wird je  nach Kolilenstoffgehalt und Temperatur 
{3- oder -["Eisen genannt. Es ist, nocli unent- 
schieden, in weichem Grade man diese beiden 
Modifikationen des p- oder -f-Eisens bei gewolm - 
licher Temperatur durcli Absclireckung erhalten  
kann. A lle abgeschreckten, gebriluchlichen reinen  
Eisenkohlenstoff legierungen sind stark magnetisch. 
D ie magnetischen E igenschaften der Stilhle sind 
zu yerschiedenen Zwecken und Apparaten Yer
wendet worden,* z. B . zur Schnellbestimmung 
der Hartę des Staliles im Martinofen. D ie 
interessanteste Anwendung der magnetischen  
E igenschaften der Stilhle is t  die znr Stahlharte- 
priifung m ittels des S c h u c h a r d t  und  S c h i i t t e -  
s c h e n  Apparates, w elcher sich auf die von 
H u g h e s  abgeleiteten G esetze stu tzt, wonach  
die Perm eabilitat d i r e k t  proportional der W eicli- 
lieit oder molekularen B ew eglichkeit des Staliles 
und sein W iderstand gegen eine auflere ma
gnetische Kraft direkt proportional seiner Hartę 
oder molekularen S te ifh eit ist. **

D iese Angaben kennzeichnen im allgem einen  
das gegenw iirtige m etallurgische W issen  iiber 
den Magnetismus. Irgendw elche A rbeiten iiber 
den Grund des unmagnetisclien V erhaltens ge- 
w isser E isenlegierungen scheinen nicht vorhanden 
zu sein. Selbst iiber die Natur des y -E isens 
scheint man sich noch nicht klar zu sein , denn 
da, wo sein Hauptcharakteristikum , sein unmag- 
netisches V efhalten , am sichersten hervortreten  
so llte , in den Eisenkohlenstoff legierungen, trifft 
man ihn nie in reinem Zustande an. Hoch- 
gekohlte Stahle, nach der V orschrift behandelt, 
um A ustenit, d. h. also -f-Eisen zu erhalten, 
sind stets magnetisch, und in den Mangan- und 
Nickelstahlen kann man sich das unmagnetische 
V erhalten auch auf andere W eise erkliiren, ais 
durch A nalogie mit dem iiber 7 4 0 °  C erhitzten  
y-E isen der reinen E isenkohlenstofflegierungen.

Fiir die folgenden Untersuchungen wurden 
die Stahle teils dem Sortim ent der B o h l e r -  
schen Stahlw erke entnommen, te ils besonders, 
und zw ar im T iegelofen hergestellt. D ie 
Messung ihrer fiir permanente M agnete in F rage  
kommenden Remanenz geschah durch Priifung  
der Stiihle in Form yon fertigen Magneten. 
AuBerdem sind aber auch eine groBe Menge von 
Induktionskurven zahlreicher Stahle benutzt 
worden, welche im Laufe der Jahre bei der 
Untersuchung der M aguetstahlchargen, und zwar 
mit dem Koepselsclien Magnetprufungsapparat 
von Siemens & H alske aufgenommen worden sind.

A is M agnettype fiir die Untersuchung der 
Stahle in Form fertiger M agnete wurde der in

* Siehe dariiber O s m o n d : „E e gen ie  c iv il“ 1885, 
zitiert von L. G u i l l e t :  „Etude industrielle des a lliages  
n ieta lłiq u es.“ Dunod et P inat. 1906. S. 136 und 137.

** „Iron A g e “ 1908 Band 81 S. 1162.

der P raxis wreit verbreitete Telephonm agnet nach 
nebenstehender Abbild. 5 gew ahlt. D er Telephon
m agnet hat fiir yergleichende Versuehe den 
V orzug, sehr einfach gebaut zu sein und relatiy  
geringe Appretur zu erfordern. D ic Priifung 
der Stiihle in Form von Magneten ist iibrigens 
aus dem Grunde empfehlenswort, w eil sie ganz 
allgem ein in der P raxis fur dio IJebernahme der 
Magnete maBgebend is t.*

Zur H erstellung der M agnete wurden zunachst 
aus Konigen der yerschiedenen Qualitaten Stangen 
von 20  X  10 111,11 heruntergeschm iodet, und zwar 
bei der fiir jede Qualitilt erfahrungsgemiiB giin- 
stigsten  Temperatur und einfach erkalten ge- 
lassen. Von diesen Staben wurden die fiir die 
M agnete erforderlichen Stucke abgeschnitten und 
direkt, ohne sie erst einer Gliihung zu unter- 
ziehen, in der fiir die Formgebung der Magnete 
erfahrungsgemiiB giinstigsten  Biegetemperatur 
zu Magneten ge- 
bogen. Die Form
gebung geschah  
mittels einer be- 
wilhrten yorrich 
tu n g, w elche die 
bei der B iegung  
auftretenden ge-  
fahrlichen Span
nungen atn besten  
zu yermeiden g e 
sta ttet. D ie ge- 
bogenen M agnete 
wurden wieder ein- Abbildung 5. Telephonmagnet. 
fach erkalten ge-
lassen, und gelangten dann, nachdem sie noch 
auf dic bestimmte Schenkelliinge appretiert wor
den waren, gleich  zur Hiirtung.

Entsprechend der W ichtigkeit des Hiirteyor- 
ganges f i ir  die H erstellung von brauchbaren 
pennanenten M agneten, wurde die Hartung der 
fertigappretierten M agnete m it groBer Sorgfalt 
yorgenommen. D ie E rhitzung aller in den
Zahlentafeln 1 bis 5 genannten Magneten ge
schah in einem yorziiglich regulierbaren Gas- 
ofen mit doppelter Temperaturmessung, und zwar 
wurde zur Bestimmung der genauen Hiirtetempe- 
ratur ueben dem L e Chatelierschen Pyrometer, 
dessen L otstelle  zwischen den Schenkeln der 
M agnete auf der Bodenplatte des Ofens auf- 
ruhte, noch das Ferysche Pyrom eter an g ew en d e t. 
D ie beiden Pyrom eter w iesen einen U n tersch ied  
von 10 bis 20  0 C auf, um weichen das Ferysche 
Pyrom eter hoher auzeigte. D ie in den Zahlen
tafeln 1 bis 5 angegebenen Hiirtetemperaturen 
bilden das M ittel beider Ablesungen und ent- 
sprechen genau der Temperatur, bei welcher die 
Stahle in der Dimension 20 X  1 °  mm nach der

* Siehe M i d d l e t o n :  „The E lectrica l R ev iew “ 
Y ol. 64, Nr. 1637 S. 590.
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Z ahlentafel 1. K o h l e n s t o f f s t a h l e .
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1
2 0 ,1 1 0 ,0 1 6 0 ,1 6 8 8 0 Wasser von 

10 bis 10 0 C
! 1 49  

1 37
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18
18 1 8 ,0

17
17
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5 .6
5 .6
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3
4

0 ,4 0 0 ,1 0 0 ,3 0 8 6 0 «
4 0 2
4 1 8 4 1 0

5 7
5 8

5 7 ,5
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5 6 5 6 ,5

3 ,4
3 ,4 *

5
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0 ,6 5 0 ,1 5 0 ,1 2 8 5 0 n

6 0 0
6 0 0

6 0 0
5 5
62 5 8 ,5

5 2
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5 6 ,5
5 .5
1 .6
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i
8

0 ,81 0 ,0 8 0 ,2 0 8 2 0 *
6 6 4
6 8 3

6 7 4
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6 2

6 4 ,5
6 5
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6 2
3 ,0
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9
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6 2 7
6 2 7

6 2 7
56
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5 5 ,5
5 4
5 2

5 3
3 ,6
5 ,5

4 ,6  ̂ n

13 
; 14

1 ,2 3 0 ,1 7 0 ,3 3 7 8 0 *
6 8 3
6 5 2

6 6 8
5 5
5 4

5 4 ,5
5 2
4 9

5 0 ,5
5 ,5
9 ,3 7 ,4 n r>

1 15  
16 1 ,2 8 0 ,1 8 0 ,2 5 7 6 5 n

6 8 3
6 5 2 6 6 8

5 7
5 4

5 5 ,5 5 5
5 2

5 3 ,5
3 ,5
3 ,7

3 ,6

i 17 
18

1 ,4 8 0 ,2 0 0 ,2 2 7 5 5 n
6 8 3
6 8 3

68 3
6 0
61

6 0 ,5
5 7
5 9

5 8
5 ,0
3 ,3 4 ,2 y> r

19
2 0 1 ,5 0 0 ,1 2 0 ,3 0 7 5 0 V

6 2 7
6 2 7

6 2 7
5 4
3 8

4 6 ,0
5 3
3 6

4 4 ,5
1 ,9
5 ,3

3 ,6 fc in k o r n ig

21
22

1 ,7 0 0 ,1 2 0 ,6 5 7 4 0
6 2 7
6 5 2

6 4 0
3 8
37

3 7 ,5
3 7
35

3 6 2 ,6
5 ,4

4 ,0
-

Mąffnefomefor

JBT O
9  *9O -O '-------- » r-

Abschreckung die groBte Hartę bei feinstem  
Korn annahmen. D ie Abschreckung erfolgte 
bis zur volligen  E rkaltung in W asser bezw. 
Oel. D ie Zeit von der Entfernung aus dem 
Ofen bis zu dem Moment, in welchem der zur 
Verhinderung des Yerziehens in eine Hiirte- 
klammer eingespannte Magnet ins W asser ge- 
taucht wurde, betrug vier bis fiinf Sekunden. 
Die geharteten M agnete wurden auf die genaue 
innere M aulweite geschliffen, 
darauf in der iibliclien W eise  
durch Abstreichen auf einem 
starken Elektrom agneten roag- 
netisiert, und direkt zur Mes- 
sung auf das M agnetometer 
gebracht.

Das M agnetometer zur Mes- 
sung von Hufeisenm agneten  
gleicht im Prinzip ganz dem 
Koepselschen Apparat und ist 
wie dieses am besten mit dem gewohnlichen Gal- 
vanoineter zu vergleichen. Beide Apparate stellen  
die Umkehrung des Galvanoineters dar. W ahrend 
in diesem ein permanenter Magnet ein konstantes 
Peld erzeugt, in welchem die Drehspule je  nach 
der Starkę der sie durchflieBenden Strome ab- 
gelenkt wird, wird bei den M agnetometern die 
Spule von einem konstanten Strom durchflossen 
uud durch das variable Feld abgelenkt. Das 
Magnetometer fiir Hufeisenm agnete unt.erscheidet 
sich von dem Koepselschen Apparat nur dadurch, 
daB es kein Joch verw endet, da die Schenkel 
der Hufeisenm agnete direkt iiber die Drehspule 
gesteckt werden, und der Magnetismus des Huf

eisenmagneten so unmittelbar indizierend auf sie  
wirken kann. D ie von Siemens & H alske ge-  
lieferte E inrichtung hatte die in Abbildung 6 
dargestellte und ohne w eiteres verstandliche  
Anordnung. NaturgemuB sind die Messungen auf 
diesem M agnetometer nur von relatirem  W ert  
und nur durch umstandliche Rechnung mit der in  
dem Koepselschen Apparat direkt im C. G. S .-  
System  gem essenen Remanenz zu yergleichen.

Am perm efer
/tęgu//ertviderjfand

Abbildung 6. Sclialtung fiir den M agnet - PriifungBapparat.

D ie erhaltenen W erte sind fiir die Kohlen
stoffstahle in Zahlentafel 1, fiir die reinen W olf- 
ramstahle in Zahlentafel 2, fiir dic reinen Chrorn- 
stahle in Zalentafel 3 , fiir die Chromwolfram- 
stahle in Zahlentafel 4 , fiir die iibrigen Stahle 
in Zahlentafel 5 angegeben. G leichzeitig  sind 
in den Zahlentafeln 1 bis 5 neben den Analysen  
der Stahle die Hartetemperaturen und Harte- 
flussigkeit und die Brinellschen Hartezahlen der 
Stahląualitaten mit aufgenommen. D ie letzteren  
wurden mit Hilfe einer Kugeldruckpresse von 
Mohr &  Pederhaff (zu 5 0 0 0  kg) bei einem 
Druck von 30 0 0  kg mit einer 10 m m -K ugel 
an den geharteten M agneten selbst bestimmt.
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W as zunachst die R eihe ller K o h l e n s t o f f -  
s t i i h l e  (siehe Zahlentafel 1) anbelangt, so ist 
die Remanenz mit geringem  K ohlenstoffgehalt 
gering, w ilchst dann mit dem K ohlenstoffgehalt 
bis 0 ,97  °/o Kohlenstoff, fa llt aber schlieBlich  
mit noch hBheren Kohlenstoffgehnlten betrilcht- 
lich herab. D ie Hiirte dagegen erreicht mit

I'

rii

S '
X X X

X X

1 //a r /,

*

1 /

SOO t
/ / waner.z

0 0

7 0 .0 /

A bbildung 7.
Hiirte und R em anenz der K ohlenstoffstahle.

etw a 0 ,8 0  bis 0 ,9 0  °jo ihr Maximum und ze ig t  
von da an mit wachsendem Kohlenstoffgehalt 
nur noch geringe Schwankungen, w ie dies aus 
der graphischen D arstellnng der Remanenz und 
der Hiirte in Abbildung 7 hervorgelit. Das 
Maximum der Remanenz lieg t also bei 0 , 9 7 %  
Kohlenstoff. Es is t dies aus dem Grandę inter- 
essant, w eil F r a u  C u r i e  die hochste Remanenz 
bei Stahlen mit 1 ,20  °/o K ohlenstoffgehalt fest- 
stellte . Der hier angegebene Punkt von 0, 97 o/o

Kohlenstoff diirfte der w ahrscheinlichere sein. 
M oglicherweise lieg t sogar die hochste Remanenz 
der Kohlenstoffstahle noch etw as niedriger, und 
zw ar beim eutektischen Kohlenstoffgehalt von 
etw a 0 ,9 0  °/o Kohlenstoff; sie wiirde danach nur 
solchen Kohlenstoffstiihlen eigen sein, dereń Struk
tur ganz aus P erlit besteht. V iele Anzeichen 
sprechen ohne w eiteres fiir diese Annahme. Der 
eutektische Kohlenstoffgehalt is t  derjenige, iiber 
w eichen hinaus die Hiirte der gehilrteten Stiihle 
nicht mehr proportional der Steigerung des 
Kohlenstoffgehaltes zunimmt. D ie aus dem 
eutektischen Kohlenstoffstahl hergestellten  Ma
gnete besitzen demnach schon das hochste MaB 
von Hiirte, w elclies die Vorbedingung fiir guten 
Magnetismus is t. Auch zeigen  sie metallo- 
grapliisch die feinste Struktur im gegliihten wie 
im gehilrteten Zustamle. Nach den bisherigen 
Anschauungeu iiber den permanenten Magnetis
mus, wonach Feinheit des K om es und groBe 
Hiirte des Staliles wesentliche Bedingungen sind, 
liegen die Verhilltnisse fiir die eutektischen 
Stahle erheblich giinstiger ais fiir die iiber- 
oder untereutektischen Stiihle. Jeder Ueber- 
schuB an Kohlenstoff iiber den eutektischen Ge
halt hinaus erhSlit die Hartę des Staliles niclit 
mehr w esentlich. Seinc W irkung auf den Ma- 
gnetisinus kann daher nur schildlich sein. Das 
g ilt  in demselben MaBe w ie fiir den Stahl mit 
1,70 °/o Kohlenstoff so auch fiir die Stahle mit 
etw a 1,20 °/o Kohlenstoff. E s wilre jedentalls 
wiinsclienswert, den betreffenden Kohlenstoffgehalt 
fiir die hochste Remanenz noch durcli weitere 
Versuche genau festzustellen.

(Fortsetzung folgt.)

Allgemeines uber Walzlinie und O berdruck.
Von $ r .^ i t g .  J . P  u p p e in Dortmund.

(H ierzu T afel X X I.)

I—<ine der w ichtigsten Aufgaben fiir den W alzen- 
' kalibrierer is t ohne Zweifel die sachgemilBe 

K onstruktion der W alzlin ie , durch welche die 
vertikale D isposition der Kaliber innerlialb der 
W alzen  bedingt wird. Hilufig sind Unzuliing- 
liclikeiten im W alzbetrieb auf eine falsche L age  
des Kalibers innerlialb der Ebene der beiden 
W alzenaclisen zuriickzufiihren, ohne daB dies 
jedoch immer dem W alzw erker bekannt ist. 
Ein B eisp iel aus der P raxis so li dies er lau tern : 
Beim Auswalzen von Schwellen (2 6 0  mm breit) 
auf einem Umkehrduo von 800  mm Durchmesser 
zeig te  sich die unangenelitne Erscheinung, daB 
die FttBe unten zahlreiche Querrisse (Abb. 1 
bei a a) zur Lilngsrichtung aufwiesen, welche 
eine Verwendung der Schwellen ausschlossen. 
T rotz niehrfaclier Aenderungen in der K ali- 
brierung waren die R isse nicht zu vermeiden,

bis man auf den Gedanken kam, die vertikale 
Disposition des Fertigkalibers zu ilndern. Die 
Schw elle durchlauft dasselbe stehend, die FiiBe 
nach unten, und die W alzlin ie verlief dicht 
unterhalb des S teges (siehe Abb. 1, fruhere 
L age). Hierdurch wurde bew irkt, daB die 
G eschwindigkeit des S teges eine viel groBere 
war ais die der FiiBe, welche tie f in die Unter- 
w alze einschnitten. Dio natiirliche Streckung 
des S teges war sehr groB gegeniiber der geringen 
der FiiBe, die nun, durch den S teg  mitgerissen, 
gummibandartig gestreckt wurden und infolge 
Ueberschreitung der Dehntingsgrenze R isse be
kaniem Dieselben verschwanden, ais man das 
Kaliber um 10 mm in der W alzebene nach oben 
verschob (verg l. Abb. 1) und so eine gleich- 
formigere Streckgescliw indigkeit von S teg  und 
FiiBen erzielte.
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'W ie icb aus einer R eilie von Besprechungen  
feststellen konnte, sind die A nsichten iiber W a l z -  
l i n i e  und den liauflg angewandten Ob e r  d r u c k  
in den W alzw erksfachkreisen sehr auseinander- 
gehemle. D ie A nsicht herrscht vor, dafi Ober
druck ein fiir allem al bei der Konstruktion von 
Walzen irgend w elcher A rt gegeben werden miisse. 
Man wird beim Durchsehen der Kalibrierungs- 
zeiclmungen auf unseren W erken finden, dafi fast 
immer m it Oberdruck gearbeitet wird. In der 
Ueberschrift der Zeiehnungen ist dies dadurch 
kenntlich gem acht, dafi man z. B. schreibt: D =  
850/865  bei einem Duo bezw. z. B . 7 4 0 / 7 5 0 / 7 4 0  
bei einem Trio oder auch 7 4 0 / 7 5 0 / 7 6 0  bei einem 
anderen T rio. Das heifit also folgendes: Bei 
dem Duo war die Oberwalze um 15 mm stilrker 
ais die U nterw alze, wiihrend bei dem Trio im 
ersten F alle  die M ittelw alze  
stilrker war, ais die Unter- 
uud Oberwalze. E s wurde also 
mit Oberdruck zwischen Mittel- 
und U nterw alze und mit Unter- 
druck zwischen M ittel- und 
Oberwalze gearbeitet; im zw ei- 
ten Falle war die M ittelw alze  
um 10 mm stilrker ais die 
Unterwalze, und die Oberwalze 
ihrerseits w ieder 10 mm stilr
ker ais die M ittelw alze. Es 
liat sich beziiglich der F rage  
des Oberdruckes ein gew isses  
Schema im Laufe der Zeit her- 
ausgebildet, nach welchem fast 
stets gearbeitet wird, iiber des
sen Berechtigung oder N icht- 
berechtigung sich jedoch der 
einzelne kaum immer Rechnung abgelegt hat. An- 
geregt durch eine Veroffentlichung von S c h a e -  
f er* m och te ich daher kurz einige Ausftihrungen 
von allgemeinem Interesse iiber das W esen und 
die sich hieraus ergebende Beurteilung von W alz
linie und Oberdruck machen, da die Ansichten  
der W alzw erker hieriiber schem atisiert erscheinen. 
Zunachst seien einige W orte zur Erliluterung 
vorausgeschickt, ehe auf die Sache selbst ein- 
gegangen wird, wobei bemerkt werden soli, dafi 
die Ausfiihrungen mit R iicksicht auf den an- 
gehenden W alzw erker und Studierenden ziem- 
łich allgemein gehalten sind.

Beim Aufzeichnen der Kaliber eines W alzen- 
paares wird eine K onstruktionsbasis benotigt, 
auf der das Kaliber gewisserm afien aufzubauen 
ist. D ie L age dieser B asis, W a l z l i n i e  genannt, 
ihre Entfernung von den beiden W alzenachsen  
ist ausschlaggebend fiir das Arbeiten des Kalibers. 
W ird die W alzlin ie  so geleg t, dafi ilir Abstand 
von den beiden W alzenachsen nach oben und 
unten gleich ist, so is t  sie die M i t t e l  l i n i e

* „ S ta h l  u n d  E i s e n “ 1909 S. 42 5  b is  428 .

(verg l. T afel X X I Abbild. I), w elche eine im B e
trieb befindliche B lockw alze darstellt). Sind 
also in T afel X X I Abbild. II a und b zw ei zy- 
lindrische W alzen, so ste lit die Linie c — c die 
W alzlin ie dar, welche parallel zu den beiden 
W alzenachsen verliluft, und welche einfacli durch 
Halbierung des Abstandes der beiden zueinander 
gehorigen W alzenachsen erhalten wird. D iese  
W alzlin ie bildet nunmehr die Grundlinie fiir die 
W alzenkonstruktion, um welche die einzelnen  
Kaliber bezw. T eile derselben angeordnet werden. 
Verschiebt man diese W alzlin ie  beispielsweise  
um 2,5 mm nach unten, so dafi also der Durch- 
messer der Oberwalze . um 5 mm grofier w ird, 
ais der der U nterw alze, so sagt man, man 
arbeitet mit 5 mm O b e r d r u c k .  Eine derartige 
Anordnungbeim Trio z e ig tT a fe lX X I A bb.II. Des-

gleichen wurde man von 5 mm Unterdruck 
sprechen, wenn man die W alzlin ie um 2 ,5  mm 
nach oben in der Ebene der W alzenachsen ver- 
schieben wiirde. W ie bereits erwilhnt, is t es 
ineistens iiblich, diese W alzlin ie nach unten zu 
verschieben, so dafi man also mit Oberdruck 
arbeitet. D erselbe betrilgt meist 3 bis 10 min, 
kann aber auch zu 25 bis 30 mm und mehr an- 
wachsen.

Die Anordnung der Kaliber um diese W a lz
linie ist bei kreisform igen, ąuadratisclien, rhom- 
bischen und spitzbogigen Kalibern insofern ein- 
fach durchfiihrbar, ais dieselben sich nur nach 
der M ittellinie teilen lassen, so dafi also in jede 
W alze die H illfte des Kalibers einzudrehen ist. 
Abb. 2 ze ig t einige solche Kaliber 111 verschieden  
starken W alzen , und zwar ist hierbei die M ittel
linie ais K onstruktionsbasis beibehalten worden, 
wodurch Ober- und U nterw alze genau gleichen  
Durchmesser erhalten. D ieselben Kaliber, jedoch  
mit Oberdruck, ze ig t Abb. 3. H ier is t  die 
W alzlin ie um. 2 ,5  mm nach unten verschoben, 
so dafi die Oberwalze um 5 mm stilrker aus- 
filllt, ais die U nterw alze. B ei Flachkalibern
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sow ie bei den meisten Fassonprofilstichen is t es 
iiblich, die Kaliber so zur W alzlin ie  bezw. 
Oberdrucklinie anzuordnen, daB der Schwerpunkt 
der Kaliberflache auf die Oberdrucklinie zu liegen  
kommt (vergl. Abb. II T afel X X I), wobei die W alz
linie stets den Schwerpunkt der I-P r o f ils tic h e  
schneidet mit Ausnahme des 2. Stiches.

Betrachten w ir nun den EinfluB, den zu
nachst das Vorhandensein zw eier genau gleicher  
Durchmesser auf das zu bearbeitende W alzstuck

A bbildung 2. Sym m etriseh zur W alzlin ie  liegendo Kalibor.

in K alibern oline jede seitliche Reibung ausiibt. 
Es ergibt sich, daB, wenn wir von Zufallig- 
keiten absehen, in diesem F alle  der W alzstab  
geradlin ig aus der W alze austreten muB. A is 
derartige Zufalligkeit konnen wir z. B . das Vor- 
handensein von einer rauheren Oberflache in 
dem oberen oder unteren T eil des arbeitenden 
Kalibers betrachten. Ist dies der F a li, so wird 
der Stab naturgemaB von dem rauheren W alzen- 
teil in starkerem MaBe festgehalten , ais 
von dem glatteren  und der Stab wird eine 
Krummung nacli der Seite der rau
heren W alze  hin erhalten. Von der 
seitlichen Reibung soli zunachst bei 
diesen Betrachtungen yollkommen ab- 
gesehen werden und es sollen nur 
Kaliber zunachst besprochen werden, 
bei denen gar keine seitliche Reibung 
a u ftr itt , w ie dies z. B. bei Polier- 
stichen, in der Staffelw alze, bei Qua- 
drat-, vielen Flach-, Spitzbogen- 
stichen usw. der F ali ist. Aber auch 
bei Yollkommen gleichen Durchmessern der beiden 
miteinander arbeitenden K aliberteile wird der 
Stab keinesw egs geradlinig die W alze verlassen, 
sondern er wird die ausgesprochene N eigung  
haben, sich infolge seines E igengew ichtes naeh 
unten zu kriimmen.

D es w eiteren is t es klar, daB, wenn die 
beiden miteinander arbeitenden W alzen  yer
schiedene Durchmesser besitzen, die Abwicklung  
des W alzgu tes an der starkereu W alze groBer 
ist, ais an der diinneren und daB der Stab also 
die N eigung haben wird, beim Verlassen der 
W a lze  einen Bogen zu bilden, dessen Kriim- 
mungsmittelpunkt nacli der diinneren W alze  zu 
lieg t. Nun muB der W alzenkalibrierer beim 
Aufzeichnen der Kaliber auf die GroBe der

Durchmesser und ihre B ew ertung einen beson- 
deren W ert legen , denn er darf es keinesw egs 
gewissermaBen dem Zufall iiberlassen, nacli wel- 
clier Seite der W alzstab  hinarbeitet, wobei die 
R iicksicht auf den Einbau der AbstreifmeiBel 
bezw. Hunde mafigebend sein muB. D ie Hunde, 
denen die Aufgabe obliegt, das Loslosen des 
W alzgutes von der W alze zu bewirken und ge- 
meinsam mit den seitlichen Leeren dem Stabe 
eine bestimmte R ichtung zu yerleihen, konnen 

namlich nicht immer nacli Be- 
lieben oben oder unten in die 
W alze eingebaut werden, und 
wenn dies auch y ielleicht haufig 
moglich ist, so ware es doch 
nur mit einem gew issen Ar-
beitsaufwand und einer Er-
schwerung des Einbaues ver- 
bunden. W enn nun der Hund 
seiner Aufgabe gerecht werden 
so li, so muB der W alzen-
konstrukteur auch den Stab

auf diesen Hund hinlenken, so daB nicht etwa 
der F ali e in tritt, daB der Stab bei einem Ka
liber mit liegendem Hund naeh oben auslauft,
wo kein Hund yorhanden ist. Denn dann be-
steht die Gefahr, daB der Stab um die Ober- 
w alze einen sogenannten R ing b ildet, dessen
Loslosung aus dem Kaliber mit einem betracht- 
lichen Aufwand von Zeit, A rbeit und Materiał 
yerlninden ist. D er Konstrukteur sucht immer 
diese eben genannte Forderung so zu erreichen, 
daB er Oberdruck w ahlt, d. h. den Durchmesser

A bbildung 3. Sym m etriseh zur W alzlin ie  liegendo K aliber.

des Kalibers in der Oberwalze groBer macht, ais 
den in der U nterw alze, so daB der Stab eine 
Krummung nacli unten, also auf den Hund zu, 
bekoinmt. W ir salien aber schon, daB bei den 
Stichen ohne seitliche Reibung das E igengew iclit 
des Stabes denselben naeh unten zielit, und daB 
ohne w eiteres die Richtung des austretenden 
W alzgutes nacli unten hin bestimmt ist. Es 
wird also nicht notig sein, bei Kalibern ohne 
seitliche Reibung einen besonderen Oberdruck 
zu geben, und in einigen W alzw erken hat sich 
diese Erkenntnis auch bereits durchgesetzt. 
Haufig ist dies schon der F ali in D rahtwalz- 
werken und fast immer in B lockw alzw erken, bei 
denen friiher der Błock infolge des Oberdrucks 
stark auf die Rollen des A rbeitsrollganges ar-
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beitete und dieselben beschadigte. D ie oben schon 
yorgefiihrte Abb. I T afel X X I zeigt eine praktisch 
ausgefiihrte B lockw alze o h n e  Oberdruck. Man 
geht meist aber noch w eiter und macht bei Block- 
walzen die U nterw alze um 5 bis 10 mm und mehr 
dicker ais die O berw alze, gibt also U n t e r -  
d r u c k ,  um den Błock etw as hoher austreten  
zu lassen und den Beschadigungen der Rollen  
yorzubeugen. Auch in einigen Feineisenw alz- 
werken, und zw ar sowohl bei Trio- ais auch 
bei Doppelduowalzen, wendet man den Oberdruck 
nicht mehr an. D ie Erfahrungen der Pra.\is 
haben hier geze ig t, daB ein Oberdruck bei 
Rund-, Oval-, Quadrat-, F lach- und Spitzbogen- 
stichen, bei Staffel-, P olier- und Stauchwalzen  
unnotig ist und daher keine N otw endigkeit vor- 
liegt, denselben anzuwenden. Es hat sich sogar 
erwiesen, daB der Oberdruck hierbei nicht nur 
iiberfliissig, sondern hautig sogar fiir den W alz-

A bbildung 4. F lacbeisen  - K aliber.

betrieb gefilhrlich werden kann, besonders bei 
Stichen mit bereits sehr geringen Querschnitten, 
wie diinnen Bandeisensorten, welche leicht zum 
Aufsplittern neigen. Dadurch, daB die Ober
walze namlicli einen groBeren Durchmesser 
gegeniiber der U nterw alze bekomnit, arbeitet 
der Stab zu scharf auf den liegenden Hund und 
es lieg t dann die Gefahr nalie, daB bei nicht 
ganz einwandfreier Beschaffenheit des Abstreif- 
ineiBels der Stab sich unter den Hund setzt  
und entweder in den W alzkanal liluft oder ein 
Band um die W alze entsteht. D ie A nsicht yon 
K i r c h b e r g , *  daB bei den kleineren Sorten yon 
Stabeisen bei Rund-, Quadrat-, Oyal- und Flach- 
stichen Oberdruck erforderlich sei, is t durch die 
Erfahrungen der Praxis w iderlegt.

E tw as anders miissen diejenigen Kaliber be
handelt werden, bei weichen eine seitliche  
Reibung zwischen W alze und W alzgu t auftritt. 
Betrachten wir hier zunachst eininal ein Flach- 
kaliber im D u o  (siehe Abb. 4), w elches in die 
Unterwalze eingedreht is t. H ier wird haufig

* Siehe „Grundziige der 'Walzenkalibrierung**
1905 S. 64.

X L IH .« »

eine nicht unbetrachtliclip Reibung an den Seiten  
des Kalibers auftreten, w elche zum T eil durch 
die K onizitat der Kaliberwande, den A nzug, 
aufgelioben, aber nicht ganz beseitigt werden kann. 
Durchlauft der W alzstab  ein solches Kaliber, 
so wird naturgemaB die Reibung zwischen W a lz
gut und U nterw alze, welche hier M atrize ist, 
bewirken, daB der Stab stark nacli unten 
arbeitet und zwar um so mehr, je  groBer die 
seitliche Reibung zwischen W alze und W alzgu t  
ist. D er Stab wird also unter allen Umstanden 
auf den liegenden Hund arbeiten, so daB es 
yollkommen unniitz ware, je tz t  auch noch in 
diesem Kaliber m it Oberdruck z u arbeiten, um 
dem Stab eine A ustrittsrichtung zu geben, 
welche er sowieso infolge der Reibung bereits 
einschlagt. In diesem F alle  wiirde der Stab 
ganz entschieden zu stark auf den liegenden  
Hund arbeiten, und die Gefahr einer Bcschadigung  
des8elben und der damit yerbundenen R ing- 
bildung wird yermehrt. Bei diinnen Flaclieisen- 
stichen kann man die unrichtige Anwendung  
des Oberdruckes beim W alzen  schon daran er
kennen, daB der Stab in einer charakteristi- 
schen W ellenform aus der K aliberw alze tritt, 
was dadurch yeranlaBt wird, daB die K rafte, 
welche den Stab naeh unten ziehen, so stark  
s i nd, daB der W alzstab zwischen Oberkante 
W alze und liegendem Hund direkt durchgebogen  
wird, so daB er die charakteristische Knick- 
form zeig t. D ieselbe kann zw ar durch den 
Einbau eines langeren. lioher liegenden Ilundes 
yermieden werden, doch ist ein solcher Hund 
yiel elier Beschadigungen ausgesetzt, ais ein 
kiirzerer.

Auch beim F la ch e isen tr io  dient die U nter
w alze ais M atrize w ie beim Duo, wodurch ein 
Nachuntenarbeiten des Stabes bedingt wird. 
Aber auch die Oberwalze dient beim Trio stets  
ais M atrize, seltener beim Doppelduo, und die 
seitliche Reibung wird beim Trio besonders in 
den Oberstichen aus dem Grunde in betracht- 
lichem MaBe auftreten, w eil die P atr ize  der 
M ittelw alze fiir Unter- und Oberwalze gleich-  
ze itig  dient, so daB die Oberstiche ohne Breitung  
arbeiten miissen. Hierdurcli wird bedingt, daB 
der Stab in den O berstichen  infolge der se it
lichen Reibung stark naeh o b e n  arbeitet. Das 
Kaliber ist also in diesem F alle  mit einem han- 
genden Hund zu yersehen. H ier is t unbedingt 
in der Oberwalze Oberdruck anzuwenden, und 
zw ar aus dein praktischen Grunde, um dem 
Stab das Herauslosen aus dem Kaliber zu 
erleichtern. Bei all den Kalibern, bei wel- 
clien seitliche Reibung auftritt, fallt dem Ober- 
bezw. dem Unterdruck yornehtnlich die Aufgabe 
zu, das Loslosen des Stabes aus dem Kaliber 
zu begiinstigen. Man wird also stets so ver- 
fahren miissen, daB der Durchmesser der ais 
M atrize arbeitenden W alze  m oglichst groBer
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wird ais der der ais P atrize arbeitenden W alze. 
Man wird also z. B. bei einem Duo-Kaliberflach- 
w alzenpaar, bei welchem die U nterw alze ais 
M atrize arbeitet, nicht allein o h n e  O b e r d r u c k  
arbeiten, sondern viel eher noch die W alze mit 
einem U n t e r  d r u c k  versehen, besonders in den 
F allen , wo aus bestimmten Griinden o h n e  oder 
nur mit g e r i n g e r  seitlicher B reitung gearbeitet 
wird. A nderseits is t Oberdruck bei der Ober
w alze eines F lacheisentrios, bei welchem die 
Oberwalze ais M atrize arbeitet, sehr wohl an- 
gebrachl, um den Stab aus dem Kaliber zu 
losen. Abbild. 5 ze ig t den T eil einer praktisch  
ausgefuhrten Trio - F lacheisenw alze, bei w elcher 
dio Oberwalze mit Oberdruck in der richtigen  
W eise versehen ist, wahrend der Oberdruck der 
M ittelwalze gegeniiber der U nterw alze falsch ist.

Hierdurch wird bew irkt, daB die samtlichen  
Profilkaliber mit Oberdruck arbeiten, ganz gleich, 
w elche W alze bei dem betreffenden Stich ais 
M atrize, welche ais P atrize dient. Betrachten wir 
nun aber Abbild. II auf T afel X X I, welche eine prak
tisch ausgefuhrte I - W a lz e  im Trio darstellt, 
und bei dem die U nterw alze ais M atrize arbeitet, 
so ergibt sich ohne w eiteres, dafi infolge der 
groCen Beriihrungsflache zwischen U nterwalze  
und W alzgu t und w eiterliin durch die infolge 
des Stauchens des F lansches eintretende starkę 
seitliche Reibung in den Flanschgliedern der 
U nterw alze der Stab beim A ustreten aus dem 
Kaliber eine stark nach unten gekrummte Form 
aufweisen wird. Er wird unter allen Umstanden 
scharf auf die liegenden Hunde arbeiten, und 
eine Beschadigung derselben wird in den Bereicli

A bbildung 5. T rio-F iacheisenw alzo D. =  570 /565/560 .

Die Zeichnung lafit auch erkennen, w ie die W a lz
linie keinesw egs die Flachkaliber halbiert, son
dern daB diese zur E rzielung eines grofieren  
Oberdruckes nach unten verschoben sind. W enn 
B r o v o t  in seinem W erke „Das Kalibrieren der 
W7alzen “ 1902,  L ieferung I, Seite 12, sag t: „Es 
lieg t also iiahe, auch den Oberdruck so anzu- 
ordnen, dafi er in demselben Sinne kriimmend 
w irkt, w ie die Reibung im K aliber“, so ist dies 
tneines Eraclitens nicht richtig. Im G egentell 
mufi der Oberdruck bezw . Unterdruck so ge- 
w ahlt werden, dafi er im e n t g e g e n g e s e t z t e n  
Sinne w irkt w ie die Reibung im Kaliber.

A ehnlich wie bei den yorstehend angefiihrten 
Flacheisenkalibern liegen die Yerhaltnisse bei 
Prolilkalibern, nur dafi bei diesen meistens die 
seitliche Reibung infolge des A uftretens von 
indirektem Druck bedeutend hoher ais bei 
Flacheisenkalibern ausfallt. Fur die vertikale  
D isposition derartiger Profilkaliber ist es meist 
gebrauchlich, den Schwerpunkt der Kaliberfliiche 
zu ermitteln und diesen um den halben B etrag  
des Oberdrucks unter die M ittellinie zu legen.

der M oglichkeit geriickt, was der W alzer durch 
starkes E infetten des ganzen Kalibers haufig zu 
vermeiden suclit. Gibt man nun noch in diesem 
Kaliber der M ittelw alze einen grofieren Durch- 
messer gegeniiber der U nterw alze, w ie dies bei 
Abb. II T afel X X I mit Ausnahme des ersten Stiches 
unten geschehen ist, so wird diese gefahrlicheM og
lichkeit bedeutend vergrofiert, und nur eine sehr 
aufmerksame W artung der AbstreifmeiBel kann 
hier eine Ringbildung verhindern. D a bei den 
meisten Profileisensorten das Stauchen der ein
zelnen Profilteile stets in den geschlossenen  
K aliberteilen stattfindet, d. h. also zwischen den 
Randern ein und derselben W alze, welche dann 
eben ais M atrize arbeitet, so tr itt hier stets 
eine aufierordentlich starkę R eibung zwischen 
W alze und W alzgut auf. D as Kaliber halt 
den Stab in um so starkerein Mafie fest, je 
grSfler die Reibung ist, also auch, je  rauber 
das Kaliber beim Gebrauch der W alze  wird. 
D ie Hunde haben hier die sehwere Aufgabe des 
Herauslosens des Stabes aus dem geschlossenen  
Kaliber zu erfullen, wobei sie erfahrungsgenHtfi
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trotz aufmcrksamer W artung noch bisweilen  
versagen und zu recht unangenehmen Storungen  
im W alzbetrieb durch Ringbildung Yeranlassung  
geben. Dem Uebel kann auf die W eise begegnet 
werden, dafi dem Stab das Herauslosen aus der 
M atm ę erleichtert wird dadurch, dafi man 
erstens unter allen Uinstilnden den Oberdruck 
ausschalt.et und, wenn irgend moglich, sogar mit 
Unterdruek arbcitet. DaB dies ohne Bedenken  
in bezug auf die A ustrittsrichtung des Stabes 
geschehen kann, hat die Erfahrung liingst ge- 
zeigt, und das Bedenken, dafi es alsdann nicht 
immer sicher sei, dafi der Stab auf den unteren 
Hund arbeitet, is t hinfallig.

So brach z. B. bei einem Trio haufig die- 
selbe U nterw alze, w elche 10 mm diinner war 
ais die M ittelw alze, so daB man dazu iibergehen  
mufite, dieselbe um 25 mm sliirker zu inachen, 
ais die M ittelwalze. D er hierbei erzieltu E r
folg war einmal der, dafi die U nterwalze nicht 
mehr brach, zw eitens traten von diesem Zeit- 
punkt an Ringbildungen an der U nterw alze, welcbe 
fruher haufig vorgekommen waren, nicht mehr 
auf. Obgleich nun die U nterwalze mit einem ganz  
bedeutenden Unterdruek versehen war, so ar- 
beitete der austretende AValzstab doch stets auf 
die liegenden Hunde und ging niemals boch, 
was ohne w eiteres durch die starkę seitliche  
Reibung, welche bei Profilkalibern zwischen  
W alzgut und der ais M atrize arbeitenden W alze  
auftritt, zu erkliiren ist.

B ei T riow alzen wird die F rage des Ober- 
drucks gewohnlich auf zw eifache A rt gelost, 
eiumal in der W eise, dafi, w ie bereits einleitend 
ausgefiihrt, die M ittelw alze gegeniiber der Unter- 
und Oberwalze starker gehalten wird, oder dafi 
die Oberwalze starker is t ais die M ittelwalze, 
und diese wiederum starker ais die U nterw alze. 
Auf alle F alle  wird auch beim Trio ganz sclie- 
matisch allen Kalibern gleichm afiig ein gew isser  
Ober- bezw . Unterdruek erteilt ohne Riicksicht 
au f die besondere A rbeitsw eise des betreffendeu 
Kalibers, die durch seine Konstruktiou bedingt 
is t. Betrachten wir z. B . den ersten F ali, in 
welcliem die M ittelw alze starker ais die Unter- 
und Oberwalze gehalten wurde (siehe Abbild. III  
Tafel X X I), so ergibt sich folgendes: D ie Unter
walze sow ie die Oberwalze dienen ais M atrize 
und die M ittelw alze arbeitet ais P atrize. Dem  
Kaliber der M ittelw alze gegeniiber dem der Unter
w alze einen grofieren Durehmesser zu verleihen, 
ist hier aber aus den bereits beim Duowalzwerk  
angezogenen Griinden direkt falsch. Anderseits 
besitzt die Oberwalze einen geringeren Dtircli- 
messer gegeniiber der U nterw alze, obgleich die 
Oberwalze ais M atrize arbeitet und die Reibung 
zwischen Oberwalze und W alzgut sehr bet.racht- 
licli sein wird. D ie Reibung wird auch in diesem  
Falle den Stab mit nach oben nehmen w ollen, 
selbst dann, wenn Ober- und M ittelwalze gleiche

Durehmesser haben wurden, so dafi also hangende 
Hunde zur Anwendung gelangen miissen. Die 
praktische Ausfuhrung ze ig t aber, dafi die M ittel- 
w alzę einen bedeutend grofieren Durehmesser 
ais die Oberwalze besitzt, wodurch das Bestreben  
der Reibung in der Oberwalze, den Stal) im 
gleichen Sinne mit der rotierenden W alze fort- 
zunehmen, sehr begiinstigt wird. D as R esultat 
ist ein aufierordentlich starkes Arbeiten auf die 
oberen Hunde, die hierdurch wiederum der Gefahr 
des Beschadigtwerdens in bohem Mafie ausgesetzt 
sind. Es is t mithin nicht einwandfrei, eine der- 
artige W alzenkonstruktion anzuwendeu, w ie in 
Abbildung III auf T afel X X I angegeben, sondern es 
wiirde viel richtiger sein, die U nterw alze mit 
einem grofieren Durehmesser gegeniiber der M ittel
w alze zu verselien und ebenso die Oberwalze mit 
einem grofieren Durehmesser ais die M ittelwalze, 
um das Herauslosen des Stabes aus dem geschlosse- 
nen Kaliber zu erleiehtern. Es is t gut, dafi 
der schadliche EinfluB, weichen der geringe  
Durehmesser der Oberwalze gegeniiber der M ittel
w alze auf die Abwiekelung des W alzgutes hat, 
zum T eil durch das E igengew icht des Stabes, 
welclies denselben nach unten zieht, und durch 
die Steifigkeit desselben aufgehoben wird.

Die zw eite Losung fiir dio F rage des Ober- 
drucks besteht darin, dafi beim Trio von zw ei 
W alzen immer die obere die starkere ist. Eine 
solche Anordnung ze ig t Abbild. II T a fe lX X I. eben
so wie fruher schon Abbildung 5. B eziiglich  
der Durehmesser des Kalibers in der U nterwalze 
is t dersolbe Y orwurf wie gegen die soeben be- 
sprochene Konstruktion zu erheben, da auch 
hier die M ittelw alze starker gegeniiber der ais 
M atrize arbeitenden U nterw alze ist. Dahingegen  
ist in diesem F alle je tz t  die Oberwalze starker  
ais die M ittelw alze, die A bwiekelung wird sich 
mithin an der Oberwalze sehneller vollziehen  
und es treten mithin Krafte auf, welche der 
Reibung in der Oberwalze entgegenarbeiten und 
bestrebt sind, das W alzgut aus der W alze heraus- 
zulSsen. ErfahrungsgemaB arbeitet man auch 
bei diesen Kalibern mit hangenden Hunden, d. h. 
also die Reibung hat mehr EinfluB auf die Ab- 
w ickelung des W alzgutes ais der groBere Durch- 
messer der Oberwalze, so dafi mit Sicherheit 
der obere Hund zur Anwendung gelangen kann. 
D iese Anordnung der Kaliberdurchmesser is t  ganz 
entschieden ais die giinstigere zu bezeichnen, 
so dafi in diesem B eispiel lediglich die Anord
nung der Durehmesser der Unter- und M ittel
w alze unzweckmaBig genannt werden rimB. 
Ordnet man die Durehmesser so an, w ie hier  
in der Oberwalze geschehen ist, so treten B e- 
schadigungen der Hunde viel seltener ein, wie 
der W alzer sehr wohl weifi, ais w ie in der 
U nterw alze oder in solehen Kalibern, wo die 
U nterw alze auch gegeniiber der Oberwalze den 
groBeren Durehmesser besitzt.
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Betrachten w ir von diesem Gesichtspunkte 
aus die ganze Oberdruckfrage, so erkennt man, 
daB dieselbe keinesw egs derart scliem atisiert 
werden darf, w ie dies zurzeit fast noch ganz  
allgemein geschielit; es is t vielm ehr Aufgabe des 
Kalibrierers von F ali zu F ali je  nacli der Ar- 
beitsw eise des betrefTenden Kalibers zu bestimmen,
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Abbildung 6. [-E iso n  F ertigkaliber.
(Die W alzlinie schneldet das K aliber in  ba lber Hohe. DifTerenz dos 

S tegdurchm esjers  =  14,56 %.)

w eicher der beiden einander zuarbeitenden W alzen- 
durchmesser der groBere oder der kleinere sein muB. 
E s ist bei offenen Kalibern besonders die Ein- 
w irkung des G ew ichtes des Stabes und w eiter- 
liin bei geschlosseneu Kalibern die betrilchtliche 
Reibung zwischen der ais M atrize arbeitenden 
W alze und dem W alzgu t auf die Abwickelung  
des Stabes in Reelinung zu setzen.
Y ielleicht wird mancher sagen, daB trotz 
der bisherigen schem atlsierten Anord
nung des Oberdrucks sehr gute E rgeb
nisse in den einzelnen W alzw erken er
z ie lt worden sind. Dam it ist aber noch 
keinesw egs bew iesen, daB nicht der
Oberdruck in vielen  Fallen nicht an- 
gebracht ist und durch denselben ein 
Yerlaufen des Stabes oder das Auf
treten von R ingen oder Biindern an 
den W alzen  yielfach begiinstigt wurde.

Im Naclistehenden mochte ich noch 
kurz auf die Ausfiihrungen von S c h a e -  
f  e r* eingehen beziiglich der Anordnung 
der Kaliber fiir [-E isen  und hochstegige 
T -  Profile. W ie Scliaefer anfulirt, tr itt 
erfahrungsgemftB beim A uswalzen dieser 
Profile im drittletzten  und letzten  Stich ein
starkes Schlagen der W alze am Ende des
Stiches auf. D asselbe erklart sich ohne w eiteres, 
wenn man die angewandte A rt der Berechnung  
fiir die yertikale Anordnung der Kaliber be- 
trachtet. B ei der yorgefiihrten Kalibrierung 
nimint man die gesam te Profilhohe, dividiert 
durch zw ei und addiert den Oberdruck fiir die

Bestim m ung der L age des Profils zur W alzlin ie. 
Es is t klar, daB hierbei eine unverhalutisim'l6ig 
groBe DitYerenz zw ischen dem Stegdurclunosser 
der U nterw alze und der M ittelw alze bedingt wird, 
da das Kaliber verh!lltuism!lBig lioch zu liegen  
kommt (siehe Abbild. 6). D ies yerursacht aber 
gerade das Auftreten der Schlagerscheinungen. 

! Auch einige andere W alzw erke berechnen 
die W alzlin ie  w ie S c l i a e f e r  angibt, und 
aucli bei diesen tritt alsdann regelinilBig 
ein sehr starkes Schlagen beim Auswalzen  
von [-E isen , manchen Schwellensorten und 
hochstegigen E isen auf. In anderen 
W alzw erken hingegen werden hochstegige 
T -  und [-E isen  ausgew alzt, ohne daB das 
Schlagen im letzten  und drittletzten  Stich 
sich beraerkbar macht, wobei bemerkt wer
den so li, daB beim A uftreten derartiger 
Schlagerscheinungen sehr vorsichtig ge- 
arbeitet werden muB, indem alsdann der 
drittletzte  bezw. le tz te  Stich stets nur 
allein die W alze  passieren darf, wenn man 
nicht zahlreiche W alzenzapfeubriiche usw. 
verursachen w ill. Bei denjenigen W alz
werken, bei denen das Schlagen nicht auf- 
ist die Berechnung fiir die W alzlin ie eine 

wresen(lich andere, ais in der angezogenen Abhand- 
lung angegeben. Man nimmt nftmlich, w ie dies wohl 
m eistenteils ublich i s t ,  die Schwerpunktsachse 
des Profils und leg t durch diese die W alzlinie. 
B etraclitet man Abbild. G gegeniiber Abbild. 7, 
so ergibt sich, daB bei dor zw eiten Konstruktion

tritt,

A bbildung 7. [-E isen  Fertigkalibor.
(Die W alzlinie schneldet daa K aliber in  de r Schwerpunktałachse. DHTerenz

des S tegdurchm essers =  8,21 %.)

das Profil 
und daB

„ S ta l l i  u n d  E i s e n “ 1909  S. 425 .

mit Zuhilfenahme des Schwerpunktes 
w esentlich tiefer zu liegen  komuit, 
weiterhin die beiden Stegdurchm esser nicht 
mehr so groBe DilYerenzen zeigen, w ie bei der 
ersten Konstruktion naeh Abbildung 6. D ie Ge
schw indigkeit der einander zuarbeitenden W alz- 
rander is t also eine mehr gleichform ige bei Zu- 
grundelegung des Schwerpunktes und das Schlagen  
im letzten  und drittletzten  Kaliber wird ver- 
mieden, w ie die Praxis ze ig t, Man wird aber
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auch hier gut tun, keiuesw egs bei diesen Ka- 
libern scliematisch Oberdruck zu willilen, sondern 
auch hier den Oberdruck entweder fortzulassen, 
da der Stab infolge der starken Reibung in der 
Unterwalze sowieso nach unten arbeitet, oder 
einen g e r i n g e n  Oberdruck z u wilhlen, um den 
zu kleinen Stegdurchm esser der M ittelwalze im 
Vergleich zu den grofieren Stegdurchmessern  
der U nterwalze etw as zu yergrofiern und dam 
Auftreten von Schlagerscheinungen entgegenzu- 
arbeiten.

Der Vorschlag von S c h a e f e r ,  den Stegdurch- 
messer der M ittelw alze == dem Stegdurchm esser 
der U nterw alze -\-  Oberdruck zu machen, ist  
meines Erachtens praktisch nicht gut ausfiihrbar 
und zwar aus folgenden Griinden: Im letzten  
und drittletzten Stich werden dic Flanschen des 
Profils bezw . der S teg  beim I - - E isen gestaucht, 
wodurcli naturgemafi eine seitliche Reibung 
zwischen dem W alzgut und der geschlossenen  
Matrize, in diesem F alle  der Unterwalze, eintritl. 
Diese Reibung ist bestrebt, den Stab festzuhalten  
und mit um dic W alze zu nehmen, so daB derselbe 
sehr stark auf die unteren Hunde arbeiten wird, 
eine Erscheinung, die noch dadurch verst;lrkt 
ist daB die Flanschdurchm esser bei der Schaefer- 
schen Anordnung verhiiltnism!lBig sehr klein  
werden im G egensatz zu dem grofien Stegdurch- 
messer der M ittelw alze, und dafi mithin auch die 
Geschwindigkeit der Flanschen gegenuber dem 
Steg eine sehr geringe sein wird. llierdurch  
ist ebenfalls eine scharfe Kriimmung des Stabes 
nach unten bedingt. Man mufi aber, um den 
Stab aus dem yollkommen geschlossenen Kaliber 
lierauszulosen, durcli die Konstruktion der Durch- 
messer das A uftreten von Krilften herbeifuhren,

welche den Stab aus dem Kaliber loslosen, um 
zu yerhindern, daB die liegenden Hunde beschildigt 
werden und Bitnder in der W alze entstehen. 
D ieseB edenken teilt anscheinend auch S c h a e f e r ,  
indem er sagt, dafi beim Arbeiten nach seinem  
V orschlage „eine ganz besondere Sorgfalt auf 
das Anbringen der Abstreifmeifiel in den Flanscli- 
einschnitten der unteren W alze  zu verwenden i s t “.

W eiter wird durch die vorgeschlagene A n
ordnung eine bedenkliclie Schwitchung der Unter
w alze in dem Flanschdurchm esser eintreten, welche 
leicht zu Briichen V eranlassung geben kann, und 
dann wird auch gerade das A uftreten von 
Spannungen, was Schaefer yermeiden w ill, meines 
Erachtens begiinstigt werden infolge der grofien 
Unterschiede der Um fangsgeschwindigkeiten der 
Flanschdurchm esser und der Stegdurchm esser. 
D ie praktische Ausfiihrung nach Schacfer hat also 
doch erhebliclio Bedenken und is t  auch keines- 
w egs notwendig. W ie bereits w eiter oben aus- 
geftthrt, kann man durch Zugrundeleguug der 
Schwerpunktsachse dasselbe Ziel unbedcnklich 
erreichen, ohne die yorstelienden N achteile der 
Schaeferschen Anordnung in Kauf nehmen zu 
miissen. Inzwischen hat T a f e l *  noch einen  
anderen W eg  gezeig t, w ie durch geeignete Kon
struktion das Schlagen bei [-E isen  und hocli- 
stegigen  f -  Eisen zu yermeiden ist. D ie ein- 
fache A rt der Berechnung der V ertikallage des 
Profils, w ie sio T a f e l  angibt, is t siclier und 
gut und sehr beachtenswert. Nur glaube ich, 
dafi alsdann auch ganz ohne Oberdruck gearbeitet 
werden kann, da das Profil doch bereits ziem 
lich tie f liegt.

* „Stahl und Eiaen“ 1909 S. 748.

Ueberwachung und Prufung der Kaliberwalzen.
Von Oberingenieur F . S c h r u f f  in Julienhiitte-Bobrek O/S.

I j i e  B etriebssicherheit eines W alzw erks be- 
ruht in erster Linie auf der Haltbarkeit der 

W alzen . D ie Leistungsfilhigkeit seiner W alzen  
gibt dem L eiter des K aliberw alzw erks, von 
andern Riicksicliten abgesehen, den MaBstab 
fiir seine MaBnahmen; mangelhafte W alzen  
aber, mogen sie zu weich oder zu sprode sein, 
durchkreuzen mit todlicher Sicherlieit die aller- 
besten Anordnungen, just in solchen Augen- 
blicken natiirlich, in denen die N ot am groBten  
ist, und haben auf diese W eise, zumal bei der 
W alzung von Schienen, die itrgerliclisten Schwie- 
rigkeiten im Gefolge. U ngiinstige Produktionen —  
infolge abnorm hilufigen W alzenw echsels, Ueber- 
schreitung der Lieferterm ine infolge unvorher- 
gesehener Briiche, m angelhaftes Profil und Schwie- 
rigkeiten bei der Abnahme — infolge hoher Ab- 
uutzung der W alzen sind liieryon einige Beispiele,

die mit ihren sonstigen Begleiterscheinungen jedem  
ausiibenden W alzw erker sattsam bekannt sind.

Es is t klar, dafi der W alzw erkschef unter 
diesen Umstitnden auf die Beschaffung des besten  
W alzengusses bedacht ist, dafi er bei dem B ezuge  
seiner F ertigw alzen  iiberhaupt und der S c h i e 
nen  - F ertigw alzen  insbesondere konservativen  
Grundsiltzen huldigt, und allen Yersuchen mit 
W alzen, die er nicht aus eigener Erfahrung ais 
gut und zuyerlassig  kennt, von vornherein ab- 
hold ist. Dafi er sich deshalb auch gegen die 
rein kaufmilnnische Behaiullung der W alzen- 
bestellungen, bei der fiir die A uftragserteilung  
lediglich die P r e i s f r a g e  inafigebend ist, mit 
Handen und Fiiflen straubt, is t nur zu natiirlich. 
H ierzu drilngt ihn, aufier anderem, die Verant- 
wortung, die er ais Chef fiir seine Selbstkosten  
triigt; denn dafi B etriebsverhaltnisse, w ie die
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oben angedeuteten, in den Selbstkosten schlieBlieh 
ihren unerfreulichen zahlenmśtBigen Ausdruek 
finden mussen, kann nicht zw eifelhaft sein. 
Gleichwohl lassen sich die verh;ingnisvollen  
W irkungen, die aus der Verwendung schlechter 
oder m angelhafter W alzen  entstehen, in den 
Selbstkosten selten eindringlicli genug nachweisen.

D ie Klilrung dieser F rage scheitert in der 
Hauptsaelie an der aus bekannten Griinden ge- 
botenen P raxis, in den M onats-Selbstkosten des 
W alzw erks bei dem Konto „W alzenverbrauch“ 
mit einer alljalirlich festgesetzten  Quote rechnen 
zu miissen. W ie  eben alle Quoten, so prak
tisch sie auch sonst sind oder sein mogen, die 
Selbstkosten verdunkeln, erzeugt auch diese hier 
eine unerwiinschte V ersehleierung. Nun erhohen 
zw ar schlechte W alzen nicht nur das Konto 
„ W alzen yerbrauch sondern belasten unter Dm- 
stiinden auch andere Konten der Selbstkosten- 
rechnung, so z. B . die W alzendreherei-K osten, 
die Lohne im W alzw erk, den AusscliuB an den 
StraBen und auf dem L ager usw .; aliein diese

Sorgfaltige und regelm aBige, spatestens all- 
wochentliche Erganzung dieser Biicher wird den 
Betriebsmann sehr bald von ihrem N utzen iiber- 
zeugen, und je  groBer sein Betrieb ist, desto 
w eniger kann er sie fortan auf seinem A rbeits- 
tische missen. Emanzipieren sie ihn doch, da 
sie ihn dauernd iiber seinen W alzenpark unter- 
richten, in dem wesentlichsten Punkte des 
B etriebes von der Zuyerlassigkeit seines Personals. 
Sie erleichtern die Abgabe der Liefertermine, 
die sich auf den Bestand an W alzen  stiitzen, 
mahnen an die rechtzeitige Erneuerung der Be- 
stande, geben die Unterlagen fiir die Betriebs- 
anordnungen, sow eit dabei die Leistungen der 
W alzen  in  F rage kommen, und inaclien gelegent- 
lich , durch haufiger wiederkelirende Briiche usw.

W erte treten aus dem Gesamtbilde nicht so 
scharf hervor, daB sie dem L eser der Selbst
kosten unmittelbar kenntlich werden. W ir haben 
demnach hier einen B ew eis datur, daB die Selbst- 
kostenaufstellung auf e i n z e l n e  Betriebsver- 
haltnisse kein iibermaBig empfindliches Reagens 
abgibt, und daB sieli der B etriebsleiter iiber 
alle w esentlichen Faktoren seines Betriebes 
durch besondere Statistiken unterricliten muB. 
So muB der W alzw erkschef, wenn er sich nach 
M oglichkeit vor unangenehmen Erfahrungon 
schiitzen und gegebenenfalls auch B ew eise zu 
seiner eigenen Ruckendeckung bereithalten will, 
iiber seine W alzen , ihre L eistungen usw. usw. 
fortlaufende Aufzeichnungen maclien. D a aber 
der W ert jeder S tatistik  zunachst von dem 
Grad ihrer U ebersichtlichkeit ablUingt, und eine 
zweckm aBig eingerichtete W alzenclironik bislang 
in manchen Betrieben vielle ich t nicht yorhanden 
is t, mogę ein Scliema hierfiir, das sich iu 
langjahrigem  Gebrauche bewahrt liat, an dieser 
Stelle  seinen P la tz  finden.

darauf aufmerksam, daB bei der Kalibrierung einer 
W alze ein F ehler vorliegt..

So gut und zweckmaBig also, ja  man darf 
ruhig sagen unentbehrlich, diese S tatistik  fiir 
den geordneten W alzw erksbetriel) is t , in e i n e m  
Punkte muB sie versagen. D ie Anlieferung  
m angelhafter W alzen kann sie nur bis zu einem 
gew issen  Grade yerhiiten. W ohl konnen und 
sollen die D aten der Biicher durch den Nach- 
w eis, daB W alzen  irgend einer Herkunft im 
V ergleich m it anderen m inderwertig sind, den B e
trieb vor der w eiteren Yerwendung solcher W alzen  
schiitzen. indessen aucli anerkannt leistungsfahige  
W alzengieBereien bringen zuw eilen einmal we
niger gu te W alzen  zur Ablieferung. Handelt 
es sich niclit um yollstandig miBgliickte Giisse,

S c h e m a  e i n e r  W a l z e  n c h r o n i  k.
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dereń offeubare U ntauglichkeit spatestens auf der 
Drehbank zutage kommt —  und solclie W alzen  
wird keine angesehene GieBerei yersenden — , 
so kann die Probe auf das Exempel erst im B e
triebe stattfinden; die chemische Zusammensetzung 
gestattet auch nur in den allerseltensten Fallen  
den positiven BiickscliluB auf die Brauchbarkeit 
der W alze. Besonders ungiinstige Betriebsergeb
nisse bewegen dann allerdings den Lieferanten  
in der R egel zu kostenlosem  E r sa tz ; der ent- 
standene Schaden wird dadurch aber nicht aus- 
geglichen. Jedenfalls lieg t es ebenso im Inter- 
esse der GieBereien w ie der W alzw erke, an 
Hand einer zuverlassigen  Giitepriifung die physi- 
kalischen E igenschaften einer W alze vor ihrem 
Versande bezw . vor ihrem Einbau ins Geriist 
moglichst einwandfrei zu bestimmen. D ie Gefahr

Betriebsergebnisse von
ach den Erfolgen, w elche die von Pro- 

’ fessor R a t e a u  entworfenen Turbokom- 
pressoren auf den Kohlenwerken von Bethune und 
bei der Socićtó des Turbomoteurs in Paris gehabt 
haben, wurde auch in Deutschland das Interesse

gelegentlicher Y erluste wird hierdurch siclier fiir 
beide T eile geringer.

Fiir diesen F ali mochte V erfasser die K u g e l -  
d r u c k p r o b e  ais d a s  Yerfahren yorschlagen, 
das bei zweckmaBiger Konstruktion der Prii- 
fungsmaschinen mit verhaltnism aBig sehr geringen  
K osten durchzufiihren ist, und von dem auBer
ordentlich w ertvolle Ergebnisse zu erhoffen sind 
deslialb, weil die Probe sich in entsprechenden 
Abstanden und an yerschiedenen Durchmessern 
der vorgedrehten W alze  ohne Schw ierigkeiten  
iiber die ganze Ballenlange ausdehnen laBt. W ie  
w eit die P raxis diese Hoffnungen erfiillen wird, 
und ob die Kugeldruckprobe hier brauchbare 
Normen aufstellen kann, werden praktische Y er
suche, zu denen vorsteliende Ausfiihrungen an- 
regen w ollen, erw eisen miissen.

Turbokom pressoren.
1908  auf der Schachtanlage II der Bergbau- 
A ktiengesellschaft Concordia in Oberhausen in 
Betrieb, die zw eite am 19. Oktober 1908  auf 
der Schachtanlage „Sterkrade“ der Gutehoffnungs- 
hiitte und die dritte am 12. Januar 190 9  auf

A bbildung 1. A bdam pf-T urbokom pressoranlage der Zeche Sterkrade.

an diesen Maschinen so lebhaft, daB die G u t e -  
h o f f n u n g s h i i t t e  schnell nacheinander inehrere 
Turbokompressoren in A uftrag nelimen konnte.* 
Die erste dieser Maschinen kam am 3. A ugust

* Y e rg l .  h ie rz u  „ S ta h l  u n d  E i s e n “ 1908  S. 172 9  u . ff.

den „Minister M oller-Schachten“ der Koniglichen  
Berginspektion 2, Gladbeck i. W .

D iese drei Maschinen sind die ersten in 
Deutschland in Dauerbetrieb gekommenen Turbo
kompressoren. Sie sind s&mtlich genau gleicher  
Ausfiihrung mit je  einer stiindlichen Ansaug-
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A bbildung 2. A nsicht der M aschine von der Turbinensoite.

Spindeln der Kompressoren sind in Lagerbocken  
gelagert, von denen der am Ansaug- und der 
am Ausblasende unter atmosphUrischem Druck  
steht, wahrend der M ittellagerbock vollkommen 
geschlossen is t , so daB in ihm der gleiche Druck  
w ie im Ueberstrijmrohr herrscht. D ie A n t r i e b s -  
t u r b i n e n  sind ais Doppelendermaschinen aus- 
gefiihrte normale G. H. H.-Abdampfturbinen. Sie 
bestehen daher aus zw ei einander genau gleichen  
Beaktionsturbinen, von denen jede die H alfte  
der gesam ten Ł eistung liefert, und die so an
geordnet sind, daB der Dampf in die Mitte der 
Turbiue eingefiihrt wird, von wo er die beiden 
Schaufelungen nach den Enden zu durchstromt 
und an diesen in den Kondensator eintritt.

Heute liegen iiber diese neuartigen Maschinen 
ausreichende und sichere Erfahrungen vor. S.'Unt- 
Jiche drei Maschinen haben sich in angestrengtem  
Dauerbetrieb sehr gut bewahrt. Es sollen an

finden konnte. D ie W arm espeicheranlage be- 
flndet sich ebenfalls im Maschinenlmuse. Im 
Maschinenhaus befindet sich noch ein Dampf- 
kolbenkompressor von 6 00 0  cbm stiindlicher 
Ansaugem enge. D er Eohrplan der Abdampf- 
sam m elleitung ist sehr einfach, ebenso der der 
Kulilwasserleitung, die an die vorhandene Leitung  
einer 1500 Kw-G. H. H.-Hochdruckturbine in der 
Zentrale der Schaclitanlage anschlieBt.

Im  G egensatz zur Erprobung in der W erk- 
sta tt, wobei die angesaugte Luftinenge inittels 
Diisen gem essen wurdo, sind die Versuclie am 
24 . Februar 1909  unter Benutzung von Pneumo- 
inetern durchgefiihrt, die nebst den zugehiirigen 
Mikromanometern der Firma FueB von Hrn. In
genieur E . S t a c h ,  Lelirer an der Koniglichen 
B ergschule zu Bochum, zur Verfiigung gestellt 
worden sind, der auch die beiden Versuche 
leitete. D ie Yersuchsergebnisse sind folgende:

łeistung von 8 0 0 0  cbm und einem Kompressions- 
enddruck von 5 bis 6 a t; sie werden saintlich 
durch A b d a m p f t u r b i n e n  betrieben. D ie A us
fiihrung dieser Kompressoren, B auw eise Gute- 
hoffnungshiitte-Ilateau, kann ais bekannt vor- 
au sgesetzt w erd en ; es sei nur kurz darauf 
hingew iesen, daB sie zw eizylindrig sind, und 
daB sie im G egensatz zu den alteren Aus- 
fiihrungen keine Zwischenkiihlung besitzen, so 
daB die Yerbindung des Hoch- und Niederdruck- 
zylinders durch ein einfaches, nichtgekiihltes 
Ueberstrijmrohr hergestellt wird. D ie beiden

dieser S telle  nur die E rgebnisse aufgefiilirt wer
den, die bei einem Versuch am 24. Februar
1909  an dem Turbokoinpressor (Abbildung 1) 
der Schachtanlage „Sterkrade“ gem acht wurden.

Abbildung 2 ze ig t diese Maschine von der 
Turbinenseite aus. D a die Anlage in einem 
alten Maschinenhause an Stelle  einer Ventilator- 
anlage eingebaut werden muBte, und die Grund- 
w asserverhaltnisse ein T ieferlegen des Kellers 
nicht gestatteten . so muBte die Maschine er- 
hoht iiber dem Maschinenhausflur aufgeśtellt 
werden, damit der Kondensator unter ilir Platz
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A bbildung 3. T urbinenw erkstatt dor GutehoffnungHliutte.

Es ergibt sieli danach, daB, um 1 cbm Luft 
von 1 5 °  Temperatur und 760 mm Quecksilber- 
siiule Druck auf 5 ,4  a t Ueberdruck zu pressen, 
erforderlich w a ren :

bei dem  ersten Y ersuch: 1,29 k g  A b d a m p f  
„ „ zw eiten  „ 1,20 „ „

D iese Zahlen decken sich beinalie genau mit 
denen, die bei den W erkstattversuchcn fest- 
geste llt worden sind; sie sind besonders be- 
m erkenswert, wenn man beachtet, daB der 
W irkungsgrad der Dampfturbine naturgemUB 
kein sehr hoher sein konnte. W ie erwahnt, 
besteht die Antriebsmaschine aus zw ei Turbinen 
halber Leistung, die natiirlich unwirtscliaftlicher  
arbeiten miissen, ais eine einzige Turbinę von 
doppelter L eistung. B ei don neuen Konstruk- 
tiouen is t aus diesem Grunde auch die gesam te  
L eistung in einer Turbinę vereinigt, so dafl 
bei den je tz t im Bau befindlichen und demnaebst 
zur A blieferung kouimenden Turbokompressoren 
gleicher GroBe bessere Ergebnisse zu erwarten  
sein werden. D ie erlangten giinstigen W irkungs- 
grade des Kompressors selbst sind — abgesehen  
von der zweckmaBigen Bem essung und Bauart 
des Lauf- uud Leitapparates — im wesentlichen  
w ohl darauf zuruckzufiihren, daB durch die Kon
struktion des Kateau-Kom pressors in der A us- 
fiihrung der Gutehoffnungsliiitte eine ganz auBer
ordentlich w eitgehende Kuhlung der L uft wahrend  
des Y erdichtungsprozesses stattflndet und daB 
ferner die Diilusoren auBerst sorgfiilt.ig bearbeitet 
wTerden. D iese werden namlich rollkommen

8 6

1. Yersuch 2. Yersuch

T u r b i n ę :
Drehzahl im M itte l. i. d. Min. 3632,0 3663,5
Eintrittsspam iung im

M itte l. . . . . . at abs. 1,127 1 ,2
Yakuum %  des Baro-

m eterstandes . . 94,0 94,25
Kondensattem poratur 0 C 31,23 32,2
K ondensatm engo . . k g /S td . 8600 9222

T u r b o k o m p r e s s o r :
Red. B arom eter-

s t a n d ................... mm Quecks. 766,4 766,4
AuGenluft am Saug-

f i l t e r ........................ ° C +• i . o - f - 1,0
Temperatur iin Saug-

r o h r ................. 0 C +  1,8 +  2 ,1
Mittlere L uft-

gesch w ind igk eitim
Saugrohr . . . . m /sok 14,05 16,425

Quorachnitt des Saug-
0,125rolires .................... qm 0,1257

A ngesaugte L uft- 1
inenge bei 35 i .d .S e k . cbm 1,766 2,064
mm Saugspan-
nung . . . . li. d. Std. cbm 6358 7433

desgl. auf 15 ° 0  und
760 mm Q ueck-
silbersaulo b ezogen  cbm /Std. 6670 7790 |

Spannung der PreB-
lu f t ............................. at abs. 6,33 6,4 j

Temperatur der PreB-
luft am D ruck-
stutzen .................... 0 C +  83,3 -f- 88,7

K ulilw asserm engefur
die beiden Kom -
pressorzylindor . kg/S td . 8370 10750

X L I tI .s »
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blank poliert, so daB dio von den Triebrildern 
des Kompressors herausgeschleuderte L uft —  
solange ilire G eschwindigkeit noch einiger- 
maBen nennenswerte Betritge erreicht —  sich 
mit geringem  R eibungsverlust zwischen den 
fiihrenden Flitchen bew egt.

A lle drei Turbokompressoren sind in der 
W erkstatt ausprobiert und nach beendeter Auf- 
stellung am Betriebsort sofort in Dauerbetrieb  
genommen. Sie haben vom ersten B ctriebstage  
an durchgęlaufen und niemals unter Storungen  
irgendw elcher A rt zu leiden gehabt. D ie Ma
schinen haben nur gestanden an Sonntagen und 
wiihrend Feierschichten aus Mangel an Abdampf 
oder wenn sie untersucht werden sollten. Ilire 
Betriebsergebnisse lassen sich am besten ver- 
gleichen mit denen von Dampfturbinen. Genau 
w ie diese bedurfen sie ganz geringer W artung; 
die Aufwendungen fiir Reparaturen, Instand- 
setzungen und Erneuorungen waren gleich  Nuli 
und die K osten fiir Schmier- und Putzm aterial 
haben sich ais so unbedeutend erwiesen, daB 
sie ais praktisch verschwindend bezeichnet w er
den konnen. Irgendeine Abnutzung hat nicht 
festgest.ellt werden konnen. D ie Rader, L ager  
und W ellen des Turbokompressors auf Zeche 
Concordia II  wurden nach einjiihrigem Betriebe 
nacbgesehen und waren noch genau in dem

gleichen Zustande w ie am T age der Inbetrieb- 
setzung, dio Diffusoren tadellos blank und in 
den Kiihlwasserraumen zeig te  aich nur eine ver- 
schwindend kleine Ablagernng von Schlamm, 
nicht mehr ais eine brilunliche Fitrbung der 
W am lung; das Fehlen von grofieren Mengen 
Schlamm sow ie von K esselstein  kann leicht erklilrt 
werden durch die niedrige Temperatur des Kiihl- 
w assers beim A ustritt.

D ie anfiingliche B esorgnis und Unsicherheit 
in den Kreisen der Fachleute der neuen Ma
schine gegeniiber is t lieute gew ichen, was sich 
w ohl am besten dadurch bew eist, dafi die Gute- 
hoffnungshiitte, die nicht nur in Deutsehland 
bahnbrechend fiir die neue Maschine gewirkt 
hat. heute ihren Bestand an gelieferten  und im 
Bau befindlichen Turbokompressoren auf eine 
Gesam tsaugeleistung von mehr ais 180  000  cbm
i. d. Stunde borechnet. D er Enddruck der ge- 
prefiten Luft schwankt bei den einzelnen dieser 
Maschinen zwischen 5 bis 10 at. In welchem 
Mafie sich die Gutehoffnungshiitte auf die Her
stellung von Turbokompressoren und Turbo- 
geblilsen eingerichtet hat, liiBt sich aus der Ab
bildung 8 ersehen, die die Turbinenwerkstatt. 
dieser Firm a am 18. A ugust 1909  zeigt.

O. B a n n e r  in Sterkrade.

Zuschriften an die Redaktion.
(F iir die un te r d iese r Rubrik erscheinenden A rtikel Qbernim mt dic Redaktion keine V erant\vortung.)

Die Berechnung steinerner Winderhitzer unter Zugrundelegung des Wiirmeleitungs-  
verm ógens feuerfester Steine.

In dom Aufsatz, w elcheń O s a n n  untor 
obigem Titol yerofTentlicht,* hat sich oin Rechen- 
febler oingoschliehen, sow ohl beim Ausprobieren  
dor Gichtgasrnongo, w elche zur W inderhitzung  
niitig  sein soli, ais auch bei A ufstellung dor ond- 
giiltigen  W armebilanz der W indorhitzor; infolgo- 
dossen orgibt sich oin falsclies Blld uber dio be- 
sprochonon Yerliiiltnisso, nam entlich iiber don 
Gichtgasverbraucli zur W indorhitzung. Im Nach- 
folgendon soli diosor Fehler kiargestellt und be- 
richtigt -werdon.

W ie Osann sagt (S. 10G4), kann die Auf- 
stollung der W armebilanz der W inderhitzer, be- 
hufs Erm ittlung dor zur W inderhitzung notigon  
Gichtgasmengo, „wenn man nicht ondloso matho- 
m atische A bloitungen lioranziohen will, nur durch 
Ausprobieren goschehen®. W onn jedoch, w ie  
Yorliegond, die Zusam m ensetzung dor Gichtgase 
und damit dio bei dor Vorbrennung derselben  
entstohondo W armoeinnahme bokannt ist, wronn 
fornor, w io ebenfalls vorliegend von Osaun go- 
schehen, dio gosam te Wiirmoausgąbo durch 
W indorhitzung, durch A us8trahlungsverlust und

* „ S ta h l  u n d  E i s e n “ 1909 S. 1060 , 1107  u. 1147.

durch dio abziohondon Essengaso ais feststehend an- 
genom m on wird, so ist n ichts oinfachor, ais die 
zur Erhitzung oinor bestim m ton W indtnonge auf 
eino bostimmto Tomperatur orfordorlicho Gicht
gasm engo gonau rochnorisch zu ormitteln. Dor 
oinfacho W eg ist aus dor spater folgonden Be- 
rochnung dor richtigen W armebilanz und dor 
richtigon verbrauchten Gichtgasrnongo leicht or
sichtlich. Durch erfolgtes Ausprobioron hat nun 
Osann orm ittolt (S. 1005), daC von dor stundlifeh vor- 
handenen Gichtgasrnongo von 27 512 cbm 54 f/o, 
das sind 14850 cbm odor 19313 kg, z u r  Erhitzung 
von stundlich 25359 kg W ind von 25° C auf 780° C, 
also um 755° O, erforderlich soion. Die Rechnung 
bei diesem Ausprobioron ist n icht orsichtlich, 
und os kann deshalb n icht orsehen worden, wie 
und w o der Rechonfehler gem acht ist, wahr- 
scheinlich goschah or obonso wio boi dor Auf
stellun g der ondgiiltigen Wiirmebilanz (S. 1107 
und 1108), sonst konnten sich dio Resultato 
nicht dockon.

Bei dor „Wiirmebilanz eines Cowpers" (S -1107) 
und zwar bei Poston 1 der Warmooinnalimo ist 
nun dor Rechenfelilor klar orsichtlich. Wahrond 
nach der richtigen R echnung (auf S. 1004) 100 kg
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Gicutgas dor angonom m onen Zusam m ensetzung, 
einschliofilich dor im Gas und in dor Yorbron- 
nungsluft enthaltonon W iirmomonge, bei dor Vor- 
bronnung 67 238 W E lioforn, 19313 kg  Gas also 

1931367 238 • 100 12985700 W E orgoben miifiton,

sind bei dor W armoeinnahmo (S. 1107) dafllr nur 
8901600 WE angegoben, und zwar ist dor Fehler 
dadurch ontstandon, dafi bei Posten 1 dor Kohlon- 
bxydgohalt dos Gases nur m it 15,4 % sta tt richtig  
mit 24,2 o/0 angegoben ist. Boi ricbtigor R echnung

orgibt diesor Posten
2 4  9

. 19313 =  4673,7 kg CO;

4673,7 X  2 4 0 3 =  11230900 WE, und die gosam te 
Warmooinnahme betragt dann 12985 700 WE. Dio 
Wiirmoausgabe stellt sich w ie  fo lgt:

Fiir W inderliitzung 25 359 X  0,24
X  7 5 5 ...............................4 633 100 W E

die E ssen gase filhren ab (S. 1108)
19 3 1 3 X 1 , 8 5  X  320 X  0 ,2 5 6 . . 2 926 900 „

V erlust durch Aiiustrahlung u. a. . 5 425 700 „
Sum m a: A usgabe w ie E innahm e 12 985 700 W E  

Dor V orlust durch A usstrahlung u. a. botriige

dem nach: X  100 =  41,8%  dor gesam ton

Wiirmoeinnahme. W enn diosor V orlust ais richtig  
angonommon wiirde, so miiflten dio bei Osann 
folgenden R echnungon entsprechond geim dert 
worden, dor Warmodurchlafi dor fouorfesten  
Steino betruge nicht 0,0-112 Cal. fiir 1 qcm, son
dern 0,165 Cal.

In W irklichkeit ist dioser W iirmoverlust jo- 
doch yiel zu hoch, Osanns Annahmo von 15 % 
der Warmoeinnahmo wird y iel ober don Tat
sachen ontsprechen, und halt man hieran fost, 
so ist eino ontsprochond geringoro Gichtgas- 
menge zur W inderliitzung erfordorlich, und deron 
richtigo B erechnung orgibt Folgondes:

100 kg GichtgaB enthalten  nach der 
Y erbrennung, einschlieB lich  der 
von dom Gas und der Yorbren- 
nungsluft eingobrachten W arm e
m enge, laut R echnung (S. 1064) 67 238 W E

davon gehen  ab:
Y erlust durch A usstrah lungusw . 15 o/o 

=  10 086 W E  
dio EHsengaso entfuhren

1S5 X  320 X  0,256 =  15 155 „ 25 241 ,,
zur W indorhitzung bloiben aus 100 kg

G as n u tz b a r ............................................  41 997 W E
zur E rhitzung von 25 359 k g  W ind  

um 7 55° C sind erfordorlich:
25 359 X  755 X  0 ,242 . . . .  4 633 342 „

und zur D ockung d ieses B edarfs:
4 633 342 1 1 0 3 3

•U 997 ' 100 “ n  033 k S = — 8-  
G ichtgas.
Yon dorGesam tm engo dor yorliandonen Gicht

gase, 27512 cbm, sind . 8487 m
a 27 512' 30,9%

W ftrm eoinnahm e:

11 033 X  672,38 .....................................  7 418 368 W E
W itrm oauflgabo:

W indorhitzung 25 359 y  755 X  0,242 4 633 342 „
Y erlust durch EBsengase 11 033

X  151,56 .................................................  1 672 161 „
Y erlust durch A usstrahlung usw. . 1 112 865 „

InBgesamt Ausgabe wio Einnahmo 7 418 368 WE 
A uf S. 1149 rochnet Osann dann woitor, dafi 

bei oinor Steigorung der W indtemporatur auf 
910° C, also um 17%, hervorgerufon durch eine 
Vergrofierung der Hoizfliieho um 50% (und eino 
entsprochende Stoigorung dor Gasgabe um 17%), 
der Gasvorbrauch zur W inderliitzung um 20%, 
also von 54% dor Gosamtgasmongo auf 65°/o, 
stoigo. Dafi dioso R echnung ebenfalls unrichtig  
ist, orgibt sich aus dem Vorstohendon sofort; 
nim m t man dio von Osann angogobone Stoigo
rung dos W armovorlustes durch Ausstrahlung usw. 
um 40%  ais richtig an, so orgibt sich bei rich- 
tiger Rechnung m it don yorstehend entwickoltou  
Zahlon folgondes:

W iirm eausgabe:

1. W indorhitzung 4 633 342 - f - 17%  =  5 421 010 W E
2. Y orlust durch E ssengase

1 672 161 —j— 17 °/o =  1 956 429 „
3. V erlust durch Ausatrahlung usw.

1 112865  +  40 %  =  1 5 5 8 0 1 1 ,

gosam te W iirm eausgabo 8 935 450 W E

orforderlich S =  13289 kg, das sind0 i 2,o8

10 222 cbm oder 37,2 °/0 dor G osam tgasm engo.

; 8487 cbm

zur W inderliitzung erfordorlich, nicht, wio Osann 
ausprobiort bat, 54 °/o.

Dio Warmobilanz dor W inderhitzor ergibt 
also folgende Z ahlen:

dazu Bind

13 289 
1,3

Zum Scblufi sei noch bemerkt, dafi die von  
Osann gobrauchten Unterlagen, Windyorbrauchs- 
m enge, erzeugte Gasmongo, Erm ittlung dos 
W armevorlustes durch Ausstrahlung usw. aus dom 
U nterschied zwischon der thoorotischon Vor- 
bronnungstem peratur der Gichtgase und dor im 
Innorn dor Kuppol des W inderhitzors gem essenen  
Temperatur, nur mehr odor wroniger robo An- 
niihorungsworto sind. Die tatsachlicb in den 
Hochofen goblasene W indm onge und dio erzeugte  
Gichtgasm enge liofien sich zwar aus einor Wiirine- 
bilanz des Ilochofens genau erm itteln, os bliebe 
dann abor immer noch dio schwiorigo, kaum zu 
losonde Frage olfen, w ieyiol W ind in und liinter 
den Windorhitzern yorloren geht, also Ubor die 
im Hochofon gobrauchto Monge hinaus ebenfalls 
erhitzt werden mufi. Da Osann solbst seinen  
Aufsatz nur ais einon Versuch zur L osung m it 
ungenauon grundlegondon Kooffizienten bozeieh- 
net, soli auch hior auf diese V erhaltnisse nicht 
w eiter eingogangon wordon; nur noch oin Punkt 
soli kurz erwShnt worden.

Osann sagt. (S. 1147 Sp. 2): „ B e f i n d e t  s i c h  
d e r  W i n d e r h i t z o r  a m  E n d e  d o r  G a s -  
p o r i o d o ,  s o  s i n d  d i o  S t e i n o  d u r c h  u n d  
d u r c h  e r h i t z t ,  i n d e m  s i o  d i o  y o l l e  T e m 
p e r a t u r  d o r  F e u e r g a s o  a n g e n o m m e n  
b a b o  n.“
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DaC das w enigstens fiir die Aufionmauern, 
w olcho zugleich dio AusstrahlungsfHichon bildon, 
nicht richtig ist, lehrt oin Blick auf das Kuryen- 
blatt S. 1062, woraus oino ganz bedeutende Ab- 
nahmo dor Steintem peratur von innon nacli aufion 
auch am Endo dor Gasporiodo orsichtlich ist. Wio 
w oit sich hieraus A ondorungen ergoben in der 
Mittoltomporatur dor Stoino, wolcho auf dio 
Schluflrochnung von EinfluB sind, mufl oino go- 
nauero R echnung orgobon. Ich bohalto mir vor, 
hiorauf und auf ein ige andero Punkto dos Osann- 
schen Aufsatzos noch in oiner besondoron Ab
handlung zurUckzukommen, und zugloich oin an- 
doros Yorfahron zur E rm ittlung dos Ausstrahlungs- 
yorlustes m itzutoilon, w elches genauore Ergeb- 
nisso liofort ais das von Osann angegebene Ver- 
fahren.

G o d o s b e r g .  Chr. Aldendorff.
*  **

Wio A l d e n d o r f f  in soinor Zuschrift an dio 
Redaktion richtig bomerkt, ist in dom Aufsatz 
iibor Berechnung stoinornor W indorhitzor ein  
Rechonfohler untergolaufon. Infolgodossen stellt  
sich die fur die W inderhitzer anzusetzonde Gicht- 
gasm onge nicht auf 54°/o der Gesamtgasmonge 
ein, sondorn nur auf 31 °/» (S. 1065).

Dor Fohler is t darauf zuriickzufiihren, dafl 
auf S. 1107 m it 15,4°/o Kohlonoxyd gorechnet ist 
und nicht m it 24,2 o/0, w io es auf S. 1064 richtig  
heiflt. Es is t also die Zahl fiir Kohlensiiuro m it 
dor fiir K ohlenoxyd verw echselt.

Dio W a r m o b i l a n z  S. 1107 mufl dann 
la u ten :

W a r m  e c i  n n a h  me :

31
E b kom m en • 1)3 . 27 512 =  11 100 k g  G icht

g a se  fiir die W inderhitzer in B etracht: we
24,2
— -  . 11 100 =  2690 k g  CO; 2690 X  2403 =  6 464 100 

0,22
11 1 0 0 =  24 kg H;  24 X  29 0 0 0 =  696 000

XI 100 kg G ase treten m it 100° C ein
11 100 X  100 X  0,24 =  2 6 6 4 0 0

1 1 100 X  0,85 k g  Y erhrennungsluft fiihren ein
11 100 X  0,85 X  15 X  0,24 =  34 000

Zusam m en 7 460 500  

W ii r m e a u s g  a b e :

Zur W inderw iirm ung aufgew endet we
25 359 X  0,242 (7 8 0 — 25) =  4 633 100 

dio EBsengaso (11 100 X  1,85 =  20 540 kg)
fiihren m it sich  20 540 X  320 X  0 .256 =  1 684 300

Zusamm en 6 317 400

D urch L eitung und Strahlung an die U m gebung gelien  
yorloron (7 460 500 — 6 314 400) =  1 143 100 (15% )

(statt 1_360 500) 
Zusam m en 7 460 500 W E.

Dio in  der Sekundo und 1 qcm durch die 
Kuppolwand goseliickto Wiirmomongo is t dem- 
zufolgo n icht 0,0412, sondorn 0,035, was insofern 
nicht erheblich fiir dio anschlioBondon Betrach- 
tungon iiber den W ort des Leitungskoeffizienten  
ins Gowicht fa.llt, ais os sich nur um Anniiherungs- 
worto handelt.

Sinngem iifl is t dann auch auf S. 1149 die 
W arm eausgabe des W inderhitzors umzurochnon 
und dio Gasverbrauchziffor fiir die Windorwiir- 
m ung boi 910° C yerBndert oinzusetzon. Wahrend 
boi 780° C W indtom peratur 31 o/o dor Hochofen- 
gaso zur B edienung dor W inderhitzer ausreichton, 
sind es bei 910° C W indtomperatur 37°/°.

Hinsiohtlich dor Ausfiihrungon am Schlusse 
habo ich nur kurz nochm als darauf zu yorweison, 
dafi man natiirlich n icht die starko Umfassungs- 
mauer, dio nur von  innon erwarm t wird, m it den 
Fachw orksteinen auf eino Stufo stellen  darf. 
Erstore kann nie und nimmer yollstiindig durch- 
w arm t werden, dio letztoren kiinnon es, wonn 
die Um stando gogobon sind. Das Kurvenblatt 
S. 1062 bezieht sich auf dio Umfassungsmauer.

N unm ehr wondo ich mich gegen  die Kritik 
des Ausprobiorons, w io sio Aldendorff gibt. Wonn 
es mir gelungen  ist, oin Verfahron zu entdockon, 
um die W i i r m e v e r l u s t e  an  di o  U m g e b u n g  
d i r o k t  (d. h. n ich t aus der Difforenz) festzu- 
stellen ; w enn  os mir obenso golungon ist, oin 
Vorfahren zu finden, um die G i c h t g a s m o n g o  
di e  zu  d o n  W i n d e r h i t z e r n  g e f i i h r t  w i r d ,  
zu borochnen, so erschoint es von geringer Bo- 
deutung, ob oine der yiolon Borochnungen auf 
Ausprobieren beruht oder in deduktivor Ablei- 
tung gofiihrt ist.

Ich habo an violen Stollon der Abhandlung 
das Vorfahren dos Ausprobierens goiibt, teils um 
schneller vorwiirts zu komm en, teils um dio Bo
rochnungen n ich t noch mehr auszudohnen. Boi 
dem groBen Zahlonmatorial und dor Fiille dor 
A ufgaben erschion mir dios statthaft.

W enn Aldendorff bohauptot, oder wonn es 
yiolleicht in soinor Zuschrift so aufgofaflt wordon 
konnte, dafi dieses V erfahrenschuld an dem Fohler 
sei, so lieg t es auf der Hand, daC dem nicht so 
ist. Ein Uebortragungsfohler mufl sich immer gol- 
tend machen, ob man so w ie Aldondorff rechnet, 
odor so w io ich os gotan habo. B. Osann.

C hrom bestim m ung in Eisen und Stahl.
In dieser Zeitsclirifi findet sich auf S. 248 stinm ien. Zur F oststellung des W irkungswertes

eine Abhandlung yon F i s c l i b a c h  Uber Bestim - benutzt Fisehbach Kaliumbichromat. Dieses Salz
m ungen von geringen M engen Chrom in Eisen ist sehr rein im llandel kaullich. Trotzdem halte
und Stahl: Ghromsnure liifit sich in sauror Lti- ich es fiir besser, das Kaliumbichromat umzu-
sung, bei Gegonwart yon .lodkali, m ittels Thio- kristallisioren und boi 130° zu trock n en ; besonders
sulfatlosung von bokanntein W irkungsw ert be- w'enn es schon lange in Gobrauch g e n o m in e n
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ist. Einfaclior ist nachstehendes Yorfahron: In
oinom grofien T iegel ste lit man in gepulyortes 
Kaliumbichrómat einen kloinen Tiogel, den man 
mit gepulyertem  Kaliurnbichromat besohiekt. 
Man orhitzt nun yoreichtig, so daC dio Rand- 
masse im kleinon Tiogol oben zu schm elzen an- 
fangt, und liifit im Exsikkator erkalten. Man lost 
2,820 g  Kaliurnbichromat in 10(1) ccm W asser 
auf. I. ccm der Kalium bichromatlosung onthiilt
0,001 g  Chrom. DaC sich dio N atrium thiosulfat- 
liisung leicht andert, ist n icht zutreffend. Meine 
Losungon haben heute nocli denselben W irkungs- 
wert w ie Mitte Januar. Man mufi dio Lćisungen 
vor diroktem Sonnonlicht schUtzen und minde- 
stons 14 Tage stohon lassen. Dann bat dio 
Kohlensaure dos Wassera ausgow irkt und dor 
W irkungswort der Natrium thiosulfat losung bleibt 
lango Zoit konstant. V on dor Starkolosung  
hiingt sohr viol ab, darum ist os bossor, dio 
notige M enge jodesmal friseh horzustellen. (10 g  
wasserlosliche Stiirke in 1000 ccm  W asser losen.) 
Boim Kochon mufi die Losung wassorhell werden. 
Nach dem Erkalten wordon 25 ccm Kalilaugo, 
100 g in 1000 ccm, zugesetzt; man erroicht da
durch oin sehijnos Blau und kein Schrnutzigyio- 
lett, w io es boi gow iihnlicher Stiirke rnoist vor- 
kornmt. Ist dio Starko triibe und undurchsich- 
tig, so erhiilt man kein riehtiges R esu lta t Die 
Zeit. in der dio Titration ausgefiihrt wird, don 
Zusatz der Roagonzion liiilt Eischbach ganz all- 
gemoin. A uf dioso W oise kom m t man zu koinotn 
konstanten Resultat. Vorschiedono Proben, ont- 
haltend 1 °/“ Chrom, w urden abpipettiert, m it 
.Jodkali versetzt, angosiiuort und nacheinander 
titriert. Stiirke wurde erst bei Boginn der Ti
tration zugosotzt. Dio gofundenen Resultate  
schwankton von 59.0 bis 00,2 ccm N atrium thio- 
sulfatlosung. Es wiire also giinzlich falsch , in 
dioser Reihenfolgo zu arbeiten. Nach dom An- 
siiuorn musson dio Proben sofort titriert werdon, 
da boi langerem  Stehen wahrschoinlich eine von  
Jodausschoidung bogloiteto Zersetzung des im 
Ueberschufi yorhandenen Jodkaliums durch don 
Luftsauerstoff untor dem Einflufi dor SalzsSuro 
stattfindot. Dio Vorsucho wurdon wiedorbolt zu 
versebiedonon Zoiton ausgefiihrt und fand ich 
jodesmal nieino Beobachtung bestiitigt. U nstatt- 
haft ist os, sofort bei Boginn dor Titration Stiirke 
zuzusetzon, dadurch wird zu viel Thiosulfatlosung  
verbraueht. Stiirke darf erst zu gesetzt werden, 
wonn durch Zusatz des N atriuintbiosulfats dio 
Farbę sehw acli gelb gew orden ist, da dor End
punkt n icht durch einen Um schlag yon blau in  
farblos, sondern yon blau in  hollgrun angezeigt 
wird. Zur Titorstollung benutzt Fischbach 
100 ccm Bichrom atlosung. Hier ist der Farben- 
umschlag von blau in griin deutlich zu sehen. 
Fischbach darf also bei der T iterstellung nicht 
auf farblos titrioren. Bei niedrigen Chrom- 
gelialton ist dioser Farbenumschlag gar n icht zu

orkennon; dor Endpunkt ist ganz undeutlieh , 
hier wird die L osung farblos. L eiehter is t es, 
don E ndpunkt zu erkennen, w enn man Thiosulfat 
im Uoborschufi zusotzt und den Ueberschufi mit 
Jod zuriicktitrierl. Der Ueberschufi soli nur 2 bis 
3 ccm betragen. Sobald dio Losung farblos ist, 
se tz t man noch 3 ccm hinzu. Jodlosung und  
Thiosulfat, boide fast 1/ io o  n, sind so gostellt, dafi 
dor ersto Tropfen ganz schw ach blau farbt; dann 
werdon noch zw ei Tropfen zugesetzt; dann 
musson 40 ccm .lodlosung 40 ccm Natrium thio- 
siilfat ontsprochon. Um  don W irkungswort dor 
Thiosulfatlosung fostzustollon, wurdon verschie- 
dono Chromgehalte titr ie rt, dabei aber m it oinom  
Chromgohalto begonnen, w o der griine Farbon- 
um schlag nicht mohr zu orkonnen ist; es kann 
also m it Thiosulfat auf farblos titriert werdon.

Dor Arboitsgang ist nun folgendor: Dio ab- 
pipettiorto Probo wird m it 10 ccm Salzsaure 1,19 
angosiiuort, g u t durehgoschUttelt, m it 20 ccm  
Jodkali 1 : 15 versotzt und sofort titriert. Boim  
Titrioren m it Thiosulfat habo ich die Starko,
5 ccm , beim Boginn der T itration zugesetzt. 
N im m t man w onigor Stiirko, so en tsteh t eino 
griine Farbo, yorw ondet m an mohr ais 5 ecm, so 
yerbraucht man zu viol Thiosulfat. 10 ccm Salzsaure
1,19 wurdon angew andt, da sie ausreichon, urn 
die alkalisclio Schmolzo von Soda und M agnesia  
anzusiiuern. Boim ZurUcktitrieren m it Jod wur
don 5 ccm Stiirke erst nach dem Einlaufen  
dor Thiosulfatlosung zugesetzt und der goringe 
Ueberschufi an Thiosulfat sofort mit Jod zurtlck- 
titriert. Boi allen Y ersuchen betrug das Fliissig- 
koitsyolum  5(X) ccm.

Es Yerbrauehtou im Mittol:
0,005 g  Cr an N a 2 S»Oa

bei der Titration mit bei ltiicktitraiiou
N aiS30 3 auf farblos mit Jod

30,25 ccm  29,90 ccm
0,0005 g  Cr 

3,15 ccm  2,9 ccm
0,00025 g  Cr

1,60 ccm- 1,48 ccm

W io zu orsehen ist, yerbraucht man etw as 
mehr Thiosulfat, w enn man dio Stiirke bei Bo
ginn  der Titration zusetzt. Bei richtigor Titer
stellun g und gloichon Arboitsbodingungen ge- 
langt man aber zu brauchbaron Rosultaten. Das 
Zuriicktitrieren m it Jod ist einfaclior, da man 
don E intritt einer Blaufarbung viel besser sehen  
kann, ais das V orschwinden derselben.

Fischbach behauptet, bei geringen Chrom- 
mongon fiolo das zurilckgehaltene Zink bedeutend  
ins G ewicht. D ies is t n ich t zutreffend, da Zink durch 
oxydierendes Schm elzen ąuantitatiy  abgeschieden  
wird. Ich habo E inw agen von  40 g  E isen nach der 
Zinkoxydmothodo yerarboitet. Kieselsaure, Zink, 
Tonerde wurde abgeschieden und Chrom ais CriOs 
bestim m t. Ich fand 0,012 bis 0,013 °/o Chrom im 
Flufieisen. Die erhaltenen Niederschlage w urden  
mit Natrium superoxyd aufgeschlossen und das
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Chrom m it Perm anganatlosung (1 ccm =  0,07 °/» Cr) 
titrim otrisch zu 0,0107 °/» bostimm t. Diese Diffe- 
renz beruht aber auf Bildung von Chromat, das 
beim GlUhon entstoht.

In dor Hand des geUbton Chomikers ergibt 
dio Zinkoxydmothodo gonauere R esultate ais die 
Titration m it Thiosulfat, und die Bestim m ung  
des Chroms kann auch beąuem  an einem Tage 
erfolgen. A. Siebenschuh.

* **
Zu vorstohonden Ausfuhrungen gostatte ioli 

mir zu bemerken,; daB mein A ufsatz sich nur 
auf B estim m ung yon g e r i n g e n  M engen Chrom 
in Eisen und Stahl bezieht; auf allgemoin bo- 
kannte Tatsachen und solbstvorstiindliche Aus- 
fUhrungsmaCregoln niihor einzugehon, hielt ich 
nicht fiir orforderlicli.

DaC dio Bestim m ung dos Chroms nacli dor 
Zinkoxyd-M ethodo einen yollen  Tag beansprucht, 
bew eist oben den V orzug der vo:i mir boschrie- 
benen Methodo, dereń AusfUhrung hochstens drei 
Stunden dauert.

S i e b e n s c h u h  glaubt, m eine Behauptung, daC 
boi dor Fiillung m it Am m oniak nacli dor Zink- 
oxyd-M ethodo Zinkoxyd m it aus fS lit, dadurch zu 
widorlogon, daC er auf die A bscheidung dos Zinks 
ais Z inkoxyd boi oxydierondom Schm elzen hin- 
w oist. Darum handelt es sieli aber gar nicht, 
sondorn um dio Tatsache, daC Zinkhydroxyd in 
iiberschiissigem  Alkali loslich ist. Diese seine  
L oslichkeit in  Alkali beruht auf der Fiihigkoit, 
W assorstoffion aus seinem  IIydroxyl abzuspalton  
und daher ais Siiuro zu wirkon. Bei dor spater 
erfolgendon Fiillung des Chronihydroxydes m ittels 
Ammoniak fallt dann auch das geloste Zink- 
hydroxyd w ieder aus und wird m it orsterem ge- 
w ogen . Im Ubrigen sind dio interessanten Aus- 
fiihrungen von Siebenschuh m it Freuden zu bo- 
griiCon, da sie nur dazu boitragon konnen, die 
yon mir angegebeno Methode, die allen anderen  
gegeniiber groCo Y orteile aufzuwoisen hat, noch 
jzu vorvollkommnon.

E f ł i d e n - H o h e n z o l l e r n h U t t e .
P. Fischbach.

F i s c h b a c h  hat m eine AusfUhrung scheinbar 
nicht richtig yerstandon. Chrom und Zink sind 
ais Chlorido in L osung; mit A m m oniak orzouge 
ich den Niedorschlag von Chromhydroxyd. Dieser 
N iederschlag hfilthartnackigZinkhydroxydzurU ck, 
so dafl selbst bei wiodorholtor Fiillung Zink nicht 
entfornt worden kann. Der gotrocknote und vor- 
sich tig  gcglU hte Niodorschlag von Chromhydroxyd 
wird m it Natriumkarbonat und Kaliumchlorat 
goschm olzon; dadurch wird Chroni in Chromsiiuro 
UborgefUhrt. Das yorhandeno Zink wird ais Zink- 
oxyd abgeschiodon und abfiltriort. Es be- 
stoht also m eine Behauptung, dafl Zink durch 
oxydiorondes Schm elzen quantitativ  abgeschiodon 
wird, zu Recht. ^  SiebenschuK

Dio AusfUhrungen von S i e b o n e c h u h  habo 
ich sehr g u t yerstandon. Seine Behauptung, dafl 
Zink durch Schmolzon m it Natrium karbonat ais 
Zinkoxyd abgeschieden wird, besteht selbstyor- 
standlich zu R echt; obenso aber auch m eine Be
hauptung, dafl Z inkoxyd in UberschUssigom Alkali 
loslich ist. W enn Siobonschuh nun, um Zink- 
oxyd und Chromsiiure zu tronnen, die alkalische 
Schm elze in W asser lost, so geh t naeh meiner 
Bohauptung, w io allgemoin bekannt, oin Toil des 
Zinkoxydos m it in  Losung, wird beim Ansiiuern 
dieser Losung m it Salzsiiure in Zinkchlorid Uber- 
gofUhrt und bei der Fiillung des Chromhydroxydes 
m ittels Am m oniak wiedor abgeschieden, was 
Siebenschuh ja  auch bestiitigt. W io ich boi dor 
Boschreibung meinor M ethode in Heft Nr. 7 dioser 
Zeitschrift schon sagte, ist boi sorgfśiltigom -Ar
beiten dio Monge dos m itgefiillten Zinkoxydes so 
goring, dafl sio boi dor Bestim m ung von groBeren 
Mengen Chrom nicht yon Belang ist, boi dor Er- 
m ittelung yon ein igen  H undertteilen des Elem entes 
jedoch bedeutend ins G ew icht fallt.

FUr mich ist diese Streitfrage hiormit er- 
lodigt.

E m d o n ,  H o h o n z o 11 o r n h u 11 o.
P. Fischbach.

Patentberićht.

Deutsche Patentanmeldungen.*
14. Oktober 1909. KI. lO a, Sch 2 9344 . Solbst- 

tiitige Um stellYorrichtung filr don G as- und Luft- 
w eclise l an R egenerativkoks6fen . Carl Schatz, Bochum , 
Bruckstr. 13.

KI. lS a ,  L 24 993. V erfahreii und Y orrichtung  
zur E rzeugung von E isen  unter Erhitzung der Be- 
gchickung in einem  von auflen geheizten  Schacht. 
Carl O ustaf P atrik  de L ayal, Stockholm .

* D io A nm eldungen liegen  von dem angegobencn  
T ago an w ahrend zw eior M onate fiir jederm ann zur 
E insich t und Einspruchserhobung im Patentam te zu 
B e r l i n  aus.

KI. 18 b, S 26 890. E lek trischer Ofon zur Stahl- 
erzougung m it einer bei hohen Tem peraturen elektrisch  
leitend w erdenden A uskleidung des T ieg e ls  oder des 
llerd es . S ocicte  des A cidries ot F orgcs do 1’irminy, 
Firm iny, Loire, Frankr.

KI. 241, T  12 603. FeuerungsbeschickungsYO i- 
richtung fQr ein G em isch von staubform igem  und 
stiłck igem  Brcnnstoff. Otto Trossin und Isabella  Eliza  
Robinson, geb. ltobiiison, London.

KI. 31 b, B 50 516. H ydrau lisehe' oder mecha- 
nischc A nhebevorrichtung fur den Fullralim en von 
Form prcsscn. Ph. BonviUain u. E. Iioncoray, P a r is ; 
Prioritat der A nm eldung in Frankreich.

KI. 31 c, F  27 972. Schraubenform ig gew ickolto  
K ernein lage. Leopold Fcrnis, Isselburg, N iederrh.
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KI. 31, K 39 993. Y orfahren zur H erstellung von 
Kernstiltzen au« T -E ise n  m it zw ei Tragplatten; 
W alter K olii, O loiwitz.

KI. 31 e, K  40 814. Y orrichtung zum GieBen von 
lilockcn in  auf der GioBplatto yorschiebbaron B lock- 
formen; Zus. z. Anin. K 39 309. A lbert K utt, Sulz- 
bacli i. Oberpf.

KI. 31 e, V  8469. Y erfahren und Yorrichtung  
zum Fostnaltcn  von Form kasten  auf Form - oder }lo -  
dellplatten u. dergl. Y erein igte Schm irgel- und Ma- 
scliinon-Fabriken, A et.-G es., yorm als S. Opponheiin
& Co. und Sclilesinger & Co., IlannoYor-Hainhlólz.

KI. 8 0 b, K  3!)576. Yorfahren zur H erstellung  
yoii Zemont aus lloch ofon sch lack e und Gips. Dr. 
lJans Kiihl, B erlin-G rolllichtorfoldo, Z ehlendorferstr. 4a.

18. Oktober 1909. KI. 7 a, T 13 263. Selbsttiitige  
Um leitvorrichtung fiir W alzdraht und dergl. Carl 
Tobor, O berselionew eide b. Berlin , Laufenorstr. 5.

KI. lO a, K 37 231. B renncroinrichtung fiir K oks- 
8fen mit para llel zueinander in dio lle izz iig o  miinden- 
den K analcn nach P atent 174 671; Zus. z. L’at. 174 671.  
Heinrich K oppers, E ssen , Kuhr, Isenbergstr. 30.

KI. 21 h, II 44 680. E lek trischer W iderstandsofen, 
bei w eichem  dio O fenauskleidung don H oizwiderstand  
bildet. The llo sk in s Com pany, C h icago; 1’rioritfit der 
Anmoldung in den Aroroinigton Staaten.

KI. 24 f, L  27 689. Treppenrost m it ebonen, in 
ihrem yordoren T eil durchbrochenen R ostplatten. P au l 
Lindau, T egel.

KI. 31 c, K  39 244. In dio B loekform  hinoin- 
ragendor A ufsatz aus Ton zur A ufnahm e des ver- 
lorenen K opfes von GuBblScken. N icolas K ostilolf, 
N isclino-Saldinskij Sawod, RuBl.

KI. 31 c, S 26 322. Y orfahren zum GioBon von 
dichtcn StahlguBblSekon m ittels einer zum  T eil aus 
einer feuerfesten  und Bclilechtloitenden M asse und zum  
Teil aus gogebenenfalls gekilh ltom  .M ctnll bestehenden  
Form. N icolaus Skaredoff, St. Petersburg.

KI. 31 c, V  8493. Aus Futtor und Zapfen bo- 
stehender M odelldilbel. H erm ann Vettor, Grabschnor- 
straBe 132, u. G ustay Zw ickert, G oethestr. 12, B reslau.

G eb ra u ch sm u stere in tra g u n g en .

18. Oktober 1909. KI. 7 a, Nr. 393461 . Ein- 
8tellvorrichtung fiir das W idorlagor an W alzw erken  
zum W alzen  n ahtloser R ohre. H einrich Stuting, 
W itten a. Ruhr.

KI. 19 a, Nr. 392 657. K lom m e gegen  das W an
dom der E isenbahnschienen. Fa. Fried. Beyorsm ann, 
Hagen i. W .

Deutsche Reichspatente.

KI. 31 c , Nr. 207 S64, vom 4. Januar 1908. 
H e in r ic h  R o m y ,  G.  m.  b. II.  in n a g e n  i. W . y e r 
fahren  z u m  G iefien von  Jilocken a u s  zw e i oder m e h r  
M etallen oder L e g ie ru n g e n  d u rc h  E in g ie p e n  flilssigen  

M eta lles e in er A r t  in  einen I lo h lr a u m  
e r s ta r r te n  M eta lles e in er  a n d eren  A r t .

In die GuBform a wird zunachst 
i  das M etali g egossen , das die Schale des 

B lockes bilden soli. In diesem  M etali 
wird, so lango es flilssig  is t ,  cin Stab b 
in D rohung oder in senkrechte oder seit- 
licho B ow egnng yorsetzt. Sobald das 
GuBmotall sow eit erstarrt is t , daB es 
den durch don Stab b erzeugten H ohl- 
raum nicht mehr ausfiillen  kann, wird 
der Stab herausgezogen  und in den 
Iloh lraum  das zw eite M etali, das mit dom  
ersten yerburiden werdon so li, e in gegos-  

sen. W ill man einen Błock aus m ehr ais zwoi Me- 
tnllen oder L egierungen herstellen , so w iederholt man 
den Y organg m it dcm  Stabe ontsprechend oft.

KI. 31 c , N r. 207 <139, vom  13. Oktobor 1907. 
C a r l  G r u n w a l d  i n B r e d e n  e y. Y e r fa h r e n  u n d  
V o rr ic h tu n g  z u r  H ers te llu n g  tw n  l ld d e r n  in  m eh r-  
te iligen  m eta llenen  G u fifo rm e n .

D ic einzelnen T eile der m etallenen  GuBform  
worderi unm ittolbar nach dem GieBen in achsialor  
R ichtung so w eit yoneinander und von dem  nur noch  
auf soiner Nabe aufliogenden GuBstiick entfornt, daB 

letzteres vollstilndig froiliegt 
und aus der Form  heraus- 
genom m en worden kann. 
D er obere Form toil a  besitzt 
A nsatze b , mit denen er sich  
auf ein G estell c auflcgen  
kann. Der untero F orm teil 
d  ruht auf einer P latte  «, 
dic von einem  in dem  Zy- 
lindor f  sieli bew egendon  
K olben g  getragen  wird. 
L ctztorer ist hohl und dient 
einem  zw eiten  K olben h zur 
Fuhrung, der eine P latto  i  
zur Unterstutzung dor llad - 
nabe tragt. Nach E insotzen  
eines neuen K ernes k  in die 
R ingplatte l werdon ilie 
F orm teilo  durcli A nheben  
dos Kolbons g  gesch losscn, 
w obei sich  der obere Form 

teil a  vom G estell c, auf dem  er aufruhto, otw as ab-
liobt. Nach dem  AbgieBen der Form  w orden die
beiden Kolben g  und h  gesen kt, w obei zuniiclist der 
obere Form teil o  vom  G estell c zm ftckgehalten wird.
Beim w eiteren Senken stolit der K olben h  auf den
Boden des Zylinders f  auf und bleibt m itsam t dem  
GuBstiick m  stehon, wiihrend sich dor untero Form 
te il d  noch so y iel w eiter senkt, dali das GuBstiick 
froiliegt und entfornt werden kann.

KI. lO a , Nr. 207 84 3 , vom  14. N ovom ber 1907. 
W i l h e l m  P o r t  m a n n  i n  D a l i l h a u s e n ,  Ruhr 
K o k so fe n .

D ie von einom  eisornen Schuh o  getragen e Tur b 
ist yorsonkbar angeordnet; sio wird in angehobouer

Stellung durch  
V™1 G egengow ichto c 

gehalten . D io bei 
m  gesenkter Tiir 
| |  jt Yorhandene

DurchlaBoffnung  
wird durch eiu  
drelibar zw ischen  
zw ei Kammern  
sieli boflndendos 

B lecli d  abge- 
deckt. D ie  Tiir 
kann zur B ehei-  
zung mit H eizka- 
niilen e versehon  
sein, die sich oben  
an dio im Kam- 
H eizzilgen jeder  

K am m er fuhrende K anale f  anschlieB en, w ahrend sie  
unten m it dem Sohlkanal g  Verbindung haben.

KI. 31 b, Nr. 207860, vom  20. Mai 1908. 
E i s e n  h u t  t e n -  u n d  E m a i l l i o r w e r k  i n N e u s a l z a . O .  
M asch ine  z u r  H e r s te llu n g  d e r  M a n te lfo rm h U lfte  f i i r  
den G u p  b a u ch ig er  H oh lgegenstilnde , insbesondere  
T ó p fe , bei d e r  d a s  M odeli d u rc h  eine  senkrech te  
D u rc h zu g p la tte  a u s  d e r  F o r m  gezogen  w ird .

In dem G estell a , w elc lies die senkrechte D urch
zugplatte b triigt, sind zw ei Schieber c und d  g e -  
lagcrt, Yon denen c den Form kasten e, und d  die 
M odęllhalfte f  tragt. Beide Schieber sind m it Zahnon g  
bezw. h  Ycrsehen, die mit einem  auf der W elle i
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W alzen- oder WcllonaeJiBO orfolgt, zu yerhilten, ist 
dio M otorwello in achaialor R ichtung bew eglich  an- 
goordnet. B oi k leinen  AusfUlirungen ist zweckm aBig  
der ganze E lektrom otor auf oiner G loitbahn ver- 
sch ieb lieh , boi grOBeren nur der Ankor. [n diesem  
F alle  m iissen die KoUóktoren oder die Schleifringo  
so broit au8gebildet sein , dali die Biirston in don Grenz- 
lagen  noch r ich tig  an liegen .

KI. 24o, Kr. 208525, vom  15. Oktober 1907. 
G e o r g  S e h i m m i n g  i n  B o r l i n .  Y e r fa h r e n  zu m  
B etrieb e  von O enera to ren , bei denen  d ie  E rze u g n is s t  
d e r  E n tg a s u n g  d u rc h  d ie  Y e rg a su n g szo n e  geleitet 
w erden .

Iłei G aserzeugern m it Zugriehturig von obon nach 
unten geht dio E ntgasung gaaroicher K olilen  infolge 
zu schw acher W iinnoubertraguiig zu langsam  vor sich. 
U m  letztere zu sto igorn , so li dio W indzufilbrung 
periodisch unterbroehen worden, z. li. 120 mai in der 
Minutę. In den Stillstandcn so llen  sieli dio sich  bilden- 
den Gaso ausdehnen und hiorboi aueh nach oben iii 
dio zu en tgasende Schicht steigen . D iese W irkung 
kann dadurch Y orgroBert w erden, dal) in den Zeit- 
punkten, wo die W indzufuhr nbgestellt ist, in dem 
Raum  iiber den Kolilen oino D ruckverm indorung her- 
Y orgerufen  wird.

KI. 24 f, Nr. 208 5(12, vom 27. A ugust 1908. 
l l e r  m a n n  S e  i d e i  i n  ii e r  l i n .  R o sts ta b  m it 

d ic h t u n te r  d e r  R o stb a h n  an- 
g e b ra c h te n , d u rc h  eine Schw d- 
ch u n g  des S teges gebildeten  
K a m m e rn .

D ie zur K iihlung des Rost- 
stab es Y orgeselienen, durcli 
eine Schw iiehung seines Steges 
gebildeten Kammern u sind auf 
beiden R oststabseiten  Yersetzt 
zueinander angebraeht. Bei 
der ZusaniniellBetzung eines 
[{ostes aus so lchen  Staben ist 
ferner die A nordnung getrolfen, 

dali dieK am m ern in den einander zugekolirton Seiten 
jo  zw eier neheneinanderliegender R oststabo gogenein- 
ander yersetzt sind.

KI. 24 C, Nr. 208002, vom  20. April 1908. 
I’ r a n z  H a u s e r  i n T s c h e r n i t z ,  Niederlausitz.

A u s  H a ube u n d  A b- 
sc h lu fik la p p e  bestehen- 
d es , m i t  lY asserrer-  
schlu/3 cersehenes Gas- 
ven til.

D as G asycntil bestellt 
aus dem auf die MOndun- 
gon a und b zw eier zu 
Y erbindóitder Gaskaniilo 

gesetzten  offenen W asseryerschlulikasten c und einer 
loso in diesen K asten  eingesetzten  H aube d, dio in 
Sehlitzen e die D rehaehse f  der m ittels des Biigels g 
und Arm os h einstellbaren K egel- und Absohluli- 
klappe i  aufnim mt.

KI. 24 f, Nr. 208 <>03,
Yom 24. Septem ber 1907. 
H e i n r i c h  K a u f  m a n n 
i n  B e i s o f d r t l i ,  Proyinz 
H ossen. R o st f i i r  G enera- 
torO fen u n d  sonstige  Gas- 
e rze u g u n g sa n la g en .

D er unter dom F ull- 
sebacht a  liegende Kost b 
wird an den Seiten  durch 
durchbroehene P latten  c 
begrenzt. D ie  B ostspalten  
und die OeITnungcn der 

P latten  c werden von einer rechenartigen ScliOrvor- 
riehtung d  bestriclien , dio sich  in unter dem  R oste  
angebracliten FUhrungen e yersch icben  liiBt.

sitzenden Zahnrade h  derart in EingrilT stehon, dali 
bei der D rohung des Zahnrades k  durcli don Hand- 
liebel l  dio beiden Schieber c und d  m it den darauf 
befestigten  T eilen  e bezw. f  in ontgogengosetzter Rich
tung bew egt werdon. Hiorboi ist die E inrichtung so

bundę auf Arnie c abgibt. D ieso A rnie steeken  steru- 
fo n n ig  in einer N abe d , dio auf der W elle e drehhar 
ist. Entspreehend den zugefuhrteu D rahtbunden wird  
das Arm kreuz absatzw eiso w eitergedrelit, w obei die 
au f llo llen  f  laufenden Arnie c sieli drehen und dio 
Drahtbuudo g le ieh fa lls w eiter drehen. A u f der W elle  e, 
die yon g  aus Antrieb erhiilt, ist e ine D am nenseheibe h  
befostigt. D ieso wirkt bei ihrer Drehung auf Stangen i  
hin- und herbew egend, die mit Schlagern k ,  dio boi l 
pendelnd aufgehSngt sind, g e leń k ig  verbunden sind. 
D ie Sch lager k  ratteln  die D ralitbunde, auf die g leich -  
zeitig  aus Spritzrohren m  W nschtlflssigkeit stróm t.

KI. 7 si, Nr. 20S409, vom 7. April 1906. S i e 
ni e n s -  S c h  u efe e r t - W  e r  k e , G.  in. b. 11. i n B e r l i n .  
A n tr ie b sv o r r ic h tu n g  f i i r  W a lze n s tra fle n , d ie  d u rc h  
E le k tro m o to r in  u n m itte lb a r  a n g c tr ifb e n  w erden.

U m  beim  lin ie li der W alzo oder der W elle  schiid- 
liche Seitendriicke auf die .Motorwello, dio dadurch  
entstehen , daB der Bruch in schrager R ichtung zur

getrolfen, daB der Form kasten  e erst zurilckbowegt 
wird, w enn das M odeli f  bereits etw as horausgozogen  
is t.  In dem G estell a  ist noch ein m it D ruekschraubo i»  
Y e rs e h o n e r  liilge l n gelagert, d e r  w a h r e n d  des A uf- 
stam pfens d e s  Sandes den Form kasten e unverrttckbar 
in S tollung liu.lt.

KI. 40h , Nr. 207!Ki4, yom  8. Juni 1907. 
E m i 1 e 1 i e 1 o n g  i n C o u i 11 o t , B elg . Y o rr ic h tu n g  

z u r  H e rs te llu n g  ru n d e r  
K etten g lied er.

Bei der H erstellung run- 
der K ettenglieder auf 

einem  festen AmboB ist es  
bereits Ublich, das K etten- 
glied  w ahrend des Schm ie-  
dens odor E ntgratens durch 
W alzen zu drehen. GemSB 

Yorliogendor Erfindung soli d ies Drehen auf dem A m 
boB dadurch m ehr gesieh ert werden, dal! die W alzen a 
so gegen  dio AinboBacliso gen eig t sind, daB sio das 
K ottenglied  b wahrend des Drohoiis bostiindig gegen  
den AmboB c drOckon.

KI. 7 b , Nr. 207970, vom 10. Novombor 1907. 
O b e r s c h l e s i s c l i o  E i s e n - 1 n d u s t r i o A e t. - G o s. 
f ii r li er g  b a u u ri d IIQ11 o n b e t r io b (A b t e i 1 u n g  
fi ir Dr  al i t  w ar  on) in G l o i w i t z .  Y o rr ic h tu n g  
zu m  R u tte ln  u n d  (Y a sih en  von  D ra h tb u n d e n .

Dio Drahtbuudo gelan gen  von der Fordorvorrich- 
tung a auf eine sehw enkbare Hast b, die die D raht-
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Statistisches.
D ie Geschaftsergebnisse der deutsehen Aktiengesellschaften.

Der W unach, von aintlicher Stello  oino Statiatik  
iiber die W irtBchaftlichkeit der deutsehen A ktion- 
goBollgchafton zu erhalten, ist  durch eino vom  K aisor- 
lichen S tatistischen  A m to fiir das Jahr 1907/08 ver- 
anlallto R entab ilitatsstatistik  orfilllt worden. Dio Er- 
gebnisso Bind in don vom  K ais. Stat. A nit heraus- 
gogeboneii „Y ierteljahreshcften  zur Statistik  des 
Deutsehen R eich es“ * niodorgologt. Don um fangreichen  
Zahlentafoln sind in ausfUhrlichor und oingohondor 
W eise dio fiir dio G ew innung der Zahlen boachteten  
Grundaiitze mul Y erfabren durch dio beiden Bearbeiter  
Iteg.-Rat I)r. F o i g  und R eg .-R at Dr. . ' f o l i* *  vor- 
angeaetzt. D ieso lioehst beachtensw erten textlichon  
Ausfuhrungen siiul in dóppoltor Boziehung w ertvoll: 
Da die L citsatzo auf Grund oingehonder Beratungon  
der verschiedenon sta tistischen  Beliorden, unter Bo- 
achtung dor b islan g  erschienenen R entabilitats- 
statiatiken und unter B erilcksich tigung gutachtlicher  
AeuBorungon aua don K reisen  deutacher HandelsYor- 
tretungon sow io der b isher iiber dieson G egcnstand  
erschioncnen Literatur entatanden aind, geben  die 
AusfÓhrungen iiber ein brauchbarea Yorfaliren zur 
Berechnung dor G eschaftsergebnisse vou A k tien gesell
schaften bis in a lle  E inzelheiten  AufschluB, um so 
molir, ais die vom K ais. Stat. A nit o ingesclilagcnen  
W ege des niihoren begrundet s in d ; anderseits erhflhen 
dio textlichon A usfiihrungen don Wort dor Statiatik, 
weil eino jed e  Statiatik nur dann brauchbar ist, wonn 
in deutlichcr W eise angegeben  wird, wio dio sta 
tistischen Zahlen gefunden wordon sind, denn nur 
dann kann eine falache oder gar m iBbrauchliche Aua- 
legung 1'orm iodcn werden.

Den G nindaiitzen, dio das Kais. Stat. A m t bei 
dor B earbeitung der G eschuftsergehnisse der deut- 
Bchen A k tiengesellsch aften  boachtet bat, hat die 
,  Konforonz dor Y ertreter der am tlicheu Statiatik des 
R eiehes und der Bundesataaten" am 25. .Mai 1908 in 
Niirnbcrg zu gestim m t; auszuglich sei hioriiber F ol-  
gendes borichtet:

Fur die G e w i n n u n g  d e r  Z a l i l e n  u n t e r -  
1 a g  o n war dio B estim m ung des llan d elsgeso tz-  
buclies gtlnstig , w onacli dor Yorstand einer jeden  
A ktiongoaellschaft yerpflichtet iat, innerhalb drei, 
sp atU teiis innerhalb socha -Monaten nacli A blauf doa 
G eschafisjahros eino B ilanz, eine Yorluat- und Gewinn- 
rcchnung und einen G eschaftsbericht dor ordcntlichon  
Gonoralversam nilung vorzulegen, und w onach ferner 
die Ton der GenoralYoraainmlung genchm igto Bilanz 
nebst G ewinn- und Y erlustrcchnung unverzuglich im 
„ lle ic lisan zeiger“ zu YorfllTontlichen ist. D iese Y er- 
Sffentlichungen im „R eichsanzeiger“ dionten dem Kaia. 
Stat. A m t in erater L in ie  ala U nterlagen  zur G ewin
nung der Zahlen. G eniigton d iese A ngaben nicht, 
weil m anche A ktiengesellschaften  zusam m ongezogene  
Bilanzen Yoroffentlichten, so hat sich das K ais. Stat. 
Am t dio B ilanzen, G ewinn- und Y erlustrechnungon  
sow ie die G cschiiftaberichte, w ie sie der G eneralyer- 
aammlung yorgelegen  haben, erbeten. An Iland dieser 
Unterlagen wurdo der Gewinn (oder Yerlust) einer 
jeden A ktiengosellschaft, also n icht etw a nur die I)ivi- 
dendensum men, bestim m t, forner wurde auch daa Er- 
tragnis fiir den Aktioniir feslgeste llt , w eil beide Er- 
m ittlungen einander organzen.

* Dio GeschftftsorgebnisBo dor deutsehen A ktien- 
gesollschaften . B earbeitet im K ais. Stat. Am t. Y iertel- 
jahrshefte zur Statistik  des D eutsehen  R e ic h e s , Er- 
ganzungshoft 1909 II . B erlin , P uttkam m er & Muhl- 
brecht. E inzelpreis 1

** Y ergl. „Stahl und E isen “ 1909 S. 1329.

D er B e r i c h t s z e i t r a u m  d o r  R e n t a b i l i t a t s -  
s t a t i s t i k  beroiteto insofern ein ige Schw ierigkoiten, 
ais die K alendertage des Beginnea einea G eschafts- 
jahros einer jed en  A k tiengesellacliaft —  mit Ausnahm o  
der N oten- und H ypotllókenbanken — freigeste llt aind. 
U nter Borflcksichtigung des U m standos, dafi tatsach- 
licli m ehr a is dio l la lf te  allor A k tiengesellsch aften  ilir 
Bilanzjalir am  31. D ezem ber schlieB en, erschion os 
dom K ais. Stat. A m t zweckmBBig, den B erich tszeit
raum so zu w alilon, daB d ieser T ag  in se ine Mitte 
fiillt. Dem gomiifi hat das K ais. Stat. A m t unter Zu- 
B t i m m u n g  der oben erwahnton K onfercnz ala Berichta- 
zeitraum  fur dio vorliegondo erstm aligo Statistik  die 
Zeit Yom 1. Jul i  1907 bia S0. Juni 1908 gew iihlt. 
Gegen dieso B estim m ung ist nur oinzuwonden, daB dio 
aligem einen  W irtscbaftsberichto und sonstigon  Sta- 
tistiken sich iiber das K alonderjahr erstreckon. Im  
Ilinblick darauf, dali man dio a ligem einen  W irtschafts-  
berichto gern durch dio finnnziellen E rgebnisse der 
AktiengosellBchaften stiitzen wird, kann man der vom  
K ais. Stat. A m t getrollenen  AYalil des Bericlitszeit-  
raum es n icht ganz zustim m on, dio angegebene B e-  
griindung ist m eines E raclitens n icht durchsehlagend, 
sio lieg t auch etw as abseita von praktischen Er- 
w agungen.

Den Grundaatzen, die daa K ais. Stat. A m t bei 
den in dor K ontabilitiitsatatistik b e r i l c k s i c h t i g t e n  
G o s o l l s c h a f  t o n  au fgestellt hat, kann yo II  zu
gestim m t werden. E s entspricht den Zweckon oiner  
nioglichst einw andfreion lientabilitutastatistik , w enn  
nur „reino E rw erbsgesellschaften"  B eriickaichtigung  
iinden, wenn also A ktiengeso llschaften , die keine w irt- 
schaftlichen  Z w ecke yorfolgen, wio beisjiielsw eiso  
A ktiongesellachaften  fiir K rankenbauser, Yereinsliiiuaer  
usw ., auagesehioden werden. Aua ahniichen  Griinden 
sind auch gem oinniltzigo G esellachaften und K artelle  
und Syndikato in dor R cehtsform  der A ktiengcaell-  
schaft n ich t zu berucksichtigen . Dafi a lle A ktien- 
gosollachaften, wio beisp ielsw eise die Terraingeaell- 
schaften , dio, nachdem  sio ein bestim m tos Y orhaltnis 
der ReserYen zum A ktienkapita l erreicht haben, in 
Liąuidation treten und erst dann beginnon, Gewinno 
an die A ktionare auszukehren, au sgesch alte t sind, ist 
nur im Sinno einer m oglichat einw andfreion R cnta- 
bilitS tsstatistik . SchlieBlich sind a lle  A k tien gesell
schaften  in L iąuidation  und Konkurs bei der Yorliegen- 
den Statistik  unberiicksichtigt gelassen .

Dio E r m i t t e l u n g  d e s  R e i n g o w i n n e s  u n d  
do a  Y e r h i «t e s  boreitot einor sachgem afien R enta- 
bilitiitsstatistik  dio groBten Schw ierigkeiten . In w el-  
cher W eise daa K ais. Stat. Am t dio R oingew inne bo- 
stim m t, ist aus den textlich en  Ausfiihrungen niclit 
ganz genau ersichtlieh . E s wird zwar angegeben , 
wolelio Poatcn in dcm  statistischen  R eingew inne n icht 
enthalten  sein  dilrfen, es wird aucli angegeben , daB 
Tantiem en und G ratiiikationen im R einertraguis ent
halten sein  m iissen, w as ich sehr bestreite, jedoch  
Y orm isso  ich  eine yollkom m en klare B egriffsbestim - 
mung des R einertriignisaes.

(W aa die E i n b e z i e h u n g  d e r  T a n t i e m e n
u n d  G r a t i f i k a t i o n o n  i n d a a  R e in e r  t r a g n i s  
anbolangt, ao weiat schon das K ais. Stat. A m t in
seinen A usfuhrungen auf die Schw ierigkeiten  hin, 
die diesem  Y orhaben entgegonatohen , es gibt auch
zu, dali es ihm  in ein igen  F a llen  nicht m oglich  war,
diesem  G rundsatze treu zu bleibon. Sclion dieser  
Um stand hatte das K ais. Stat. A m t Y c r a u l a s s e n  
aollen, Tantiem en und Gratifikationon unter ent- 
aprechender B egrundung bei dor B estim m ung des 
R einertragnissea nicht oinzubegreifen, denn gorade
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Z ahlentafel 3, Z a h l  d e r  r e i n e n  E r w e r b s g e s e l l s c h a f t e n  n a o h  D i v i d e n d e n g  r u p p e n.

von den re inen  i vou t*en  d lrldendezah lendeń  reinen  Erw erbsgesellschaften
,, , „ ; verto llten  au f  die S tam m ak tlen  bezw. Vorzuersaktien eine

Krwerb8gesell»ch»ftcn ; I)lvidende von . . .  . Prozcnt*

Oewerbegruppen zahlten
Diridende

ziihlten keine 
Dlvidende

0 0 | 1 

1 i 2

g

8

3

-l

4
iiber 

5 j 6j 7 |  8 o ;io 12 115 20 25

50

50
iiber-
haupt

In %
aller

iiber-
haupt

In Si
aller 5 6 7

bu
8 9 10 12 15 | 20 25

1 2 a 4 5 G 7 8 0 10 U 12 13 15 iii 17 lsj 19 20 21 22

ISergban, H iitto n - n n d  S a lin e n - 146 64,6 80 35,4 4 _ 3 6 9 i« 3 18 a 13 15 17 16 •1 12 ii
w e s e n , T o r f g r i ib e r e i ........................ 28 1 1 4 4 1 4 4 •i

d aru n ter:
E r z g e w in n u n g ....................................... 2 22,2 7 77,8 — — — — — — 2 — _ — - 1 — — —
Ilttttonbotricb, aucli Frisch- und 48 68,6 22 31,4 :: — 3 2 o 4 5 1 10 5 4 3 i 4 1 1 -

S tr e c k w e r k e ....................................... 9 1 3 7 / 2
41 70,7 17 29,3 3 _ 2 •> •> 4 4 l <i 4 4 2 4 _ _ -
S i 2 7 i

S te in k b h len g ew iiu u in g ......................... 35 77,8 10 22 2 — — i 1 1 2 1 1 3 ! 2 3 3 j 5 1 7 3
11 1 0 1 3 3

B r a u u k o h le iig e w iiin tin g .................... 39 76,5 12 23,5 \ i — 2 1 3 1 1 4 3 5 " i i  5 2 3 _
7 2 1 /  1 / 1

B e r g b a u , H U tte n b e tr ie b , M otn ll-
uu d  M n sc h ln e ii l i id u s tr le  ln ite in - 27 73,0 10 27,0 — _ l 1 — 2 2 — 4 3 4 2 5! 1 1 1 __
n u d or y e r b u n d o n ............................. 2 1 1

j r e t a l l y o r a r b e i t n i i g ............................. 108 75 36 25,0 — i 4 5 11 13 8 17 (i 14 13 7 5 2 2 -
darunter:

unedle M otallo (auBer E isen) . . 21 63,6 12 36,4 — _ _ 2 1 _ 1 — 6 1 2 4 li  1 1 1 —
Eisen und S t a h l ................................ 83 78,3 23 21,7 — i 2 4 11 11 8 11 . 5 10 9 5 4 1 1 _

I n d u s tr ie  d e r  M a sc h in e n , I n s tr u  4(10 78,0 107 21,1 10 — 15 15 31 36 50 35 50 li! 41 35 3 0 2 1 12 (i —
m ent©  n n d  A p p a r a te ........................ 29 1 1 2 6 8 4 1 3 2 ! J

darunter:
M aschinen und Apparate . . . . 268 80,0 67 20,0 5 _ 12 10 17 16 35 21 35 10 26 24 2 3 4 9 10 5

19 1 5 1 3 3 O | 1
Schiff b a u ..................................... 14 70,0 6 30,0 --- — — — 1 2 2 2 ‘ > — 4 1 — — — —

Elektrotoehnische Industrie . . .
1 1

34 73,9 12 26,1 2 — — — 2 2 3 6 4 1 6 3 2 2 1 — —
2 1

* die K ursivzahlen geben die GoBollschaften an, hoi denen dio DW idendeusittze au f T orzag sa k tien  entfielcn.

die G ose llsch aften , dio YerhaltnismiiBig hoho Tan- 
tiom en und G ratifikationon gew iihren, worden von 
einer YerfiffentUchung der zutreffenden Zahlen Ab- 
stand liehiiion. E s geht aber n ich t an , bei einem  
T eilo der G osellschaften  das R einertrŚgnis m it Tan- 
tiom en und Gratifikationon zu bestim m an, wahrend  
boi dem anderen T eile  dioso P osten  n ich t Boruck- 
siehtigu n g  findon, zum al da im  letzten  F alle  recht 
erhobliche B etrage in die E rsclieinung treten. M eines 
E rachtens sind die Tantiem en an die . M i t g l i e d e r  
d e s  A u f s i o l i t s r a t e s  nnliodingt zu den G escliafts- 
uukosten zu rechnen. Hoi don Tantiem en fiir B e -  
a m t  o ist zu b edenken , daB dio Entlohnung und 
B olohnung bei den A ktiengesellschaften  insofern  
Yorschieden ist, ais e in ige  G esellschaften  uberhiiupt 
keine Tantiem en odor Gratifikationon an B eam te  
zahlen , datur aber entsprecliend hohere G ehalter  
gow ahren, und daB andere G esellschaften  Yerhaltnis- 
miiBig geringo G ohalter entrichten, dafur aber ont- 
sprechonde Tantiem en oder Gratifikationon bew il-  
ligen .

Bei dem  Y erfabren des K ais. Stat. A m tes wird  
im  ersten  F a llo  das R einertragnis n iedriger erscliei- 
n e n , im  letzten F a lle  wird es zu groB erm ittelt, 
.Man wird dem jonigen Y erfahren zur B estim m ung des 
Reinertriignisses den Y orzug g eb en , bei dem diese  
Y ersehiodonartigkeit der E ntlohnung und Bolohnung  
auBer S p iel bleibt und bei dom eine g leich artigo  B e
stim m ung dos R einertragnisses m oglich  ist. Am  
besten wird das R einertragnis durch dio G loicliung

erfaBt: D io  D i Y i d o n d e n s u m m e  Y e r m e h r t  u m
s a m 11 i c li e R ii c k 1 a g  e n z u d o n v e r s c h i e d e - 
n e n  F o n  d s  ( a u s g o n o  ni m o n  a 11o A r t  A b - 
B c h r e i b u n g e n ) ,  y e r m e h r t  u m d o n  Y o r t r a g  
f u r  d a s  u ii c h s t o G e 8 c h ii f  t s j a li r , v o r m i n - 
d e r t  u m  d o n  Y o r t r a g  f i l r  d a s  l a u f e n d e  G e 
s e h a f t s j a h r ,  e r g i b t  d a s  R e i n e r t r a g n i s . )

U m  das fiir dio R entab ilitat einor A ktiettgesell- 
sc lia ft w ich tige U nternehm ungskapital zu berechnen, 
ist die B estim m ung der sogcnannton o c h t e n  R o - 
s o r r e n  uotw endig. Den hierfUr vom K ais. Stat. 
A m t eingehaltonon Grundsatzen ist zuzustim m en. Zu 
don echten  R eserven gehoren nur „freiwerbende" 
lCapitalien, es haben som it P en sion s- und Unter- 
stutzungsfonds nnd iihnliclie Fonds, iiber die die Ge- 
ss llsch a ft  nicht ohne w eitores frei verfugon kann, 
auszuschoiden.

An R e n t a b i l i t a t s z i f f e r n  hat das Kais. Stat. 
A m t folgende bereehnet:

1. Den Jalirosm ehrgew inn odor Jahresm ehr- 
y e r lu s t:

a) in  Prozenten dos dividendeberechtigten  Aktien - 
kapitale,

b) in Prozenten des U nternohm ungskapitals.
2. D ie DiYidondensumme:

a) in Prozenten des dividendenberechtigten  A kiien- 
kapitals,

b) in  Prozenten des dividendebeziehenden Aktien- 
kapitals.
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Den hierfur aufgcsto ilten  Grundsiltzon ist zu- 
zustimmen. D ie oben erw iihnte Nurnberger Kon- 
ferenz nahm  in A»aaicht, fiir d ie Rentabilitatastatiatik  
auch den Borsenkurs heraiizuziehen. D ie8e A ufgabe  
ist indessen in dieser ersten Statistik  noch nicht auf- 
genommen worden, w eil dio genaueren Grundsatze 
noch nicht featgelegt sind.

D ie yorliegende R entabilitatsstatistik  h ietet noch 
dadurch, dali sie  das geaam te G ebiet in einzelne  
Gowerbegruppen e in teilt und hierfur die statistischon  
Zahlen angibt, die M iiglichkeit zu w ertvoilen  Ver- 
gleichen. J e  m ehr das Kaia. Stat. A m t seitons der 
botbiligfcon K reise unterstiitzt wird, um so genauer  
and brauchbarer w erden dio E rgcbnisse werdon. W ie  
das K ais. Stat, A m t in seinem  B eriehte besonders 
hervorhebt, haben bei der crstm aligen  B earbeitung  
der R entab ilitatsstatistik  die G esellschaften  in der 
uborwiogenden M olirzahl der F a lle  dio an sio ge- 
richteten F ragen  boręitw illigat beantw ortet und in 
zahlreichen F iillen  sogar ihr lebhaftea Interessc an 
einer derartigen am tlichen  Statistik  bekundet. E in ige  
G esellschaften haben sich  jedoch  ablehnend Terhalten. 
Hierzu se i bem orkt, daB E inzelangabon iiber oino 
G esellschaft n icht ver3ffentlicht werdon, es darf des- 
halb w ohl auch an diesor Stello der AVunsch aua- 
gesprochen w erden, man m ogę das Kaia. Stat. A m t 
bei seinen k iinftigen atatiatiachen A rbeiten nach  
Kraften unterstiitzen. E r n s t  W ern er .

Im AnachluB an obige Auafiihrungen geben  wir 
im H achstohendon aus der S tatistik  Belbst diejenigen  
A ngaben, dio fiir unsere L eser von Intoresse aein 
diirften, w ieder. D anach betrug die G esam tzahl aller 
im D eutschen Roicho am 30. Juni
1908 tiitigon A ktiengesellachafton  (ein- 
schlioBlich dor K om m andit - G esell- 
schaften au f A ktien) 5166 m it einem  
A ktienkapital im N ennworto yon zu- 
Bninmen 14 4 2 0 0 5 8  000 D aneben  
befanden sich  290 GoBellachaften mit 
3 5 4 6 86000  J i  in Liquidation und 75 
G esellschaften m it 4 5 2 2 4  000 J i  im 
Konkurs. D ie  beiden letzten  Gruppen 
von GoBellachaften sind bei der vor- 
liegenden S tatistik  auBer Betracht 
goblieben. AuBerdem muBten aber 
noch w eitere 273 G esellschafton  un- 
beruckaiclitigt b leiben, da aie, soi es 
gesetzlich  (infolge A nfechtung ihrer  
Bilanz durch die G oneralveraam m liing) 
oder u ngeaetzlich , keino B ilanz ver- 
offentlicht hatten oder da ihro Bilanz 
in dor vorliegenden Form trotz un- 
m ittolbarer A nfragen  des A m tes sich  
nach don fiir dio Statistik  aufgeBtell- 
ten G rundsatzen n icht verw erten  
lieB; ferner 113 N eben leistungagesell- 
schaften (nach § 212 1I.G.B. z. B.
Zuckerfabriken m it ltiiben lieforung  
ais gesellaeh aftlich er Ł eistun g) m it 
82 696 800 J t , 11 K artellc und Syn- 
dikato mit 5 00 5 0 0 0  und 201 G esell
schaften , dio aatzungagomiiB keine  
D ividende T orteilen , dio D ividende  
auf einen H ochstsatz beschranken  
oder n icht w irtschaftlichen  Zwecken  
dionen. Ala von der Statistik  erfaBt 
bleiben also  4578 G esellschaften  
iibrig, denen am  Ende ihres B ilanz- 
jahres ein e in gezah ltes A ktienkapital 
von 1 2 7 8 8 8 5 0 0 0 0  ** entsprochen hat.
Davon entfielen:

Gescll-»uf uchaften AktleDjc.pIUł

P reu B en ..................................  2 593 8 0 5 1 0 1 2  000
B a y e r n ..................................  382 933 740 000
S a c h se n ..................................  420 929 337 000
H a m b u r g .............................  164 719 923 000
B a d o n ..................................  183 437 241 000
B r e m e n ..................................  132 364 152 000
ElsaB-Lothringen . . . .  169 355 281 000
lle sso u  ................................... 64 249 314 000
W iir t t e m b e r g ...................  136 228 421 000
B r a u n s c h w e ig ...................  61 120 181 000
iibrige B undosstaaten . . 274 400 248 000

D io Zahlenangabon der Statistik  sind in den 
Z ahlentafeln  1 bis 5 auszugw eiae en th a lten ; da die 
K opfe der Z ahlentafeln a lles N ahere besagen, so geben  
w ir die Z ahlenreihen ohno w eitere ErlSuterung auf 
den Seiten 1698 bis 1702 wieder.

R o h e is e n e r z e t ig u n g  in  don V o r o ln ig tc n  S ta a te n .*
U ober dio Loiatung der Koka- und A nthrazit- 

hochofen der Y oreinigton Staaten im Septem ber 1909 
gibt fo lgende Zusam m onstollung AufachluB :

S eptem ber 1909 August 1909 
t t

I. G eaam t-Erzougung . . 2 423 369 2 284 913**
A rbeitstagl. E rzeugung . 80 779 73 707 **

II. A n teil dor Stahlwerka-
gesellsch aften  . . . .  1 687 412 1 617 463

D arunter Forrom an- 
gan und Sp iegel-
e i s o n ......................... 28 598 22 670

* „The Iron A g e “ 1909, 7. Oktober, S. 1092 u. 1093.
** E ndgiiltige Ziffer.
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am  1. Okt. am 1. Sept. 
1909 1909

407 40G
299 279*

573 923 533 438

IU . Zahl dor H ochofen . .
Davon im  Fouor . .

IV . W ochenleistungen  dor
H o c h o f e n .........................

Naclidem  dic Robteiscnorzeugung dor V oreinigten  
Staaten im  Soptom ber eine in der O eschichte der 
Eisenindustrie b isher noch n icht orroichto Holio erlangt 
liat, diirfte fiir unsero Leser ein Scliaubild (S. 1703) 
von InteroBso sein, das deutlich erkennon lafit, wio im 
Herbato 1907 dio R ohoisenerzougung der Y erein igten  
Staaten plotzlich einen gew altigon R ilckgang erleidet, 
im  Januar 1908 den tiofston Punkt erreicht, in den 
Monaten Fobruar und Marz 1908 steigt, bis zum Juni 
m it geringen Schwankungen w ieder fiillt, dann stetig  
in die H ohe geht, im Januar 1909 roichlich dio Hiilfte 
dos R iickgangos vom llerb sto  1907 bereits eingoholt 
liat, in den nacłiston Monaten w ieder Schw ankungen  
untorłiogt, um dann yoin A pril d. J . an schnell zu- 
zunehm en und numnehr im Septem ber den bisher 
lioclisten' Stancf vom  Oktober 1907 sogar noch zu 
ubcrliolon. — Zum Zwecke des Y erg leich es habon wir 
das Schaubild durch eino Linie erganzt, die fiir den- 
selben Zeitrauin dio E ntw icklung der Rohoisenorzongung  
D o u t s c h l a n d s  eiuschlieBlich Luxoniburgs darstellt.

Eisenerzindnstric Im Bozirko ron Krivoi-Rog 
•wiihrend dos Jnliros 1908.**

Nach Angaben des Stiitistischen Bureaus des 
Kongresaos der M ontnnindustriellen SDdruBlanda be

tragt dio A usboutcfahigkcit der Eisenerzgruben von 
K rivoi-R og 5 339 880 t, wiihrend im  Jahro 1908 im 
ganzen nur 3 G44 550 t gew onnen wurden gegen  
3 747 744 t im  yorliorgehenden Jahro. D a der Ab
satz von 3 837 834 t im Jahro 1907 auf 3 485 604 t 
im Bericlitsjahro zurilckging, wuchsen die Yorriitc an 
den Forderungsorten derart an, daB sie sich Endo
1908 auf 561 834 t beliefen  gegen  39 3 1 2 0  t am 
Schlusse des Jahrcs 1907. D er Grund fiir den Riick- 
gang der EiseńorzfSrderung des Bozirkes diirfto in der 
Abnahmo der N achfrage sowohl im Innem  RuBlands 
ais auch im  A uslande liegen . Von den Yorliandenęn 
Gruben forderten nur 56 Erz, wahrend von den ubrigen 
29 einigo Yollkommen auBer Betrieb waron und andere 
Yorberoitendo A rbeiten, Schiirfungen usw., ausfiihrtcn. 
Boi don Schiirfungon, die nur iu goringein Um fange 
Yorgenommen wurdon, ergeben sich Anhaltapunkte 
fiir dio M oglichkeit dos Vorhanden8cins sohr reiclior 
Erzlagor. Der griilito T oil der A usbeute, namlich
2 026206  t, entfiillt auf den A nteil der Erzgrubon, 
dio den hiittem nannischcn G osollschafton gehoren. 
N ach don Ycrschiodonon A bsatzgobioten gotronnt, gc- 
stalteto Bieli der Y ersand der E isenerze aus dem Bo- 
zirko y o i i  K rivoi-R og in den beiden lotzton Jahren 
w ie folfrt:

* E ndgiiltigc Ziffer.
** „N achrichten fiir Handel und Industrie" 1909, 

18. Oktober, S. 6 und 7 (nach „Torg. Prom . Gazeta").

Eh g ingen nach 190S
t

1907
t

m ithin 1908 
t

SiidruBland . . . . 2 676 492 2 868 138 —  191646
dom K onigroicho

P o l o n .................... 242 424 245 700 —  3 276
dem  Auslando . . 566 748 723 996 —  157 248

Insgesam t 3 485 664 2 837 834 — 352 170

Aus Fachvereinen.
Internationaler Verband fiir die Material- 

priifungen der Technik*.
(V. KongreC, K opcnhagen, 7. bia 11. Septem ber 1909.)

(Fortsetzung  und  Schlufl von S. 1C62.)

D er UnterausBchuB 1 a fiir die 

A ufstellung t o ii  iuteruallonnlon Liefer- 
bedingungen fiir Eisen und Stahl

berichtet durch den Obmann der K om m ission 1 des 
Internationalen Verbando8, Hrn. ®r.sQng. A. y. R i o p -  
p e l  (N iirnberg), folgendes iiber die V o  r g o  s c h  i c h t e 
und den heutigen Stand Boiner A rb oiten :

„D ie Zusam m ensetzung des A usschusses 1 und 
die Ergebnisso Beiner  bisherigen A rboiten sind aus 
dem Bericht 1 fiir den Briisseler KongreB 1906 er
sichtlich . Dio Arboiten kam en danach sohr langsam  
Yorwiirts, w eil iu den m eisten  L andem  Bowohl ein- 
heitlicho nationale L iefervorschriften fur E isen- und 
Stahlm aterial fohlton, w ie geeign ete  K orperachaften  
(M aterialpriifungs-Vorbando), w olche fiir eine Ver- 
einheitlichung der vorhandenen V orschriften sorgen  
konnten. D iese V orbedingungen waren nur fiir die 
drei H aupterzeugungslander von Eison und S tah l: 
D eutschland, England und die V erein igten  Staaten  
von Nordam erika, oinigerm aBen erfiillt. Es wurde 
daher auf dem Brilsselor KongreB 1906 die Bildung  
eines UntorausschusBes 1 a aua Vertretern der go- 
nannten drei Lauder beachlossen, w elche die A uf-

* Dio ausfiihrlichon KongroBberichto sind er- 
scliienen in den „M itteilungen des Internationalen  
Verbande8 fiir die M aterialprufungen der T echnik11
1909 Nr. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 und in oinem  „Er- 
ganzungsheft“.

s te l lu n g  internationaler L ieferbedingungon auf Grund 
der doutschon, englischen  und am erikanischen Nor- 
m albedingungen yersuclien sollton. Dio Zusammen- 
s e tz u n g  des A usschusses m aclite Schw ierigkeiten, so 
daB er erst A nfang 1909 Y ollz iih lig  w ar.“

Dio A u f g a b e  des UntorausschuBsea l a  ist „zu 
Y o r s u c h e n ,  auf Grund der von den nationalon 
PriifungsYerb&ndeu anerkannten Liefervorschriften  
D outschlands, Englands und der Y oroinigten Staaten 
Y on N ordam erika oinheitlicho internationale Liefer- 
bedingungen a u f z u B t e l l e n  fiir L ioferungen nach Lan
d em , w elche solbst keine cigeno nennenawerte Eiaen- 
orzeugung besitzen".

A us einer ergiinzenden M itteilung des Unter- 
ausscliusseB la  ist zu entnohm on, daB der Voraitzendo 
der K om m ission unterdessen eine G e g e n i i b o r -  
s t e l l u n g  der Bestim m ungen aus den deutschen, 
am erikanischen und ougliBchen Lieforungsbedingungeu  
fiir Schienen, Laschen und Bauw erkeiscn vorfaBt hat, 
w elche den Yerhandlungen des U nterausachueses zur 
Grundlago dienen sollten . In einer am 1. Ju li 1909 
in  London abgehaltenen Sitzung des UntorausBchussea 
erkliirten die V ertretcr jodes der drei obengenannten  
Liinder, ihro eigenen L ieferungsbedingungen sorgfaltig  
priifen und dem  V orsitzendon baldi«;at alle Aende- 
rungen bekanntgeben zu w ollen, w elche von seiten 
der m aBgebenden K orperscliaft ihrer Liinder empfohlen  
w erden konnten.

Ea wurde indosaen w eitor beBcblosaen, daB os 
nicht ratsam ware, achon je tz t irgond eine inaterielle 
A enderuug in don vorliegenden Lieferungsbedingungen  
zu cm pfehlen, da dio hiittentechniscben uud walz- 
techniachen V erhaltnia80 in den verschiedenon Landem  
w esentlich  Yoneinander abw eichen. Man h ielt dafur, 
daB die G ew innung des boston M aterials in jedem  
Land unter jcnen  Bedingungen gew iihrleiatet sei, die
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von den betreffonden aua Ingoniouren und Fabrikanten  
diesea Landea bestehenden m aBgebenden Korpor- 
schafton in den Lioferungabedingungen Tereinbar- 
worden aind.

Dor UnterauaaebuB versuchto aoine A nsichten  in 
m ehreren B cscbliisseii n iederzulegen  und die W ege  
anzudeuten, w ie dio A rbeit wiihrend der nachsten drei 
Jahro in H insicht auf die schlioBlicho Featatellung  
einer internationalen L iefervorachrift fiir jed e M aterial- 
klasae fortzufiihron aei. Aua den gofaBten Beachliisson  
Bind folgonde Y orachliige des U nterausachusses her- 
Torzuheben:

1. D ie  vom deutachen A^efbande fiir die M atorial- 
priifung der T echnik, von dor A m erican Society  
for T esting M aterials und dem British  E ngineering  
Standarda Com m itteo fiir jed es Land em pfohlenen  
L ieferungsvorscliriften sollon bei Exportauftriigon fiir 
das in dem betreffonden Lande erzougte M ateriał 
em pfohlen worden.

2. E s sollen  dio Yergleichendo Z usam m enstellung  
der L ioforungsvorsehrifton und dio L ieferungsvor- 
schriften jed es Landes aelbat in den KongreB- 
veroffentlichungen franzosisch, deutsch und englisch  
gedruokt orBcheincn, um den Y ergleich  der Lieferunga- 
vorschrifton zu erleichtern.

3. D ie A bdriicke dieaer L ioferungsbedingungen  
und dereń verg leichende Z usam m enstellung sollen  an 
die drei obengenannten G osollachiiften geaandt werden  
mit der B itte, sie m it den ontsprechenden YorBchriften 
der anderen Liinder zu vergleiclien  und zu versuchen, 
sio w om oglicli m it ihnen in U ebereinstim m ung zu 
bringen.

4. D er UnterausschuB em pfiehlt, m it den oben- 
genannten Yerbiinden in Verbindung zu treton, um 
sio iiber dio erzielten  Fortsehritte oder iiber vor- 
gesch lagene Abiinderungen zu unterrichten, dio auf 
eine w eitere UebereiiiBtim m ung dor LieferungSYor- 
Bchriften hinzielen . W eiter  so li angestrebt werden, 
direkt oder durch dio Verbiindo m it den Erzeugern  
in Y erbindung zu treton, um sie  zu Yeranlassen, 
Probeauftriige au f M ateriał unter den in den L iefe- 
rungBTorschriften anderer Liinder gegobenen  B e
dingungen auszufuhren und herauszufinden, w iew eit 
diese B edingungen  fiir Exportauftriige eingofiihrt w er
den kuiinten.

5. Ea miiaao eine N orm alm aschine fiir Schionon- 
schlagproben in jedem  Land eingofiihrt w erden, w ie  
dies bereits in den V erein igten  Staaten geschchen  
ist, um die Y ersuche nnterem ander vergleichbar zu 
m achen.

Um  die R iclitlin ien  fiir daa w eitere Y orgelien  des 
Verbandes auf dem  G ebiet e in hcitlicher Lieferunga- 
Yorschriften noch naher zu kennzeichnen und die 
grofien w irtschaftlichen  Y ortoilo  zu beleuchten , die 
aich in der Zukunft durch sie erzielen lieBen, lenkt 
der Berichteratatter dio A ufm erkaam keit deaK ongresses  
noch au f e in ige  w eitachauende A nregungen von 
W i l l i  a m  R.  W e b a t e r  hin, der in einem  B riefe  
dartut, daB der UntorauaschuB die A rbeit nur dadurch  
um ein Stiick w eiterbringen konnte, w eil or ea in den 
drei L andem  nur m it je  e i n o r  Y orsclirift fiir jed e  
M aterialklaase zu tun hatte. W o b a t e r  fiihrt dann 
weiter fort:

„W as A m erika betrifft, ao ist ea dem am erikanischen  
Yorbande nach zw olf jahriger T atigk eit se ines grofien, 
aus Erzeugern und Y erkaufern zu g leich en  T eilen  zu- 
sam m engesetzten A usschusaea gelungen , einen A us- 
gleich  der dort Yorliandenen Y orschrilten  zu erzielen  
und Yorachriften aufzustellen , die der normalen  
am erikanischen P raxis entsprochen. W ahrend dieser  
Zeit ist der am erikanische Yerband yoii allen lu ter-  
essenten ala ein C l e a r i n g h o u a e  (ais die A u sgleich-  
stelle) fur L i e f e r v  o r s c h  ri  f t e  n betrachtet worden.

Es iat nun Yor allem  niitig, daB die nationalen  
Verbande auch in  allen anderen Landorn eine solche

A rbeit fiir aich durchfiihren. Dann kann dor In ter
nationale Y erband in g leichem  Sinne a is i n t e r 
n a t  i o n a 1 o b „ C l o a r i n g - H o u s e 0 f ii r L i o f e r v o r - 
s c h r i f t c n  w irken. W enn diese A rbeit von den 
Ausschiisaen jedea L andes entspreehend sorgfaltig  
durchgofiihrt wird, darf man hoffen, zu einor R eihe  
allgem einer intornationaler V orschriften zu gelan gen , 
die vom Yerband ompfohlon und yon Erzeugern und 
Yerbrauchern der ganzen W olt anerkannt werden. 
D ie weaentlichaten Punkto dieeer Yorachriften werden  
die g leich en  sein  und werden den B ezug einea guten, 
gleichartigen  und ycrlaBlichen M ateriales Yorbiirgen, 
wo im m er auch d ieB ea te llu n g  erfo lge. In unw esent- 
lichen Bestim m ungon werden sio wohl yoneinander  
abw eichen, aber es soli den E rzeugern jed es L andes 
iiberlafisen bloibon, aich an jeno B estim m ungen zu 
lialten, m it denen aie am Yortrautesten sin d .“

Dieaom Boricht sind dio vergleichonden Zu- 
aam m enstellungen der V orschriften fiir die Lioferung  
Yon Stahl fiir B riicken- und H ochbaukonstruktionen, 
fiir Stahlschionen aowio fiir Laachon in Deutachland, 
GroBbritannien und don Y erein igten  Staaten Yon 
N ordam erika in iibersichtlicher tabcllarischer Form  
angohiingt und muB hiorfiir auf die Q uelle Yerw ieaen 
w erden.

Dor KongreB erkennt die in dem  B erich t nieder- 
gclegton  G rundsatze im  a llgem einen  an uud boachlieBt, 
dio Kommiaaion 1 und 1 a m ogon ilire A rbeiten im 
Benehm on m it den Landesvcrbiinden f o r t B e t z e n  und 
tunlichat dom VI. KongreB bestim m te Y orschliigo iiber 
die G rundlagen intornationaler L ieferungavertrage  
Yorlogen.

Kommiaaion l a .  R o h e i s e n .
U m  die E igenschaften  doB lloh eisen a  genauer zu 

prazisioren , ala dies gegenw iirtig  durch die K lasai- 
flzierung m ittels des Bruchauasehens m oglich  ist, 
em pfiehlt der KongreB, daB die K om m ission 1 (U nter- 
auBschuB la )  beauftragt werde, in den y . rschiedenen  
beziiglichen L andem  Erbcbungen an zu stellen , inw io- 
w eit die a n a l y t i - s c h e  M ethode anstatt dor beatehen- 
den nach dem BruchauaBehen eingefiihrt w erden kann, 
und daB der AuaschuB erm achtigt w erde, Schritto zu 
unternehm en, die g ee ig n et sin d , d iesen BeschluB  
herbeizufilhren. —

M a x  B o r m a n n  (Budapeat) lierichtote iiber dio 

Funkcn ais Erkonmingszoichon dor Stahlsorten. 
W ir Yerweisen auf die fruheren Y eróffentlichungen  
in „Stahl und E ia en ',ł  behalten uns jedoch  Y or, auf 
den Bericht spater noch zuruckzukom m cn. —

Dem  Bericht der E i a e n  b e t o n k o m m i s a i o n  
dea Internationalen Y erbandes, der von 1’rofeaaor 
F. S c h i i l e  (Zurich) erstattet wurde, achloasen sich  
aolche ilbor den Stand des Y erauchawesens und der 
K ontrollo der Bauausfuhrungen auf dem G ebiet dos 
E i s e n b e t o n b a u e a  in D eutsehland, Italion, Dano- 
m ark, H olland und der Schw eiz an.

Ea wiirde hier zu w eit f i ihren, a u f  dieBe B eriehte  
e inzugeben ,  d e re n tw e g e n  auf die Q u e lle ł * Yerwieaen 
w orden  muB. D agegen  b ie te t  d e r  Bericht von Dr. 
F r . Y o n  E m p e r g e r  (W ien) iiber

U nfalle im Eisenbeton bau
auch fur den N ichtapezialisten auf diesem  G ebiete und 
beeonders daa bauende Publikum  Yiel InteresBe, w eil 
man den A usfiihrungen des l ie rYorragonden Fach- 
mannoa auf dem G ebiete dea EiBenbetonbauea ent- 
nelim en d arf, daB die M oglichkoitcn einer unsoliden  
Auafiihrung und die dam it yerbundenen G efahren und 
X achteile beim Eisenbetonbau doch sebr Y i e l  gruBere 
aind ais bei anderen B auw eisen , wenn auch ein ziffern-

* 1909 S. 1112 fT. und S. 1441 und 1442.
** „M itteilungen dea Internationalen Y erbandes 

fur die M aterialpriifungen der T ech n ik -1 1909 H eft 10.

X L i n . s» 88
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m aBiger B e le g  fiir d ie R ich tigk e it d ieser A nsicht 
m angels einer getiauen U n fa llsta tistik  bis jetz t n icht 
erbracht worden kann.

Dr. E m p e r g e r  unterscheidet 1) Bauunfitlle aus 
unverm eidbaren U rsachen , wio Erdboben, H ochw asser, 
B litz und Sturm gefahr, F euersgefa lir , auBerordentlicho  
StoBkrafte und Exploaionen und 2) B auanfiille aus 
yerm eidbaren F eh lerquollen , dahin gehoren  F eh ler  in 
dor Schalung, in dor Stiitzenkonstruktion, in der B e- 
rochnung, in der B etonherstollung und schliefllich  Zer- 
storung des E isens.

D ie  F ehler w erden im einzelnen unter Anfiibrung  
yon U nfallen  und K atastrophen, dio sie zur F o lg ę  ge-  
liab i, besprochon und ais M ittel zu ihror T erm eidung  
weitoro A usgesta ltim g des Y ersuchsw esens, ais oinzige  
A nleitung fiir eine riehtigo L osung, zielbowuflto 
Y orschriftgebung und U oberw achung und scblieBlich  
Fiihrung einer genauen U nfa llsta tistik  und V eroffent- 
lichung diesor Y orfallo  bezeichnet. Zum ScliluB sag t  
Dr. Em pergor, daB die B esorgn is unbegriindet war, 
ob es an gesich ts dor y iclfachen  Um stfinde, dio zu 
Bauunfallen A.nlaB geben  konnen, m ojjlich sein  v»ird, 
geniigend yertrauensw iird;g e  Unternehm ungen fiir die 
A usliihrung der neuen B auw eise zu finden, w ie  das 
durch das bishor goloistote grofio Arbeitsipiantum  be- 
w iesen  w erde. —

D er B erich t EmporgerB g ib t zu folgonden B e- 
m erkungen AnlaB: D ie unter 1) angefiihrten U rsachen  
sind alB auBorgew ohnliche zu bezeichnen and konnen  
nicht a is in der E igonart der E isenbetonbauw eise  
liegen d  bezeichnet werden. Fur die unter 2) ange- 
fiilirten ist d ies aber zum T eil dor F ali. U nter ihnen  
sp ielen  die F eh ler  in der B etonherstollung gewiB dio 
bedeutendste R olle  und hiorin lie g t  der groBo Untor- 
schied  gegeniiber der reinen E isen k onstru ktion : bei 
diesor yollstiindig  g le ich w ertiges M ateriał von be- 
kannten, n icht w ocbselnden besten E igen sch aften , bei 
der E isenbetonbauw eise mit M ischungsYerhaltnis, ltorn- 
groBe, R oinheit und Zusam m ensetzung sow io A rt dor 
V erarbeitung beziiglich  seiner F estig k e it  in woiten  
G renzen w echselndes M ateriał von zum T eil in seinem  
Y erhalten  g eg en  m ancho Einflusso noch w en ig  er- 
forsch ten E igen sch aften . DaB d iesesM ateria lin  derIland  
eines nicht ganz sorgfiiltig  arbeitenden und sachkundigeń  
U nternehm ers eine w eit groBere G efahr bedingen kann. 
a is es boi g leich en  Q ualitiiten des U nternehm ers und 
der Y erw endung yon Eisen der F ali, ist ein leuchtend. 
D abei braucht man nicht g le ich  an Einsturz und U n- 
g ltlcksfalle  zu denken. Dio H erabm inderung der
Sicherheit, daB anstatt der yerlangtcn  D ruckfestigkeit 
nur ein B ruchteil derselben yorhanden ist, wird ofl 
gen u g eintreten. U m  so haufiger da, wo der E isen- 
betonbau w egen  der yorliandenęn u ngeeigneten  Roh- 
m ateria lien  n icht am P latze ist, und besser nicht 
yerw endet w iirde. Und das ist oftors der F a li, a is 
gem einhin  anjjenom m en wird. GroBte R oinheit des 
Stein- und K iesm ateria ls ist die unerliiBliche B e- 
dingung fiir einen  B eton hoher D ruckfestigkeit. Solches 
M ateriał ist aber nicht iiberall zu haben, uud an seiner  
Stelle  werden dann oft m inderw ertige yerw endet. DaB 
yon Untornehm erfirm en auch in solchen F iillen  bereit- 
w illig st die Gewiihr fiir die yerlan gte F estig k e it uber- 
nom m en wird, so llte  n icht zur A nw endung d ieser Bau
w eise yerleiten ; denn wenn sich  die ungeniigende  
F estig k e it herausstellt, ist es m eist zu spat, und dem  
Bauhorrn ist se lten  dam it ged ien t, wenn dor Unter- 
nebm er die sch lech te K onstruktion entferneu und eine  
neue herstellen  muB. D er entsteliende Zeityerlust 
8cbiidigt ihn haufig so sehr, daB er auf die B eseitigun g  
des M angels yerzichtet und lieber d ie m inderw ertige  
A usfiihrung m it der geringeren  S icherheit, die sie  
bietet, abnim m t, sofern sie nur e i n i g e r m a B e n  im - 
stande ist, die gestellten  A nforderungeu zu erfiillen. 
B esonders bei Industriebauten, bei denen jed er  T ag  
verspateter Inbetriebnahine Y erluste bedeutet, wird

man wio aus m anchom  B eisp io l dor I’raxis nachzu- 
w eisen  ist, haufig in die Z w angslago kom m en, Kom- 
prom isso in dieser B eziehung zu schlieBen.

D er konstruktiye G edanke, der dem E isenbeton  
zugrunde lieg t, ist ein  so g liiek licher, daB es Torheit 
w are, gegen  die Anwondung und w eitere E ntw icklung  
dieser B auw eise an sich etw as einw enden zu wollen, 
aber sie muB au f die F a lle  beschrankt worden, wo 
sie  am P latze ist , d. i. beim V orliandensein  tadellosen  
R ohm ateria ls, einer A usfiihrung durch erstklassigo  
U nternehm er, dio w irk lich  Spezialiston sind, beim  
F ohlen  aller sonBtigen die A usfiihrung schiidigender 
Einflusso w ie ll i tz e  und F rost, dam it dio Gefahren- 
quellen , dio hei d ieser B auw eise unstroitig groBer 
sind a is boi anderen, auf ein M indestmaB beschrankt 
bleiben. —

E m i l  C a m o r m a n ,  Briissel, untorbrcitote dem 
KongreB oino

Studio iibor brauchbare RostscHutzanstriche.
D er Yortragendo leitet soinen Bericht m it der 

B em erkung ein, daB der zum  Studium  brauchbaror 
R ostschutzanstriche bestcllto  UntorausschuB auf dom 
K ongresse zu Ziirich sehr interessanto B criclite yer- 
offentliclit hat, dereń A usfiihrnngen sich  in zwoi Rich- 
tungeii bow egon. W ahrend die einen sich m it den 
yerschiedenen  Schutzanstrichen und ihrer Gobrauchs- 
w oiso beschiiftigen, m it ihren guteh oder schlochtcn  
Y crsuchsorgobnissen, zieleń dio anderen auf dio Fcst- 
stollung geeign eter  Priifungsyerfahren ab. E inen sol
chen Bericht hat aucli der Chem iker der Ungarischen  
Staatseisenbahn, G r i t t n e r ,  dem  K ongresse zu Briissel 
im Jahre 1906 yorgelcgt und in diesem  B erichte oinc 
sehr ausfiihrliche Zusam m enstellung dor Priifungs- 
yerfahren fur Loinol, Leinolfirnis und sonstige LeinBl- 
[iraparat(* geliefert.

D er yorliegendo C am erm ansche B ericht yerfolgt 
den Zw eck, unter den M atorialion, w elche zurzeit zur 
A usfiihrung yon R ostschutzanstrichen  im Gobrauche 
sind, die besten und zwecktnaBigsten zu erm itteln.

G e b r a u c h s p r o b e n .  D e m yon Y a l a t  dcm Kon
gresse zu Ziirich im  Jahro 1895 Yorgelogten Berichte 
iiber die A usfiihrung yon G ebrauchsproben mit zchn 
yersch iedenen  neuen Schutzanstrichfarhen ontnimmt 
Oamerman dio M itteilungen iiber die Y ereuchsergcb- 
nisse. Dio fraglichen  Y ersuchsanstriche wurden an 
einer P ariser Briicke, dio dem R auehc der Lokomotiyen  
stark ausgesetzt war, angostellt. D ie Yersuchsdauer 
betrug nur acht Monate. A ber schon nacli dieser 
kurzeń V ersuehsdauer wurde festgostollt, daB keine 
der gepriifton neuen R ostschutzfarbcn dic yon den Er- 
lindem  behauptoten YorzOge aufw ies. Insbesondere 
haben sich  dic Farben, w elch e T eer oder TeerSle ■■ 
enthielten , ais yolistand ig  unbrauchbar erw losen. Am , j 
brauchbarsten und w iderstańdsfahigsten  haben sich 
dio soit langer Zeit gebrauchlichen  Farbanstriche gc- 
zeigt, w elche ais F arb korperB lei-oderE isenm en n ige ent- 
h ielten. D a Z w eifel dariibor bostanden, ob Bleim ennigo 
oder E isenm ennige den Y orzug yordione, so wurden 
nachtraglich  neue Yerauche angostellt, dereń Ergebnis 
Y alat im  Jahre 1897 dahin zusam m cnfaBt, daB man 
sich fiir E isenm ennige entsch ieden  habe, w eil Eisen
m ennige den R auehgasen  der L okom otire besser 
w idersteht, ais B leim ennigo. A is B indem ittcl wird 
reines L einol benutzt, w eichem  m an nach B edarf ais 
Sikkatiy Leinolfirnis zu eetz t; der Gebrauch yon Ter- 
pentinol ist yollkom m en untersagt.

Cam erm an hat nach 1897 m it zelin neuen Sclmtz- 
anstrichfarben, daruntor dio in B e lg ien  gobrauchlich- 
sten, Gebrauchsproben und yergleichende Proben mit 
A nstrichfarben angostellt, w elch e a is FarbkSrper Blei- 
m ennige oder Eisonm ennige und ais B indem ittcl ein 
und denselben Leinolfirnis enthielten . N ach  yierjah- 
riger Beobachtungsdauer zeig ten  sich  nur die Blei- 
m ennige- und Eisenm ennigeanstricho unyerletzt, wab-
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rend dio zehn  anderen dor Prilfung unterzogenen An- 
striche zum Toil ańgegriffen  w aren und an Ycrscliie- 
denon Stollen  m ehr oder w en iger ausgodehnte Jtost- 
flecke aufw iosen.

Cam orman w a m i vor Y orfrtlh ten  und ohdgilltigen  
Schlulifolgerungen aus seinen V orsu clisergeb n issen ; 
er w ill d ieselben  led ig lich  ais Y orarbeiten filr epiitere 
theoretischo Erortorungen angosehon wisson. W erdo  
das E rgebnis d ieser theoretischen  Erortorungen durch 
die E rgebnisse der G ebrauchsproben bestiitig t, so 
wurde man griSBercs Y ertrauen in die theoretischen  
Erw agungon setzon kiinnen, im  gogonteiligen  Eallo  
abor, wenn sich  die E rgebnisse dor T heorie m it donen 
des praktiachen V ersuches n icht deckten, wurden die 
Ergebnisse der Gobrauchsprobon eino strongo kritische  
Nactiprtlfung der T heorie , w ie dor A usfilhrungsm odali- 
tiiten dor Gobrauchsprobon zur F o lgo  haben,

Untor diesom  G esichtspunkte liiilt es der B ericht- 
erstatter filr w ertvoll, dio Ergobnisso dor von Y alat 
und ihm selbst an gestellten  G ebrauchsproben dahin  
zusam m onzufasB on, daB die Gebrauchsproben ungiln- 
stige E rgebnisse geliefert liabon bei der Y erw endung  
von A nstrichfarben, deron YordOnnungsm ittel aus 
einor M ischung von L einol und Terpentinol bestand, 
ferner bei der Yorwendung Ton A nstrichfarben, wolcho  
m ittels T eer odor Toerpriiparaten hergeste llt waren, 
sow ie boi Y erw endung Yon A nstrich farben , dereń  
m ineralischor Farbkorpor aus ZinkweiB, schw efelsaurem  
Baryt, Schw efelzink  oder L itliopone (G om enge von 
Schw efelzink und schw efelsaurem  Baryt) bestand, 
endlich bei Y erw endung von A nstrichfarben, denen  
ais T rockenm ittel M anganresinat zugesetzt war.

R o s t b i l d u n g  u n t e r  d e r  F a r b s c h i c h t .  Der  
Boricht bespricht an der H and der sogenannten  Saure- 
bezw. K ohlcn8auretlieono die U rsachen  der R ostbil- 
dung und fllhrt dio IJnterrostung von Farbschichten  
auf deron D urchliisB igkeit filr W asser, D am pfo und 
Gase zuriick, hebt hervor, daB man MiBtrauon gegen  
dio Prospekto von Erfindern haben milaao, denen  
haufig m it sehr lebhaften  und glanzenden Farb- 
anstrichen versehone B lechabschn itte boigefilgt seien , 
mit Farbanatrichon, die se lbst bei B ehandlung mit 
verdQnnter Sehw efcisaure w eder ihro FarbenschSnheit 
noch ihron Glanz cinbilBen. D ie Prilfung m it ver- 
ddnnter Sehw efcisaure soi jedoch  Y ollstandig w ertlos, 
denn die Farbschichten hiitton ihro scliiltzende W ir
kung g egen  einen Foind zu bewahren, dessen Angriffe 
sich zwar langsam , aber sic lier  Yollzogon, gogen  dio An- 
griffe dor A tm ospharilien , w elclie  sich  bestandig , wenn  
auch zunachst unm erklich goltend m achen, dio aber um 
so lieftiger einw irkten, w enn dio gestrichenen  Bau- 
konstruktionen der E inw irkung y o ii Wind und W etter  
ausgesctzt seien . D ie Sckutzfarbon, w elche im Innorn 
Yon Gebauden zur Y erw endung gelangten , diirften  
freilich in ihror Schutzw irkung solclion Farbanstrichen  
nachstehen, w elcho den unm ittclbaren E inw irkungen  
von W ind und W etter zugiinglich  seien . B e i den 
letzteren muB m an w eit w en iger G ew icht auf Farben- 
BchSnheit und Glanz legon , a is auf andore w esent- 
liclie E igenschaften .

F e li 1 e r , w e l c h o  b o i  d e r  H e r s t e l l u n g  v o n 
R o s t  g c h u t z a n s t r i c h o n  z u  y o r m e i d e n  s i n d .
1. D ie FarliBchicht darf wedor zur Zeit der AusfDhrung 
des A n striclies, noch auch naeh Y o lls ta n d ig e r  Trock- 
nung zu dilnn sein. U nter g le ich en  U m stiinden ist 
eine diinne F arbschicht durchliissiger und von gerin- 
gerer AViderstandBfahigkoit gogen  dio zerstorenden  
Einflilsse, ais eine dicke F arbschicht. W enn man 
eine A nstriclim asso aus Mennigo und einem  nicht 
flOchtigen O ele herstellt, so wird die m it H ilfe dieser  
A nstriclim asso auf daB M etali aufgotragone Farb
schicht bis zum Zeitpunkto yollstand iger T rocknung  
uiiYerandert b leiben. W enn man aus dersolben Menge 
yoii M ennigo und aua derselben M enge y o ii Flilsaig-  
keit, w elcho jed och  nur zur I la lfte  aus n icht fliich-

tigein  Ool, zur andern H alfte  aus oinom flilchtigen  
Oel, z. B. auB Terpentindl, bostoht, eino Anstrichm aaso  
h erstellt, ao wird dieso A nstrichm asso auf der g e 
strichenen  F lacho oine dunnero F arbsch ich t liinter- 
lassen, und naeh Y orflilchtigung des T erpentinoles wird 
nur eine F arbschicht von unzureichender D icke zuruck- 
bleiben. E s ist dealialb zwockm aBig, Yon der Y er
w endung des Terpentinola oder anderer flilchtiger Oele 
A bstand zu nelim on. * Durchaua m angelhafte A n -  
strichm assen werden bei Y erw endung von T eer und 
Toorolon erhalten. Dio fliichtigen B ostandteile des 
T eeres und TeeriilcB yerdam pfon bei der A uftrocknung  
und hintorlassen Farbschichton Yon ungonugender  
D icke.

2. Die aufgetragenc F arbsch ich t darf auch im  
Y erlaufe dor Zeit koine erhebliche Y erringerung ihror 
D icke orleiden. Selbst n a c l i  erfo lgter A uftrocknung  
yorlieren dio m it H ilfe yoii T eerolen hergeste llten  
AnstrichinaBsen langsam , abor fort und fort ihre 
flilchtigen Bostandteile. D ieser Y erlust ist dio Ur- 
sacho des ungilnatigen Y erhaltena solcher A nstricli- 
m asaen. Der F ohler ist n icht auszugleiehen  durch 
eino Y erm ehrung der E in zelan str ich e; daa in jed em  
folgenden A nstricho enthaltcne B indem ittel lost Be- 
standtoilo der bereits au fgetragenen  A nstriche wiedor  
auf und yerursacht durch seine Y erfiilchtigung H ohl- 
riiume und m ittolbar B lasen und Risao. A uch nicht 
fiiiclitigo Oele, z. B. das L einol, unterliogen naeh  
ihrer yollstiindigen A uftrocknung oiner langaam en  
aber stetigon  Zorsetzung, w elcho zur B ildung flilchtiger  
Korper fiilirt. Man muB doshalb darauf Bedacht nehm en, 
diesen U ebelstaiu l m Sglicliat lango zu verliindern.

3. Dio aufgetragcno Farbschicht darf gonugender  
E lastizitiit n icht oritiangoln. Eino n icht elastiaohe  
Farbschicht wilrdo den bei w echselndon Tem peraturen  
eintrotondon A usdehnungon und Z usam m enziehungen  
des gestriehonen  M etalles n icht zu folgou yerm ogen  
und sehr bald rissig  werden. D ies Yorhalton zeigen  
F arbsch ichten , w elcho m it H ilfo yoii A nstrichm asaen  
auBgefilhrt  sind, zu dereń H erstellung  fiiiclitigo Oele, 
insbesondere T eer und Teerolo benutzt wurden. D as 
L einol aber bildot nacli dem  A uftrocknen oinen  
w eichen elastiBchen U eberzug, den man haufig einer  
zarten Ledcrhaut Yerglichen hat; ea muli indessen  
stets betont werden, daB auch dio aus getrooknetom  
L einol beatehende H aut m it der Zeit m ehr und m ehr  
erhiirtet und endlich  der Zorstdrung Yerfiillt.

4. Dio F arbschicht darf auch einer gew issen  
Hiirte nicht entbehron, w eil aie im gegentoiligen  F a lle  
dor A bnutzung durch m echanischo A ngriffe unge- 
nOgonden W iderstand b ietet. Dio beiden Anfordo- 
rungon der E lastizitiit und der Harto schoinen ein- 
ander zu w idersprechen; man kann sie aber beido  
dadurch erfullen, daB man Farbkorpor von genilgen-  
der Hiirte in weicho und clastische Hiiute bettet. 
E inigo T heoretiker haben der auseclilioBlichon Y er
wendung yoii L einol ohne Beim itchungf yoii FarbpuW er 
das W ort geredet, w eil sie  dio scliiltzende W irkung  
auBschliofilich auf das LeinSl zurilckfiihron; abor auf- 
getrocknetes LeinOl erw eist aich orfahrungsgcm aB  
gegen  dic Einw irkung m echanischor A ngriffe nicht 
geniigend w iderstandsfahig.

5. Dio Farbschicht darf llicht rissig  wordon. D as 
Ilissigw orden  ist durch zw ei U rsachen  borbeigeftUirt:

a) D ie in dor A natrichm asse enthaltenen Farbpulvor
haften n icht geniigend an dom B indem ittel und
tronnen sich  von dem selben bei den im Latifo
der Zeit orfolgenden Ausdehm ingon und Zu
sam m enziehungen.

* Dio Auafilhriingcn y o i i  Camorman bcziehen aich 
augonscheinlich nur auf die Dicko der gesam ton  
Sclm tzschieht und, sow oit dio Y orwendung y o i i  Ter- 
pentinSl und anderer flilchtiger Lflsungsm ittel in Frage  
steht, n icht auf die G rundierungsanstriche.
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b) D as B indem ittel se lbst kann im  Laufo dor Zeit 
eine Zeraetzung erloiden. D iese Y eranderung  
ihrer ursprunglichon B escliaffenheit yerdankcn  
die B indem ittel Y organgen , -welche man unter 
der B ezeichnnng P olym erisation  und D epoly-  
m erisation  zusam inenfafit. D erartige Y organge  
fuhren auch dio a llm aliliehe Zeraetzung und 
sclilieBlich Zerstorung dos L einoles und der L ein - 
olpriiparato herbei, eino Z ersetzung, w elch e mit 
einem  Zerfall in ein fach  zuaam m engeaetzto und 
fliichtige Stoffe endet. B e i dor Y ertluchtigung  
dieser Yerbindungen ontstohen in der F arbsch ich t 
Hohlriiumc und m it der Zeit R isse.
6. D ie Farbkorpor m iissen tun lichst innig m it 

dem  B indem ittel yerbunden sein. E ine innige Yor- 
bindung, w elch e der Trennung am boston w idersteht, 
ist dio chem ische Yerbindung.

7. W eder das B indem ittel noch das verwendeto  
Farbpulvor so llen  chem ischen  A ngriffen dor A tm o- 
spharilien , R auchgase und andoror Schadlichkeiten  in 
erheblichom  Mafie unterliegen . U nter diesem  Ge- 
sichtspunkto sind nam entlich das ZinkweiB, das 
Schw efelzink  und dio L ithopone zu yorwerfcn.

C a m e r m a n  hat boi dor vorstolienden A uf- 
zahlung der F eh lor boreits m ehrere Stoffe aufgofiihrt, 
von dercn Y erw endung fiir H erstellung yoii R ost- 
schutzanstrichen abzusehen ist, und w endet sieli nun- 
mehr einer B esprechung der B indem ittel und Farb- 
pulver zu, w elclio bei dem lieu tigen  Stando unserer  
Kenntniase zur H erstellung  von Schutzanstrichen ais 
zweckm iiBig o m p f o h l o n  w orden konnen.

L e i n o l  u n d  L o i n S l p r a p a r a t e .  Camerman  
erortert e ingehend die bekannten E igenschaften  dos 
roheu L einoles, des alten  uud abgelagerten  Leinoles, 
dos gekochten  Loinolos, des L einolfirnisses, des ein- 
godickten  L ein oles und dor S ikkative, rcrw irft dio 
Yerwendung dos M anganresinates, w elch es nach  seinen  
Erfahrungen in erhebHehem  MaBe der D epolym ori- 
sation unterliegt, sow io die Y erw endung des Terpentin- 
iiles,*  und kom m t zu dem  Sclllusse, dafi das roho 
LoinSl ein w en ig  zu loichtflussig ist und deshalb zu 
diinne F arbschichten  liefert, auch im Y erlaufe der 
O sydation  in fo lge y o u  G lyzerinzersetzung 6 bis 8 °/o 
yorliort, dali das alto L einol s ic h . nur w enig  von dem  
rolion L einol unterscheidet, daB das eingcdickte  
Leinol, insbesondere das Standol, nur ais Zusatz zu 
A nstrichm assen zu Ycrwenden ist, und halt dio Y er
wendung des L einolfirnisses ais B indem ittel fur 
Schutzanstrichfarben fur durchaus zw eckm afiig, w eil 
er bei geniigender Zahflussigkeit im  Y erlaufe der 
T rocknung nichts Yerliert, zur B lasenbildung keinen  
Anlafi gii>t und in der Regel ausreichendes Trock- 
nungsverm ogen besitzt, Cam erm an hebt nochm als 
horyor, daB der F irnis M ąnganresinat nicht enthalten  
diirfe.

F a r b k o r p e r .  Xach den Cam erm anschen Ver- 
suchen hat sieli B leiw eiB , w elch es mit Schw erspat 
Yermischt ist, y o u  ungenijgender W iderstandsfahigkeit  
gegen  dio K ostbildung orw iesen; os zeigto ein um so 
ungunstigeres Y erhalten, je  m ehr Schw erspat beige- 
m iseht war. Dio grSBte W iderstandsfahigkeit habon 
reines Bleiw eiB , E isenm ennige, B leim ennigo und 
Graphit au fgcw iesen , ein w eit sch leeh teres Y erhalton  
ZinkweiB; y o liig  nnbrauchbar w urden Schw efelzink  
nnd Lithopone befundon. Camerman schroibt das 
gunstige Y erhalten des BloiwoiBes und der B le i
m ennigo ihrem  Y erm ogen zu, sich  zum T eil mit der 
lieinolsaure chem iach zu yerbinden. Auch die E isen 
m ennige geht nach A nsicht des B erichtorstatters viol- 
le ich t eine schw ache chem ische Y erbindung m it der

* D ie C am erm anschen A usfiihrungen durfton aus
Griinden, dereń Erorteruug an d ieser S te lle  zu w eit  
fuhren wiirde, kaum un gete ilte  Zustim im m g finden.

LeinSlsaure ein, dic zwar nicht nachw eisbar ist, aber 
doch ausroicht, um oino innige Yerbindung des Farb- 
korpors m it dem  L einol herbeizufuhren. W as den 
Graphit betrifft, so wird sein  giinstigea Y erh alten  auf 
seine physikaliacho B ohatfenheit zuruckgefiihrt.

S c h 1 u B f  o 1 g  o r u n g  e n. B e i dem  lieu tigen  Stando  
unserer Konntnisao wird om pfohlen, A nstrichm assen  
zur A usfilhrung von R ostschutzanstrichen aus E ison- 
m onnige* und Leinolfirnis** unter AuaschluB von 
Terpentinol herzustellen . D er Zusatz von Sikkativ  
soli im  einzelnen  B cdarfsfa lle statthaft sein  und dem  
E rm esson dos W orkmeistcrB an h eim gestellt worden. 
Guto ErgebnisBO erhiilt m an nach  don Yorsuchs- 
ergebnissen  des Bericliterstattors auch bei Ersatz der 
E isenm ennige durch Graphit, w elch er m indestens 
55 %  K ohlenstoff enthalten  soli. D ie F eststo llung  
der M ongonyerhiiltnisse dos Farbpulyers und des 
F irnissea kann dem E rm essen  des M alers anheim 
geste llt  werden.

S. S. Y o o r h o e s  aus W ashington  D. C., leg te  eine 
IJebersicht der A rbeiten dos A m erikanischen  Y er
bandes fiir M aterialpriifung yor, iiber

scliiitzende Anstriche fiir Eisen nnd Stalli.
Der B erichterstatter bem erkt oinloitend, daB, so- 

lange die Tliittenleuto nicht im stande se ien , ein bil- 
lig es, n icht rostondes M ateriał fiir B auzw ccko her- 
znstellen , dio W iderstandsfahigkeit der E isen- und 
Stahlkonatruktionen in letzter L inie von der W irk- 
sam keit des Schutzanstriclies abhange. Der R ost- 
angriff bew irkt n icht nur grofio M aterialyerluste, 
sondern auch dio Gofiihrdung yon Briickenkonstruk- 
tionon usw. Mit R iicksicht h ierauf hat der A m eri- 
kanischo Yerband im  Jahre 1902 einen AusschuB fur 
A nstricho auf E isen  und Stahl eingesćtzt. D iesem  
A usschusso is t  vor allom  die A ufgabe zugow iesen  
w orden, die A nforderungen fostzustellen , denen ein 
brauchbarer Sclm tzanstrich genugen  so li, und PrO- 
fungsm ethoden zu erm itteln, m it doren H ilfe  man 
bourteilen kann, ob die Anforderungen erfiillt werden. 
D aneben so llen  auch dio U rsachon dor Y erschlech- 
terung yon A nstrichen  im Y erlaufe ihres G ebrauches, 
das W esen  des T roeknungsyorganges und der Oxy- 
dation y o i i  O elen erforscht, die physika lische Be- 
schaffenheit dor F arbstoffteilchen  erm ittelt werden. 
D a sich  die A rbeiten des A usschusses auf dio Theorio 
dos R ostons se lbst erstrocken m iissen, so w ird auch 
eine U ntersuchung iiber oloktrolytische Dissoziation  
yon Farbstoffen untor B ilduug eines E lektrolyten  und 
uber den durch letztoron bowirkten A ngriff des M etalls 
nicht zu um gohen sein.

Der B erichterstatter hebt horyor, dali schon jedo  
dieser T eilaufgaben  oin um fangreiches A rboitsgebict 
darstellt, so  daB ea dem A usschusso bisher nur m og
lich  gew eaen ist, die V orarboiten zum Abschlufi zu 
bringen, obschon einzelne Beitriigo yon anderor Seite 
boreits yorlagen . Der B ericht erortert sodann die 
A nforderungen, denen ein brauchbarer Schutzanstrich  
genugen  muB. D a sich  diose Anforderungon im wesont- 
lichen m it don A nforderungen decken, w elche in diosor

* Dic E isenm ennige so li aufs feinste gem ahlen  
und so fcinkornig soin, daB man beim  Reiben mit 
dem F inger kein Farbenkorn wahrnim m t. D er Eison- 
o xyd geh alt aoll m indestens 75 o/g betragen und dic 
Farbo frei yon S chw efel sein.

** Der Leinolfirnis so li aus klarem  und rcinom 
Iieinol durch K bchen m it B leig liitte  oder Jlangan- 
superoxyd hergeste llt sein  und m indestens cin spczi- 
fisclies G ew icht y o i i  0,939 besitzen. In diinnor S c h i c h t  
auf eino G lasplatte gestriehen , so li er im  Y erlaufe  
yon 24 Stunden vollstand ig  trocknen. Er darf Man- 
ganresinat n ich t enthalten  und iat klar und satzfrei 
anzuliefern.
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Z eitschrift im Jahre 1898* verofl'eiitlicht ■worden sind, 
so kann hier von einer n ochm aligen  W iodergabe ab- 
geselien  werden.

Im a llgom einen  ist ein Farbeniiberzug um so 
dauerhafter, je  undurchlassigor er fur F euchtigkeit, Luft 
und Gase ist, und die D urehliisB igkeit ist oino Funktion  
dor FarbenteilchongrSBe. D oshalb wird es von dem  
A usschusse fiir a iigezo igt gehalten , auch don EinfluB 
feinor M ahlung und dio GroBo und G estalt dor Farli-  
toilchen oinor oingehondon Priifung zu untorziehen. 
Sow oit dio Prufnngsm ethoden in F rage stolien, wird 
em pfohlen, dio Proben  unter UerUcksichtigung dor 
tatsacliliehen  obwaltondon Y orhiiltnisse Yorzunehmen, 
wie es auch ais nutzloa bezeichnet wird, fiir die vor- 
schiedenon Arton von Schutzanstrichen ein und die- 
solbo Prilfungsm ethode Yorzusehreibon.

Dio P r u f u n g s m e t h o d o n ,  w elch e derA usschuB  
Yerwendet, s in d :

I. T a t s a c h l i e h o  G e b r a u c h e p r o b e n  u n t e r  
n o r in a 1 e n Ye  r h ii 11 n i s s e n a n K o n s t r u k t i o n o n  
n a t  Uri  i c h o r  G r o B e  u n d  P r o b e n  a u f  N o r m a i -  

f l i i c h e n .

Im  Jahre 1906 hat dor AusschuB Y o n  19 F abri- 
kanten gclioferte A nstriohfarbon, w elclie  Y o l l s t i i n d i g  
analysiort worden und nach Art der Y e r w e n d c t e n  
M inoralfarben wio dor B indem ittcl versch ieden  sind, 
an einor Briicke d o r  Pennsylvaniabahn i n  Yersuchs- 
weiBen Gebrauch gonom m cn. B ezflg lich  der E inzel- 
heiton diesor G ebrauclisproben wird y o i i  dcm Boricht- 
erstatter auf dio Borichto der K om m ission E in don 
„Proccedings o f  the A m erican  S o c ie ty “ der .la lire
1906, 1907 und 1908 Yorwieson.

D ie Y ereih igung am erikanischer A nstrichfabri- 
kantcn liat eine ahnliclie R eihe y o i i  G ebrauchsproben  
in A tlantic City an gostellt, dereń B eaufsichtigung dom 
A usschusse Ubertragen ist. D io zu d ieser B eihe y o i i  

Gebrauchsproben gohorendon A nstrichm asson  enthalten  
ais Zusatz zu den m ineralischon Farbkorporn nacli 
dom Y orseh lago von Professor L a d d s  feste Binde- 
m ittel zum Ersatzo dos F irnissos. Etw a 60 solcher  
M ischungen wurden auf H olzplatten  aufgotragen. Eine 
dritte lie ih e  von Gobrauchsprobon wurde g le ich fa ils  
in A tlantic City an gostellt, um die W irkung gewisBer 
A nstrichfarben, die auf S tah lp latten  aufgotragen  wur
den, foBtzustellen.

B esich tigungen  a ller von dem A usschusse aus- 
gefdhrten Y ersuchsanstriche sind im Juni 1908 bezw. 
Marz 1909 orfolgt. B ei d iesen B esich tigungen  konnten  
zwar iu einzelnen Fiillen bem erkonsw erte Yerańde- 
rtingen der Schutzanstriche festgesto llt w erd en ; es ist 
indesson dom A usschusse nicht inoglich  gew esen , bei 
der YerbiiltnismiiBig kurzeń Yorsuclisdauer ein end- 
giiltiges U rteil zu gow innen und so oingolionde und 
sorgfiiltigo U ntersuchungen Yorzunehmen, w ie sie ein 
solches U rteil Yoraussotzt.

II. B o s c b l o u n i g t o  P r o b e n  a u f  b e s o n d e r s  
v o  rb e r o i to  t o n F 1 iic h  on  u n t o r a u B o r g o  w ó l in -

1 i c h o n  Y e r h a l t n i s s e n .
D ie M itglieder doa A u ssch u sses wurden durch 

Uundschroibon um AeuBorung iiber fo lgende Y orsuchs- 
fragen ersucht:

1. A uftragung des A nstrichs;
2. Priifung des auf der gestrichenen  F lachę haften- 

don A n str ich s;
3. Priifung der yon der gestrichenen  F lacho ab- 

geloston F arbschicht.
Z u 1 so li tunlichst erm ittelt w erd en :

a) die erforderliche Trockentem peratur und Trocken- 
z e i t ;

b) der EinfluB der L uftfeuchtigkeit wahrend des 
Trocknons und der Probezoit;

c) der EinfluB dor B elich tu n g;
d) die Sehichtdieke Y o r  und nach Y erfliichtigung  

des L osungsm ittels und g leich zeitigor O sydation  
des B indem ittols.
Z u 2 wurden fo lgende Proben in A ussicht ge-  

110 111111011:
a) W iderstandsfahigkeit gogen  m echan ische A n g riffe ;
b) m echanische W idBrstaridsfiihigkeit gegen  das Ein- 

dringen stum pfer, unter w achsendem  Djrocke auf- 
gepreBter ln stru m en te;

c) elektrische L eitfiih igkeit der Farbschicht im trock
nen Zustando;

d) elektrische Loitffthigkeit der m it dostilliortem  
W asser befouchteten F arbschicht;

e) e lek trische L eitfiih igkeit der mit Yerdiliinten Salz- 
losungon befeuchteten F a rb sch ich t;

f) D urchdringlichkoit fOr W assor.
Zu 3 wurdon folgende Proben vorgesch Ia g en :

a) Priifung auf D urchliissigkeit fiir W asser;
b) Erm ittelung des G ehaltes an in kaltem  W assor  

loslichon B estan d teilen ;
c) K lastizitat der abgeloston F arb sch ich t;
d) Z u gfestigkeit der abgoldsten F arbschicht.

Die Antworten befiirworten zwar dio A usfiihrung  
der eben aufgefuhrten Proben. Dio A usfuhning dor 
Proben selbst aber ist der K lasse der Laboratorium s- 
jiroben zuzurochnen.

III. L a b  o r a t o r i u m  b v e r s u c h e e i n s e h  1 i e  B l i c h  
c h e  m  i s c li e r A n a l y s e  u n d  b e  s o n d e r o r m o c h u - 
n i s c h e r , p h y s i k a l i a c h e r  u n d  m i k r o s k o p i a c h  er  

P r u f u n g s m e t h o d o n .

Daa groBte Interessę der dieser K lasse zuzu- 
rechnenden Yersuclie konnon dio A rbeiten yoii Dr. A 1 l o r - 
tói i  S. C u s b  m a n  und dor unter Seinem Y orsitze  
tatigon K om m ission mit F ug und Keoht beanspruchen. 
Die A rbeit yoii A . S. Cushinan ist in der F ruhjahrs- 
sitzung des Iron and Stoel Institute Yerlesen und in 
dieser Zeitschrift* auazOglich m itgeteilt worden, so 
dali von einer nochm aligen  Erortorung A bstand ge-  
110111111011 w erden kann. K eben der C ushm anscbcn  
A rbeit Yerdienen die von der A m erikanischen Kom- 
iniasion angestollton um fangreichen Laboratorium s- 
Yersucho Erw ahnung, w elehe sieb  auf das Studium  
der yoii dor gestrichenen  Flacho abgelostcn  Farb- 
sch ichten  boziohen.

Da der E rfo lg  der Yerauche davon abliangt, daB 
dio schiitzende F arbschicht u n y e r l e t z t  yoii der go- 
strichenen F lachę abgelost wird, ao haben sich die 
.Mitglieder des A usschussos zunachst mit der E r
m ittelung von Yerfahren bescbiiftigt, w elch e eine Ą b- 
losung der Farbschichton ohno Y erlotzung von der 
gestrichenen  F lacho erm Sgliclien.

11. S. P e r r y  bat ferner einen, apiiter vorvoll- 
konimnoten Apparat konatruiert, m it dessen H ilfe  
man die Festigkeit und die D u rch lassigk eit der ab- 
golBsten Farbschichton niesson kann.

Y  oo  r h o  e s  betont in seinem  B erichte, daB eine  
uninittelbare Y ergleichung de r  bei don Yerschiedenen 
A nstrichon erhaltenen E rgebnisse untunlich war, weil 
os unm oglich soi, abgeloste Farbscbichten  Yergleicli- 
barer D iękcn zu erhalten, <iali indesson sj ia ter  viol- 
le ich t wertYolle A ngaben erhalten w erden konnen, 
wenn dio B edingungen dor Beanspruchung e in e  ent- 
sprecliende Abiinderung erfahren. Andere Labo- 
ra to rium sY crsuche bezogen  sich  au f  dio m ikroskopischo  
Untersuchung der a u f  der gestrichenen  F lachę haften- 
den Farbschicht, w elche die bindende W irkung deB 
V erteilungam ittels der Yerwendeten M ineralfarben und 
die L age, G estalt und GroBe der F arbteilchen  fest-

* „ S ta h l  u n d  E i s e n “ 1898  S. 88 2  u n d  9 1 0 :  »D ie
M itte l z u r  Y e rh a tu n g  d e s  R o s te s i . * „ S ta h l  u n d  E i s e n “ 1909 S. 757 ff.
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zustellen  bestim m t ist. E ine filr die A usfiihrung dor 
fragliehon Y ersuche auaroichendo BoleuchtungSTOr- 
richtung is t  von W i r t  T a s s i n  angegebon worden.

E ndlich  hat dor AusschuB eino oingehendo und 
einheitliche U ntersuchung des rohen L einolos fiir not- 
w endig  orachtet uud zu diesem  Zwoeko einen U nter- 
ausscliuB eingesetzt. Y ier Proben zw eifo llos reinen  
L einoles wurden 25 A nalytikern zur U ntersuchung iibor- 
w iescn, w elche nacli sorgfiiltig  auagowahltom  Prflfungs- 
Yerfahren ausgofiihrt werden soli. D a dieso Prttfungs- 
Y erfahren  m it den Y erfabren ttbereinstim m en, w elche 
in doutschen Laboratorien bereits im  Gebrauche und 
in analytischon H andbiichern voroffontlicht sind, so 
kann hier y o i i  oiner W iodergabe abgeselien  werden. 
Boziiglich dor oben erwiilinten Yerfahron zur A blSsung  
Y on  Farbschichten  Yon dor gestrichenon F lacho so
wio der Y orriclitungen y o i i  P o r r y  und W i r t  T a s s i n  
muli auf den Originalboricht y o i i  Y o o r h e e a  Yer- 
w ieson w erden. A m  Schlusso desselbon wird liorvor- 
gehoben, dali zurzoit Yon dom A m erikanischen  A us- 
schusse kcino positivon E ndergobnisse der ausgefiibrten  
Y ersuche und Arboiton m itgeteilt werdon konnen, dali 
jedoch  dio H offnung borochtigt erscheint, dal) diose 
noch n icht abgeschlossenon Arboiten positiyo Er- 
gebnisso liofern und den Ausschuli ■ in don Stand  
setzen worden, endgdltigo Schlnsso abzuleiten. —

* «★
Yon den yom  Y. Kongroli gefaliten  B o s c h l u s s o n  

diirfte eino Roihe fiir dio L eser unsorcr Zoitschrift 
Yon Intorosse se in; os soien doshalb zu d on .b ereits  
in unserom  B ericht erwalinton naclifolgendo nach- 
g e tr a g e n :

Betr. 51 o t a 11 o g  r a p h i e.
Im AnschluB an die M itteilung H o s o n h a i n s  

wUnscht der Kongreli die Ernennung einer Kom- 
m ission fiir das Studium der Yerfahron zur B estim - 
m ung dor B insch lusse, ihres Einflussos auf dio m e- 
clian isclien  E igenschafton  der m otallurgischen  Pro- 
dukto und fiir das Studium  dor F rage in ihrem  
ganzcn U m fange.

Betr. H a r t e p r t t f u n g .
E s wird folgender A ntrag angonom m on :
Der Kongroli craucht den Y orstand, dafur Sorgo  

zu tragen, dali dem niichsten Kongreli im Zusam m en- 
liang m it der F rage dor Harteprttfung durch K ugel- 
und K egeldruckproben auch uber die A ufsuehung ein- 
heitlichor Proben fiir dio W iderstandsfahigkeit der 
.Metalle gogen  m echanische A bnutzung B oricht er- 
stattet, oYentuoll eino K om m ission  m it dom Studium  
der F rage betraut wordo.

Betr. S c h l a g p r o b e n .
U m  die E rgebnisse der Schlagbiegeproben m it 

eingekerbten Staben leich ter Y erg lo ichbar zu m achen, 
em pfiohlt der KongreB dio A nw endung folgender Y or- 
schriften dort, wo sich  nicht besondere Umatiinde 
entgegenstellon .

1. D ie S c h l a g b i e g e p r o b o  m it eingekerbten  
Staben gestattet die B estim m ung dor spezifischen  
Brucharbeit, bezogen auf das Quadratzentim eter des 
eingekerbten Q uerschnittes (am  Grundo des Ein- 
schnittes).

a) Dio A bm essungen dor geschnittenen  Sta.be be- 
tragen 3 0 X 3 0 X 1 6 0  m m ; sio sind auf 15 mm  
oingoschnitten , die K erbe ist zylindrisch mit
2 mm H albm esscr;

b) fiir gow alztes E isen , w ie B leche, haben dio Stfibe 
die D icko des B leches und eino Broito Y o n  30 mm. 
Sie sind auf 15 mm eingoschnitten; der E in- 
schnitt stoht senkrecht auf den W alzflackcn und 
ist am  Boden zylindrisch m it 2 nun D urchm esser;

c) bei Stiicken, dio nicht die Yorwendung Yon Staben  
von 30 X  30 nun gestatten , haben dio Probestiibo
10 X  10 mm Q uerschnitt. Sio sind auf 5 mm

eingoschnitten. D er Boden des E inschnittes iBt 
zylindrisch m it 2/s m m  IlalbmosBor;

d) dio A bm essungen  des Y o rw e n d e ten  Probestabos 
m iissen im m er angofiilirt w'orden.
2. D ie  Stiibc w erden auf B i e g u n g  orprobt, in

dom auf dio Mitte dor dom Einschnitt entgegon-  
gosetzten  Seite  der S ch lag  des m it einem  H am m er  
Y o r s o h e n o n  Baron ausgettbt w ir d ; der H am m er endigt 
in einer Schnoido von 2 111111 Abrundung. Dio Stiibc 
naeh a und b ruhen auf Schneiden, die 120 mm ont- 
fernt sind. B ei Staben naeh c ist die A uflagoentfer- 
nung 40 111111. —

B oziiglich  dor G u B  o i s  o n p  r ii f u n g  ompfiehlt 
dor KongreB, dio dor K om m ission 25 zugew iesene  
A ufgabo, A ufstelhm g oinlioitlichor Priifungsm othodon  
fiir GuBeisen und GuBwaren, der K om m ission 1 zu- 
zuwoison. —

W as dio F r a g e  d e r  V o r w e n d b a r k e i t  y o i i  
E l o k t r i z i t i i t  u n d  M a g u  o t i s  m u  s b o i  d o r  m e 
c h  a n i s c  li o n  P r  ii f  u n g  botrifft, so om pfiehlt der Kon
greB dio Ernonm m g einor K om m isaion zum  Studium  
der Y erw endbarkeit dor elek trisclien  und m agnetischen  
E igenschafton  der M etalle zu deron Prilfung. —

Um dio E igonschaften  dos R o h e i s e n s  genauor 
festzu legen , ala dies nacli dom liruchaussohon m og
lich  ist, om pfiehlt der KongreB, daB dio K om m ission  1 
boauftragt w erde, in den verscliiodonon L an d em  Er- 
hobungen anzustollen, inw iew eit dio analytischo Me- 
thodo statt dor bestehenden naeh Brucliaussebon ein- 
gofiihrt w erden kann. D ie K om inisaion so li orm ach- 
tigt werdon, Schritto zu unternehm en, dio geoignet 
sind, eine L osung der F rago herboizufiihron.

Dor KongreB em pfielilt boziiglich  der N o m e n 
k l a t u r  v o  11 E i s o n  u n d  S t a l l i ,  daB die K om 
m ission w eitor bestehen  bleibo, uud daB sic  bis zum  
niichsten KongreB eino R cyision  der Y orsch lage auf 
einheitlicho N om enklatur Yornehme, in w eicher dio 
w eiteren Fortscliritto  huttentechnischor N atur, fornor 
A nregungen  y o i i  nationalen Yorbanden Borucksichti- 
gung findon. —

Dor KongreB fordort die K om m ission fiir E i s e n 
b e t o n  auf, nacli dem  von Prof. S e h  U le  angegebencn  
W ege w eiter zu arbeiten. Der KongreB drilckt g leicli-  
zeitig  den W unsch aus, daB dio K om m ission Yon Be- 
hiirdon und A utoritaten  finanzioll untorstiitzt werdo.

1. D a die B erichte iiber die F rago der R o s t -  
s c h u t z m i t t e l  koino F orschungen  iiber don W ert 
y o i i  Zink- und Zinniiborziigen ais Roatscliutz filr 
E isen  enthalten , orteilt dor KongroB dem  Yoratand don 
A uftrag, sich  m it d ieser w ichtigcn  F rago zu be- 
schaftigon.

2. D er KongreB betrac.htot os a is B e l i r  wiinschcns- 
wert, dali dor F rage iiber den Schutz des Bodens der 
e i s e r n e n  S c h i f f o  besondero A ufinerkaam keit go- 
w idm et wird, und gib t dom Yorstand den A uftrag, 
dieso F rago untersuchen zu lassen.

Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten.
U nter dem Y orsitzo des Goli. K onunerzienrates

H . L u  e g -  D ttsseldorf trat am 14. d. M. im  H otel 
Esplanade in B erlin der VorBtaud des Y ere in es zu einer 
Sitzung zusam m en. Zur B eratung stand zunSchst dio 
N e u o r g a n i s a t i o n  d e s  Y e r e i n e s ,  dio durch seine  
erw eiterto T iitigkeit notw endig gew orden ist. Z u r R o -  
f o r m  d e s  P a t e n t g o s e t z e s  beschloB der Yorstand, 
in  nachster Z eit durch oiuo offentliche K undgebung  
in Form  einer SachYerstaiidigen - Sitzung die Oeffent- 
lich k eit, dio R egierung und die Parteien  des Roichs- 
tage8 uber die W unsche und Bediirfnisse der Ma- 
seliinenindustrie aufzukliiren. E s handelt sich  dabei 
um folgondo P u n k te : das R echt des Erfinders auf das 
P atent an Stello  des A nm elders; die Entscliftdigung der
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A ngestellten  fiir ihro E rfindungen; das Y orpriifungs- 
verfahren und der Ersatz der A nm eldeabteilung durch 
E inzelpriifor; Gebiihrcn und S ch u tzd au er; Ausiibungs- 
zw ang; G ericlitsbarkoit in P atentangelegenheiten . Żur 
F rage des E i g e n t u m s v o r b e h a l t e B  a n  M a s c h i n e n  
wurde oin A ussćhuBbericht ontgegengenom m en und dor 
AusschuB zu w eiteren  V erbandlungen m it dom R eichs- 
ju a tiz a m t beauftragt; erfreulicherwoiBO haben sich 
dem Y orgehen  dos Y ereines w eitere Yorbando der Ma- 
Bcliinonindustrie angeschlossen . An der M a s c h i n e n -  
B t a t i s t i k ,  die Beit einem  Jahre der Y erein  unter seinen  
M itgliedern eingefiihrt hat, botoiligt sich  zurzeit nur 
etw a ein D rittel seiner M itgliederfirm on, dor Yorstand  
hiiit dio M aB ch incnsta tis tik  fiir so w ertv o ll, daB or 
don dringenden W unach au ssp rich t, es m ochtcn sieli 
m oglichst a lle F irm en daran beteiligen. Zu den 
K osten des im  Jahre 1910 stattfindendon I n t e r 
n a t i o n a l e  n K o n g r o s s e s  fUr B e r g b a u ,  I l i i t t e n -  
w e s e n ,  angew andte M echanik und praktischo G eo
logio wird die im Yorein Yereinigte M aschineninduatrio  
sich m it oinom entsprechonden Betrago beteiligen. 
Ein von behordiichor Soito verbreiteter Bericht des 
HandelasachyerBtandigen in N ew  Y ork iiber S t u d i e n -  
r o i s e n  in don Y erein igten  Staaten g ib t dem Yorstando  
AnlaB, sich  g egen  darin gom achte Yorwiirfe zu wen- 
den und besonders d a g eg en , daB die deutscho Ma- 
schinenindustrie dom A uslande gegenuber nicht in 
geniigendem  MaBe G egenBeitigkeit gew iihre : auoli aus- 
luudiBche Studienreisondo finden in deutschen Ma- 
schinenfabriken Btots ontgogenkom m ende Aufnahm e, 
obwohl m ancherlei Y o rk o m m n isse  dio Industrie zur 
Y orsicht v e ra n la sse n ; gewerbrtmiiBigen Untornehmorn  
von StudienroiB en gegenuber m iisse jedoch  die Industrie  
Zuriickhaltung iiben. Zu der yoin Veroiu herausgege- 
benen Broschure iiber die „ S e l b a t k o s t e n  b e r e c h -  
n u n g  i n  M a s c h i n e n f a b r i k o n “ wurden dio Vor- 
arboiten fiir eine N euauflago beBchlossen. Dio F rage der 
G e g o n g e s c h i i f t o  wird in dom G cscliaftabericht der 
nachBton Ilau p tT crB am m iu n g  behandelt w erd en , des- 
gieichon das neuo G esotz iiber den uniauteren AYett- 
bewerb. An den Y orbereitungen fiir die dem niichst 
abzuschlicBenden I I a n d o l s v e r t r a g e  wird sich die 
G eschśiftsfuhrung beteiligen.

Centralverband Deutscher Industrieller.
Der Yerband h ielt am 15. Oktober d. J . zu Berlin  

eine zahlreich bosuchte A usBcliuBsitzung ab. Dem  
G cschaftabericht entnohm en wir, dafi nunmehr 199 
K orperschaften und Y ereine sow ie zah lreiche Einzel- 
m itglieder dem CentraW erbande angehoren. In Er- 
ledigung der T agesordnung besprach zunSchst der 
Y orsitzende Hr. Landrat a. D . I l o t g o r  die Ste llung  
des Central verbandes zum II a n s a  b u n d .  Er er- 
innerte ein leitond  daran, w ie der Hansabund elem entar  
aus der M acht der V erliiiltn isse entstanden sei, ebenso  
wie ca vor nunmohr 10 Jahren beim Bund der Land- 
wirto der F a li war. Dor Hanaabund werde cin Segen  
fiir das V aterland se in , w enn er nach innen und 
nach auBen M aB  h a l t e .  GowiB bildo  die Y i e l -  
s e i t i g k e i t  d o r  in i h m  T o r t r o t e n o n  I n t e r e s s e n  
eine gew isse  G efahr, zumal im  llin b lick  auf die Ein- 
heitlichkeit der Interessen  im Bundę der L andw irte; 
anderseits lieg o  in d ieser Y ielaeitigkeit doch auch  
eino Stiirke, denn sic zw inge eben zum rechten MaB- 
halten. Durch das E intreten des C entralverbandcs in 
den llansabund  diirften auch m anche anfangiich vor- 
handeno Bedenkon innerhalb der yerbiindeten Re- 
gierungen goschw unden sein. Jucht gegen  die deut- 
sche L andw irtschaft, B o n d e rn  g egen  den iiberstarken  
Druck des B undes der Landwirte w olle der H ansa
bund kiim pfen. (L ebhafte Zustim m ung.) N otw endig  
sei ferner eine A ufkliirung w eiter K reise iiber die  
w irklichen Y erhiiltn isse in H an d el, Industrie und 
Handwork und die B eaeitigung sch iefer A uffassungen,

so vor allem  auch der falschen A uffassung, daB die 
Industrie ohno Schśidigung der yaterliindiachen Ge- 
sam tw irtschaft im m er aufB neue riickaichtslos belastet 
w erden diirfe, sow io der A uffassung, daB dio F esseln , 
die man fortgesetzt den genannten Erwerbsstiinden  
anlego, unschiidlich Boien. N ach dem  G osetz yom  
D ruck uud G ogondruck sei dio B ew egu ng  des H ansa- 
bundes entstandon; der MiBbraucli der M acht von 
se iten  des Bundes der Landw irte habo eino bcklagens- 
w erte Erbittorung liervorgerufcu. Dor H ansabund  
strebe e i n e n  A u s g l o i c h  d e r K r i i f t e  an. Dor Cen- 
tralverband se i in den H ansabund unter voller W ah- 
rung aeinor Selbstiindigkeit e ingetreten . An dem A us- 
gle ich  der K rafte w olle  der C entraiverband m it- 
arbeiten, zum Segen  dos Yaterlandea. (L ebhafter B ei- 
fall.) Dor AuaachuB des CentraW erbandcs g o n o h -  
m i g t e  e i n s t i m m i g  die Schritte, die das D irektorium  
in bozug au f den H ansabund gotan hat.

Sodann Bprach das geachiiftafuhrendo M itgliod des 
D irektorium s Genoralaekretiir B u e c k  in einem  auBer- 
ordentlich anziehenden Y ortrage iiber dio B i l d u n g  
e i n e s  i n d u s t r i e l l e n  W a h l f o n d s .  Er beieuchteto  
eingehend die Schiiden, die daraus horvorgegangon  
sind und dauernd hervorgehen, daB dio I n d u s t r i e  
in den P a r l a m e n t e n  g a n z  u n g e u i i g o n d  v e r -  
t r e t e n  soi. Er charakterisierto die yerschiedenen  
Y orachlage, dio bisher zur A bliilfe d ieses M iBstandes 
gom acht worden seien , und faBte dann, nachdem  or 
noch heryorgehoben , daB sich dieso Bestrebungen  
durchaus nicht gegen  den Hansabund richten, unter 
lebhaftcm  B eifa ll seine Y orschlilge in dem folgenden  
BeschluBantrag dos D irektorium s zusam m en:

„Der AuBSchtifi des C entralverbandes DeutBcher 
Industrieller beschliefit: 1. D io Beit Jahrzehnten  in
der G esotzgebung zum Ausdruck g elan gte  ungeniigende  
B erucksichtigung der Industrie und MiBachtung ihrer  
berochtigten  In teressen  hat die w eitesten  KroiBe dor 
H nternohm er und A rbeitgeber m it sebw erer Sorgo und 
zunehm endor Erbitterung erfiillt. Eino A enderung  
zum B essern  ist nur zu hoffen von einor w irkungs- 
yolloren V ertretung der Industrie in den gesotzgeben- 
den K o rp e rs c h a f te n , inBbosondero im  R oichstago.
2. Um dio W alii solcher A bgeordneten fiir den R eichs- 
tag  und im gegeb en en  F a lle  auch fiir dio Landtago  
der einzelnen Staaten  zu uuterstiitzen und zu fordern, 
von denon die V ertretung der IntereBBen der Industrie  
im  Sinne der Stellungnabm e des CentraW orbandes 
und der ihm  angoschlossenen  w irtschaftlichen  und in- 
dustrieilen  K orperschaften sieber zu erw arten ist, so li 
ein d iesen  Zw ecken dienender F onds geb ild et werden. 
Unter den yorstehenden Y oraussctzungeu soli dio 
Unteratiitzung aus diesem  Fonds den W ahlkandidaten  
aller bQrgerlichen P arteien  zu teil werden. 3. Der  
W ahlfonds so li yon einer K om m ission zusam m en m it 
der yon ihr zu errichtenden und unter ihror L eitung  
stehenden G esch a ftsste lle , yolikom m en unabhangig  
yom  Contralverband D eutscher Industrieller, gesam - 
m elt, yerw altet und yerw endet werden. D ie  K om 
m ission beschlieBt obenso se lbstand ig  iiber ihre Ver- 
fassung. 4. D ie  K om m ission wird zusam m engesetzt  
aus 15 M itgliedern und ist bcrechtigt, zu ihrer Er- 
ganzung w eitere M itglieder zuzuwShien. D er B ei
trag zu dem W ahlfonds so li nach der B estim m ung  
der K om m ission' in einem  Prozentsatz von der 
jahrlich  gezah lten  Lohnsum m e Lestehen und in 
yorher beatimm ten Z eitabschnitten yon den unm ittel- 
baren und m ittelbaren M itgliedern des Centralyerban- 
des erhoben werden. D ie  U nternehm er so llen  diesen  
B eitrag  a is  eine fre iw illig  ubernom inene, fiir langere  
Z eit zu zahtende Steuer ansehen. 6. D ie K om m ission  
soli gehalten  se in , jahrlich  in angem essener W eise  
iiber die Sam m lung, Y erw altung und Y erw endung des 
industriellen  W ahlfonds zu berichten und diesen B e
richt in g eeign eter  Form  allen zuganglich  zu m achen, 
die B e itrage zu dem Fonds le isten . 7. D er AusschuB
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deB CentralTorbandes beauftragt das Diroktorium , dio 
AusfUhrung d ieser BeBchlUsBO in die W eg e  zu leiten. 
Er erw artet, daB a lle zur M itw irkung berufenen F ak- 
toron ihr m oglichstos tun werden. um die K om m ission  
sobald ala irgend m oglich  zu bilden und in  T iitigkoit 
zu setzen. 8. Uor AusschuB erw a ite t ganz besonders, 
daB a lle  M itglieder des C entralvorbaudes die im m er  
schw ioriger w ordende L ago der Industrie erkennen  
und zu dereń A bhilfe die Steuer fUr den W ahlfonds  
auf sich  nelim en wordon, um w eiteren , v iel schw orcrcn  
Schadigungon und B olastungen durch dio G esetz- 
gebung vorzubougon.“

D ieso BeschluBaiitrago w urden o i n s t i m m i g  a n -  
g e n o m m e n .  Sodann wurdo beschlosson, daB dio 
u a c li f o l g e n d e n  Y o r e i n o  die K om m ission bilden  
sollen:

1. D er Y erein  zur W ahrung dor gemeinBamen  
w irtschaftlichen  Interossen in R heinland und W est- 
falen in D usseldorf. 2. D er Y orein fiir dio berglm u- 
lichen In teresB en  im O berbcrgam tsbezirk Dortmund  
in EsBen a. d. Ruhr. 3. D er Y erein  der Induatriellon  
des llogiorungabozirks Koln in  K oln. 4. Der M ittol- 
rlieinischo Fabrikantenverein  in Mainz. 5. Der Yorein  
zur W ahrung der gem einsam en  w irtschaftlichen  Inter
esBen der SaarinduBtrie in SaarbrUcken. 6. Daa elaaB- 
lothringische induatrielleSyndikat in HUlhausen i. ElsaB.
7. D er Y erein  sUddeutscher B aum w ollindustrieller in 
A ugsburg. 8. Dor B ayrische IndustrielIonverbaitd in 
Miinchen. 9. Der Yerband von A rbeitgebern der 
sachaischon T extilindustrie in  Chem nitz. 10. Dor 
OberBchlesiBche B org- und llu ttenm annisclio  Yorein  
in  K attow itz. 11. Der Vorband SchloB ischer T e st il-  
industrieller in B reslau. 12. D er Yerband O stdeutschor  
Industrieller in D anzig . 13. D er Y erein  D outscher  
Papierfabrikanten in Berlin . 14. D er AusschuB dor 
Ton-, Zom cut- und K alkvereine in lierlin . 15. D ie  
NorddeutBcho Gruppe dea V ereines D eutscher Eisen- 
und Stahlindustrieller in Berlin .

Don letzten  G egeiiB tand der Beratung bildeten  
eingehende D arlegungen  des R egicru n gsrates Dr. 
B a r t  o l s  uber die B esch liisse  der G e w e r b e o r d -  
n un  g s k o  m  m i B s i o n  des R eichatages. D as D irek- 
torium  stollto dazu folgenden BeschluBantrag:

D ie D elogiertenversam m lung des CentraW erbandes 
D eutscher Industrieller hat bereits droim al zu dem  
E ntw urfe eines G esetzos Uber dio Abiindorung dor 
G eworbeorduung Ste llung genom m en. Zunachst wur
den schon gegen  dio Faasung dea R egiorungBentwurfes 
am 13. Marz 1908 erliebliche Bedenken erhoben. Am  
30. Januar 1909 wandte sich  dann die D eleg ierten -  
versam m lung geg en  die BcschlUsso der m it der B e
ratung der G ew crbeordnung befafiten Reicliatagakom - 
m ission uber dio A usdehnung des Fortbildungsecliul- 
untorrichtB auf Fabrikarboiterinnen Bowio g eg en  die 
w eitore Beachrankung der Frauenarbeit. Am  29. April
1909 erhoben die D elegierten  des C entralverbandes 
Einspruch gegon  die die RegierungB vorlage noch er- 
heblich  verseharfcnden KommiBaionabeachlUsse uber 
die KonkurrenzklauBel und g egen  die ob ligatorische  
EinfUhrung der Arbeiterausschuaao. Lotztcren sollen  
danach bei der B etriebsleitung B efu gn isse eingeraum t 
werden, durch die don A rbeitgebern ihre fre ie  V er- 
fUgung Uber ihro U nternehm ungen bis zur TJnertrfig- 
lichkeit beeintriichtigt w erden wiirde. D ie w eiteren  
BeachlUsse der R eichstagskom m ission, zu denen bisher  
eine Stellungnahm e nicht erfolgte , betrelfen die R ege-  
lling der H ausarbcit. H ierbei errogt nam entlich dio 
EiDfUbrung sogonanntor Lohniim ter, die fur allo Untor- 
nehm ungen eines bestim m ten G ow orbszw eiges M indest- 
loline festsetzen  durfen, die allcrBchwersten B esorg- 
niaso der Industrie. A llo diese BesclilU sse, die vor- 
a u B s ic h t l ic h  dio Zustim m ung der M e h r h e i t  des Plenum s 
des R eichstageB zu erwarten hatten, greifen  so tie.f 
in die F reih eit dea privaten A rbeitsvortrages ein und

bedeuten eino w eitere, so sebw ore E inengung der Be- 
fugn isse der U ntornehnior, daB diese befurchten , bei 
dem  F ortschroiten der G esetzgobung auf dieaom W ege, 
der auf die D urchfuhrung des sogenannten konsti- 
tutioneHen F abriksystem s liinzielt, ihro B etriebe nicht 
mehr aiifrecbterhalten  zu konnen. D er AusschuB des 
C entraherbandes D eutacher Industrieller g ib t sieli 
daher der H oifnung hin, daB die Tcrbundeten R eg ie-  
rungen einen G esetzentw urf, der zu derart t ie f  in das 
W irtachaftaleben eingreifenden BeBclilussen fUlirt, in 
Zukunft n icht w ieder einbringen worden.

D ieaer BeschluB antrag wurdo o i n s t i m m i g  a n -  
g o n o m m e n  und darauf dio anrogend verlaufene  
Sitzung gesch los8en .

Verein fiir Eisenbahnkunde.
In der Sitzung vom  12. d. M., die der Vorein 

unter dem  Y orsitze des W irklichon G eheim en lla te s  
® t.=^ng. S c h r o e d e r  abhielt, sprach dor Y ortragonde  
R at im  R eichskolon ialam t G eheim or Baurat B a l t z e r  
iiber dio

Elsonbfthnon in don deutsehen Schutzgebioten.
W ie der Y ortragende ausfUhrto, haben wir nacli fiiiif- 
undzwanzig Jahren unserer knlonialen Tiitigkoit houte  
im  E isenbalm bau das zw eite T ausem l K ilom eter Uber- 
sehritton und w erden vorau8siehtlich  bis zum Juli 
1914 im ganzen m indostens 3600 km  kolonialer Bahnen  
im  B etriebe liaben. O stafrika orotfneto aeine crste  
Bahn 1894, D eutseh-Siidw eatafrika 1902, T ogo 1905, 
w ahrend Kam erun in diesem  Jahre dio orsten 89 km  
der .Manengubababn dem  B etrieb ubergeben hat. Yer- 
glichen  m it der F lachenausdehnuiig unserer Schutz- 
geb iete , iat der Balinbostand noch iiberaus gering, 
etw a 1 %  von <lem, w as D eutsch land  nn Eiaonbahnen  
auf 100 qkm besitzt. U nter don oinzolnbn Scluitz- 
gobieton ist T ogo auch in bezug au f den E isenbahn- 
besitz am w eiteaten  fortgoschritten. In der w ichtigen  
Frage der Spurweito ist an der F orderung featzuhalton, 
dal! allo unsere K olonialbahnen , bei denen m it einem  
starken durchgehendon Y erkehr zu rechnen ist, mit 
der M eterspur oder, w enn ein AnschluB an daa Netz 
der sudafrikanisehen britischon K olonialbahnen in 
Frage kom m t, m it der dortigon Kap spur, 3 '/a FuB 
englisch  =  1,067 m, liergeste llt  worden m iissen. W eiter  
behandelte der R edner dio F ragen  des Oberbaues, 
der Linienfiilirung und der Y orarbeiten, der Betriebs- 
m ittel, der K upplungen, der Brem sen und anderer 
technischer E inzelheiten  unserer deutsehen Schutz- 
gobietsbahnen, wobei dor gegenw artigo Stand dieser 
Fragen bosprochen und an auagehangten Zeiohnungen  
erlautert wurdo. Sodann eriirterte der Vortragende 
fiir dio einzelnen  Schutzgebiote die yerscliiedeneu  im  
B etriebe oder im  Bau befindhchen oder go])lanten  
Eisenbahnen mit ihren w irtschaftlichen  Besonderhoiten. 
Betrieb und Y erkehr auf unseren Schutzgebietsbahnen, 
sow eit sic vollendet sind, zeigen  nacli den ersten Iie- 
triebsjahren 1907 und 1908 im a ligem einen  eine be- 
friedigende Entw icklung. A usgezeichnet durch leb- 
haften Personenverkohr der Schw arzen ist die U sam - 
barabahn, dereń G utorverkehr sieli se it 1908 g leieh-  
fa lls w esen tlich  gehoben hat. A uch die Togobahnen  
m it der LandebrUoke in Lom e zeigen  befriedigohde  
A b sehliisse und fiihren dem Schutzgebiote einen be- 
trachtliclien  P aelitzins zu. D er G flterverkehr der Bahn 
Sw akopm und-W indhuk und der Otavibalin hat in den 
Jahren  1907 und 1908 nam liafto Zahlen und Ertriig- 
nisse aufzuw eisen. — Zum Schlusse fUhrte der Yor- 
tragende eine Reiho von L ichtbildern vor m it Dar- 
atellungen yon Land und Leuten nacli Aufnahm en, 
dio er se lbst bei seiner in B egloitin ig  des K olonial- 
Staatssekretars im Jahre 1907 unteruom m enen Studien- 
reiae naeh Deutseh-O atafrika gem acht hatte.
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Riesondrokbnnk.
Von der groBen Lei- 

stungsfiih igkeit unse- 
rcR deutsclien  W erk- 
zeugm asehinenbaues 

gibt eino D rehbank  
glarizondes Zeugnis, 
w elcbe vor kurzem  die 
W erkstatten dor Ea. 
„ E r n a t  S c h i  o B , 

\Y o r k  7. o u g  m a s c li i - 
n e n  f a b r i k ,  A k t i e n -  
g e s e 11 s c li a f t , D ii s - 
s o l d o r f “, yerlasson  
iiat und in beistehen- 
der A bbildung darge- 
stellt ist. D ieselbo dient

hauptsiichlich  zum  
Schruppen schw erer  
Schm iedestucke und 
ist in a llen  T oilon so 
bem essen, daB Stucke  
bis 100 t G ew icht be- 
arbcitet w erd en  kon- 
nen. B oi 21,5 5m  
Spitzenwoite hat die 
Bank eine Bauliinge  
von etw a 30 m  und 
wiegt etw a 200 000 kg. 
Sie wird durch einen  
Motor von 120 PS ange- 
trieben und kann in der 
Stunde etw a  1300 kg  
Spiino abtrennen. H ior- 
bei so li d iese L eistung  
nicht ais Paradovor- 
sucli golton, w obei die 
lloeh stleistu n g  nur un- 
ter A nspannting aller  
Trieborgane und boi 
ganz unzulassiger, bo
ber Bcansprucliung der 
Riider, W ellen  usw. 
erreicht w ird: dio Ma- 
schine ist v ielm ehr fur 
diese L eistun g  in allen  
Teilon grOndliclfdurch- 
gerechnet und ch sind 
Beanspruehungen hier- 
bei zugrunde geleg t, die 
'ie lfa c h e  S icherheit 
gegon Bruch gow ali-  
ren. A ngenehm  auf- 
fallend wirkt die g e-  
driingte Banart der 
ganzoii .Maschine, w el
che m it siebon Suppor- 
ten — f i er  yorne und 
drei hinton — arbeitot; 
dem besonderen Zweck  
entsproebend ist die 
Spitz.enh5he verbalt- 
nismaBig gering —  nur 
750 mm — , wahrend  
der Spindelkasten eine  
Spitzenhohe von 1500 
mm besitzt. D ie Bank  
weist auBerdem eine  
R eihe neuer E inrich
tungen auf. Zu erwah- 
nen sind die besonderen  
Schm ieryorrichtungen, 
SicherheitsTorrichtun-

X  L I I I .S9

Umschau.
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gen  gegen  Anrennen dor Supporto, AbfluByorrichtung  
fiir das K flhlw asser u. a. m.

Ilarrim an-Scliiene fiir 190!).
N ach einem  B erieh te dor Z eitschrift „The Iron A g o “* 

sind die neuen H arrim an-Schionou w egen  ihres hohen  
K ohlenstoffgŚhaltes homorkenswort. W ahrend die er- 
zougenden W erko fiir 30,45 b is 40,5 k g -S c h ie n e n  
oinen K ohlenstoffgohalt von 0,43 bis 0,53 °/o und einen  
P hosphorgohalt yon 0,10 °/o Yorsehen, die „A m erican  
R ailw ay A ssociation" 0,45 bis 0,55 °/o K ohlenstoff und 
0,10  %  Phosphor fiir 40,5 kg-Sch ienen  yorschrcibt, yor- 
langen  die Ilarrim an - L inieli 0,55 bis 0,05 "/o K ohlon- 
stoff bei 0 ,0 8 5 °/° P hosphor; fa lls dio W erke keino  
Besaem or-Scliienon m it w en iger a is 0,10 °/0 Phosphor  
zu liefern  in der L age sind, so li dor K ohlenstoffgohalt
0,50 bis 0 ,60 o/o betragen . A uch  boziiglich  der M artin- 
stah lsch ienen  sohen dio H arrim an-Linion einon hoheren

* 1909, 5. A ugust, S. 413.

K ohlenstoff- und .M angangehalt yor ais die orzougen- 
den W erke. W ahrond dio letzteren  fiir 40,5 kg-  
Schienon oinen K ohlenstoffgohalt yon 0,59 bis 0,72 “/o 
und oinen M angangehalt yon 0,60 bis 0,90 °/q ge- 
statten , fordern die H arrim an-B ahnen 0,63 b is 0,76 u/o 
K ohlonstoff und 0,70 bis 1 ,0 0  o/p M angan.

D a im M artiuofen in einer Cliargo bedeutend m ehr 
Stahl horgestollt w erden kann ais in dor B irne, so sind 
boi M artinstahischienen zw ei fiir jed e  C harge don 
Schlagyorsuchen  zu unterwerfen. E s w erden drei i  bis
6 FuB lange Stiicke zur U ntersuchung ausgowiihlt. 
B estelien  die beiden ersten dio Proben und ent- 
sprechen sie  den sonstigon  A nforderungen an diese  
Schionensorto, so sind a lle Schienen derselben Charge 
abzunehm en. B estohen  sio beide dio Proben nicht, 
so sind allo Schienen  dieser C harge zu yerw erfen. 
G eniigt nur eines der beiden  Probestiicke, so wird ais 
Ersatz fiir das andoro das dritte zur U ntersuchung  
gew iih lte Stiick  dor Prufung unterw orfen. G eniigt 
dasselbo, so sind allo Schienen  abzunehm en, im 
andern F a lle  sind allo zu yerw erfen.

Bucherschau.
Jahresbericht des Vereins f i ir  die bergbaulichen 

Interessen im  Oberbergamtsbezirk D ortm und.
II. (Statistisclier) T eil. E ssen 1908 , Druck 
von Tliaden & Scłimemann.

M it gew ohnter P iinktlichkeit ist dor statistischo  
T eil d ieses w ertyollen Jahresberich tes ersch ienen  und 
bringt einen fur den Y olksw irt, w ie den Industriellen  
unentbehrlichen statistischen  Stoff in iibersichtlichor  
Anordnung unter g le ich zeitiger  eingeliender Erlauto- 
rung. Er m acht uns bekaunt m it der Erzeugung, 
dom Y erbrauch , dem A bsatz, der M arktlage, der 
Ein- und A usfuhr, dem  Y erkehrsw esen  sow ie den 
L ohn- und A rbeiteryerhiiltn issen. N am entlich  in le tz 
terer B eziehung enthiilt der B ericht oin T atsachen- 
m ateria l, das in  sozia lpolitischer H insicht auch an den 
Stellen  n icht uborseben wordon sollte , die sich  berufs- 
miiBig m it d iesen  D ingen zu beschiiftigen  haben.

D ie  R e d a k tio n .

K r e b s ,  E r i c h :  Technisches W orłerbuch, ent- 
haltend die w ichtigsten  Ausdriicke des Ma- 
sehinenbaues, Schiffbaues und der E lektro
technik. III. D eutsch -F ranzosiscli. (Samm-

lung Goschen. 453 .  Bitndchen.) L eip zig  1909 , 
G. J . Goschen'sche V erlagshaudlung. Geb. 
0 ,8 0  dio.

D as Biindchen schlioBt sich  nach Form  und Inhalt 
en g  an den I. und II. T eil des W orterbuches an, die 
w ir beido friiher an d ieser Stello  besprochen haben.*  
D as dam als G osagto g ilt  daher in yo llem  U m fange  
auch fiir die yorliegonde F ortsetzung des W erkes 
und bedarf keinor Ergiinzung.

F erner sind der R edaktion folgendo W erko zu- 
gegan gon , dereń B esprechung yorbehalten b le ib t : 
M a y e r ,  L u c i u s  W . ,  E. M . : M in in g  M ethods in  

E u ro p ę , w ritten aftor a y isit to m any of the m etal 
and coal m ines of Groat B ritain , Franco and Ger
m any. Jllustrated  w ith draw ings and photographs 
for the m ost part by the author. N ew  York (505 
P earl Street) 1909, Tlili P ublishing Company. Geb, |  3. 

M e s s o r s c h m i 1 1 , A .,  In gen ieu r: D a s R ech t a u f  
A r b e it  u n d  d ie  L o su n g  d e r  so z ia len  A rb e ite r fra g e .
1907, S clb styerlag  des Y erfassers. Zu bcziehen  
durch G. D. B aedeker, E ssen  a. d. ltuhr. 1,20 J t.

* Y ergl. „Stahl und E isen “ 1909 »5. 372.

Wirtschaftliche Rundschau.
Sclnredische Eisenerzo in Amerika.* —  Aus 

P hiladelph ia  wird uns g e k a b e lt , daB neuerdings 
300 000 tons schw ed ische K irunavara-E rze zur niichst- 
jahrigen  L ieferung fiir die H ochofen  im Tale yon 
Schuylkill, P ennsylyanien , 8,50 cents fur die E inheit 
E isen  Philadelphia, yerkauft wurden und w eitere Ab- 
s c h li iB s e  in der Schw ebo sind. D iese  N achricht is t  um  
so bem erkensw erter, ais dadurch eine w eitere F estigu ng  
des Erzm arktes zu erwarten steht, besonders da man 
jetz t in Sehw eden m it Y erkaufen  zuruckhalt schon  
w egen  der starken  A bnahm e der E rzlagerbestando  
se it dem schw edischen  A rbeiterausstande.

Ilhoiiiisch-W estfiilisches Kohlen-Syndikat zu 
Esson a. d. Ruhr. — In der am  20. d. M. abgehal- 
teneu  B o i r a t s s i t z u n g  wurdo dio U m lago fiir das 
yicrte Y ierteljahr 1909 in  der b isherigen  H ohe fur 
K ohlen  auf 9 °/o, fur K oks au f 8 % und fur B riketts 
auf 5°/o festgesetzt. W ie w eiter m itgete ilt wurde,

* Y e rg l .  „ S ta h l  u n d  E in e n “ 1909  S . 8 8 8 ,  1135
u n d  1295 .

hat der im  yorigen  Februar ein gesetzte  AusschuB zur 
Prufung der Y crhaltn isse des K ohlen-Syndikatcs zu 
den K ohlenhandols-G escllschafton nach yerschiodcnen  
Sitzungen se ine A u fgabe beondet. Dor AusschuB er- 
stattoto uber diese T atigk eit einen B ericht, der damit 
sclilieBt, daB die K ohlenhandels-G esellscliaftoii sich  
zum Y orteile des Syndikates wio der A bnehm er be
w ahrt habon und es sich  em pfiehlt, dieso Form  des 
W ęiteryerkaufes auch fiir dio Zukunft boizubohalten 
und auszugestalten . Der B oriclit des A ussclm sscs 
erkliirt es fiir selbstyorstHndlich, daB der Yorstand  
des Syndikates die G eschaftshandhabung der Kohlen- 
handels-G esellschaften  nach wio vor einer strengeu  
A ufsicht unterstellt, dam it etw aigo A usw iichso soiort 
boseitig t w erden konnten. —  D io sich  anschlieBcndc 
Z e c h c n b e s i t z o r - V e r s a m m l u n g  genehm igto  nach- 
trilglich  dio vom  Y orstande fur Oktober in Anspruch  
genom m enon B eteiligu n gsan teile  uud setzte diese iiir 
Ńoyem ber und D ezem ber in K ohlen  auf 8 0 u/» (wie 
bisher), in K oks auf 65 “/o (60°/o) und in Briketts auf 
80°/o (wio bisher) fest. U eber dio Y ersand- uud
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A bsatzorgebnisse in  den Monaten Ju li bis Soptem ber Monaten dea Y orjahres, geben wir nach dom B erichte
d. J ., Ycrglichen m it dem  Monat Juni uml den gleichen  dea Y o istan d es Ń achstehcndea* w ieder:

Septem ber
1909

August
1909

Ju li
1909

Ju n i
1909

Septem ber
1903

August
1008

Ju li
1908

Ju n i
1908

a) K o h l e n .
G e s a m tf o rd e r u n g ........................................... 6864 6846 7165 6600 7072 7059 7335 6257
G esam tab sa tz ..................................................... 1 * 6758 6845 7075 6562 6865 6S98 7047 6175
l J e t e i l l g u n g ..................................................... 1 - 6751 6753 7013 6338 6699 6696 6954 5'*93
Ilechnungsm&Bigcr A b s a tz ........................... 5481 5593 5777 5341 5711 5776 5900 6162
Dasselbe in % der Beteiligung . . . . 81,18 82,82 82,38 84,28 85,25 S6,26 84,85 S6.15

26 26 27 243/4 26 26 27 23 s/s
A rbeitstagl. F o r d e r u n g ................................ 1 264002 26^319 265380 270764 271990 271496 271662 267697

259935 263286 262050 269201 264032 265188 261016 264162 ;
„ reebnungsm . Absatz . . . . i  “ 210791 215116 213963 219127 219529 222003 218387 222682 j

b) K o k i .
^ - 1201134 1225927 1223236 1138596 1008150 1029423 1008662 1026452

A rbeitatłlglicher Y e r s a n d ........................... 40038 39546 39459 37953 33605 33207 32537 34215
c) B r i k e t t s .

G e s a m t r e r s a n d ................................................ i  - 254534 259201 262991 245130 2642S7 271696 281479 247676
Arbcitst&glicher Y e r s a n d ........................... /■ 2 9790 9969 9740 10057 10165 10450 10425 10600

ln  den Monaten Januar bia Septem ber betrug  
der reehnungsm aBigo A bsatz 47 942 470 (i. Y.
5 0 6 9 5 7 7 1 ) t oder 82,08 <86,68)°/o der B eteiligung  
und 79,97 (81,96) °/o der Forderung. D er Yersand  
fur R echnung des Syndikatos betrug in Kohlen  
34 94 9 9 2 9  (36261 499) t oder arbeitataglich 155333  
(159 918) t, in Koka 6732  039 (7 695 404) t oder 
arbeitataglich 24 659 (28 085) t und in Briketts
2 1 1 4 2 3 8  (2 329 060) t odor arbeitataglich 9397 (10272) t. 
— Zu den Yorstehcndcn ZifTern fflhrte der Yoratand 
folgendea a u a : D io aich unvorkennbar vollziehende
Besserung dor allgem einen  W irtschaftayorhaltniaac 
hat auf daa A bsatzsgoschiift im dritten Y iortel d ieses 
Jahros einen w oscntlichen EinfluB noch nicht gchabt. 
Immorliin ist oine kleine Zunahmo der Abrufe dor 
Yerbraucher festzuatellen, und es diirfte dio Annahme 
ala bereehtigt erscheinen, daB dio riickliiufigo B e-  
w egung nunmehr uberwundon ist. W enn trotzdem  
daa Ergebnis des dritten Jahresviertela beziiglicli des 
Kohlen- und Brikettabsatzoa noch bintor dem des 
zweiten Y ierteljahres zuriickgoblieben ist, so iat diese  
Erscheinung ausschlioBlich auf die BeeintrSchtigung  
zurBckzufuhren, dio der UmsclilagBYerkehr in den 
Rhein- und Ruhrhiifen im  A ugust und Septem ber or- 
fabron bat. Durch den geringeren BahiiYorsand nach  
don Hafon D uisburg-R uhrort und dic geringere  
Schiffsabfubr von den Zcchenbiafon boziffert aich der 
gegen den Ju li hervorgerufenc Auafall des Absatzoa 
im A ugust auf 186 268 t odor 2,76 o/o und im Sep- 
tembor auf 275 507 t oder 4,08»/o der m onatlichon Be- 
teiligungsantoilo der M itglieder. Infolgo dieses er- 
heblichen A usfallos hat sich  der Kohlenabaatz in don 
beiden letzten Monaten iiuBerst schw iorig gestaltet. 
Insbeaondore hatte man in Feinkohlen fortgesetzt mit 
starkom A bsatzm angel zu kam pfen und war gonOtigt, 
einen Toil dor abgenom m enon Mengen auf Lager zu 
nehmen. Eino YerhaltnismalSig befriedigendere Ent
wicklung ist beim  K oksabsatz zu yerzeichnen, bei 
dem die arbeitstagliche YersandzifFer yon 23 574 t im 
zweiten JahresYiortel auf 24 752 t im dritten Yiertel, 
also um 1178 t oder 5 °/o gestiegen  iat, obgleich  dio 
fiir H ochofenkoks m it W irkung vom  1. Oktobor be- 
sehlossene Preieerm iiBigung dio Yerbraucher YeranlaBt 
liat, ihre B eziige in den letzten Monaten tunlichst oin- 
zuschranken. A nderseits hat der gute Absatz in 
Brecli- und Siebkoka fiir Hausbraudzwecko zu der 
Steigerung dea KohlenYorsandes boigetragen. A nge- 
sichtg der gDnstigeren B erichte iiber die Beschiifti- 
gung der lloeliofonw orke wio auch dor w eitoryerarbei- 
tenden W erke diirfte eine w eitero Steigerung des 
K ohlenabsatzes in A ussicht stehen. A uf die B eteili- 
gungaanteile dor M itglieder wurden abgesetzt im Juli 
d. ,1. 65,29®/# (daYon 1,21 °/o K oksgrus), im A ugust 
d. J. 64,41 °/o (1,11 ®/o) unt  ̂ im Soptomber d. J. 
64,82 °/o (1,21®/#). D er Brikettabsatz hat im  Sep

tem ber oine geringe A bscliw achung erfaliren. D er  
Gesam tabsatz im dritten JahresYiortel stellte  aich um  
55 905 t oder 8,04 ®/o hoher, im arbeitstiiglichen  
Durchschnitt dagegen  um 99 t odor 1,03 o/o niedriger 
ais im  zweiten Y ierteljahre. D er auf die Boteili- 
gungaantoilo in Anrochnung konunende Absatz botrug 
im Juli d. J. 81,73 o/o, im A ugust 84,33®/# und 
im Septem ber 82,62 o/0. Dor Eiaenb&hnyeraand 
bat sich im allgem einen g latt abgew ickelt, dio W agon- 
anforderungen der Zechen sind in Yollem U m fange  
befriodigt worden. U eber die (Jostaltung dos Um- 
schlagsYorkehra in den K hein-Ruhrhafen geben dio 
nachstehenden Żabien AufscliluB. Ea betrug:

a) die Bahn- 
zufuhr nach 

den Duisburg- 
Ruhrorter 

Hafon

t

b) dic Scbiir.- 
abfubr von  

den geuaunten  
uud den 

Zechenhiifen

t

1 9 0 9  J u n i ............................. 1 1 9 2  2 1 3 1 4 9 2  6 5 7
981  921 1 2 2 5  0 5 1

1 9 0 9  J u l i ............................. 1 3 3 3  7 1 7 1 6 0 1  4 81
1 9 0 8  ............................................. 1 2 0 5  4 4 9 1 4 4 4  9 5 9
1 9 0 9  A u g u s t ........................ 1 1 6 4  581 1 5 0 3  5 1 2
1 9 0 8  „ ............................. 1 1 43  4 2 4 1 4 1 8  2 3 4
1 9 0 9  Septem ber . . . . 1 0 8 8  3 2 5 1 3 6 4  5 4 1
1 9 0 8  ,  . . . . 1 1 3 8  0 4 9 1 2 7 4  3 5 7

Januar-Septem bor 1 9 0 9  . 9  0 1 1  7 9 3 11 2 0 9  6 7 7
„ „ 1 9 0 8  . 8  6 6 5  3 4 2 1 0 4 1 5 6 1 7

m ithin 1 9 0 9 +  3 4 6  4 51 +  7 9 4  0 6 0  

7 ,6 2  °/o

Holgischer Stalilwerks-Yerbiind. —  D er Y er- 
band orhohte unter B eibehaltung der bishorigon Ra-

* Zu den  Ż ab ien  des G esam tyersandes an  K ohlen und Koks 
ist zu bem erken, dafi voo e in igen  H iittenzechen bin einschlieCUch 
D ezem ber 1903 d ie L leferungen zum SelbstY erbrauche d e r  eigenen 
HUttenwerke fu r K ohlen und Koks nicht g e tren n t angegeben , 
sondern  die fu r die gelieferten  K oksm engen Y erw endeten Kohlen 
un te r K ohlenversand aufgefiih rt w urden, w iihrend In den A ngaben 
fiir das laufende J a h r  die den  eigenen H uttenw erken gelieferten  
K oksm engen un ter K oksre rsand  erscheinen . N ach der fruheren 
Berechnungsw eise wflrde sich lm Ju li 1909 der G esam trersand  in  
K ohlen um 202 9.r>6 t, im August um 169 436 t und im Sep
tem ber um 183 342 t hoher, dagegen  ln Koks Im Ju li 1909 um 
145066 t, Ini A ugust um 148 196 t und  im Septem ber um 
145 369 t  n ied riger stellen  al* yorstehend angegeben  Ist, und der 
arbeitstag liche  G esam tveraand betragen  :

1909 1908
A n K ohlen :

J u l i . . .  189 138 t 
August, . 188 517 t 
S eptem ber 185 902 t 

An K oka:
J u l i . . .  34 780 t
August . 34 766 t
Septem ber 35 192 t

gegen
gegen
gegen

gegen
gegen
gegen

Ju li . . .
A ugust
Septem ber

J u l i .  . .
August
S eptem ber

— 1459 t — 0,77 %
— 3494 t  =  1,82 %
— 5958 t =  3,11 %

-j- 2243 t  =  6,89 % 
- f  1559 t =  4,69 % 
-j- 1587 t  =  4,72 %
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batte den TrSgergrundpreiB um 4 a f. d. t fob. Daa  
G eschiift in diesen wio auch andern A rtikcln  der 
Fortigw aren-Im lustrie bat aich in reebt befriedigender  
W eise w eiteręń tw ick c lt, ao da6, w ie yorlautet, eino 
w eitere Preiserhdhung gloichen  U m fanges fur die 
nachato Zeit liielit unw alirseheinlich sein  wird.

Aktion-Gfesellschaft D iissoldorfer Eisenbalin- 
bedarf T orin . Carl Weycr & Co. zu Diisseldorf- 
Oborbilk. — N acb dem B erichte des Y orstandes war  
die B esch aftigu n g des U nternohm ens im abgolaufenen  
G eschaftsjahre bedeutend geringer ais im Yorjahro, 
so dali die A rbeiterzahl um ein Sech ste l yermiridert 
und in einzelnen B etrieben die A rbeitszeit yerkiirzt 
w erden inuBte. D ie A blioferung an fertigen  F abri-  
katen betrug 7 542 735,79 (i. Y. 9 076 726,73) Die 
Preise w aren durclischnittlieh  m erklich sch lechter ais 
in den letzten  Jahren. D io G ewinn- und Yerluat- 
reclinung ze ig t bei 91 368,50 J t Y ortrag, 75 631,22 J i 
Zinsoinnalim en, 17 163,74 M ietertragen und
1 193 379,75 J i Betriebaiiberschuli auf der einen  Seite  
und 342 217,64 J t U nkosten  sow ie 93 265,40 Jt Ab- 
achreibungen auf der andern Seito einen R einerlos von
942 060,17 J t. D er A ufsichtsrat gchliigt Yor, von 
diesem  B etrage nacli A bzug von 64 769,17 J i T an
tiem en 9000 der F abrikkrankenkasse nnd 30 0 0 0 -*  
dem  B eam ten- und A rbeiterm itcrstiltzungsfonda zu 
uberw eisen, 720 000 J t (20°/o  gegen  22 °/o i. V .) ais 
Diyidende zu yerteilen  und 98 291 auf neue R ech- 
nung yorzutragen.

Aktiongesollschaft Oberbilkor Stalihyerk, r o r -  
mals C. Poensgen, Giosbors k  Cio., Ditsseldorf. — 
Aus dem  B erichte des Y orstandes ist zu ersehen, dali 
die G esellschaft im abgelaufenen  G eschaftsjahre fiir 
ihre H auptabteilungen zwar die notw endigste B e-  
schaftigung erlangen konnte, d ies jedoch  nur zu w ei- 
chenden Preisen , zum  Teil aogar zu Y erlustpreisen, 
m oglich  w ar. D agegen  g e la n g  es dem  W erke niclit, 
ausreiehendo A uftrage in lla lb zeu g  zu erhalten ; in- 
folgodesson konnte fast das ganze Jahr hindtirch nur 
der B etrieb eines 35-T onnenofens auf recht erhalten  
werdon, dessen Erzeugung. fast allein  in den eigenen  
W erkstatten der G esellschaft w eiteryerarbeitet wurde. 
An Schm iedestiicken  und E isen bahn m ateriał wurden  
14960 (i. Y. 17327)  t und an R ohstahl 9864
(13 268) t abgesetzt. D er G esam tum schlag g in g  yon 
6 7 9 3 2 9 9 ,55~# im Y orjahro auf 5 0 8 6 5 8 8 ,8 3 ^  im B e
richtsjahre zuriick. FOr die E rw eiterung und Vor- 
besserung der W erkseinriclitungen wurden wiederum  
erhebliche A ufw endungen gem acht. U . a. wurde das 
(iebaude des H ąm m erw erkos yon Grund auf m it 
einem  Kóbtenaufwande yon iiber 90 000 J l erneuert. 
DerBetriobsubersc.liuB betragt 804 130,47 (925099,69)^*. 
Ilieryon  gehen  ab fiir G eschiiftsunkosten 178449,41  
fur Z insen usw. 124 779,03 .A , fiir A bschreibungen  
416 419,82 und filr die R iieklage 20 000 J i ,  so dali 
unter H inzurechnung des G ow innyortrages aus 1907/08  
in HShe yon 280614 ,11  J t ein UeborschuB yon  
3 4 5 0 9 6 , 3 2 yerbleibt.  Aus diesem  E rgebnis so llen  
60000  .,4! (6 o/o w ic i. Ar.) D iyidende auf die Y orzugs- 
aktien yertoilt werden, m ithin sind noch 285 096,32  
auf nouo Reelinung yorzutragen.

A kticngesellschaft R olandshiitte, Woidenau- 
Sieg. —  Die sehon zu B cginn  des abgelaufenen  Ge- 
schaftsjahres ungunstige L a g e  des R oheisenm arktes  
wurdo nacb dem B erichte des Y orstandes durch den 
Zusam m enbruch dea R oheiseu-Syndikates noch er- 
schw ert. D or Betrieb yeriief ohne einselineidende  
Storungen. G egen Endo 1908 wurde der Ofen der 
A lten  Haardter H iitte nacli einjiihrigpm  Stillstand  
w ieder a n g eb lasen ; • derselbe erzeugte yorw iogend  
(iie liereieisen . Ofen II der R olandsbiitte stand das 
ganze Jahr hindurch ununterbroehen im  Feuer. Der 
im Yorigen Jahre n iedergoblasene Ofen 1 wurde y o I I -  
standig neu zugestollt. D ie G esellschaft erzielte unter

EinschluB yon 30 740,87 J t  Y ortrag 62 553,21 J i Roh- 
erlos und naeh Yornahm o yon 35 553,21 A bschrei
bungen 27 0 0 0 -#  K eingew inn, dor a is Diyidende  
(2 °/« g fg e n  5 %  i. Y.) zur Y erteilu n g  gelan gt.

Eisen-Industrio zu  Mendcu und Sclnrerto, 
Aklien-Gesollschaft. in Schw orte. —  N acli dom Be
richte des Y orstandes scliloB das G eschSltajahr 1908/09  
infolgo der auBergew ohnlich ungilnstigon L ago des 
M arktes fiir die E rzeugn isse des U nternohm ens mit 
einem  Y erluste yon 323 777,24 J i . Im  Berichtsjahre  
w ar eino w eitere V ersch leehterung in den Y orhalt- 
nissen dea E iaengew erbes zu yerzeiehnen; nacli einer 
kurzeń Belebung im H erbst 1908 setzte m it der Aul'- 
losung des R oheisen-Synd ikates eino Zeit des w eiteren  
N iedorganges ein. Preisunterbietungen  ohne Mali und 
Ziel, horyorgerufen durch den h eftigston  W ettbew erb, 
w aren naeh dem  B erichte an der T agesordnung. Der 
B eschaftigungsgrad  blieb w ahrend des ganzen B e- 
triebsjahres auBerst n ied rig; in besonderem  Malie 
hatte die A btoilung S tabeisenw alzw erk  des Untor- 
nehm ens untor dor E inschriinkung der E rzeugung zu 
leiden. D ie Staboisenpreiso w aren so gedriiekt, wie 
nie zuyor. A n W alzdraht ste llte  die G eaollschaft die 
fiir ihro Y erfeinerungsbotriebe erforderlichen  M engen  
her. D urch eine anfangs 1909 gegrundeto Inlands- 
konyention  fiir don Y erkauf yon D ralit und Draht- 
atiften* wurden zw ar die Preiao fiir d iese A rtikcl auf- 
gebessert, doch blieb die N ąchfrage, nam entlich iii 
diinnen Driihten und D rahtstiften , schw ach. Der Be- 
triobsgew inn boltiuft sich  auf 54 153 ,20 ..# , dio Ein- 
liahm en aus Zinsen sto llen  sich  auf 13 883,97 J t. An 
A bschreibungen w urden 189 587,36 •>» und an Hand- 
lu n gsu n k osten , T eilschuldyerschroibungszinsen  usw. 
202 2 2 7 ,0 5 -#  gebucht. Zur D eckung des Y erlustes 
wird die ordentlicho R iieklage m it 283 963,67 „H und 
die besondere R iiek lage mit 39813 ,57  J t herangezogen. 
D as W ork erzeugte im  B erichtsjahre 41 024 (i. Y. 
53 055) t Luppen und Stahlb locke, 66 190 (67 551) t 
Stab-, F asson - und Bandeisen, W alzdraht, bearbeitete  
Driihte und D rahtstifte. Y erarbeitet wurden 72 034 
(83 930) t K ohlen  uud Koks, 46 709 (60 852) t Roh
eisen  und A ltm ateria l und 44 980 (51885) t lloh- 
biocko, K niippel und Luppen. Der W ert dor berecli- 
neten  E rzeugnisse botrug 5 259 288,49 (6 625 578,44) *H. 
B ęSchaftigt wurden durehsehnittlich  1072 (1220) Ar
beiter. D ie Johanneshiltte scliloB m it einem  Yerlust 
yon 61583,47  .4  ab, der durch Betriebseinschrankung  
und W ertyerm inderung der R oheisenvorrato usw. ent- 
standen ist. D ie H iitte, die 123 A rbeiter beschiiftigte, 
erzeugte 2 9 5 6 7  (44 836) t S p iegel-, G ieBerei-, Stalil- 
und P uddeleisen .

E sclm eilor Bergwerks-Yerein zu Eschweilor- 
P m n p e . — W io der Yorstand in seinem  B erichte aus- 
fiihrt, inaclite die im J a h re 1907 oingetretene Yer- 
sch lechterung der W irtsch aftslage im  abgelaufenen  
G eschaftsjahre w eitere Fortschritte. Nacli Freigabe 
der Yerkaufe in fo lge der A ufloaung des rheiniBch- 
w estfaliachen  und dos luxem burgisehen Roheisen- 
Syndikates wurden A bschlusse zu derart niedrigen  
P reisen  getiitigt, wio sie  nacli dem  B erichte seit 
1895/96 nicht m ehr zu yerzeiehnen waren. Trotz- 
dem wiirde die Coneordiahiitto noch einen  Gewinn er
z ie lt haben, wenn nicht der R iickgang der Roheisen- 
und E rzpreise erhebliche A bschreibungen auf die 
Lagerbestando der H iitte notw endig gem acht liatte. 
D urch E inschriinkung der R oheisenerzeugung gelang  
ea, die am  1. Ju li 1908 noch 1 5 0 6 5 .t  betragenden  
R ohoisenbostunde auf 8505 t am  30. Juni d. J. zu 
yerringern. D as E rgebnis wurde, w ie der Bericht 
w eiter ausfiihrt, auch durch die n iedrigen Rohcisen- 
und Stahlpreise ungilnstig  beeinHuBt, da dieae fur die 
B erechnung des grolieren T eiles der auf Grund von 
D aueryertragen durch dio G esellschaft zu liefenjdeu
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K oksm cngen maBgobond sind. Obwohl der Absatz 
in Industriekohlen gegen  das Y orjahr etw as zuriick- 
gin g  und die N achfrage nach H auśbrandkolilcn nicht 
ganz so lebhaft w ar, w ie in friiheren Jahren, golang  
es dem  U nternehm en, die FSrdcritng ganz abzusotzen  
und Foiorachichten zu yerm eiden. D ie durchsclinitt- 
liehen Y erkaufsproise fiir K ohlen  waren die g le ich en  
wio im Y orjahre. D ie T eererzougung fand zu den 
Preisen des Y orjahres schlanken  A bsatz, wahrond der 
Vertrieb dos schw efelsauren  A m m oniaks zeitw eise auf 
SęH wiorigkeiten stieB. D ie G esam tforderung der 
K o h l e u z o e h e n  an F ctt-, F lam m - nnd M agerkohlen  
betrug 2 279 537 (i. V. 2 087 112) t. Zu diesen wurden  
noch 117 170 (135 013) t hinzugokauft, wahrond zum  
Selbstyorbrauch 151 500 (177 592) t und boi der Sepa- 
ration und W asclie  268 109 (200 798) t abgingen , so 
daB 1977  038 (1 783 735) t zum Y erkaufe verbliebon. 
IIiervon wurden 1 031 400 (795 704) t zur Brikott- und 
lCokshorstellung bonotigt, aus denen w iederum  59900  
(73 037) t B riketts und 759 519 (549 272) t K oks g e 
wonnen wurden. A n Nobonerzeugniaaen wurden ina- 
gesam t rund 25 489 (20 954) t A m inoniaksalz, Teer, 
T oerpech, R ohbehzol usw. h ergeste llt. A u f der C o n 
c o r d i a  h i i t t e  w ar nur Ofon II  in Betrieb. An Roh- 
eison wurden im ganzen 3 8 440  (75 800) t erzeugt, 
und zwar 7042,5 t T hom aseisen , 18 897,5 t Puddol- 
eison und 11 900 t G ieBoroieisen. DaB A usbringen aus 
dem M olier betrug  31,5 (29) °/o. Dio Schlackcnstein- 
fabrik ste llte  2 789 000 ( 5170  000) Sch lackensteine ber, 
von denen 1 870 000 (4 400 000) Stiick ab gesetzt wurden. 
Der K alkringofon lioferte vom Friihjahr bis Ende 
Juni 2590 (2843) t K alk. A u f der Eisenerzgrubo  
W olim eringen, die Endo 1908 fcrtiggeste llt war, 
wurden 73 950 t M inetto gefordert, yoii denen 00 820 t 
an dio Concordiahiitte abgegeben  wurden. Y on den 
s o n s t i g o n  A n l a g e n  waren die H auptworkstatton zu 
E schw eilor-Pum pe, K am pchon, G ouley un:l M aria 
durch die auf den einzelnen  B etrieben  ausgefDhrten  
Neubauten und Reparaturon yollBtandig in A nspruch  
genom men. In don Ziogoleien wurdon 3 574 000 
(3 750 000) R ingofensteinc und 3191  325 (3 742000) 
Feldbrandziegolsteino hergeste llt. Dio Goaam tzahl der 
besehaftigton A rbeiter betrug 10 019 (9048) Mann. 
In der neuen A rboiterkolonie K ellersborg sind siimt- 
liche 315 W olinungen fcrtiggeste llt. —  D er U eber- 
schuli aus der K ohlen- und K oksorzeugung belauft 
sich auf 5 555 2 1 1 ,0 2 .4 , wahrend die Concordiahiitte  
68 254,78 ZuachuB erforderte. Untor EinschluB yon  
136 760,19 J i  Y ortrag und 246 647,39 „C E rtrag aus 
sonstigen B etrieben usw. sowTie nach  A bzug von 
112 8 3 2 ,2 5 .4  fiir Zinson und 2 600 0 0 0 .4  fiir A bschrei
bungen ergibt sich  ein R eingew inn yon 3 157 532,17 J t .  
Der A ufsiclitsrat sch liig t hierfur folgondo Y erw endung  
yor: 2 5 6 0 0 0 0 Ł*  (8 “/o gegen  12°/o i. Y .) ais D iyidonde, 
118 9 5 6 ,5 2 ,4  ais Tantiem o fiir don A ufsiclitsrat, 
223 815,44 J i  a is Tantiem o fiir don YorBtam l und ais 
Belohnungen an Beam te, 30 000 <4 a is U eberw eisung  
an don A rbeiterunterstiitzungs- und B eam ten-P ensions- 
fonds und endlich 2 2 4 7 6 0 ,2 1 .4  a is Y ortrag auf neue 
Rechnung. U eber die B otoiligung der G osellschaft 
bei anderen U nternehm on ist zu bomerkon, daB die 
Socióte A nonym o des Charbonnages Ueunis Laura et 
Y ereeniging fiir das laufendo Jahr eihe Diyidonde 
von 5 °/o yerteilen  wird, wahrend dio G esellschaft fur 
reeryerwertung m. b. H . in Duisburg-M eidorich fur
1908 6 o/o D iyidende zahlte.

Harzer Werke zu Riibeland und Zorge, Aktien- 
gesellschaft 7,11 Blankenburg am Harz. —  W ie  
der Rorieht des Y orstandes ausfuhrt, hatte das ab- 
golaufene G eschiiftsjahr untor den N achw irkungen  
des ungiinstigen E rgebnisses dos Y orjahres sehr zu 
leiden. A us friiherer Zeit waren noch R ohm aterialion- 
Abschliisse abzuw ickeln, doren P reise erhoblich hoher 
lagen ais die des letzten Jahres. D ie Yerkaufsproise  
waren daeesren sohr sedruckt. D ie GieBereien dos

Unternehm ens erzcugten insgosam t 5953 (i. Y . 7011) t. 
Dio M indororzeugung erkliirt sich  durch dio E in stellu n g  
des B etriobes in Blankenburg. Fiir die Erzougnisse  
der HolzYorkohluiigsanstalt waren dic P reise auch im 
B erich tsjahre sehr niedrig. Dor B etrieb des H olzkohlen- 
Iloc lio fen s yerlief normal. Der im  Jahre 1900 ab- 
gesch lossene E rzlioferungsyertrag wurdo gegen  eine  
angem essene Ablindungssum m e aufgehoben. Der Bc- 
such der H 8hlen war geringer a is im  Y orjahre. D ie  
Gewinn- und V erlnstrechnung w oist 199 647,68 .,H B e- 
triebsuboraehilsao, 15 239,57 J i  P ach t- und M ietein- 
nahm en, 5864,40 .4  Gewinn aus W ertpapieren sow ie  
107 0 0 0 .4  Abfindung fiir don aufgeloston E iaenstein- 
lieferungsyertrag auf, ferner einon B uchgow inn y o i i  
344 280 J i  durcli Zuzahlung yon 40°/o au f 860 700 J i  
A ktien  und yon 280 800 <4 durch Z usam m onlegung  
y o i i  374 400 J t alten A ktien in Y orzugsaktien im Yer- 
haltnis Yon 4 : 1  in A usftlhrung des liesch lu sses der 
auBerordentlichen G eneralycrsam inlung yom  27. F e 
bruar d. J.* A nderseits sind neben 428 949,67 J t Y er- 
lustyortrag, 173 836,41 J i allgem einen  Unkosten usw. 
99 116,29 J t Zinsen, 9966,86 .4  R eparaturkosten,
96 550,60 J i A bschreibungen auf dio A nlagen  und 
158060 ,98  J i auBerordentliche A bschreibungen ge-  
hucht. D ie  yerbleibenden 40 344,84 J t werden der 
R ucklage zugefiihrt.

Lotliringer Htlttenvorein Aumetz - Friede in 
K nentlingen. —  D er B ericht des Y erw altungsrntes 
und Vorstandea fiiiirt aus, dal! die ungiinstige E nt
w icklung der M arktlage im abgelaufonen G eśchafts- 
jahre fiir die E rzeugnisse dos Unternehm ens eino zu- 
nehmendo Y erschlecliterung der AbsatZYOrhSltnisse 
zur F o lgo  hatte. D ie B eschiiftigung in den durch 
den Stahlw orks-Y orband zum Y orkauf gelangenden  
E rzeugnisscn war das ganze Jahr hindurch ungen u gen d ; 
der A bsatz, nam entlich in Form eisen und Oborbau- 
m aterial, bliob erheblieb hintor der B oteiligungsziffer  
zuriick. Geniigonder Ersatz durch A uftrage aus dem  
Anslando war nicht zu beschaffen. B esonders 1111- 
giinstig  yerlief das Stabeisengeschiift unter dcm herr- 
schem ie 11 freien W ettbow erb; die Stabeisonproiso or- 
reichton im Laufe des Jahres einen auBerordentlichen  
Tiofstand,. sie aankeii 30 bis 40 °/o unter dio besten  
E rlose im Jahro 1907. Der Zusam m enbruch des 
rhoin isoh-w estfalischen  und dea luxem burgischen  R oh- 
eisen-Syndikates w ar fur das U nternehm on ebenfalls  
nach teilig  inaoforn, ala der trotz Stilliogens zweior 
H ochofen yorblcibonde UeberscliuB dor R oheisen- 
erzeugung nur zu scblechten  Preisen  abgesetzt w erden  
konnte. D en ungeachtet dieaer U m stande befried igen- 
den AbschluB fiihrt der Boricht zum T eil auf den 
giinstigen  E inkauf der R ohstoffe, besonders aber auf 
dic YorYollkommnung der B etriebseinrichtungen zu- 
ruck. Zu der hierdurch crinoglichten Y erb illigung  
der G ostchungskosten trat fiir dio zw eite H Slfte des 
B erichtsjahres noch eine miiBigo H erabsetzung doa 
Kokaproises. U eber dio Grubon und HOttenwerke 
der G esellschaft enthalt der B ericht u. a. folgendo  
A ngaben: D er Betrieb der E i s e n o r z g r u b o n  yor- 
lie f  rcgelm iiBig und ohno StSrungen. Gefordert wur
den: auf Grube Aum etz bei einor m ittleren Arbeitor- 
zalil von 585 (i. Y. 628) Mann inageaamt 699 669  
(722 766) t grauo und brauno M inotte, an f Grube 
Friede, die im  D urchschnitt 83 (121) A rbeiter be- 
schaftigto, 82 891 (130 962) t grauo M inotte und auf 
Grubo H ayingen  bei oiner B elegsch aft yon 408 (330) 
Mann 377 259 (251 966) t grauo M inotte. Bei dem  
Eisenerzbergw crk Muryjllo nahm en die Bauarbeiten  
iiber Tago und das Schachtabteufen befriodigonden  
Fortgang. A uf dem K a l k w o r k  D om pceyrin waTen 
dio drei Kalkbrennofon das ganze Jahr hindurch im  
Betrieb. D ie K alksteingew innung betrug 88 162 
(42 413) t und die K alkhoratellung 42 161 (18 960) t.
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Dio K o h l o n z e c l i c  G eneral, dereń B etrieb unter 
und iiber T age ebenfalls ohne Storung verlief, for- 
derto bei oiner durchschnittlichen B elegachaft yon 
929 (919) Mann 214 429 (209 612) t K olilen, von  
denon 162 810 (157 700) t yorkokt, 40 469 (41 516) t 
yerkauft und 1 1 0 5 0  (10 196) t im  eigenen  Betriebe  
yerw endet wurdon; die K oksherstollung bcliof sich  
auf 1 48060  (143702) t. A uf den H o e k o f o n w o r k o n ,  
deron B etrieb einon ungestorten Y erlauf nalim, waren  
von den yorhandenen acht Ilochofen  w ogen der 
schw nchen B eschiiftigung im Stalli- und W alzw erke  
und m it R iicksicht auf die ungttnaiige L ago dos Roh- 
cisonm arktes im  B eriehtsjahre nur sechs im B etriebe, 
yon denen noch ein Ofen A nfang  1909 wiihrend zelin  
W ochen godam pft werdon muBte, um das Ansam m oln  
zu groBor R oheisenbostando zu yerm oidon. Auf 
H atte Friode wurdo der um gebauto Ofen I Ende Juni
1909 w ieder in B etrieb genom m en und dafilr Ofen II, 
der in  g leich er W eise w ic Ofen I fiir oine groBere 
L eistungsfiih igkeit um gobaut und mit g le ich er  Be- 
gichtungsanlago yorsehon w erden so li, niedorgeblasen. 
Dio H iltte erzeugte bei einer m ittleren A rbeitcrzahl 
yon 548 (667) Mann (oinsehlioBlich der N ebonbetriebe) 
223 531 (249 061) t R oheisen. A uf H iltto F entseh  
waren yon den droi yorhandenen Oefen wahrend des 
ganzen Jahres nur zwoi im Feuor, in denen 159 867 
(166 935) t R oheisen  erblasen wurden. D io H iltte be- 
schaftig te  (unter EinschluB der Nobonbetriobe) 354 
(395) Mann. D ie  G i e B o r o i  ste llte , und zwar fast 
ausschlioBlicli fiir den eigenen  B edarf der G esell- 
sehaft, boi einer m ittleren  A rbeitcrzahl von 70 (76) 
Mann 5128 (6250) t GuBwaren her. Im  S t a h l -  u n d  
W a l z w e r k o  yerlief dor B etrieb in allen  A bteilun- 
gen zwar ohne Storungen, in fo lge dor yerm inderten  
B esch aftigu n g muBte er jedoch  eingoschriinkt worden. 
U m  die Solbstkosten w eitor zu yerb illigen , wurdon  
sow ohl im Stahlw erke w ie in don W alzw erken yer- 
schiedone Y erbesserungen durchgofuhrt. In don 
A djustagen  und W erkstatten wurdo oine A nzahl neuer 
B earbeitungs- und W orkzeugm aschinen au fgestellt und 
in B etrieb genom m en. D as Stahlw ork erzeugte  
3 11 586 (334 070) t R ohstahl, der in  den eigenen  
W alzw erken zu 275 119 (295 306) t H alb?eug und 
Fertigfabrikaton yorarbeitet w urde; 12,76 (17 ,6 0 )%  
dieser G esam tm enge ontlielen auf yorgew alzto  
B lScke fiir den Y erkauf, 34,38 (31,78) %  auf
Knilppol und P latinen  fiir den V erkauf und 52,86  
(50,62) %  auf Profil- und Stabeisen sow ie E isen 
bahnm aterial. D ie  Zahl der A rbeiter des Stahl- und 
W alzw erkes (mit Nebenbetriebon) betrug 1572 (1636) 
Mann. —  Im  Boriehtsjahro wurdo wiederum  eine 
A nzahl B eam ten- und A rbeiterhauser errichtet. Aus 
den a l l g e m e i n e n  A n g a b e n  des B erichtes ist ferner 
noch zu erw ahnen, dali dio G esollscliaft an Lohnen  
insgesam t 6 151 676,22 (6 635 090,45) an Eiscn- 
bahnfrachten 5 381387 ,88  (6 055 368,27) <,# und an 
Steuern und Boitragen zur staatliclion  usw. V ersiche-  
rung der A n gestellten  623 975,59 (607 576,52) Jt  auf- 
zuwenden hatte. — D er ReehnungsabschluB ergibt 
bei 550 537,96 J i  G owinnyortrag, 7 44025 0 ,9 8  lie -  
triobsUberschuB und 70286 ,40  J t  P acht- und M iet- 
einnahm on einorseits, 746 731,90 Jt  allgom einen Un- 
kosten, 472 435,34 J i  Schuldyerschroibungszinsen, 
395622,91  J t  Zinsen und Provisionon und 2 571 595,25 Ji 
A bschreibungen anderseits einen R eingew inn yon
3 874 689,94 D er Y erw altungsrat sch lag t yor, yon  
diesem  B etrage 193 734,50 der gesetzliehon R uck- 
lago zu iiberw eisen, 271 366,75 G ew innantoile und 
B elohnungen zu yergilten, auf M aschinen noch be
sondors 300 000 J i  abzuschreiben, dem n o ch o fe n -  
erneuerungsfonds 500 000 und dem B eam ten -Y er-  
sorgungs- und A rbeiter-U nterstutzungsfonds 50 000 J t  
zuzuw eisen, 1 9^8 000 J i  (7 %  g egen  8 %  i- Y.) D iyi- 
dendo auszusehutten und endlich 571 588,69 auf 
neue R echnung yorzutragen.^ JB&śSi&S

Siicbsisclie M ascbinonfabrik Torinnla R icb. 
Hart mann, A ktiongeseliscbaft in Chemnitz. —
Dor U m satz der G esollscliaft b eliof sich  nach dem  
Berichto der Y orw altung im Botriebsjahro 1908/09  
auf 1 8 4 1 8 4 4 2 ,0 5  (i. V. 17 115 5 5 7 , 0 6 ) wi ihrend der 
R ohgew inn 2 558 083,92 (2 658 115,32) betriigt. Zu
A bschreibungen w erden 642 530,74 -*  bestim m t, fiir 
dio ala R eingew inn yorbleibenden 1 915 553,18 -#  
achliigt der A ufsielitsrat folgende Y erw endung yor:
1 320 0 0 0 -#  ais D iyidende (11 °/o gegen  12°/o i. Y.J, 
100000 J i ais ROcklage fur N ouanschaffungen , je  
125 000 J i zu besonderen A bschreibungen auf .Ma
schinen und Z w eigg le isan lagen , je  30 000..#  zu U eber- 
w eisungen  an den Iieam ten- und den A rbeiter-D is- 
positionsfonds, 5000 -#  fiir dio Stiftung „H eim 11, 
86 099,67 M  ais Tantiem on fiir A ufsichtsrftt uud 
D irektion und 94 453,51 .A  a is Y ortrag auf neue 
R echnung.

Ernst Schiefi, 'Wprkzeiiginascliinonfabrlk, 
A k tien -G esellsclia ft in D iisseldorf. —  Nach dem  
G cschiiftsberichto fiir 1908/09 wurdo daa W erk auch 
yon dom allgom einen  w irtschaftlichen  N iedergang in 
M itlcidenschaft gozogon ; die F olgon  des aufierordent- 
lich  groBen Preisdruckos im  W orkzeugm aschinenbau  
m acliten sich  jedoch  noch n iclit allzu stark bemork- 
bar, da das U nternehm en einen guten B estand an 
A uftragen , nam ontlich aus dom A uslande, in das Be- 
riehtsjahr hiiuibernehm en konnte. Der Rohgowinn  
betragt 883 9 1 9 ,3 0 ^ ,  der R oinerlos nach 407 659,69 J i  
A bschreibungen und 105 000 R uckstellungen
371 259,61 D ie Y orw altung sch lag t yor, bieryon  
50 0 0 0 J b der R iick lage zuzufOhren, 18 9 2 5 ,9 6 -#  T an
tiem on an den A ufsielitsrat zu yergilten, 297 000  
(9 °/o geg en  10°/o i. Y .) D iyidende auszusehutten und 
den R est yon 5 333,65 -#  sow ie den yorjiihrigcn Y or
trag yon 171288,97 J i auf neue R echnung yorzutragen.

Stottiner M aschiuenbau - Actien - G esellscliaft 
y.Yulcan44, Stettin-Bredow . — D ie G esellscliaft bo- 
absich tigt, ihr A  k t i e n k a p i t a 1 yon 10 000 000 auf 
15 0 0 0 0 0 0  zu e r l i o h e n .  D en Aktioniiren so li auf
je  2000 a lter A ktien das B ezugsrocht auf 1000 Jt
junger Aktion m it D iyidendenbeginn vom 1. Januar
1910 zu einem  B ozugskurse yon 1 7 0 % gow ahrt werden. 
Dic E inzahlungcn sollen  allm ahlich  m it dem 31. Do- 
zem ber 1911 ais Endpunkt eingofordert werden. Dio 
A usgabe dor neuen A ktien  dient dazu, einen T eil dor 
fur die H am burger N iederlassung gom achten Auf- 
w endungen zu deeken. Dor hierbei yerbloibende Rest 
so li zu s|)5teror Z eit durch A ufnahm o einer Ilypo- 
thekar-A nieihe, m it dereń G enohm igung die zum 
24. N oyem bor d. J. einberufone auBerordentlicho Haupt- 
yersam inlung sich  ebenfalls zu beschaftigon  haben 
wird, gedockt werden.

Union, Aktiengesellschaft. fiir Bergbau, Eisen- 
und Stalillndnstrio zu Dortmund. —  W ie wir dem
ausfiihrlichen B erichte des Y orstandes entnehm en, 
brachte das abgolaufene G eschiiftajahr bei einem  an- 
niihernd g le ich en  B eschiiftigungsgrado wio im Vor- 
jahre fur a lle E rzeugnisse des U nternelim ens einen  
w eiteren em ptindlichen PreisrO ckgang; fiir dic am 
Stahlw erksyerbando syndizierten 1’rodukte A  w ie fiir 
Stabeisen konnten daher nur rund 2 700 000 J i weniger 
ais im  Y orjahro yerrechnot worden, wahrend dic yon 
D ritten bezogonen Rohstoffo nur um  rund 900 000 Ji 
im Preiso zurttckgingen. A uf den K o h l e n  z e c h e n  
der G esellscliaft wurdon insgesam t 939 857 (i. •
911 996) t K ohlen gefordert sow ie 334 422 (3 4 3  925) t 
Koka, 4012 (3116) t A m m oniak und 8621 (6835) t Teor 
erzeugt, und zwar cntfielen von diesen M engen 422 007 
(404 042) t K ohlen, 243 911 (210 786) t K oks, 3288 
(3116) t Am m oniak und 7511 (6835) t T eer auf Zeche 
A dolph yon Ilausem ann, 224 730 (221 324) t Kohlen 
und 8365 (82 305) t K oks auf Zeche G luckauf Tief- 
bau sow io 2 9 3 1 2 0  (286 630) t K ohlen , 8 2 1 4 6  (50834) t
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Koks, 724 t A niiiioniak und 1110 t T eer auf Zeclio 
Carl F riedriclis Erbstolln . A u f Zeclio A dolph  von  
H ansom ann wurden auBerdem noeli 6 0 2 9 1 2 0  (5472160)  
R ingofensteine liergestellt. D io D urchschnittsziffer der 
auf a llen  drei Z echen  boBcliiiftigten A rbeiter betrug  
5381 (5039) Mann. F iir N euan lagen , Instandsetzungs- 
arbeiten usw. dor Zechen und K okeroianlagen  waren im  
ganzon 1 2 8 7 105 ,47  J i  aufzuw enden. D ie E i s e n -  
s t o i n g r u b o n ,  von denen sich  Grubo Friedrich bei 
N iedcrhoyels an der S ieg  nacb F ortigstellu n g  der um- 
fangreichen  N ouanlagen  gut entw ickolto, wahrond man 
auf Grube W ohlyerw ahrt F eiersch ich ten  einlogen und 
die Erzfordorung oinsclirSnken muBto, fordcrton zu- 
sam m en 160178  (188558) t;  an diesem  E rgebnis w ar  
Grubo F riedrich  m it 2 6 123  (18688) t, Grube W olil- 
yerw ahrt m it 104256 (143651) t, die Gruben Quack 
und F lorentino boi Braunfolg init 22366  (21 348) t 
und Grubo N euhorzkam p, dio auBerdem noch 10059 t 
K ohlen fordorte, m it 7433 t b ote iligt. D ie A usgaben  
fur N euanlagen  auf den E isensteingruben boliefon  
sieli auf 277504 ,36  J l .  U ebor den B etrieb  der D o r t -  
n i u n d e r  W e r k e ,  der ohne w esen tlieh e Storungen  
verUef, te ilen  w ir nacli dem Boriehto m it, daB die 
Erneuerung des Ilochofen s II sow oit gofordert wurde. 
dali dersolbo A nfang 1910 angeb lasen  w erden kann. 
Dio gesainto D ortm under H ochofenanlago m it ihron  
fiinf Oofon ist domit liach  don nouoston E rfahrungen  
um gebaut, so dali daselbst w eitere w esen tlich e N eu
bauten niclit zu erw arten sind. Im W alzw erk i i  wurde 
m it dom Umbau der unw irtschaftlich  arbeitenden alten  
StraBen w eiter vorgogangon. Zunachst wird die Grob- 
straBo III durch eine nouo elektrisch  angetriebene  
StraBe, die anfangs Jam iar niichsten Jahres in B e
trieb genom m en werden kann, ersetzt. Zur Yor- 
stiirkung der K raftzentrale wurdo g le ich ze itig  eine  
w eitere G asdjnam om aschino von 2000 l ’S in dor Gas- 
zcntralo U  au fgestellt. F erner gelan gten  noch 42 nouo 
Eloktrom otoren zur A ufstellung. Erblasen wurden  
auf doin Ilochofenw erko 262 106 (261031) t T hom as- 
eisen, wahrend im Stahlw erke 3 16926  (319 927) t 
R ohstahl und im W alzw erke 254 419 (267 596) t Fortig- 
fabrikato erzeugt, sow ie yon den W erkstatten  36 283 
(28234) t  horgcB tellt wurden. F iir N euanlagen  usw. 
dor Dortm under W erke, dio durchschnittlich  5240  
(5396) A rbeiter b eschilftigten , wurden 1557 825,70  
verausgabt. A u f den H o r s t e r  W e r k e n  la g  von den  
beiden H ochofen einer wahrend dos groBten T eils des 
G escliilftsjahres atill, da sich  die Y orkaufspreiso filr 
Rohoisen gegeniiber den Solbstkosten ungiinstig  ge-  
staltoten. D agegen  waron die W erkstatten  gut be- 
schaftigt. E rzeugt wurden in Horst 5 8 194  (63912) t 
R ohoisen, 5 2 1 3 8  (51 003) t K oks und auBerdem 4023 
(2858) t Fertigfalirikate liergestellt. F iir N euanlagen

• usw. w aren fiir dio genannte A bteilung, die durcli- 
schnittlich  401 (425) Boam to und A rbeiter beschaftigte, 
19 546,38 J6 aufzuw enden. Aron a l l e n  W e r k e n  der 
Union wurden 3 2 0 3 0 0  (324 943) t R ohoisen sow io  
294 725 (303 718) t E isen - und Stahlfabrikato her- 
gestellt; die G esam tzahi der Beam ten und A rbeiter  
belief sich  im D urchschnitt auf 11 884 (11 728), ihr 
G esam tyerdienst auf 17 212 330,45 (17 784 115,57) J i . —

D er JahresabsehluB zeig t au f der einen Seite noben 
508850 ,84  G ew innrortrag und 480 J l vorfallener  
D iyidende 6275  660,82 J l Betriebsilberschuli, auf der 
andern Seite  496 405,61 M  a llgem eine U nkosten,
1 388 956,46 Zinsen, l ’rovisionen usw., 2 4 7 2 0 0 4 ,2 4  -K
regolm iiBige und 375 383,55 J l auBerordentliche A b
schreibungen auf Im m obilien  und A nlagen  sow ie  
207 627,54 J l sonstigo A bschreibungen, so dali sieli 
ein Roingow inn yoii 18 4 4 614 ,26  J l ergibt. Der A uf
sichtsrat sch lag t vor, hioryon 66 788,17 J l der gesetz- 
liclien  R iiek lage zuzufuhron, 840000  (5 o/o w ie i. Y .)
D ividcnde auf dio A ktien  Lit. D , 5 04000  J l (2 °/o w ie
i. Y .) D iyidende auf die A ktien Lit. C zu yerteilen  
und die ilbrigen 433 826,09 J l  aut' neue R echnung  
yorzutragen.

Socićtó Anonyme des Hauts - Fourneaux & 
Acićrios d’Athus zu Athus (Lnxemburg). —  W ie  der
Y erw altungsrat in der am  13.d . 31. abgelia ltenen  Haupt- 
yersam m lung berichtete, w aren dio beiden H ochofen  
der G esellschaft wahrend dor ganzen  D auer des yer- 
flossencn G eschiiftsjahres in ungestortem  Betriebe und 
erzeugten in dieser Z eit in sgesam t 92 504 t Rohoisen, 
yon denen 67 829 (56 069) t auf T lioinasroheisen und 
24 675 (31 680) t auf P uddelroheisen entfallen . D ie 
Bchwierige L age der E isenindustrio yorschlechterte sich  
im  Laufo des B orichtsjahres noch m ehr; dor fremdo 
AVottbewerb m achto sich  leb h alt fiihlbar, wahrend der 
B edarf bctrachtlich  liachlieB. G leichzeitig  g ingen  dio 
Roheison]iroiso y ie l m ehr zuriick a is die P reise der 
Rohstoffe. Trotz d ieser ungunstigen  Um stiindo und 
obw ohl es nicht m oglich w a r , an den Lohnen der 
A rbeiter Ersparnisse zu erzio len , konnte die G esell
schaft nacli dem B erichte dank ihrer guten Einrich
tungen und dor durch sie herboigofQhrten Y erm inde- 
rung ihrer Solbstkosten ein befriedigondos E rgebnis  
erzielen. D er UeberschuB beliiuft sich naeh Y errecli- 
liung der laufenden A usgaben  filr E cparaturen , a ll-  
gem oine U nkosten , B eitrago zur Y ersicherung der 
A rbeitor usw. im G esam tbetrago yon 161125 ,38  Fr. 
und unter EinschluB des Yorjiihrigon G ew innyortrages 
yon 9566,19 Fr. auf 530457 ,82  Fr. H ieryon sollen  
2 8 0 0 0 0  Fr. (7 “/o w ie i. Y .) a is D iyidende ycrteilt, 
50 560,49 Fr. Tantiem en an die M itglieder des Y er- 
w altungsratcs und der D ircktion  yergiltet, 20 000 Fr. 
auf die S tahlw orksanlage ab gese lir ieb en , 2700,45 Fr. 
ais R iiek lage fiir A ufschluliarbeiten bei den Grubon 
und 164 882,66 Fr. ais R iiek lage fur W orksanlagen  
yerw endet sow ie endlich 12 314,22 Fr. auf neue Roch- 
nung yorgetragen  werden.

Crncible Steel Company o f America, P itts- 
bnrgli, Pa. —  D as U nternehm en, das im Jahre 1900 
durch dio Fusion verschiedoner S tahlw erke unter den  
G esetzen des S taates N ew  J ersey  entstand, und in 
A m erika die groBte Q ualitatsstahle erzeugende G esell
schaft ist, erzielto in dem  am  31. A ugust d. J. ab
gelaufenen  G eschaftsjahre oinen Roingow inn yon
2 024 000 §  gegen iiber einem  yorjiihrigon Y erlust yon  
510 000 jf. D as A ktienkapital betragt 50 000 000  
w oyon 25 000 000 £ 7prozontige Y orzugsaktien  sind. 
D ie G esellsch aft unterhalt in H am burg, P aris und 
London Z w cigniederlassungen  mit bedeutenden Lagern.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.  

Aondernngon In der M itgliederlisto.
A n d r ie u , B ru n o ,  D ilsseldorf, G raf-A dolfstr. 32. 
B eckm a n n , J . ,  Ingenieur der Benrather M aschinenf., 

A.-G ., W etter a. d. Ruhr.
E rh a rd , G ., ® ip l.=3lig ., Schiniedeberg, B ez. Dresden, 

Lutherplatz 27.
Hoevel, H e rm a n n  F ., Y ice-President, The

W iener M achinery Co., N ew  Y ork, 50 Church Street.

ITort, D r.phil. W ilh e lm , ® ip[.=3n8 t Siem eng-Schuckert- 
W erke, B erlin-W estend, K onigin-E lisabothstr. 4.

K ip g e n , A r th u r ,  Betriobsfiiliror dor ThomaH-
u. M artin-Stahlw ., D iidelingen , L uxem burg.

K lees, M a x ,  G eschaftsf. d. D eutsehen R adsatz- u. lian- 
dagen-Y crbandes, D usseldorf-O bercassel, Salierstr. 6.

L in d e r , W illi, Betriebsingenieur d. A lti Forni e F on- 
deri di P iom bino, P ortoyecchio, Italien .

M eyer, D., R eg.-B aum oister a. D ., D irektor des Verein8 
deutscher Ingenieure, Berlin N W . 7, C harlottenstr.43.
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Otto Triimpelmann -j-.
Am  1. Septem ber 1909 schied O t t o  T r i i m  p e ł 

ni a n n ,  der unserm  V erein  se it seiner N eugriindung  
angehórte, in fo lge  .e in es S cb lagan fa lles auf einer R eise  
in B erlin  aua einem  arbeitsreichen  Leben.

D er T erstorbene wurdo am 19. Januar 1852 in 
Jlsenburg am H arz geboren, wo sein Y ater F iirstlich-  
Stolbergsclier M usikm eister war. Er vcrlebte dio 
ersten Jahro seiner K indheit im  elterlicben  H ause  
und besuchto bis zum 9. Jahre die Jlsenburger  
V olksscliu le. Y on da ab bis zum Jahre 1866 war 
er Schiiler des L yzeum s in W ernigerodo. Dann  
gin g  er zum Gym nasium  in G otha uber, das er 
im  W inter 1869 m it dem jen igen  in Sondershausen  
vertauschte. Er war in G otha  
in O bersekunda zuriickgehalten  
w orden, konnte sich  aber n icht 
entscblieBen, w ieder in die K lasso  
einzutreten, obwohl er bei seiner  
Jugend sehr w ohl den Y erlust 
eines Jahres hiitte yerschm er- 
zen konnen. Y on dem Dorfe 
W esthausen  bei G otha schrieb  
er an seinen  Bruder, der Pfarrer 
im G othaischen w ar: „Es ist ver- 
geblich  m ir n ach zu setzen ; nie  
werde ich das G ym nasium  in 
G otha wieder besuchen 1“ und 
m it 75 in dor T asclio  m ar- 
schierte er im  Schnee iiber den  
Harz yon Gotha nach Jlsenburg  
und begab sich dann nach kurzer 
R ast nach Son d ersh au sen , wo  
er auf Grund eines besonderen  
E xam ens seino A ufnahm e in die 
Prim a erreichte.

N ach B eendigung der Schulzeit arboitete er zw ei 
Jahre lan g  in einer M aschinensehlossoroi zu J lsen 
burg. N ach A blauf dieaer L ehrzeit besuchte er das 
Technikum  in E inbeck, das dam als eine erste Stelle  
unter den g leichnam igen  A nstalten einnahm . Dio F erien- 
zeit wiihrend seiner techn ischen  Studien pflegto er 
nicht zu seiner miiBigon E rholung zu benutzen, 
sondern er suchte au f verachiedenen G ebieten des 
M aschinenw esens Einblick in die P raxis zu gew innen. 
So arbeitete er in H am burg in einer Nahnittschinen- 
fabrik. in Stettin  auf den Schiffbauwerken des „Yulcan"  
und bei Schw artzkopff in Berlin.

N ach AbBchluB der technischen  Studien in E inbeck  
bekam  er von dem D irektor der A nstalt ein glanzen-  
des Zeugnis, das ihm  sofort die Tur zum technischen  
Bureau einer groBen GuBstahlfabrik offnete. D ie Stello  
w ar in der Zeitung ausgeschrieben . Er reichte seine  
Bew erbuug m it den W orten ein:  .I c h  g laube, ich  
bin der g ee ig n ete  M ann!“ D as gefiel dem  D irektor, 
und er bekam  die Stello . Spater, a is er sich  be
wahrt hatte, sagte  der D irektor einm al freundscliaft- 
lie li zu ih m : „Ich dachte dam als gleich , der Mann 
paBt, und Sie sehen, w ie gu t w ir zusam m en fertig

M osblech , A d o lf ,  Ingenieur d. D uisburger M aschinen- 
bau-A .-G ., vorm . Becliom  & K eetm an, Duisburg. 

S ch a ren b erg , O., Ingenieur, H alensee bei Berlin , R ing- 
bahnstr. 111.

Selb, B r a n ż ,  Ingenieur, Coln, łlaiiHaring 86/88.
T h ie l, F r a n z ,  techn. K onsulent der N ieopoler ROhrenw., 

Rostow a. D ., Sadow aja 10.
Voeth, W a lth e r , K gl. Ilu tteninspektor <1. K gl. Htttten- 

w erks, W asseralfingen, W flrttom bg.
W ed d in g , F r ie d r . W ilh .,  Bergreferendar, Louisentlial 

a. d. Saar.
W o lfr a m , H erm a n n , Ingenieur, D iłsseldorf-G erresheim , 
. yon  G ahlenstr. 26.

w erden .“ Y on dort g in g  er 1878 zu der A k tiengesell-  
schaft E isenliutte Prinz lludolph  in Diilm en und nalim  
hier bald dio Ste llung eines O beringenieurs ein. 
B ei einer A u sstellu n g  yon W asserhaltungsm asch inen  
wurde der G roBindustrielle H artm ann in Chem nitz durch 
Entw iirfe TrUmpelmanna au f d iesen  aufm erksam , zog  ihn 
zu sich  heran und unterstollto ihm oinen T eil seiner  
groBartigen A nlagen . Spater fo lg te  der Ile im g eg a n g en e  
einem  R ufę nach E achw eileraue, w oselbst er ais 
technischer D irektor der dortigen M aschinenfabrik  
Tom  Jahre 1882 bis 1889 ta tig  war.

Am 1. M ai 1889 ubernahm  Triim pelm ann die 
techn ische L eitung der H ohenzollern - A ktien  - G esell- 

schaft fiir L okom otivbau in D us
seldorf-G rafenberg. Daa W erk  
befand sich  dam als in einer w enig  
beneidensw erten  L age . Beson- 
ders in aeiner S p ezia litiit, dem  
L ok om otiyb au , waren die Y er- 
hiiltnisae aeit langen  Jahren  
auBerat seh lecht, und von Uobcr- 
schassen  konnte kaum  geredet 
werdon. In dem  W erke wurden 
nur e in ige  hundert A rbeiter be- 
schiiftigt. Daa A ktienkapital der 
G esellschaft betrug 600 000  
Durch rastlose A rb e it , untor- 
stiitzt von einem  ausgezeichneten  
O rganiaationstalent, yorstand es 
der Y erstorbene, das W erk  hoch- 
zubringen und n icht nur den 
U m satz yon Jahr zu Jahr zu 
steigern , son d ern au ch geste igerte  
G ew inneinnahm en zu erzielen. 
H and in Hand g in g  dam it sein  

B estreben , dio W erkstattcn  stets dem n euesten  Stande 
der T echnik  an zu p assen , sodaB d ieselben  yon Facli- 
leuten  a is m ustergiiltig  bezeichnet werden.

A is bester B ew eis fiir die fruchtbringende T iitigkeit 
des D ah ingesch iedenen  kann angefiihrt werden, daB das 
A ktienkapital der G esellsch aft heute yier M ili. Mark 
betragt und der UniBatz sieh  se it 1889 yerfiin ffacht hat.

Seinen B eam ten und A rbeitern w ar der Ver- 
storbone ein gerechter und w ohlw ollender Y orgesetzter. 
A llgem ein  w ar das Vertrauen zu se iner m akellosen, 
ehrlichen  und unparteilichen P erson lich k eit und all- 
gem ein  deshalb auch das tiefe  Bedauern bei seinem  
so friihen H eim gange.

In seinem  Privatleben  w ar Triim pelm ann einfach  
und anspruchslos. Seine E rholung nach barter Arbeit 
suchte und fand er in aeiner F am ilio  und in der Natur, 
dereń begeiaterter Freund er war.

W enn heute auch daa k la re , scharfe A uge des 
Yeratorbenen nicht mehr auf dem  yon ihm  geschaffenen  
W erk e rulit, so wird der Segen  seiner A rbeit doch 
fortw irken fiir lan ge, lan ge Jahre. E in  dauerndes, 
dankbares A ndenkeu wird ihm bei allen , dio mit ihm  
zu tun hatten, fiir a lle Z eit gesich ert bleiben.

N o u e  M i t g l i e d e r .
H oeven, C. va n  der , Ing., Rotterdam , Terw enakker 11 a. 
S ch o em a n n , E r n s t ,  Ing., G icBereileiter d. Fa. R. W olf.

M agdeburg, A ugustastr. 14.
S o lf ,  R o b ert, ®ipl,=g[ng., M aschinenf. u. MDhlonbau- 

ansta lt G. Luther, A .-G ., B raunschw oig.
Z ó lln e r ,  Dr. rer. poi. A u g u s t jM etallurgische (!es., A.-G., 

K attow itz, O .-S., W ilhelm splatz 6.
Y  e r s t o r b o n .

K r a b le r , E . ,  Geh. B ergrat, E ssen  -R D ttenscheid.
24. 10. 1909.

j1/e/ieł-A ausen,F.,B etriobsingenieur,G leiw itz. 10.10.1909. 
T o r k a r ,  J o se f, O beringenieur, K lagenfurt. 17. 10. 1909.
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Abb. II. T r io-Fertigw alze  fiir J - Eisen von 120 mm H ohe.  
L =  1600 mm. D =  570/565/560 mm.

Abb. I. Blockwalze.
L =  2275 mm. D =  1100/1100.

Allgemeines 

iiber Walzlinie und 

Oberdruck.

Abb. III. Trager-Fertigwalze. X  L =  1820 mm.
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