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Die R oheisenerzeugung im elektrischen H ochofen 
in Dom narfvet (Sehw eden).

Von Professor Dr. B. N e u i n a n n  in Darmstadt.

I ni Gegensatz zu der auflerordentlich raschen 
Entwicklung und Vervollkomnmung der 

Elektrostahlofen und dereń zunehmenden Ver- 
breitung in der Eisenindustrie hatte es der elek
trische Ofen ais Mittel zur Rolieisenerzeugung 
bis vor einiger Zeit kaum z u ein paar kurzeń 
Versuchen gebracht, geschweige, daB er dem 
Hochofen irgendwie hatte Konkurrenz machen 
konnen. Die einzigen Versuehe zur Erzeugung 
von Roheisen im elektrischen Ofen, welche in 
technischer Weise durchgefiihrt wurden und die 
uns einige Aufklarungen iiber das Verhalten 
verschiedener Erze und Brennstoffe gegeben 
haben, waren die Yersuche von K e l l e r ,  welche 
dieser 1904 der kanadisclien Kommission in 
Liyet vorfiihrte,* und die Versuche H e r o u l t s ,  
die Anfang 1906 in Sault-Ste.-Marie (Ontario) 
durchgefiihrt wurden.** Letztere sollten ent- 
scheiden, ob sich die kanadisclien schwefelhaltigen 
Magneteisensteine mit der vorhandenen gering- 
wertigen Holzkohle im elektrischen Hochofen 
auf ein brauchbares Roheisen yerschmelzen lassen. 
Keller konnte bei seinen Versuchen feststellen, 
daB im elektrischen Ofen alle Arten Eisenerze 
verhiittbar sind, und daB man es durch Re- 
gnlierung des Kokssatzes ganz in der Hand hat, 
nach Beliehen graues oder weiBes Roheisen her- 
zustellen. Das Roheisen zeichnete sich stets 
durch eine auBerordentlich weitgehende Reinheit 
in bezug auf Schwefel aus. Die Yerwendung 
von Holzkohle ais Reduktionsmittel gelang jedoch 
nicht. Die Heroultschen Versuche bewiesen 
dagegen, daB sogar sehr schlechte Holzkohle 
verwendet werden kann, und daB Magnet- 
eisenstein und Abbrande sich ebensogut wie 
Roteisenstein yerschmelzen lassen. Keller so
wohl wie Heroult arbeiteten in niedrigen, oben 
offenen Ofenschachten aus feuerfestem Materiał, 
dereń Sohle von einem leitenden Kohlenblock

* „Stahl und Eison“ 1905 S, 537.
** „Stahl und Eisen“ 1907 S. 1256.

oder Kohlenstampfmasse gebildet wurde, wahrend 
ein an Rollen hangender Kohlenblock ais andere 
Elektrode diente und von oben in den Ofen ein- 
gefiihrt wurde. Bei diesen Einzelyersuchen 
wurden zwar einige Tonnen Roheisen er- 
schtnolzen, keiner dieser Versuche hat aber die 
Dauer von drei Tagen erreicht. Unsere Kennt- 
nisse in bezug auf die Moglichkeit der Durcli- 
fiihrung einer industriellen Rolieisenerzeugung 
waren also bisher ziemlich unsicliere, zumal 
auch noch der auf Grund der Heroultschen Yer
suche in Baird (Kalifornien) errichtete 1500 Kw- 
Ofen sich ais ein MiBgrift' erwies. *

Inzwischen hatten drei schwedische In- 
genieure: A s s a r  G r o n w a l l ,  Axe l  L i n d b l a d  
und Ot t o  St f i l hane  das fur ihr Vaterland ja  
immerhin aussichtsreiche Problem der Eisenerz- 
reduktion im elektrischen Ofen yon neuem und 
zwar in durchaus selbstandiger Weise in An- 
griff genommen,** Sie haben, nachdem mit Unter- 
stiitzung der „Stora Kopparbergs Bergslags 
Aktiebolag“ und der „TrafikaktiebolagetGr&nges- 
berg-Oxeli:isund“ die „ A k t i e b o l a g e t  E l e k t r o -  
me t a l l "  gegriindet war, eine Reihe Oefen kon- 
struiert und ausprohiert, und sind so schritt- 
weise in mehrjahriger rastloser Arbeit zu einer 
Ofenkonstruktion gelangt, die eine technische 
Betriebsweise und die industrielle Erzeugung 
von Roheisen ermoglicht. Ńacli AbschluB der 
Versuche ist soeben der Bau eines solchen Ofens 
fiir eine Stromaufnahme von 2500 PS begonnen 
worden.

Diese Ofenkonstruktion, welche je tz t ais 
Modeli fiir die weiter zu errichtenden industriellen 
Oefen dient, wurde im yergangenen Sommer auf 
dem E i s e n  w e r k  D o m n a r f y e t  (Sehweden) 
sorgfaltig erprobt. Der Ofen stand beim letzten 
Versuche ununterbrochen drei Monate lang im 
Feuer; seiner weiteren Tatigkeit wurde nicht

* „Elect. and Metali. Ind.“ 1909 S. 252; „Stahl
und Eisen “ 1909 S. '1241.

** „Stahl und Eisen“ 1909 S. 280.

XLV1.«. 100



1802 S tahl mul Eieon. Roheisenerzeugung im elektrischen Hochofen in Dom narfvet. 29. Jah rg . Nr. 46.

etwa durch teclinische Milngel oder durch 
Reparaturbediirftigkeit oin Ende gesetzt, son
dern durch den Ausbruch des schwedischen 
G-eneralstreiks. Diese Dauerleistung steht bis 
je tz t unerreicht da.

Dieser Yersuchsofen war zum ersten Małe mit 
einom Schachtaufsatz ausgestattet worden, um wie 
im Hochofen die Reduktionswirkung des Kohlen- 
oxyds auszunutzen; er weist auch sonst noch einige 
bemerkenswerte Einzelheiten gegeniiber den bis
her konstruierten elektrischen Oefen auf, so dafi 
eine kurze Beschreibung gerechtfertigt erscheint. 
Anderseits sind aber auch die Ergebnisse des 
Yersuchsbetriebes fur die ganze Frage der elek
trischen Roheisenerzeugung von groBer W ichtig
keit, so dafi wir Herrn Direktor Y n g s t r o m ,  
welcher die Versuche leitete, grofien Dank wissen, 
daB er ausfiihrliche Mitteilungen* iiber den 
ganzen Betrieb, die Resultate und die Er- 
fahrungen mit dem Ofen yeroffentlicht. liat, die 
uns ein klares Bild von dem Verlialten und den 
Leistungen des Ofens geben. AuBer diesem 
Berichte sind nocli ein paar andere Mitteilungen 
ofiizieller V ertreter fremder Regierungen er- 
schienen, die den Ofenbetrieb jedoch nur wiihrend 
kurzer Zeitperioden studieren konnten. So be
richtet der „Report* (III.) H a a n e l s  an die 
kanadische Regierung** iiber die Tage der In- 
betriebsetzung um Weihnachten 1908, der erste 
Bericht des norwegischen Komitees ( T h o r n e ,  
F a r u p ,  Y o g t )  iiber dieselben Tage (27. bis 
30. Dezember),*** der zweite iibor die Beobach- 
tungen wahrend der Zeit vom 14. bis 19. Juni 
und vom 29. bis 31. Juli 1 9 0 9 .f Aus diesen 
Mitteilungen und eigenen Beobaclitungen des 
Yerfassers ergibt sich nachstehendes Bild von 
den neuesten Fortschritten auf dem Gebiete 
der elektrischen Roheisenerzeugung.

D ie V o r l a u f e r  des  e l e k t r i s c h e n  Hoch-  
ofens.  Es ist ohne weiteres einleuchtend, dafi 
ein technischer Erfolg, wie ihn die Schmelz- 
yersuche in Domnarfyet zeitigten, nicht gleich 
beim ersten Yersuclie und mit der ersten 
Ofenkonstruktion erreicht werden konnte. Nur 
der Zahigkeit der drei Ingenieure G r o n w a l l ,  
L i n d b l a d  und St &l hane und ihrer plan- 
mafiigen und zielbewufiten Arbeit, und anderseits 
der weitsichtigen Forderung und Unterstiitzung 
durch die Direktoren der Stora Kopparbergs 
Bergslags Aktiebolag, L j u n g b e r g  uml Y n g 

s t r o m ,  ist es zu danken, wenn nach manchem 
fehlgegangenen Yersuclie je tz t der Erfolg ein- 
getreten ist. Der Plan fiir die elektrische 
Reduktion vou Eisenerzen geht schon bis in 
das Jah r 1906 zuriick; der erste Ofen wurde 
am 26. April 1907 in Gang gesetzt. Die
sem Ofen sind nach mehrmaligem Uinbati noch 
einige andere Ofenmodelle gefolgt, dereń Haupt- 
typen hier kurz betrachtet werden sollen. 
Die ersten Versuche zielten durchaus nicht 
immer darauf ab, direkt teclinische Ausbeuten 
usw. zu erhalten, sondern es wurde mehr W ert 
darauf gelegt, durch yerschiedene Aenderungen 
erst die notigen Erfahrungen zu sammeln iiber 
Konstruktion und Betrieb elektrischer Oefen, 
iiber das Leitvermogen und sonstige Yerhalten

* »Redogdrelae fiir vid Domnarfvets jarnverk 
gjorda forsok atfc i elektrisk ugn framstalla ja ru  ur 
iarnmalm<. „B ihangtill Jern-Kontoreta Annalor“ 1909, 
lloft 9 S. 739.

** „Report on tho inyeatigation of an electric 
shaft furnace, Domnarfyet, Swedon“. Ottawa 1909.

*** „Forelobig Indberetning fra den komitc til 
utredning av sporsmaalet om elektrometallurgiak 
fromatilling ay jeru  og staal ote.“ Kriatiania 1909.

f  „Forelobig Indberetning 11.“ Teknisk IJgeblad
1909, Band 56 Kr. 36 S. 419.

Abbildung 1.

Erator elek- 
triachor Ver- 

suchshochofen.

der Materialien, die den hohen Temperaturen 
ausgesetzt waren, iiber die Qualitat der Aus- 
fiitterung, iiber die beste Konstruktion der 
Mauerteile des Ofens, iiber die yerschiedenen 
Arten der Stromzuleitung, Fassung der Elek
troden u. a. in.

Der erste Ofen war, wie Abbildung 1 zeigt, 
ein kleiner Schachtofen, dessen Herd mit Quarz- 
masse ausgestampft war. Im Herdboden waren 
drei Rinnen eingeschnitten, eine in dei Mitte, 
welche zur Abstichsoffnung fiir das erzeugte 
Roheisen fuhrte, und zwei auf den Seiten. 
L etztere kommunizierten mit zwei aufierhalb 
der Schachtwand gęlegenen Vertiefungen, die 
mit Eisen gefiillt waren. Der Boden dieser 
Yertiefungen bestand aus einer Kohlenmasse 
(Graphitblock), die auf eine Kupferplatte auf- 
gestampft war, und welche die Stromiibertragung 
von der Stromquelle zum Ofen yermittelte. Wie 
aus der Abbildung 1 zu ersehen ist, war der 
Ofen wie ein Hochofen mit einer Geblase- 
einrichtung yersehen, der Wind konnte dem 
Ofen durch vier Diisen zugefiihrt werden. Die
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Ingangsetzung des Ofens geschali mit Wind, 
wie beim Hochofen; erst wenn sieli geniigend 
Eisen abgeschieden hatte, wurde der W ind ab- 
gestellt und der elektrische Strom eingeschaltet. 
Der Stroni war also je tz t gezwungen, seinen 
Weg von der einen seitlichen Eisenrinne durch 
die in der Mitte zwischenliegende Eisen- bezw. 
Beschickungssclncht zur anderen Eisenrinne zu 
nehmen, wobei er die Beschickung zum Schmelzen 
bringen sollte. Der Ofen lieB sich aber nur 
kurze Zeit in dieser Weise betreiben, weil es 
unmćiglich war, die Herdauskleidung haltbar zu 
machen; die Quarzmassen wurden bei der hohen 
in Frage komnienden Temperatur leitend. Der 
Ofen wurde umgebaut. Dabei blieb, wie Ab
bildung 2 zeigt, das Prinzip dasselbe, die Strom- 
zufuhr erfolgte aber von den entgegengesetzten

abbrannten, so wurden sie wahrend des Ver- 
suches gegen gewohnliche regulierbare Kohlen- 
elektroden ausgewechselt, die von wasser- 
gekiihlten Formen umgeben waren. Der Strom

Abbildung 2.

Zweitor Yer-

suchsofen.

Seiten, der Ofen w ar stabiler konstruiert und 
der Herdboden war aus Magnesitziegeln her- 
gestellt. Der Boden erwies sich zwar halt- 
barer, aber im grofien und ganzen blieben die 
Unannelunlichkeiten dieselben wie mit dem Quarz- 
boden, denn auch der Magnesitboden erwies sich 
ais relatiy guter Leiter. F a r u p  besclireibt in 
dem „vorlftufigen Bericht" einen Versuch mit 
diesem Ofen naher, der, nachdem der elektrische 
Betrieb einen Tag im Gange war, jedoch ab- 
gebrochen werden mufite, weil ein Wasserkiihl- 
rohr in der Briicke zwischen den Elektroden 
platzte.

Da diese Yersuche erwiesen hatten, dafi 
man auf diesem Wege, namlich den Strom durch 
das auf der Herdsolile liegende Eisen zuzufiihren, 
nicht viel weiter kommen wiirde, wurde ein 
anderer Ofen gebaut, dessen Einrichtung aus 
Abbildung 3 zu erkennen ist. Ein kleiner 
Schachtofen hatte im Boden eine Graphit- 
elektrode und in gewisser Hohe iiber dem Boden 
in der Rastwand zwei einander gegeniiberliegende 
Elektroden. Da letztere verhaltnismaflig stark

Abbildung 3.

D ritter Yersuche-

konnte naeh Belieben entweder durch die beiden 
gegeniiberliegenden Elektroden geschickt oder 
auch von diesen naeh der Bodenelektrode ge- 
leitet werden. Der Ofen war zwar haltbarer 
ais seine VorgUnger, es zeigte sich aber die 
Unannehmliclikeit,daB 
das Mauerwerk um 
die Elektroden ziem
lich stark angegriffen 
wurde.

Die IJeberlegung, 
dafi die Warme der 
Elektroden, die .jetzt 
das Mauerwerk ab- 
schmolz, auch fur den 
Prozefi selbst nutzbar 
zu machen sein miiBte, 
wenn die Elektroden 
von Beschickung um
geben waren, fiihrte 
z u der in Abbildung i  
wiedergegebenen Ofen- 
konstruktion, die ais 
Vorlaufer des grofien 
Schachtofens anzu-
selien ist. Die mit die- . . . . . .Abbildung 4.sem Ofen ausgefubr-
ten Yersuche bewie- ^orlaufer des groBen 
sen, dafi man zur Lo- Schachtofens.
sung des Problemes
auf dem richtigen Wege war. Der Ofen hat, 
wie die Abbildung zeigt, einen besonderen, grofi 
ausgebildeten Herd bezw. Schmelzraum erhalten. 
der mit einer M agnesit-Ausfiitterung versehen 
war. Der Schmelzraum ist oben iiberwolbt und 
trag t einen kurzeń Schacht zur Aufgabe der 
Beschickung. Die Abmessungen des Schmelz-

ofen.
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raumes waren dieselben wio bei dem spllteren 
Ofen mit Schacht, nilnilich 2,25 m innerer Durch
messer, 1,5 m innere Hohe. Der Schachtstumpf 
war nur 1,7 m hoch. Es waren drei Kolilen- 
elektroden von je  33 X  33 cm Quersclinitt vor- 
handen, die, eingefaBt von Kiihlkasten, schrag 
durch das Gewiilbe in den Ofen gingen und 
mit Drehstrom gespeist wurden. Der Ofen war 
fiir eine Kapazitttt von etwa 800 PS gebaut, 
er konnte aber nur mit einem mittleren Kraft- 
aufwand von 470 PS betrieben werden. An 
diesem Ofen wurden nun die Erfahrungen ge- 
sammelt, die fiir die Konstruktion eines fiir 
einen technischen Betrieb geeigneten Ofens notig 
waren. An ihm wurde die Brauchbarkeit der 
Ofenausfiitterung, des Gewolbemateriales, der 
Elektrodeneiufiihrung, der Vorteil des ring- 
formigen Raumes zwischen Gewolbe und Be
schickung fiir die Haltbarkeit des Gewolbes aus- 
probiert, auch wurde hierbei schon ermittelt, 
daB bei der in der Zeichnung angegebenen Elek- 
trodenstellung in einer gewissen Hijhe iiber der 
Ofensohle, der Stromdurchgang von der Holie 
des Eisen- und Schlackenbades wie vom Ab
stich ganz unabhUngig ist. Der Ofen wurde 
am 1. Ju li 1908 in Gang gesetzt und gab bei 
einem grofien, ununterbrochenen Schmelzversuch 
vom 2. bis 27. .Tuli die spliter angegebenen 
Resultate, durch welche die Brauchbarkeit der 
Ofenkonstruktion yoliig erwiesen wurde. Haupt
sachlich yerdient hierbei bemerkt zu werden, 
dafi vorher noch kein elektrischer Ofen fiir 
Erzreduktion eine fast yierwochige ununter- 
lirochene Ofenreise aufzuweisen hatte. Die dabei 
erzielten Zahlen des Kraftaufwandes und des 
Kolilenyerbrauches waren allerdings noch nicht 
ganz zufriedenstellend. Tu der ganzen Zeit
wurden aufgegeben:

S ti lc k c rz .....................  14 800 kg
"Waschorz . . . . 68 025 _
Erzbrikotts . . . .  10600 „
K a l k ...........................4 310 ,
Holzkohle . . . . 16205 „
K o k a ........................... 3 455 „

l)ie Zeit der Schmelzdauer betrug 549 Stun- 
den; ausgebracht wurden 42 528 kg Roheisen; 
der Elektrodenyerbrauch betrug 1025. kg. Die 
inittlere Spannung belief sich auf 42 Volt, die 
mittlere Belastung auf 347,2 Kw; aufgewandt 
wurden im ganzen 190 041 Kw-Std. Hieraus 
bereclinen sich folgende Zahlen:

Kraftyerbrauch fur 1 t Roheisen 4485 Kw-Std.,
1 Kw-Jahr erzeugt 1,93 t Roheisen,
1 ĘS-Jahr erzeugt 1,42 t Roheisen,
1 t Roheisen erfordert 462 kg Holzkohle und Koks, 
1 t Roheisen erfordert 24,1 kg Elektroden.

Die Kraftverbrauchszahl erscheint danacli 
sehr hoch, da wir aus den Vcrsuchen anderer 
Forscher wissen, daB man auch schon mit weniger 
ais der Halfte ausgekommen ist. W ir miissen 
aber dabei doch in Betracht ziehen, daB man

einerseits nur mit einer Beschickung mit rund
48 o/o Eisengehalt arbeitete, daB anderseits die 
zugefiihrte Energiemenge nur etwa halb so grofi 
war wie diejenige, wofiir der Ofen berechnet war, 
die Strahlungsyerluste waren also offenbar auch 
unyerhaltnismaBig hoch; auBerdem yerliofien 
die Gase lieiB den kurzeń Ofenschacht, ohne 
fiir Vorwarmung ausgenutzt zu werden, sie be- 
standen zu 35 °/o aus Kohlenoxyd. Uebrigens 
waren auch schon vorher in Domnarfyet bei 
einem viertagigen Versuch vom 10. bis 14. Marz 
in einem andern Ofen bessere Kraftverbrauchs- 
zahlen erhalten worden, namlich f. d. P S -Jah r 
1,83 t Roheisen, was rd. 3500 Kw-Std. entspricht.

Der hohe Elektrodenyerbrauch ist wohl nur 
auf mangelnde Erfahrung in der Beschiitzung 
gegen Abbrand z u suchen. Der Kohlen yerbrauch 
war zwar hoher, ais theoretisch anzunehmen 
war, er war aber schon besser ais jener bei 
den H ero u ltsch en V ersu ch en  in Kanada (etwa 
500 kg); in beiden Fallen ist aber eine Menge 
Kohle nutzlos an der offenen Schaćhtoffnung 
yerbrannt. Sehr befriedigend dagegen war die 
Beschaffenheit des erzeugten Rolieisens. Die 
mittlere Zusammensetzung des erblasenen weiBen 
Eisens von zehn aufeinander folgenden Ab- 
stichen war:

S i l iz iu m ...................................... 0,449 °/»
Kohlonstoff (gob .)..................... 3,155 „
M a n g a n .....................................  0,203 „
S ch w efe l.....................................  0,004 „
P hospho r.....................................  0,043 ,

Die Schlacke enthielt 0,225 °/o Schwefel und 
0,03 °/o Phosphor. Die Entschweflung im elek
trischen Ofen war also jedenfalls eine sehr gute. 
Ferner wurde durch die Versuche erwiesen, 
daB man den Kohlungsgrad des Rolieisens nach 
Belieben regeln konnte, und daB man be- 
deuteud niedriger gekohltes Roheisen herstellen 
konnte ais im Hochofen. Wahrend einiger 
Tage wurde Roheisen mit 1,7 °/o Kohlenstoff 
erzeugt, womit aber jedenfalls noch nicht die 
unterste Grenze erreicht war.

Die mit diesem Ofenmodell gemachten Er
fahrungen fiihrten zu dem Entschlusse, dasselbe 
auch bei dem Bau des neuen Ofens beizubehalten, 
welcher die elektrische Reduktion der Eisenerze 
in teclmischem MaBstabe zeigen sollte. Dieser 
Ofen kam zuerst Weihnachten 1908 in kurzeń 
Betrieb. E r weist gegen den oben bescliriebenen 
naturlich allerlei Verbesserungen auf. Beschrei
bung und Leistungen des Ofens sind nachstehend 
angegeben.

D e r  e l e k t r i s c h e  H o c h o f e n .  Die neben- 
stehenden beiden Schnitte (Abbildung 5) zeigen 
einen kreisrunden Ofen, der sich aus zwei Haupt- 
bauteilen, dem eigentlichen Schmelzraum und 
dem Schachtaufbau zusammensetzt. Der Unter- 
teil weist eine ganz ahnliche Konstruktion 
auf wie der zuletzt besprochene Yersuchsofen.



17. jSoYomber 1909. Roheisenerzeugung im elektrischen Hochofen in Dom narfvet. Stnlil und E isen. 1805

Der eigentliche Sehmelzraum ist auch hier 
wieder, im Gegensatz zum Gestell des Hocli- 
ofens, erweitert, sein Durehmesser ist viel groBer 
ais der groBte Durehmesser des Schachtes. Der 
Durehmesser des Unterteiles betragt 3,50 m, 
die Hohe 2,40 in, die entsprechenden Innen-

i

Abbildung 5. Elektrisclior Hochofen.

abmessungen des eigentliclien Sehmelzraumes 
sind aber nur 2,25 m und 1,50 in. Wie 
die Abbildung 5 zeigt, umschliefit ein Mantel 
von ziemlich starkem Mauerwerk den Schmelz- 
raum, dessen Innenauskleidung in der ange- 
gebenen Weise aus Magnesitsteinen und Magnesit- 
stampfmasse hergestellt ist. E r ist abgedeckt 
durch ein Gewolbe, welches ebenso wie der 
Mantel des Sehmelzraumes und der Schacht aus 
feuerfesten Steinen besteht. Ueber dem Ge

wolbe erhebt sich der Ofenschacht mit einer 
Hohe von 5,2 m und einem groBten Durch- 
messer von 1,525 m, dessen Langsschnitt uns 
die Anwendung der bewilhrten Teilung in Schacht 
und Rast wic beim gewolinlichen Hochofen er- 
keimen liiBt. Der Schacht ist an der Gicht 
mit Trichter und Glocke verschlossen und mit 
Gasabzugsrohren yersehen. Der ganze Scliacht- 
aufbau wird von einer Eisenkonstruktion abge- 
fangen und rulit auf sechs um den Ofen herum 
vertcilten Siiulen; diese sind zum Schutze gegen 
ausbrecliendes Eisen umkleidet. Diese A rt der 
Schachtaufhangung bietet zwei groBe Vorteile: 
einerseits driickt der Schacht nicht auf das Gewolbe 
und den Sehmelzraum - Mantel, und anderseits 
konnen Ofenwand und Gewolbe, dio viel schneller 
abgenutzt werden ais der Schacht, leicht aus- 
gebessert oder ausgewechselt werden, ohne daB der 
Schacht irgendwie dabeiin Mitleidenschaft gezogen 
wird. Besondere Aufmerksamkeit ist dem Ansatz 
der Rast auf das Gewolbe, bezw. dem Abmessungs- 
verhilltnis zwischen der unteren RastofTnung und 
der Schmelzraumweite gewidmet worden. Die 
Absicht geht nilmlich dahin, daB das Be- 
scliickungsmaterial beim Einfallen in den 
Sehmelzraum nicht diesen vollstilndig ausfullt, 
sondern sozusagen nur einen Haufen bildet, 
dessen Boschungswinkel etwa 50 bis 55 0 gegen 
die Vertikale betragt. Die gestrichelte Linie 
in der Zeichnung deutet die Oberflilche des Be- 
schickungshaufens an; zwischen Gewolbe, Wand 
und Beschickting entsteht so ein ringformiger 
Hohłrauin im Ofen, auf dessen Ausbildung die 
Erfinder groBen W ert legen. Durch diese Be- 
sonderlieit der Konstruktion wird eine wesent
lich groBere H altbarkeit der sonst dem Ab- 
schmelzen stark  ausgesetzten Mauorwrerksteile 
erreicht. Sehmelzraum und Schacht sind mit 
Eisenbilndern gebunden. Die umstehend wieder- 
gegebene photographische Aufnahme des Ofens 
(Abbildung 6) zeigt das iluBere Aussehen des 
Ofens; im Vordergrunde erscheint das Stichloch 
und die Eisenrinne. Wie aus den Zeichnungen 
weiter ersichtlich ist (Abbildung 5), treten drei 
Elektroden durch das Gewolbe in den Schmelz- 
raum, sie sind von dem Mauerwerk des Ge- 
wolbes durch Kuhlkilsten getrennt und tretyen 
nicht direkt auf die Beschickung, sondern gehen 
erst ein Stiick durch den Luft- bezw. Kuhl- 
raum. Hierdurch wird wirksam dem Abschmelzen 
des die Elektroden umgebenden Mauerwerkes 
vorgebeugt, was fruher stets an den Stellen 
eintrat, wo die Elektroden mit Mauerwerk und 
Schmelzgut in Beriihrung kamen. Zum weiteren 
Schutze des Gewolbes und des anstoBenden 
Mauerwerkes ist noch die Kiihlung dieser Bauteile 
durch verhaltnism!lBig kaltes Gas vorgesehen, 
welches durch drei auf den Umfang des Schmelz- 
raumes verteilte, zwischen den drei Elektroden 
einmiindende Diisen eingeblasen wird. Zu diesem
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Zwecke saugt der seitlich rechts sichtbare Ex- 
haustor die Gichtgase ani Olierteil des Schachtes 
ab, fiilirt sie in eine Staubkamnier uiul blilst 
einen Teil der Gase unten wieder in den ring- 
formigen Hohlraum ein. Durch Schauloclier in 
den Diisen kann die Temperatur des Gewiilbes 
beobachtet und hiernach die Geschwindigkeit 
der Gaszirkulation geregelt werden. Ein Wilrine- 
verlust tr itt durch diese Kiihlung nicht ein, 
denn die von dem eingeblasenen Gase bei der 
Kiihlung des Gem&uers aufgenommene Wilrme-

nienge wird im Schaclite wieder zur Vor- 
wilrniung der Beschickung abgegeben.

Jede der drei Elektroden bestand aus je 
zwei aneinandergelegten Einzeleloktroden; der 
Querschnitt der so erzielten Elektroden war 
660 X  330 mm. Die Fassung bestand aus 
einem Stahlrahmen, der ais W iderlager fiir die 
Keile diente, welche die Kupferplatten, an denen 
die Stromkabel angeschlossen waren, an die 
Kohle anprefiten. Die Elektroden sind schrag 
in den Ofen eingefiilirt, sie hangen isoliert an 
Drahtseilen, die iiber Rollen zu einer Windę 
fiihren; die, wie sich spater zeigen wird, nur 
ganz unbedeutende tagliche Regulierung ge
schieht von Hand. Zum Schutze gegen Ver-

brennung an der Luft sind die Elektroden mit 
Asbestpappe und diinnem Blech bekleidet. Die • 
Dichtung beim D urchtritt der Elektroden durch 
das Gewolbe inufi so gut sein, daU kein Gas- 
austritt an diesen Stellen erfolgen kann.

Die charakteristischen Eigentiimlichkeiten 
des neuen Ofens sind also:

der Schacht und die Ausbildung des Schmelz- 
raumes,

die A rt der Elektrodeneinfiihrung, 
dieKiihlung desSchmelzrauines durch Gichtgase.

An Personal sind zum Betriebe des 
Ofens notig: ein Mann fiir die Be
gichtung, die alle Viertelstunden ge
schieht, ein Mann fiir die Elektroden 
und die Stromzufuhr, zwei Mann fiir 
den Absticli und die Fortschaffung von 
Roheisen und Schlacke. Der Abstich 
erfolgte alle sechs Stunden. Aufierdem 
ist noch ein Vorarbeiter vorhanden, der 
aber ebenso wie der Elektrodenmann 
gleichzeitig- noch einen weiteren Ofen 
mit bedienen konnte.

D ie  e l e k t r i s c h e  A n l a g e .  Die 
Versuchsanlage in Doinnarfvet war iu 
einem Nebenraume des Thomasstahl- 
werkes untergebracht. Die fiir Yer- 
suchszwecke besonders konstruierte 
elektrische Anlage bestand aus einein 
Dreiphasen-Synchronmotor von 900 PS. 
weicher mit Strom von 7000 Volt und 
60 Perioden aus der Werks-Drehstrom- 
leitung gespeist wurde. Der Motor war 
direkt gekuppelt mit einem Drehstrom- 
generator, weicher Strom von 25 Pe
rioden und einer Spannung von 300 bis 
1200 Volt lieferte. Auf diese Weise 
konnte mit beliebigen Spannungen, je 
nacli Bedarf, gearbeitet werden. Die 
Felder des Synchronmotors wie des Ge- 
nerators wurden mit Gleiclistrom von 
220 Volt von einem 20 Kw-Generator 
erregt. Durch einen direkt gekuppelten 
dreiphasigen Asynchroninotor wurde das 
System angelassen. Der Strom geht 

durch Kupferbarren, die in Zementkanalen liegen, 
zu Drehstromtransformatoren mit einer Kapa- 
z itat von 1500 Kw und einem Umsetzungs- 
verhaltnis von 14 : 1 .  Durch Regulierung der 
Spannung am Generator hat man es in der 
Hand, die Spannung am Transformator auf der 
Niederspannungsseite in geringen Abstufungen 
von 20 bis 80 Yolt z u yariieren. Die Trans- 
formatoren werden mit Geblasewind gekiiliU. 
In der Nahe des Ofens ist eine Tafel mit einem 
W attm eter, drei Amperemetern und einem Volt- 
ineter angebracht. Die Sclialtung und Verbin- 
dung zwischen Transformatoren (T), Ofen (U) 
und den Mefiinstrumenten zeigt die nebenstehende 
Abbildung 7.

Abbildung G. Elektrischer Hochofen.
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B e t r i e b .  Die Ingangsetzung des Ofens 
geschieht in ganz ahnlicher Weise wie beim 
Hochofen. Man warmt erst den Schmelzraum 
durcli Holzfeuer an, wobei der GichtverscbluB 
geoftnet und die Elektroden herausgenommen 
werden. Dann setzt. man einige Gichten Holz
kohle und Koks, senkt die Elektroden ein, 
schaltet Strom darauf und fiillt den Schacht 
mit Gichten von Erz, Kalk, Holzkohle und 
Koks, doch so, daB die Beschickung sehr locker 
liegt; den Holzkohlensatz verkleinert man nach 
und nach. Am Schlusse der ersten Woche be- 
stand die Beschickung schon aus 100 kg Erz, 
3 kg Kalk und 24 kg Koks. Der Schacht faBt 
72 Gichten bei Koksbetrieb, die groBte tilgliche 
Durchsatzzahl war dabei 62 Gichten; bei Holz- 
kohlenbetrieb faBt der Schacht nur 41 Gichten, 
der titglicho Durchsatz be
trug aber 80 Gichten. Mit 
alleiniger Anwendung von 
Holzkohle wechselte' der 
Kohlensatz auf 100 kg Erz 
von 21 bis 28 kg (1 lii 
=  16 kg).

Dio Elektroden reichen 
nur ein Stiick weit in die 
Beschickung hinein, ihnen 
wird dreipliasiger Wechselstrom von etwa 40 Yolt 
und 25 Perioden zugefiihrt. Der Strom sucht sich 
den kiirzosten W eg zwischen den Elektroden, 
man hat aber bemerkt, daB, wenn der Ofen 
anfangs am Boden noch kalt ist, der Strom 
sich in der Beschickung heraufzieht bis unter 
das Gewolbe. Kiihlt man dann krilftig das Ge- 
wolbe durch die Gaszirkulation, so zieht sich 
die Warme in der Beschickung nach unten und 
auch der Strom geht in diese Schicht iiber, 
weil er hier den kleinsten W iderstand findet. 
Ist der Ofen erst einmal im Gang, dann kann 
er mehrere Tage ohne Gaszirkulation betrieben 
werden, ohne daB der Strom Neigung zeigte, 
nach oben zu kommen. Holzkohle in der Be
schickung scheint die Warme mehr am Boden 
zu lialten. StromstoBe treten beim Betrieb nie 
auf. Eine jeden Beobachter iiberraschende Er- 
scheinung ist das fast absolute Stillstehen der 
MeBinstrumente selbst beim Abstich. Eine 
Ueberschlagsrechnung belehrt uns aber sofort, 
daB bei der groBen Ofenweite aucli beim Abstich 
groBer Eisenmengen die Beschickung nur wenige 
Zentimeter nachrutsclit. Die ganze Art der 
Elektrodenregulierung besteht darin, ab und zu 
die Elektrode entspreehend dem Abbrand nach- 
zusenken, was nicht einmal jeden Tag zu ge- 
schehen braucht. So blieben z. B. die Elek
troden wahrend der ganzen Zeit der Anwesen- 
heit des norwegischen Komitees voin 14. bis 
20. Juni unberiihrt in derselben Stellung.

Die Strombelastung der Elektroden betrug 
anfangs nur 6800 Ainp., stieg aber in wenigen

Tagen auf 7800 Amp., dasMaximum w ar 9000 
Amp. f. d. Phase. Der Ofen wurde in der 
Regel mit Drehstrom von 25 Perioden betrieben, 
wobei sich ein cos ip von 0,8 bis 0,9 ergab 
(das. norwegische Komitee hat 0,826 bis 0,837, 
im Mittel cos =  0,834 gemessen). Bei einer 
Storung am rotierenden Umformer wurde der 
Ofen auch mit 60 Perioden betrieben, wobei 
der cos o auf etwa 0,7 (nach F a r u p  auf 
cos w =  0,535) fiel. Bei 25 Perioden konnte 
der Ofen mit einer Spannung von 80 Volt, bei 
60 Perioden nur mit einer solchen von hoclistens

Abbildung 7. 

Schaltungs- 

schema.

65 Volt betrieben werden. Die Spannung am Ofen 
hangt hauptsachlich von der A rt des Brenn- 
stofies und dessen Verhaltnis zur Menge des 
aufgegebenen Erzes ab. Hieriiber teilt Y n g - 
s t r o m  folgende interessante Zahlen mit:

HcschickuDK mit
Spannung
zwischen

zwclPhascn
Yolt

S trom stiirke 
f. d. Phase 

Amp.

Koka allein, im UeberBchuB . 34 9600
, .  nicht im Ueber-
s c lu iB ..................................... 36 8800

Holzkohle allein, zu wenig 60 6300
richtig . . 54 7600

. imlleberschuli 48 7600
Koks und Holzkohle im Uebor-

schuB . ................................ 35 9200
Koks und Holzkohle richtig . 48 7600

W ird Kohle im UeberscliuB aufgegeben, so 
bilden sich Anhaufungen von Kohlenstoff im 
Schmelzraum, die Storungen verursachen. Ein 
Teil des Kohlenstoffs flieBt mit der dickfliissigen 
Schlacke aus, ein Teil bildet mit der stark ba
sischen Schlacke Kalziumkarbid, welches durch 
seinen Geruch sofort auf den KohleniiberschuB 
im Schmelzraum aufmerksain macht. Durch 
Erzsatze kann dem Uebelstande abgeholfen 
werden.

Es sind auch in den letzten Tagen noch 
Versuche gemacht worden, pulverformige Erze 
(magnetische Konzentrate unter 0,5 mm) auf- 
zugeben. Der Versuch ist ganz zufriedenstellend 
gelungen. Yngstrom glaubt, daB man den elek-
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trischen Ofen ausschlieBlich mit pulverformigem 
Erz betreiben konne, die Norweger jedoch, daB 
inau nur 75 °/o Schlieg und ‘25 °/o Stiickerz 
oder Briketts bei Koksbetrieb aufgeben diirfe; 
die KorngroBe des Feinerzes spielt dabei natur
lich auch eine Rolle. Immerhin mufi es ais ein 
grofier Vorteil des elektrischen Ofens angesehen 
werden, dafi er solche Mengen Konzentrate 
verschmelzen kann und so die Brikettierkosten 
von 3 bis 4 J(o f. d. Tonne spart.

B e t r i e b s e r g e b n i s s e .  Bei den ersten 
Versuchen in dem elektrischen Schachtofen in 
den Weihnachtstagen (27. bis 2!). Dezember)
1908 wurde ais Erz ein Magneteisenstein von 
Grilngesberg folgender Zusammensetzung yer
wendet :

Eos Oi . . 
FcaOj .

. . 66,34 

. . 21,21 °/° } 62,96
Mn 0  . . . . 0,30
MgO . . . . 0,98
CaO . . . 3,84
A la Oa . . 1,07
Si Oi . . . . . 3,16 yy
P j Os. . . . . 2,34
s  . . . . . . nicht bestimmt

Die Zusammensetzung der Beschickung war 
nach H a a n e l s  Angabe* zunachst 95 Erz, 5 Kalk 
und 20 Koks, dann 95 Erz, 2 Kalk, 19 Koks, 
nachher 100 Erz, 2 Kalk, 19 Koks und schliefi- 
1 ich 100 Erz, 2 Kalk und 17 Koks. Der Koks 
entbielt nur 85 °/o Kohlenstoff und 0,55 °/o 
Schwefel. Die Stromstarke f. d. Elektrode be
trug am Anfang 6800 Amp., die Spannung 40 
bis 42 Yolt, im Verlaufe des Yersuches sank 
die Spannung bis auf 35 bis 36 Volt am 
Schiusse, und dic Stromstarke ging gleichzcitig 
herauf bis auf 7800 Amp.; die Gesaintstrom- 
zufulir betrug demnach anfangs 400 Kw, am 
Ende rund 380 Kw. Es wurden in der kurzeń 
Zeit des Betriebes** 13 Abstiche gemacht, 
wobei das erzeugte Eisen folgende Zusammen
setzung aufwies:

A bstich C s t Mn P S
% % % % %

2 . . . 3 ,2 0 0 ,0 5 6 0 ,3 2 1 ,8 0 0 ,0 1 5
3 . . . 3 ,2 0 0 ,1 0 3 0 ,3 7 1 ,50
4 . . . 3 ,4 0 0 ,0 6 5 0 ,3 4 1 ,6 4 0 ,0 1 5
5 . . . 3 ,2 0 0 ,0 7 5 0 ,3 2 1 ,8 0
St . . . 3 ,2 0 0 ,0 7 5 0 ,3 9 1 ,9 0 0 ,0 1 5

13  . . . 3 ,1 5 0 ,0 7 0 0 ,2 4 2 ,0 6 0 ,0 0 5

Die Sclilacke von Abstich 4 hatte 26,54 °/o 
Kieselsaure, 54,48°/0 Kalk, 0 ,78°/0 Schwefel und 
0,35 °/0 Eisen. Die Beschaffenheit der Eisen- 
abstiche zeigt wieder, dafi im elektrischen Ofen

* rKeportu III S. 17.
** Der Ofen war \orzeitig nur fur die Anwesenhoit 

des kaiiadischen Yertreters in Gang gesetzt worden. 
Wegen des aufierordentlich wasserarmen W intera 
konnto . tur die Yerauche nur fiir wenige Tage K raft 
zur Yerfuguiig gestellt werden.

der Schwefel fast ganz in die Schiacke geht. 
Hier ist aber zum ersten Małe ein stark  phos- 
phorhaltiges Erz yerwendet und dadurch ganz 
einwandfrei der Beweis erbrącht worden, daB 
aller Phosphor des Erzes sich nachher im Eisen 
wiederfindet. Die Herstellung phosphorhaltigen 
Eisens ist also im elektrischen Ofen ohne weiteres 
moglich.

Der Kraftverbrauch f. d. Tonne Roheisen 
stellte sich fur die einzelnen Abstiche wie folgt:

Eisen f. d. P S -Jah r Kw-Std.
t f. d. Tom ie

Abstich 2 0 ,7 4 4 8 6 0 0
3 1 ,8 7 4 3 4 3 6

n 4 2 ,1 8 0 2 9 5 4
n 5 2 ,3 6 0 2 7 2 8
n 6 2 ,4 4 0 2 6 3 9
n 7 1 ,1 2 0 5 7 5 0

8 3 ,1 6 0 2 0 3 7
r> 9 1 ,9 5 0 3 3 0 0
n 10 1 ,0 3 0 6 2 0 0

Da der Ofen vorher nur ungeniigend ausge- 
trocknet war, so war das Resultat anfangs sehr 
schlecht; die Kraftverbrauchszahlen besserten 
sich aber und waren auf dem W ege, zufrieden- 
stellende Ergebnisse zu liefern, ais durch Bruch 
eines Wassermantels um die eine Elektrode 
W asser in den Ofen lief und die Ergebnisse- 
storte. T rag t man die ersten sechs Abstich- 
resultate graphisch auf, wic das in dem ersten 
„Forelobig Indberetning" gescliieht, so ersieht 
man, dafi eigentlich nach 48 Stunden schon 
2,6 t Eisen f. d. PS /Jahr, d. i. 2475 Kw-Stunden 
f. d. Tonne Eisen, hatten erreicht werden miissen.

Ueber den groBen Daueryersuch vom 7. Mai 
bis 31. Juli wird nachher an der Hand der von 
Y n g s t r i i m  gegebenen Uebersicht berichtet 
werdon. Es soli aber yorher noch kurz die Be- 
obachtung des norwegischeu Komitees iiber die 
Zeit vom 14. bis 19. Juni erwahnt. werden. 
Die Beschickung bestand aus 100 kg Grftnges- 
bergerz, 2 kg Kalk ( 2/3 gebrannt), 9 kg Holz- 
koble und 9 kg Koks; der Eisengehalt der Be
schickung war 62,50 °/o, Phosphor 1 °/o, Schwefel
0,025°/o. Der Abstich (117) ergab e i n  graues 
Roheisen mit 1,75 °/o Phosphor und 0,016 °/o 
Schwefel. Die Sclilacke bestand aus: 27,90 °/o 
Kieselsaure, 12,20 °/o Tonerde, 51,70°/# Kalk,
0,80 o/o Eisenoxyd, 0,82 °/o Schwefel. Schiacke 
und Eisen bestatigen also wieder das oben 
Gesagte. W ahrend 114 2/3 Stunden wurden
49 395 Kw-Stunden aufgewandt und 15 031 kg 
Roheisen erzeugt, d. i. f. d. Tonne Eisen 3286 
Kw-Stunden oder 1,96 t  Eisen a. d. PS/Jahr. 
Einen weit besseren Ueberblick ais ein solch 
einzelnes Beobachtungsresultat gibt uns der 
Bericht Y n g s t r o m s  iiber die ganze Dauer 
des groBen Yersuchs.

Zunachst eine Zahlentafel mit Analysen der 
aufgegebenen Erze:
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Erz von l’f3 04 Fca 03 Fe 0 MnO MicO CttO A1,0, Ti Oj SI O j P.Os 11,0
COj "  1 P

s in Be- 
achickuni*-!

Uriingesberg Nr. j

Stiickorz . . . . 13,75 71,65 — 0,12 0,74 6,80 0,35 -- 3,02 4,19 — 60,11 1,83 Spur 1 und 3 !
Ł&nggrubo

liriketts . . . 5,89 76,36 — 0,24 2.66 3,28 — -- 11,52 0,009 — 57,70 0,004 2
.Magnet. Kon-

zcntrate . . . 80,89 — — 0,13 2,80 2,96 2,14 - 11,30 0,009 — 58,57 0,004 „ 6
Johannisborg . . . 58,58 — 6,78 5,58 5,61 4,98 0,91 — 5,56 0,007 11,72 47,69 0,003 0,13 6
Skottgrubo

66,37 — 2,16 0,33 3,19 12,18 2,46 -- 4,50 0,037 8,44 49,73 0,016 0,00 6
Tuollavara . . . . 92,46 1,99 — Spur 0,03 1,28 Spur 0,90 1,80 0,007 — 68,31 0,003 0,00 4 und 5 !
Taborg ..................... 74,48 — — 0,42 4,96 4,90 — — 15,30 0,014 — 53,93 0,006 0,00 5
Fiimmossen . . . . 79,64 — — 0,29 3,78 3,30 4,31 — 8,55 0,023 — 57,66 0,010 0,00 5
Nordm ark . . . . 68,58 — — 0,60 5,50 6,27 1,95 — 16,90 0,023 — 49,61 0,010 0,00 6
Brasilianischer

Roteisenstein . .
~

01,72 5,78 Spur 0,25 0,20 Spur — 0,80 0,126 1,0 68,8 0,055 0,03 7

Die Analyse von Kalk, Koks und Holzkohle
war fo lgende:

Knlk, 
Lrcbran □ Koks H olzkohle

% % %
Fej'Os • . 0,5 C . . . 85 G . . . . 6 5 -8 0
.MgO . . 2,0 H«0 . 4 lfsO . . . 1 2 -2 0
CaO . . 96,5 0  +  N 1 Asche 3
Ab Os . . 0,2 Asche 10
Si Os. . . 0,2 S . . . 0,5—0,7

Die Zusammensetzung der sieben verschie-
denen Beschickungen zeigt folgende Zahlentafel:

tcc3
i  M ■Sg Kalk Kokn llolz-

kohle”3■n
Nr.

2  -g
| 5

Er/.

___kff

(ffebr.)

k(t

1 826 Grangesborg-
StUckerz . . 100 4 - 5 1 2 -2 6 lo —o ;

2 574 LAnggrube-
B riketts . . . 100 11 — 18

<M1O O1O

1 3 959 Cirangesberg- 
Stflckerz . . 100 2—4 8—13 13—7

4 599 Tuollaynra-
E r z ............. 100 4 7—11 17—11

i 5 623 Tuollayara . . 20)
I'’innni08sen . \ 
Taborg,Nord- >

>
80 5 4—0 OO 1 to

 
__

__
__

__
__

__
<3

>3

mark . . . J J
7 362 Brasilianischer

Koteisenstein 64—50 2—0 16

Die Beschickung Nr. 6 
men a u s :

U m g- Skott- Johann is-

O ichten
grnbcn- g ruben- berg- Kolk lio lzkohle

crz erz grubenerz

kB kg k? kg *£

9 7
■

5 0 2 0 3 0 6 21
13 5 0 2 0 3 0 — 21

1 68 3 5 15 2 0 — 16
1 6 0 4 5 10 15 2 16
2 0 2 5 5 10 10 2 16

81 6 0 10 5 3 16
9 6 75 — — 4 16

Die mit den v.erschiedenen Beschickungen er- 
zielten Betriebsresultate finden sich in der Zahlen
tafel „Zusammenstellung der Betriebsergebnisse “

S. 1810/11 eingetragen, welche iiber die Strom- 
belastung, Beschickung, Eisenausbringen, Elek- 
trodenabbrand usw. Auskunft gibt, und allo wissens- 
werten Daten auch auf die Einheit. Eisen um- 
gerechnet enthiilt. Die letzte unterste Reihe gibt 
ein Bild des groBen Durchschnittes aus dem Drei- 
Monats-Versuche.

Die Hauptergebnisse dieser Zusammenstellung 
werden nachher noch etwas erl&utert werden.

Ueber die Beschaffenheit des erschmolzenen 
Eisens gibt eine Zahlentafel Yngs t r i i ms  eben- 
falls Auskunft. Aus dieser sollen hier nur 
einige wenige Analysen herausgegriffen werden:

Abstich
S r.

C SI
1.

Mn S t>

32 1,10 0,22 0,40 i 0,030 1,42
44 3,44 1,06 0,29 ! — 1,31

191 3,09 0,21 —  0,010 0,156
195 3,09 0,14 0,020 0,194
231 2,33 0,06 1,07 0,020 0,036
234 2,05 0,19 1,07 0,015 0,044
245 1,70 3,61 2,09 0,005 0,052
253 2,86 1,67 1,08 0,005 0,046
257 3,15 0,62 0,72 0,025 0,049 i
277 3,33 — 0,66 i 0,005 0,002

__1

setzte sich zusam-

Diese Analysen zeigen ungefilhr alle die 
Roheisensorten, welche liergestellt wurden. Man 
hat es im elektrischen Ofen durch Regulierung 
der Spannungsverh;iltnisse im Stromkreise und 
die dadurch bedingte Temperaturanderung ganz 
in der Hand, Roheisen der verschiedensten Zu
sammensetzung herzustellen. In der Regel 
betragt der Kohlenstoffgehalt 2 bis 3 °/o, man 
kann aber auch Eisen mit weniger ais 1 °/o her
stellen, dann geht allerdings viel Eisen in die 
Schlacke. Ebenso leicht laBt sich der Silizium
gehalt regeln ; eine Reihe Analysen weisen Ge- 
halte von 0,03 bis 0,06 °/o auf, in Abstich 245 ist 
umgekehrt der Gehalt an Silizium bis auf 3,61 °/o 
gebracht worden. Wie schon angegeben, geht 
aller Phosphor in das Eisen. Da man aber nur 
l/3 des Kohlenstoffes wie im Hochofen braucht, 
und da bei Herstellung von prima Holzkohlen-
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Z u s a m m e n  s t o l l u n g  d e r  B o t r i e b s o r g e b n i s s e .

M ittlere Be- A ngew andt: E lektrodcn-

Jie- lastung E r-
Erz und 

K alk
Koks und 

H olzkohle
E lektr.

Energie
Kw-Std.

haltcnes
Roheisen

Ab-
brnnd

Yer-
brauch

achlckung

Nr. PS Kw

Erz K alk Koks H olzkohle

kg kg

1 - 582 428 82 600 4 034 86 634 18 672 l 468 20 140 187 467 51 425 560 3760
2 585 431 57 400 9 934 67 334 5 446 6 925 12 371 116 591 35 380 915 2160
3 053 481 95 900 2 202 98 102 9 746 9618 19 364 198 935 63 874 90 710
4 745 548 59 900 2 396 62 296 5 906 7 891 13 797 105 485 42 660 300 540
5 800 589 62 300 3 115 65 415 1 564 12 578 14 142 123 130 37 940 305 540
6 812 598 62 385 1 933 64 318 — 13 622 13 622 1 15 770 34 728 240 674
7 808 595 21 400 322 21 722 5 792 5 792 44 245 15 300 — —

1—7 674 496 441 885 23 936 465 821 41 334 57 894 99 228 891 623 280 307 2410 8404

eisen der Phosphor hauptsachlich durch die 
Holzkohle zugefiihrt wird, so muB man im elek- 
trischeu Ofen ein weit phosphorreineres Eisen 
erzeugen konnen, ais im Hochofen. Die von 
anderen Yersuchen her bekannte weitgehende 
Entschwefelung kommt auch hier deutlich zum 
Ausdruck. Bedingung fiir eine gute Entschwefe
lung ist eine basische Schlacke. Y n g s t r o m  
vermutet, daB auch die Bildung von Kalzium- 
karbid dabei eine Eolle spielt.

W as die Schlacke betrifft, so sind ebenfalls 
einige interessante Angaben bekannt. Der Eisen
gehalt in der Schlacke wechselt je nach dem 
Ofengange. Bei Beschickung Nr. 3 wurden fol
gende Gehalte erm ittelt:

Fe SI Si Oi
R ohschlacke..................... 6,44 0,55 31,46
Normale Schlacke . . . 1,33 0,38 33,30
G arsch lack e .....................  0,61 0,70 30,11

Die zu der besonderen Eisenzusammen- 
setzung in Abstich 245 und 257 gehdrigen 
Schlacken zeigen folgendes Analysenresultat:

Nr. F e  O Mn O M gO CuO A l,O s S IO , P ,O s S Fe
245 0,23 0,48 17,48 38,10 7,77 35,90 0,016 0,06 0,18 
257 3,19 2,68 15,43 31,66 6,51 41,10 0,04 0,05 2,48

Y n g s t r o m  macht auch noch Mitteilungen 
iiber die W eiterverarbeitung einiger Abstiche 
aus dem elektrischen Ofen im Martinofen und 
gibt Analysen und Festigkeitszahlen des daraus 
hergestellten Stahles.

Bevor zu einer Besprechung des Kohlenver- 
brauches, der Gaszusammensetzung, des Kraft- 
Yerbrauches und des W irkungsgrades iiber- 
gegangen werden kann, muB erst eine kurze 
t h e o r e t i s c h e  B e r e c h n u n g  d e s  n o t w e n -  
d i g e n  K o h l e n -  u n d  E n e r g i e a u f w a n d e s  
vorausgeschickt werden. Die in einem elek
trischen Roheisenofen aufgewandte Menge elek- 
trischer Energie ersetzt bekanntlich den Teil 
der im Hochofen notigen Kohle, welcher zur 
Durchfuhrung der Reaktionen und zum Schmel
zen der Beschickung notig is t; die Menge des 
Reduktionskohlenstoffes ist in beiden Fallen die 
gleiche. Die Kohle verbrennt zu Kohlenosyd

und zu Kohlensfiure; je mehr die Verbrennung 
zu Kohlensaure in den Vordergrund tritt, desto 
geringer braucht der Aufwand an Kohle zu sein.

Ais Rechnungsbeispiel sei die Erzeugung eines 
Rolieisens folgender Zusammensetzung angenom- 
men : 3 °/o Kohlenstoff, 1 °/o Silizium, 96 °/o Eisen, 
Spuren Mangan, Phosphor, Schwefel, Kupfer. 
Die Beschickung bestehe aus Magneteisenstein 
mit 6 0 ° /o  Eisen im Molier (Erz und gebrannter 
Kalk), und die Gichtgase lialten 30 °/o Kohlen
saure und gelien mit einer Temperatur von
200° ab.

Z ur R eduktion  f®'8en aus Fej Oi 8 i lid erfordorlich 1650
< ,  „ Fea Os „ „ 1800

von i  k g  (silizium „ SiOs „ „ 7830
Bei der O xjd tttion  von f  CO« werden gewonnen . 8080 

i kg K ohlenstoff zu ^  CO „ „ . 2470
1 kg Roheisen erfordert zum Schmelzen und

U eberhitzen...........................................................280
1 kg Schlacke (Singulosilikat) erfordert zum

Schmelzen und U eb e rh itz en ...........................595
1 Kw-Stunde e n t s p r ic h t ..................................... 857

Die spez. Warme des Gichtgases sei 0,245. 
Die Erze sollen mit 0 0 in den Ofen kommen, 
sie seien frei von Feuchtigkeit und Kohlensaure, 
der Kalk sei gebrannt.

Fiir die Erzeugung von 1000 kg Roheisen 
im elektrischen Ofen ergibt sich dann folgen
des Bild:

A u f w a n d  a n  K o h l e n s t o f f :
A. 13 Fe» Ot +  40 C =  12 CO* +  28 CO +  39 Fe,
B. 13 SiOa +  20 C =  6 COi! +  14 CO +  13 Si.

Zur Erreicluing von 960 kg Eisen sind notig 
1325,71 kg Eisenoxyduloxyd, diese verbrauchen 
zur Reduktion 210,99 kg Kohlenstoff, wobei sich 
576,70 kg Gase bilden.

Zur Erreichung von 10 kg Silizium sind 
erforderlich 21,43 kg Kieselsaure und 6,59 kg 
Reduktionskohlenstoff, wobei 18,02 kg Gase 
(Kohlensaure -j- Kohlenoxyd) entstehen. 1000 kg 
Roheisen erfordern also: Kohlenstoff

kg
zur Reduktion von 960 kg Eisen . . 210,99

„ , ,  10 „ Silizium . 6,59
„ K ohlung................................................ 30,00

247,58
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Z u s a m m o n s t o l l u n g  d e r  B e t r i e b s o r g e b n i s s e .

Auf eine T onne R oheisen A ngew andte Kelt ; A usbrlngen  nti Eisen

Koks
Holz-
kolilc

Koks
und

Holz-
kohle

bercchn. 
chcm . 

rein . C

yerbrauchte 
c lek tr. Energie

E lektroden

Sumipe

Std.

davon
f. d. aus dem 

Erz

aus dem 
Molier 

(Erz und 
Kalk)

Ab-
brund

Y er
brauch B etrieb

%

Stlll-
stand

%

P S -Jahr 
(365 Tage)

t

f. d. 
K w -Jahr

tP S-Jalir Kw-Std. k %

363,9 28,5 392,4 331 0,565 3645 10,9 73,5 475 92,1 7,9 1,77 2,40 62,25 59,35
153,9 192,9 346,8 274 0,511 3295 25,9 60,9 309,5 87,4 12,6 1,96 2,66 01,60 52,50
152,3 150,4 302,7 252 0,483 3114 1,4 11,1 426,5 97,0 3,0 2,07 2,81 66,65 65,20
136,1 185,0 321,1 254 0,383 2473 7,0 12,7 204 94,2 5,8 2,61 3,55 71,20 68,45
41,2 331,5 372,7 284 0,505 3245 8,1 14,3 216 96,8 3,2 1,98 2,69 60,90 58,00
— 392,2 392,2 294 0,517 3334 0,9 19,4 198 98,2 1,8 1,93 2,62 55,70 54,00
— 377,9 377,9 283 0,448 2892 — 74,5 100,0 0,0 2,23 3,03 71,40 70,43

147,6 206,5 354,1 280 0,492

CCCO 8,0 30,0 1903,5 94,1 5,9 2,03 2,76 63,50 60,02

S c h l a c k e n  m e n g e :
Der .Molier enthalt 60 0/0 Eisen. Fur 900 kg Eiaen 

sind orforderlich 1600 kg Beschickung, wovon 1325,71 kg 
Eiscnoxj'duloxyd sind.

E h verschlacken also . . . .  274,29 kg
Ab K i e s e l s a u r e .................. 21,43 „

252,80 kg
G a s m e n g o :
Xac.li Form el A . . CO. -f  CO 576,70 kg

- B • • - 18.02 „
594,72 kg

Y c r b r c n n u n g a w a r i n e  dea  K o h l e n s t o f f e s :  
Da 1 kg Kohlenatoff zu einem Gase mit 30 °/« 

Kohlensaure yorbrennt, so ergibt sich dio Yorbron- 
nungawarme fiir jedes Kilogramm Kohlenatoff zu

0,3 X 8080 - f  0,7 X 2470 =  4153 WE.
W ii r ni e b i 1 a n z :

Wa r m e b o d a r f :
Keduktion von 960 kg Fe aus FeaOi WK

X  1650 W E ........................................... 1 584 000
Keduktion yon 10 kg Si aus Si Os

X 7830 W E ........................................... 78 300
Schmelzen und Ueberhitzen von 1000 kg

Itoheiaen X 280 W E ........................... 280 000
Schmelzen u. Uoborhitzen von 252,86 kg

Schiacke X 595 W E ........................... 150 452
Erhitzung von 594,72 kg OO2 +  CO auf

200° X  0,245 W E ..............................._._____29142
2 121 894

Wfi r m o z u f u h r :
WE

Vorbrennungy.217,58kgC X  4153 WE 903 610 
Durch den elektrischen Strom aufzu-

b r i n g e n ................................................  1 218 284
2121 894

T h e o r e t i a c h e r  B e d a r f  a n  e l e k t r i s c h e r  E n e r -
1 ^18 284

gie  fi ir 1 t R o h e i s e n — ——— =  1420 Kw-Std.

Auf Grund Uhnlicher Rechnungen liat Yng-  
s t r o m den Verbrauch an Kohle und elektrischer 
Energie fiir Beschickungen mit verschiedenem 
Eisengehalte bei wechselnder Gichtgaszusaminen- 
setzung erm ittelt und die Ergebnisse graphisch 
dargestellt. Es ergeben sich hierdurch die beiden 
nebenstehenden interessanten graphischen D ar
stellungen. Schaubild I  bezieht sich auf die 
Verschmelzung von Magneteisenstein, Schaubild II 
auf Roteisenstein. Auf der Abszissenachse sind

die Kohlensiluregehalte des Gichtgases in Volum- 
prozent aufgetragen, auf der Ordinate die auf- 
zuwendenden Kilowattstunden bezw. der Kohlen- 
verbrauch fiir 1 t Roheisen, j> =  °/o Fe in der 
Beschickung (Erz und Kalk).

Man kann also z. B. aus dem Schaubild un- 
mittelbar entnehmen, daB bei Magneteisenstein-

Schaubild I.
Kraft- und Kohleverbrauch beim Yerschmelzen 

yon Magneteisenstein.

V erschmelzung, falls die Analyse 30 °/o Kohlensiiure 
in den Gichtgasen ergeben hat, und GO °/o Eisen 
in der Beschickung sind, der Yerbrauch an 
Kohlenstoff 248 kg, bezw. an Koks oder Holz- 
kohle 292 kg und der Stromaufwand 1460 Kw- 
Stunden betragen muB.

K o h l e n v e r b r a u c h  u n d  G a s z u s a mi n e n -  
s e t z u n g .  Da bei einem gut gebauten elek-
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t.rłschen Ofen keinerlei Luft in <len Schmelzraum 
dringt, so hiingt der Kolilenverbrauch eigentlich 
nur davon ab, wieviel von der Kohle zu Kohlen
saure yerbrennt. Es miissen also fast theo-

Schaubild II.
Kraft- und Kohleyerbraucli boim Yerschmelzen 

yon Roteisenstein.

retische W erte erreicht werden. Das zeigt auch 
folgende Uebersicht:
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3 2 5 2 43 39—44,7 Fe* Os 58,8
4 2 5 4 25 24—28 Fes O4 65,6
5 2 8 4 11 ,5 8—23,8 F03 O l 54,5

Bei der letzten Angabe wurde die Variation 
im gefundenen Kohlensiiuregehalte dadurch ver- 
anlaBt, daB der Versuch teils mit, teils ohne 
Gaszirkulation ging. Der Kohlenyerbrauch steht 
in ganz bestimmten Beziehungen zum Kohlen- 
s!łuregchalt der Gase.
Es sei o =  Yerbrauch nn Kohlenstoff, m =  Yolum-

prozent Kohlensaure, k=K ohlenstoff im Eisen, so ist
321,43 (100 — k) . ,, „

c = ------------------------- 1- 10 k (wenn I  c aus 1- es Oj redu-100 - f m  1
ziert wird),

285,7 (100 — k) , , ,, „  ^
c =  — , , -4-10k (wenn.be aus reiU4 redu-

100 -f- m
ziert wird).

Wie aus einer weiteren Zahlentafel Y n gs t r  o m s 
hervorgelit, ist die Gaszirkulation von groBem 
EinfluB auf den KohlensJturegehalt der Gase.

Bei Beschickung Nr. 3 enthielt nacli Einstellung 
der Zirkulation das der Gicht entnonimene Gas 
nur 14,5 °/o Kohlensilure, die Gastemperatur betrug 
75°, bei Betrieb der Zirkulation stieg der Kohlen- 
siluregehalt und hielt sich eine Woche lang auf 
rund 39 °/o (bis 44,7 °/o), die Temperatur betrug 
etwa 220 bis 250° (an der Kast 500°). Bei 
der armen Beschickung Nr. 5 sank durch Aus- 
schaltung der Gaszirkulation der Kohlenstture- 
gclialt von 22°/o (Temperatur 350°) in einem 
Tage auf 11 °/o, in zwei Tagen auf8°/o (Tem
peratur 90 bis 135°, an der Rast 2G0°), stieg 
aber wieder durch Einschaltung auf 21 °/o (Tem
peratur 215°). Die GroBo der Gasgeschwindig- 
keit ist Erfahrungssache; eine zu groBe Ge
schwindigkeit erholit nur die Abgangstemperatur 
der Gase.

Nachstehend noch einige Gasanalylęn, wie 
sie in den Berichten von Y n g s t r o m  und F a r u p  
angegeben sind :

An der Gicht An d e r R ast:
COj CO 11 COa CO 11

4 1 ,0 4 6 ,0 1 2 ,0 — — —

3 9 ,0 4 9 ,1 — 3 3 ,6 5 6 ,3 —

3 9 ,5 4 8 ,1 1 1 ,2 2 9 ,8 5 5 ,5 1 4 ,4
4 4 ,7 3 9 ,4 1 5 ,3

A11 der1 Rast, 1,5 m iiber der Strombahn.
besteht also das Gas bei Zirkulation in der Haupt- 
saclie aus 30 % C02 -j- 55 °/o CO; an der Rast 
aus 40 °/0 C02 +  4 8 %  CO +  12°/0 H. Das Gas 
hat einen Brennwert von etwa 1750 WE 
f. d. cbm (gegen etwa 900 W E im Hochofen). 
Die Gasmenge diirfte 300 bis 400 cbm betragen.

Fast man obige Zahlen der Gaszusammen- 
setzung und der Temperatur am unteren Rast- 
ende etwas nftlier ins Auge, so macht sich ein 
deutlicher Unterschied zwischen elektrisehem 
Ofen und Hochofen bemerkbar. Eine so niedrige 
Temperatur ist im Hochofen im Unterteile der 
Rast unmOglich; es muB also im elektrischen 
Ofen die ganze Hitze in und um die Strombahnen 
zwischen den Elektroden konzentriert sein. Bei 
so niedriger Rasttemperatur kann natiirlich die 
Reduktionswirkung der aufsteigenden Gase keine 
sehr erhebliche sein, wovon man sich sofort iiber- 
zeugen kann, wenn man die betreffende Gaszusam- 
mensetzung und Temperatur in dem bekannten 
Hochofendiagramm* aufsucht. Trotzdem ist der 
Schacht nicht iibertlussig, denn er niitzt ais 
Vorwftrmer, ais Schutz gegen Abbrand und ais 
Gassammler.

Jedenfalls verdient nochmals beim Kohlen
yerbrauch lieryorgehoben zu werden, daB bisher 
noch kein anderer elektrischer Ofen mit einem 
so niedrigen, fast theoretischen Kohlenverbrauche 
ausgekommen ist.

K r a f t v e r b  r a u c h  u n d  Wi  r k  u n g s g r a d .  
Sieht' man von den bei Beschickung Nr. 1 und 2 
erhaltenen Resultaten ab, weil der Ofengang

* „Stahl und E isen" 1903 S. 556.
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niclit ganz normal war, nnd von Nr. 7 wegen 
der Kurze der Zeit, so ergeben die iibrigen Yer
suche hinsichtlich des Kraftverbrauches folgen- 
des Bild:

La

2 V-.
5a

.

h !
- i i
O'0 "W *

3a £ v a
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Eisen

%Kw-Std. Kw
3 252 1470 3114 0,47 481 230 251 58,8
4 254 1438 2473 0,58 548 318 230 65,6
5 284 1741 3245 0,54 589 318 271 54,5
G 294 1870 3334 0,56 598 335 263 51,5

Nach dieser Zahlentafel ergibt sich ein Wir
kungsgrad des Ofens von nur 54 bis 58 °/o, 
wiihrend 42 bis 46°/o der zugefiihrten Energie 
nutzlos verloren gehen. Die auftretenden Warme- 
yerluste entstaminen folgenden Quellen: Kiihl- 
wassererwilrmung in den Elektroden-W asser- 
manteln, Verluste in Zuleitungen und Kontakten, 
Ausstrahlung des Mauerwerkes. Das norwegische 
Komitee hat die GroBe dieser Verluste zu er- 
inittelu versucht. Messungen der Kiihlwasser- 
erwarmung ergaben fiir alle drei Elektroden 
f. d. Minutę 1732 bezw. 1687 W E; das ent
spricht 120.2 bezw. 117 Kw.

Die Strahlungsverluste wurden in folgender 
Weise bestimmt: Die Temperatur der Wand des 
Schmelzraumes wurde an yerschiedenen Stellen 
gemessen; sie betrug ani Boden etwa 90° C, 
am oberen Rande etwa 130" C, in der Mitte
100 bis 290° C. Nimmt man ais Mittel 190°,
so berechnet sich nach

W =  125 X s X  (1,0077 — 1 ,0077^)+  0,55
X b X ( t i  — t»)Mss

wobei b =  3, b =  5, ti =  190°, ti =  20° ist, 
ein Wttrmeyerlust f.d.ąm  und Stunde von 27 16 WE 
=  68 Kw fiir die ganze auBere Schmelzraum- 
llilche von 21,8 qm.

Y n g s t r o m  rechnet ganz ahnlich fiir
Kuhlwnssor . . . .  118 bis 125 Kw
W arm estrahlung . . 81 „ 110 „
Zuleitung u. Kontakte 40 „

239 bis 275 Kw 
Da die Verluste zahlenmUBig nachgewiesen 

werden konnten, so wird man sie auch kiinftig 
einzuschranken lernen. Das kann einerseits ge- 
scliehen durcli bessere Kuhlung mit Gas, andrer- 
seits durch andere Dimensionierung der AVand- 
stlirken. GroBere Oefen wirken an und fiir sich 
okonomischer in bezug auf Strahiungsverluste. 
Es ist also wohl wahrscheinlich, daB die neuen 2500 
PS-Oefen yielleicht einen W irkungsgrad von 80°/o 
und damit eine Erzeugung von 3 t  f. d. PS-Jahr 
bezw. 2000 Kw-Std. f. d. t  Eisen erreichen.

E l e k t r o d e n y e r b r a u c h .  Die Kosten des 
Elektrodenverbrauches spielen bei Schmelzungen 
in elektrischen Oefen eine ziemliche Rolle. 
Meistens sind aber die Abbrandsangaben nur

Schatzungen. Bei den vorliegenden Versuchen 
sind auch wieder fur die einzelnen Beschickungen 
diese Zahlen festgestellt worden, woraus sich 
folgendes Bild ergibt:

Bcsclilckung E lektrodeuabbrund E l«ktrodenverbrauch
Nr. 3 1,4 kg 11,1 kg f. d. Tonne Eisen

ił  ̂ 7,0 „ 12,7 ,, ,, „ „ „
^ 8,1 ,, 14,3 „ ,, ,, ,, ,,

„ 6_______6,9 „ 19,4 „ „ „ „
Nr. 3 biB 6 5,2 kg 13,8 kg f.d. Tonne Eison
Zur Verwendung kamen schwedische Kohlen 

von 1,6 m Lange, die mit 4 Amp./qcm belastet 
waren. Die Qualitat diirfte yielleicht von 
anderen Elektroden-Fabrikaten iibertroffen wer
den; trotzdem ist der auBerordentlich geringe 
Abbrand, der im Durchschnitt erreicht wurde, 
bemerkenswert. Dieses Ergebnis iibertrifft auch 
die Resultate aller bisherigen anderen Versuchs- 
schmelzen. Wenn daneben ais Verbrauch noch 
die Gesamtmenge der Elektroden angegeben 
wird. wobei also die zu kurz gewordenen Stiicke 
ais Verlust gerechnet werden, so hat diese 
hohere Zalil keine groBe Bedeutung, denn es 
gibt bereits elektrochemische Anlagen, die ge
wisse Austiickverfahren praktisch benutzen, so 
daB solche Verluste uberhaupt nicht mehr ent- 
stehen; andrerseits, wenn das W erk die Elek
troden selbst herstellt, sind die kurzeń Stiicke 
auch nicht verloren.

O f e n h a l t b a r k e i t  und  R e p a r a t u r .  Dieser 
Posten ist fiir die Aufstellung einer Kosteu- 
berechnung ebenfalls sehr wichtig. Hieriiber 
laBt sich nicht viel Bestimmtes sagen. Der 
Ofen hat sich in den drei Monaten sohr gut 
gehalten; es hat sich weiter beim AbreiBen ge- 
zeigt, daB der Ofen noch langere Zeit hatte 
betrieben werden konnen. Das norwegische 
Komitee schatzt die Lebensdauer sogar auf ein 
Jahr. Der am starkst.en dem Angriff aus- 
gesetzte Teil ist das Gewćilbe iiber den Elek
troden und die Mauerteile des Schmelzraumes 
liinter den Elektroden, die aber, wenn sie rot- 
warm werden, gekuhlt werden konnen. Diese 
Stellen sind iibrigens nicht schwer zu reparieren, 
falls sie einmal verbrenuen sollten. Sobie und 
Schacht werden nicht starker angegriffen ais 
im Hochofen.

E r z e u g u n g s k o s t e n .  Nach Mitteilungen der 
Aktiebolaget Elektrometall kommt zunachst eine 
groBere Anlage in Norwegen in Bau, bestehend 
aus zwei elektrischen Hochofen von je 2500 PS 
und zwei Stahlofen* von je 600 PS, die mit 
Zweiphasenstrom betrieben werden sollen. Der 
Anlage soli auch ein W alzwerk angeschlossen 
werden.

W eiterhin ist eine andere Gesellschaft, 
Trollhattans Elektrisches Eisenwerk, mit einem 
Kapitał von 600 000 Kr. gegriindet worden, 
welcher vom Staate zunachst 10 000 PS und

* Vergl. „Stahl und Eisen" 1909 S. 983.
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Terrain in Stallbacka auf 20 Jahre verpachtot 
wurden. Das Kw-Jąhr ist mit 50 Kr. angesetzt, 
worauf in den ersten zehn Jahren 25 °/o Rahatt 
bewilligt werden. Das PS-Jahr kostet also 
zunilchst 27,60 Kr. (30,36 J6), spater 36,80 Kr. 
(40,48 J6). Vorgesehen sind zwei Oefen von 
2500 PS und einer in Reserve; die Erzeugung 
ist zu 15 000 t Eisen angenommen. Zur Ver- 
schmelzung kommt Grilngesberg-Erz mit 0,4 
bis 1,9 o/o Phosphor; ais Reduktionskohle west- 
fillisclier Koks (zu 21 Kr. am Trollhilttan). Die 
Gestehungskosten sind zu 51 Kr. (56,10 J6) 
f. d. t Roheisen, der Verkaufspreis zu 58 Kr. 
(63,80 Jd) angesetzt.

Von dcm Aktienkapital sind 235 000 Kr. 
ais Kapitał, 250 000 Kr. ais Arbeitskapital, 
34 000 Kr. ais Lizenz angenommen, dic iib- 
rigen 306 000 Kr. yerteilen sich wie folgt: 
drei Oefen 150 000 Kr., Gerilte 15 000 Kr., 
Zerkleinerungsmaschinen fiir E rz und Koks 
9000 Kr., elektrische Motoren, Licht 6000 Kr., 
Transportanlage fiir Erz und Koks vom Hafen 
15 000 Kr., Transportanlage fiir Eisen und 
Schiacke 12 000 Kr., Gebaude 64 000 Kr., Hafen- 
anlage 15 000 Kr., Laboratorium, Unvorher- 
gesehenes 20 000 Kr.

Eine etwas eingehendere Kostenaufstellung 
fiir eine derartige elektrische Roheisenanlage 
liat śeinerzeit das norwegische Komitee fiir
nordische Verhilltnisse angegeben : Kr

Uochofeu fiir 2500 I’S, Fundamente, elek-
trischo E in r i c h tu n g ................................  20 000

Transformator, Zuleitungen, rnstrumonto,
Y en tila to r..................................................... 26 000

R eserveofen .....................................................  20 000
Leituagen zum R e se ry e o fo n .....................  3 500
Stichfofm, Rinne, Sehlackenpfannen.Gerato 5 000
Exhaustor mit 10 P S - M o to r .....................  2 000
l’nvorhergo8eheno A u sg a b e n .....................  8 500
A'orwaltung und Aufsiclit beim Bau . . 5 000

90 000

Die autogene
Von H. R in

U eber den W ert der autogenen SchweiBung 
sind in der letzten Zeit so viele ein- 

ander widersprechende Urteile bekannt ge- 
worden, daB es fiir manchen Leser dieser Zeit
schrift von Interesse sein diirfte, die Ergeb
nisse einiger Versuche kennen zu lernen, die, 
von dem B l e c h w a l z w e r k  Sc h u l z  K n a u d t  
A k t . - G e s .  in Essen zur weiteren Klarstellung 
dieser Frage angestellt worden sind.

Die genannte Firma hat bekanntlich die 
iiltcre WassergasschweiBung schon zu Beginn 
der aehtziger Jahre  des vorigen Jahrhunderts 
aufgenommen und hat dieses SchweiBverfahren 
wegen seiner Zuverlilssigkeit und Billigkeit 
auch fiir die bei ihr hauptsachlicli in Frage 
kommenden Zylinderlilngsniihte in vollem Umfange

Diese Aufstellung betrifft naturlich nur den 
Ofen, es fehlt Grund und Boden, Kontor, Labora
torium, W erkstiltten, Transporteinrichtungen usw.

Herstellungskosten von 1 t Roheisen: Kr.
1700 kg Erz mit GO °/o zu 10 Kr, f. d. Tonne 17,00
0,36 PS-Jahr zu 36,00 K r.......................... • . 13,00
330 kg Koks zu 21,00 K r.............................. 7,00
100 kg Kalk zu (i,00 Kr.................................0,G0
8 kg Kohlenclektrodo zu 250 Kr. . . . 2,00
Arbeitslohn (4 .Mami zu 1200 Kr., 1 Yor- 

arbeiter zu 2000 Kr., in droi Schiohten
20 400 K r .) ..................................................... 2,90

Reparatur usw.................................................... 6,00
Zinsen u. Amortisation, 10°/o von 90 000 Kr. 1,30

49,80

Hierbei ist eine Erzeugung von 7000 t 
Roheisen zugrunde gelegt, d. h. man rechnet 
bei dem groBeren Ofen, wie auch in der Kraft- 
verbrauchszahl 0,36 P S -Jah r f. d. Tonne zum 
Ausdruck komint, mit einem etwas besseren 
'Wirkungsgrade, ais der erste Ofen hatte. Gegen 
diese Annahme diirfte nichts einzuwenden sein. 
Dio so erhaltene Zahl von rund 50 Kr. stiinmt 
mit der oben angefiihrten von 51 Kr. ziemlich 
gut iiberein, wenn man die oben genannten 
Umstiinde in Betracht zieht.

Ueberblickt man nochmals die gesamten Er
gebnisse, so wird man gern anerkennen, daB 
durch diese Yersuclie der Aktiebolaget „Elektro- 
metall“ die Frage der technischen Erzeugung 
von Roheisen im elektrischen Ofen so gut wie 
gelost ist. Die Haltbarkeit des Ofens und die 
Betriebsdauer war durchaus zufriedenstellend, 
der Kohlenyerbrauch beschrilnkte sich auf fast 
theoretische Mengen, der Elektrodenabbrand war 
auBerst gering, nur dic Hohe des Stromverbrauchs 
lieB noch einiges zu wiinschen iibrig. Es be
steht aber wohl kein Zweifel, daB die neuen 
viel groBeren Ofen auch in dieser Hinsicht zu 
befriedigenden Ergebnissen gelangen werden.

SchweiBung.
ie  in Essen.

beibehalten. Sie hat aber auch schon vor einer 
Reihe von Jahren durch eingehende Versuche 
mit der autogenen SchweiBung festgestellt, daB 
diese letztgenannte SchweiBmethode, wenn sie 
sachgemilB angewandt wird, fiir kleinere SchweiB- 
arbeiten, und hauptsitchlich fiir die fabrikations- 
milBige Ausbesserung von (z. B. beim Pro- 
lilieren von Wellrohren) schadhaft gewordenen 
wassergasgescliweiBten Nahten ausgezeichnete 
Dienste leistet. Der Hauptvorteil der auto
genen SchweiBung besteht darin, daB man bei 
ihrer AnwTendung die Schweiflnaht nach Be- 
lieben dicker ais das zu schweiBende Blech 
halten kann. Hierin liegt die Gewahr dafiir, 
daB die sachgemafi hergestellte Schw’eiBstelle 
bei Zug- und Druckbeanspruchungen nicht zu-
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erst. nachgibt. In diesem wichtigen Punkte ist 
die autogene SchweiBung den beiden hauptsach
lich sonst noch in Betracht kominenden alteren 
Schweifi methoden, n&mlich der FeuerschweiBung 
und der WassergasschweiBuug, entschieden weit 
uberlegen. Natiirlich muB die autogene Schwei
Bung, wenn diese Ueberlegenheit gesichert 
bleiben soli, mit aller Sorgfalt ausgefuhrt wer
den. Es mufi z. B. datur gesorgt werden, dafi 
das benutzte Azetylen nicht mit Kalkstaul) und 
anderen Verunreinigungen vermischt zur An- 
wendung gclangt, ferner dafiir, dafi die Dimen- 
sionen der beim Sehweifien benutzten Brenner 
den W andstarken der zu schweifienden Gegen- 
stande entsprechen, damit die Geschwindigkeit 
der den Brennern entstromenden Gase nicht zu 
grofi wird und damit niclit mit einem Ucber- 
sclmfi von Sauerstoff gearbeitet wird. DaB das 
den SchweiBstellen zuzufiihrende Fremdmaterial 
nicht yon minderwertiger Beschaffenheit sein 
darf, verstelit sich ja  eigentlich ganz von 
selbst. Das tropfbar fliissige Fremdmaterial 
darf natiirlich auch nicht friiher in die Naht 
eingebracht werden, ais bis das Materiał der 
Schweifistelle mittels des Brenners gehorig in 
Flufi gebracht ist. Andernfalls wird, wie es 
bei schlecht geschweiBten Nfthten nicht seiten 
YÓrkommt, wohl eine Yerbindung ahnlich der- 
jenigen zwischen Siegellack und Holzfaser, 
keineswegs aber eine ordentliche SchweiBver- 
bindung erzielt. Ais Haupterfordernisse fiir das 
gute Gelingen einer autogenen wie uberhaupt 
einer jeden andern guten SchweiBung sind aber 
das wahrend des Schweifiprozesses unentbelir- 
liche Haminern des eingeschmolzenen Fremd- 
materials und ferner das nacli der Vollendung 
der SchweiBung vorzunehmende sorgfaltige Aus- 
gliihen des geschweiBten Kijrpers anzusehen. 
Emllich sollten Bleche uberall da, w o es wegen 
der Zuganglichkeit moglich ist, von beiden 
Seiten lier miteinander verschweifit werden.

Die unter Beobachtung dieser Yorschriften 
ausgefuhrte autogene SchweiBung kann sich der 
WassergasschweiBung, die unbestritten einen 
hervorragenden P latz unter den yerschiedenen 
Schweifimethoden einnimmt, vollig ebenbiirtig 
zur Seite stellen. Diese Ebenbiirtigkeit ist 
ganz besonders deshalb yorhanden, weil dic 
wassergasgeschweiBte Naht fast innner etwas 
diinner ausfallt, ais das ungeschweifite Blech, 
weil also die Zugfestigkeit dieser Naht, wie ja  
auch die Erfahrung lehrt, im allgemeinen liinter 
derjenigen des ungeschweifiten Bleches zuriick- 
bleibt, wohingegen die autogen geschweifite 
Naht nach Belieben dicker nnd damit haltbarer 
ais das urspriingliche ungeschweifite Blech ge
macht werden kann.

Es ist wiinschenswert, gerade mit Riicksicht 
auf diesen charakteristischen Unterschied an 
dieser Stelle darauf hinzuweisen, daB die Vor- 
nahme von Zerreifiyersuchen mit einzelnen, aus

den ScliweiBnahten entnommenen allseitig be- 
arbeiteten Probestaben kein richtiges Bild yon 
der wirklichen H altbarkeit der autogen ge
schweiBten Naht im fertigen Kessel zu geben 
vermag. Bekanntlich werden die in die Zer- 
reiBmascliine einzuspannenden Proliestabe behufs 
gleichzeitiger Ermittlung der Bruchdehnung 
meistens durch Bearbeitung ihrer Aachen Seiten 
auf eine gleichmafiigc Dicke gebracht. Da nun 
aber die iiberlappt unter dem Hammer mittels 
W assergas geschwreifite Naht, wie erwahnt, fast 
immer etwas diinner ais das volle Blech aus
fallt, so stelit das bis auf die dunnste Stelle 
der WassergasschweiBnaht erfolgte Abfrasen 
des Stabes eine Verbesserung des letzteren dar. 
Das Abfrasen des Stabes erhoht nRmlich nicht 
allein seine Bruchdehnung,. sondern auch seine 
Bruchfestigkeit, und zwar letztere besonders 
dann, wenn, wie es yielfach geschieht, die beim 
ZerreiBen des Stabes ermittelte gesamte Bruch- 
belastung auf die durcli das Abfrasen reduzierte 
Dicke und nicht, wic es bei SchweiBproben ge- 
schehen sollte, auf die Dicke des ungeschweifiten 
Bleches bezogen wird.

Das Umgekelirte ist der Fali bei der ver- 
dickten autogen geschweiBten Naht, indem bei 
dieser durcli das Abfrasen leicht eine Ver- 
schlechterung der Ergebnisse erzielt wird. Der 
yerdickte, in sachgemafier Weise autogen ge- 
schweiBte, nicht abgefraste Stab reiBt namlich 
in der Regel erst dann (und zwar auBerhalb 
der SchweiBstelle), wenn die Bruchfestigkeit 
des auflerhalb der Schweifinaht. befindlichen Ma
terials erreicht ist, wahrend der Bruch bei 
einem abgefrasten Stabe leicht friiher, und zwar 
in der Schweifistelle eintreten kann. Auch auf 
die Bruchdehnung des verdickten autogen ge
schweiBten Stabes hat das Abfrasen desselben 
nicht den verbessernden EinfluB, wie bei der 
wassergasgeschweiBten Naht, weil seine Bruch
dehnung nur in geringem Mafie von der Be
schaffenheit der verdickten, sich also nicht mit- 
reckenden Schweifistelle. sondern vor allem von 
der Giite der auBerhalb der Schweifistelle liegen- 
den, also nahezu unverandert gebliebenen Stab- 
teile abhangig ist.*

* Wonn die unter der Leitung von  H a c h s  von 
der .Materialpriifuugsanstalt der Kiiniglich Technischen 
Hochschule in Stuttgart angestellten Untersuchungen 
von autogen geschweiBten Biechstucken und Kessel- 
teilen (vergl. Seite 20 u. f. des Protokolls der 38 sten 
Dclegierten- und Ingenicur-Yeraammlung des Inter- 
nationalen Yerbandes der Dani|)fkc88el-Ueberwachungs- 
Yereinc zu Wiesbaden 1908) beim ZerreiBen von un- 
gefrasten Staben Ergebnisse geliefert haben, die 
meinon Torstehenden Ausfiihrungen nicht entsprechen, 
so liegt dies an dor durchaus unsachgemaB ausge- 
fuhrten SchweiBung der Hrn. Baudirektor von Bach 
zur Prufung iibergebenen Jlaterialstucke, wie ich des 
naheren auf der diesjahrigen 39 sten Yęrsammlung dos 
genannten A'erbandes in Lille ausgefuhrt liabe (vergl. 
auch das demnachst erscheinende Protokoll jener 
Yęrsammlung).
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Aus dieser Darlegung geht hervor, dafi, wie 
solches auch schon von anderer Seite* hervor- 
geliohen ist, die Zuverlilssigkeit von Blech- 
schweifinilhten am besten durch die Prufung 
vollst.andiger geschweiBter Hohlkorper ermittelt 
wird.

Die Firma Schulz Knaudt, welclie die auto
gene Schweifiung (Azetylen - Sauerstoff) neben 
der WassergasschwelBung in den Rahmen ihrer 
Fabrikatlon aufgenommen hat, und welche des- 
lialb ein Interesse daran hat, dieselbe nicht 
unter ihrem wirklichen W erte eingeschatzt zu 
sehen, hat daher einige vollstandige, autogen 
geschweiBte Probestiicke liergestellt und von

auftretenden Beanspruchung) groBer war ais die 
iirsprunglicbedurchschnittlicheBruehfestigkeitdes 
vor der Schweifiung gepriiften glatten Bleches. 
Nacli Erreichung dieses hervorragendenResultates 
wurde der Druck nicht mehr weiter gesteigert. 
Der geschweiBte Kessel ist aber, was ich ganz 
besonders heiworhebe, bei dieser enormen Be
anspruchung vollst!indig in takt geblieben und 
hat an keiner Stelle auch nur die allergeringste 
Undichtigkeit gezeigt. Spater ist der Kessel 
zerschnitten worden, und es wurde von der 
Firma ,T. L. K r u f t  noch eine groBere Zahl 
von Zerreifiproben aus dem in den SchweiB- 
nahten so auBerordentlich stark beanspruchten

vereidigten Sachverstandigen untersuclien lassen. 
Die Ergebnisse der Untersuchung sind die fol
genden :

Ein in seinem zylindrischen Teile 15 mm 
dicker Kessel (vergl. Abbildung 1), weicher 
1200 mm lichten Durchmesser uud 1500 mm 
zylindrische Lange besaB, wurde mittels einer 
Langsnaht und zweier Quern«hte autogen ge- 
scliweiBt, und zwar mit Azetylen und Sauer
stoff. Die beiden stark  gewolbten 20 mm dicken 
Stirnboden besafien ziemlich groBe Unibugradien. 
Der Zylinder wurde durch den Inhaber der 
Firma J . L. Kruft in Essen, R u d o l f  Wi l m s ,  
mit einem absatzweise bis auf 91,5 kg/qcm 
gesteigerten W asserdrucke gepreBt, wobei sich 
sein Urnfang in der Mittelzone um 244 mm, 
also um 6,3 °/o (vergl, die Abbildung) reckte. 
Aus diesem inneren Drucke und aus dem durch 
die Reckung des Mantels entstandenen ver- 
grofierten Durchmesser laBt sich berechnen, dafi 
die gro lite Materialbeanspruchung in der Uin- 
fangsrichtung des Zylindermantels (olme Beriick- 
sichtigung der in der Langsrichtung des Mantels

* C. D i e g c l :  ,D as SchweiBen und H artl3ten“, 
Berlin, Leonhard Simion Nf.; 1909 S. 36.

Abbildung 1.
D ieser H ohlkorper wurde, 

ohne auch nur Im gerlnpsten 
und ich t oder sonst schadiiaft 
zu w erden, m it e inem  stufen- 
welae bis zu 91,5 kg/qcm  ge- 
ste lgerten  W asserdruck ab- 
gepreB t, w obei sich sein l!m- 
fang  ln  der Mitte yon  3862 mm 
allm tthlich bis au f  4106 mm 
vergroB crte. Da bel dem ge- 
nan n ten  Drucke. die Materlal- 
beunspruchung  ln der Zone 
des groBten M anteldurcli- 
nics&erS rechnungsm llB lg gro
Ber ais d ie Yorher erm lttelte 
IJruchfestlgkelt dea zu dem 
H ohlkorper yerw endeten  ge- 
raden  Bleches ausflel, wurde 
v o ne inerw e ite renF ortee tzung  
des Versuche.s abgesehcn.

Materiał gemacht, welche Proben unter Beriick- 
sichtigung der wahrend der Wasserdruckprobe 
erfolgten starken Vorbeanspruchung immerhin 
noch sehr gute Resultate ergeben haben (vergl. 
Zahlentafel 1).

Die Versuche wurden von dem Inhaber der 
Firma J . L. Kruft in Essen, R. W i l m s ,  amt- 
lich bestalltem und rereidigtem Sachrerstandigen 
fiir Materialpriifungen, ausgefiihrt. Die zur Her
stellung des zylindrischen Kesselteiles benutzte 
Blechplatte von 15 111111 Dicke wurde vor dem 
Schweifien gepriift und wies im Mittel aus vier 
ProbestreifeneineBruchfestigkeit von 37,5 kg/qmm 
und eine Bruchdehnung von 31 °/o bei 200 mm ur- 
spriinglicher Kornerentfernung auf. Die in der 
Zahlentafel enthaltenen Probestabe wurden naeh 
dem Ausschneiden aus dem Kessel im rotwarmen 
Zustande gerade gerichtet und wurden auf den 
ilachen Seiten teilweise unbearbeitet gelassen, 
teihveise aber wurden sie bearbeitet. Die mit O  
bezeichneten Proben sind in der Scliweifistelle, 
die mit -f- bezeichneten dagegen aufierlialb der 
SchweiBstelle gerissen. Aus der Zahlentafel 
ergibt sich, daB die aus der Langsschweifinaht 
entnomrrenen Proben tro tz der durch die starkę 
Pressung verursachten enormen Yorbeanspruchung
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Zahlentafel 1.
ZerreiBversuche mit dem Materiał des in Abbildung 1 dargestellten autogen geschweiBten Kessels.

P roben  au f den  flachen Seiten 
unbearbe ite t

P roben  au f  den flachen S eiten  
bea rb e ite t

B ruchfesU gkcit
kg/qram

B ruchdehnung
%

BruchfeaUgkeit
kg/qm m

B ruchdehnung
%

Langsproben aua dem Tollen, also unge- ( 
schweiBten Umfangsblech des abgepreBtcn ] 

Kessels |

40.1 
39,5
39.2

29,2
29,5
29,4

40,2
39,7
39,4

29,0
28,4
27,3

Proben, in deron >Iitte sich dio Langs-
schweiBnaht des Kessols befindet ^

Neben der B ruchfeatlgkeltszlffcr fu r die au f  den flachen 
Seiten un b ea rb e ite t gebliebenen geschw eiflten S tabe ist 
die jew e ilig  k le inste  und die jew eilig  grofite gem essene 

D icke der P ro b en  in  K lam m ern angegeben

+  37,4 (13.6/is) 
+  37,6 (13.6/17,5) 
+  38,0 (13.8/18,8)

16,9
17.6
16.6

O  36,9 
+  38,1 
O  34,3 
+  36,4 
O  36,8 
+  37,0

14.3 
212

19,7
9,2

21.3

(wie es wohl selbstverstandlich ist) mehr ge- 
litten haben ais das ungeschweifite Blech, daB 
sie aber immer noch eine sehr gute Wider- 
standsfiihigkeit aufgewiesen haben.

In Abbildung 2 sind einige von Dr. L. ICruft  
in Leipzig angefertigte Schliflproben aus den 
Langs- und QuerschweiBnahten des Kessels zur 
Darstellung gebraebt, 
die ein gesundes Aus- 
sehen der SehweiB- 
stellen zeigen. AuBer 

dem geschweiBten 
Kessel wurden von 
der Firma J . L. K ruft 
noch die in der Zahlen
tafel 2 aufgefuhrten 
Proben zerrissen, die 
aus autogen zusam- 
rnengeseliweiBten vier- 
eckigen Blechtafeln 
von 10, 13, 16, 19 
und 22 mm Dicke her- 
ausgeschnitten waren.
Auch diese Probestabe 
wurden nach dem Aus- 
schneiden aus den be- 
treffenden Tafeln im 
rotwannen Zustande 
gerichtet, ferner wur
den sie auf den flachen 
Seiten teilweise un- 
bearbeitet gelassen, 
teilweise aber wur
den sie bearbeitet. Bei 
diesem Versuche sind 
samtliehe geschweiB
ten Proben aufierhalb der SchweiBstelle gerissen. 
Neben der Bruchfestigkeitsziffer fiir die auf den 
flachen Seiten unbearbeitet gebliebenen geschweiB
ten Stabe ist die jeweilig kleinste und die je- 
weilig grSBte gemessene Dicke der Proben in 
Klammern angegeben.

Auch durch den folgenden Versuch wird die 
Vorziiglichkeit der autogenen Schweifiung ganz

XLYI.*»

besonders gekennzeichnet. Ein mit einer autogen 
geschweiBten Langsnaht Yerselienes zylindrisches 
Rohrstiick von 860 mm lichtem Durehmesser, 
1000 mm Lange und 10 mm W andstarke wrurde 
auf einem Wellrohrwalzwerk zuerst mit ,F o x “- 
Wellen yersehen. Danach wurde das so ent- 
standene W ellrohr im rotwannen Zustande

Abbildung 2. Schliffprohen.

wieder glatt gewalzt, also wieder zu einem 
Zylinder gemacht. SchlieBlich wurde dasselbe 
Rohr nach erneuter Erwarmung auf einem an
deren Wellrohrwalzwrerk mit „Morison^W ellen 
yersehen. Die Wellenberge kamen also bei der 
zweiten Wellung nicht wieder an dieselben 
Stellen, an weichen sie sich nach der ersten 
Wellung befunden hatten. Nach dieser ganzen,

102
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Zahlentafel 2.

ZerreiBversucho mit autogen geschweiBten Blechplatten von etwa 400X 400  mm GroBe. 
AusgefDhrt von der Firm a .1. IiS Kruft.

P roben  au f  den ilachen Seiten 
unbearbe ltc t

P roben  au f den Ilachen Seiten 
bearbe ite t

B ruchfestigkeit
kg/qm m

D ehnung
%

B ruchfestigkeit
k£/qmni

Dehnunff
%

1’latte 
10 mm dick

UngeschwoiBte P r o b e ..........................
GeschweiBte P r o b e ..............................

38,4 
39,2 (i«>Vl2,o)

30,5
25,9

38,7
39,0
39,2

31,7
28,0
28,3

1’latte 
13 mm dick

UngeschweiBto P r o b o ..........................
GeschweiBte P r o b e ..............................

36,4 
35,6 (‘2.8/h ,o)

32.5
24.5

36,4
37,0
36,7

37.5 i 
30,8
25.5

UngeschwoiBte P r o b o .......................... 36,7 33,5 36,8 32,0
16 mm dick GeschweiBte P r o b o ...................... 36,3(iM/i7,c) 26,1 36,9 28,0

— -- 36,6 30,0

1’latte UngeschweiBto P r o b o .......................... 35,3 35,4 35,2 33,6
19 mm dick 30,0 35,4 29,5

-- — 35,4 29,5

UngeschweiBto P r o b e .......................... 36,4 31,5 36,7 33,2
22 mm dick GeschweiBte P r o b e .............................. 36,5 (22,1/23,6) 28,0 36,8 30,4

.............................. — 36,5 28,1

geradezu rtiinosen Behandlung hat die autogene 
SchweiBnaht des Rohres nicht den gerińgsten 
Fehler oder Anbruch gezeigt. Der gleiche 
Yersuch wurde dann mit einem anderen, gleich 
groBen uud gleich dicken, aber mit W assergas 
iiberlapiit geschweiBten Zylinder vorgenommen, 
bei dem sich einige, wenn auch nur kleine, An- 
briiche in der SchweiBnaht erkennen lieBen.

Bei diesen vergleichendeti Versuchen mit 
rollst.andigen, geschweiBten Korpern hat sich 
also die autogene SchweiBung tadellos und in 
keiner Hinsicht schlechter bewahrt ais die 
WassergasschweiBung. Ich bin uberhaupt der 
Ansicht, daB die autogene SchweiBung. voraus- 
gesetzt, daB sie richtig und sachgemaB zur An
wendung gebracht wird, eine der allerbesten 
bisher bekannten SchweiBmethoden ist, und ich 
bin auch iiberzeugt davon, daB diese Ansicht 
sich um so schneller Bahn brechen wird, je 
weniger iinsacligemaB ausgefiihrte Probestiicke 
zur Beurteilung der autogenen SchweiBmethode 
mit lierangezogen werden.

Um ein richtiges Urteil iiber irgend ein 
Verfahren zu gewinnen, ist es doch erforder
lich, daB alle bei der Anwendung des Yerfahrens 
leicht zu yermeidenden Fehler auch wirklich 
yermieden werden, daB also das Yerfahren 
richtig zur Anwendung gelangt. Dieser For- 
derung ist aber in den bisher uber die autogene 
SchwoiBmethode erfolgten Veroftentlichungen 
vielfach nicht entsprochen worden. So hat z. B. 
C. Di e g e l ,  technischer D irektor der Akt.-Ges. 
Julius Pintsch, in seiner Abhandlung: „Das 
SchweiBen und Hartloten mit besonderer Be

rucksichtigung der BlecliscliweiBung“* u. a. auch 
Vergleiche zwischen der WassergasschweiBung 
und der autogenen SchweiBung angestellt. Die 
von ihm zum Vergleich herangezogenen auto
genen SchweiBungen waren aber meistens nicht 
unter Beobachtung der weiter oben aufgefiihrten 
Erfordernisse hergestellt worden, und es ergibt 
sich hieraus, daB seine aus den gewonnenen 
Prufungsresultaten gezogenen SchluBfolgerungen 
ungeeignet sind, den wirklichen W ert einer 
richtig ausgefiihrten autogenen SchweiBnaht zur 
Anschauung zu bringen. Diegel fiihrt selbst 
auf Seite 64 seines Buches die bei der Aus- 
fiihrung der autogenen SchweiBung zu beach- 
tenden VorsichtsmaBregeln an und sagt z. B. 
unter c): „Die Nahte sind von beiden Seiten 
des Bleches zu schweiBen, soweit das irgend 
moglich is t“, ferner unter e): „Mit dem Fort- 
schreiten des SchweiBens ist das Materiał der 
Naht mittels eines leichten Hammers zu ver- 
dichten, derart, daB das eingetragene wreifi- 
gliihende Eisen bis zur Abkiihlung auf die 
Temperatur von dunkelrot leicht gehammert 
w ird“. An anderer Stelle (Seite 58 unten) 
halt er es fiir nicht zweifelhaft, „daB das voll- 
standige Gliihen geschweiBter Bleche von grofitem 
Yorteil ist, weil dadurch alle in dem Blech 
vorhandenen Spannungen aufgehoben werden". 
Trotzdem hat Diegel aber, „um einen sicheren 
Anhalt iiber das Yerhaltnis der Widerstands
fahigkeit autogen geschweiBter Nahte zu der 
des vollen Bleches zu gewinnen" (rerg l. Seite 49

* Siehe „Stahl und E isen" 1909 S, 776,
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ira vorletzten Absatze), die in seiner Zahlen- 
tafel 10 entbaltenen 23 Stiick autogen ge- 
schweiBter Beliillter zum Vergleicli mit anderen 
Probestiicken lierangezogen, obwohl diese Be
halter weder in der am meisten beanspruchten 
Langsnaht von beiden Seiten gescbweiBt, nocli 
wahrend des SchweiBens geharamert, noch nach 
dem SchweiBen im ganzen ausgegluht worden 
waren. Obwohl mehrere der Behalter so schlecht 
gescbweiBt waren, daB sie schon bei einem 
ganz geringen W asserdrucke undicht wurden 
und nachgeschweiBt werden muBten, und obwohl 
G8 °/o aller gepriiften Behalter in der SchweiB- 
naht aufgebrochen sind (wahrend bei sacli- 
gemaBer Ausfiihrung eigentlich keine einzige 
SchweiBnalit hatte aufbrechen diirfen), ist Diegel 
dennoch (vergl. Seite 50, yorletzter Absatz) zu 
dem Schlusse gekoinmen, „daB die autogene 
SchweiBung sich bei diesem Yersuclie besonders 
in Hinsicht auf die GleichmilBigkeit in der Halt
barkeit der SchweiBnahte ais mangelhaft er- 
wiesen hat*. Dabei sind die Behalter sogar nocli 
von „geiibtena Leuten „betriebsmuBig“ hergestellt 
worden (yergl. Seite 49, letzter Absatz).

Es diirfte zu weit fiihren, in jedem einzelnen 
Falle den Nachweis zu erbringen, daB ebenso 
wie die erwahnten autogen gesclnveiBten, mit 
Wasserdruck gesprengten Behalter auch die 
iibrigen von Diegel untersuchten, autogen ge
schweiBten Proben nicht samtlich einwandfrei 
behandelt worden sind. Deshalb mogę hier nur 
noch auf die in dieser Beziehung besonders 
augenfallige Diegelsclie Priifung iiber den „Ein
fluB des Gliihens auf die -Bruchfestigkeit und 
Bruclidehnung autogen geschweiBten FluBeisen- 
bleches“ (vergl. Seite 59 und 60, Zahlentafel 14) 
hingewiesen werden. Bei dieser Untersuchung 
sind die 18 autogen geschweiBten Probestabe 
auf den breiten Seiten unbearbeitet geblieben. 
Da aber die Dicke der geschweiBten Stabe im 
Mittel liinter der Dicke des urspriinglichen 
Bleches zuriickblieb, so ist hier auf den wich- 
tigsten Vorteil der autogenen SchweiBung (niim- 
licb auf die immer leicht zu erzielende groBere 
Wandstarke in der SchweiBstelle) unnotiger- 
weise Yerzichtet worden. Zudem wurden diese 
auf den flachen Seiten unbearbeiteten Stabe zur 
Herleitung von generellen SchluBfolgerungen 
beziiglicli ihrer Bruchdehnung benutzt, obwohl 
Diegel in seiner Zahlentafel 3 unter A selbst 
erklart, daB solche SchluBfolgerungen bei un
bearbeiteten Proben nicht einwandfrei sind. Auf 
diese Weise hat Diegel die auftallige Erscheinung 
festgestellt, daB die nach der SchweiBung ge- 
giiihten Probestabe sich sowohl hinsichtlich ihrer 
Bruchfestigkeit ais auch hinsichtlich ihrer Bruch
dehnung ungiinstiger verhalten, ais die nicht 
gegliihten Stabe. — DaB ein so gewonnenes 
Priifungsmaterial aber keinen Anspruch auf Be- 
riicksichtigung bei der Gewinnung eines ein-

wandfreien Urteils erheben kann, liegt auf 
der Hand.

Diegel ist ferner der Ansicht, daB die auto
gene SchweiBung sich fiir schwache Blecho von 
wenjger ais 4 111111 Starkę am besten eigne uud 
daB die Grenze fiir die Blechstarke, iiber die 
man in der Praxis vorteilhaft nicht hinausgehe, 
fiir die Wasserstoff - SauerstoffschweiBung etwa 
bei 8 mm und fiir die Azetylen - Sauerstoff- 
scliweiBung etwra bei 10 mm liege (Seite 14 
und 16 seines Buches). Diese, wie es scheint, 
auch sonst noch verbreitete Ansicht ist eine 
irrige. Die Firma Sc h u l z  K n a u d t  hat mit 
allerbestem Erfolge Bleche von 30 mm Starkę 
und mehr autogen gescbweiBt, ohne vorher die 
SchweiBstelle yorzuwarmen. Besonders bemer- 
kenswert ist auch in dieser Hinsicht die von 
ihr vor 15 Monaten ausgefuhrte und gut ge- 
lungene autogene SchweiBung einer gekropften 
Dampfmaschinen - SchwMingradwelle, die in der 
105 mm dicken Lagerstelle neben der Kropfung 
gebrochen war und die nach der Reparatur 
heute noch anstandslos in Betrieb ist. Es diirften 
aber auch noch viel dickere Gegenstande mittels 
Azetylen und Sauerstoff gescbweiBt werden 
konnen, wenn nur entsprechend groBe Brenner 
dazu yerwendet werden.

Was die von dritter Seite aupgesprochene 
Befiirchtung anbelangt, daB das autogen ge- 
schweiBte Materiał wegen der beim SchweiBen 
yorhandenen hohen Temperatur besonders leicht 
Sauerstoff aufnehmen, also verbrennen konne, 
so darf diese Befiirchtung ais unbegriindet be
zeichnet wrerden. Zunachst sind alle guten 
autogenen SchweiBbrenner so eingerichtet, daB 
sie mit einem UeberschuB von Azetylen bezw. 
Wasserstoff, also mit einer reduzierenden Flamme 
arbeiten. Die dauernde Aufrechterhaltung dieser 
reduzierenden Flammenwirkung ist fiir den 
SchweiBer, besonders bei der Azetylen-Sauer- 
stoffsehweiBung, wegen der hervorstechenden 
Farbę des Azetylenflainmenkernes sehr leicht. 
Wenn der SchweiBer unaufmerksam ist und die 
Erhitzung zwecklos zu weit tre ib t, so konnen 
freilich verbrannte Stellen in der Schweifi- 
naht yorkommen. Aber diese kommen aus der
selben Veranlassung auch bei jeder anderen 
SchweiBung vor,  und es ist sogar mehr ais 
wahrscheinlich, daB die Gefahr des Verbrennens, 
iiberall gleich geiibte und gleich aufmerksame 
SclweiBer vorausgesetzt, bei der autogenen 
SclnveiBmethode am allergeringsten ist, wreil bei 
der letzteren jeweilig nur eine ganz kleine Stelle 
von etwa der GriiBe eines Markstiickes von dem 
Arbeiter beobachtet zu werden braucht und auch 
bedeutend leichter beobachtet werden kann, ais 
die yielfach groBeren, gleichzeitig zu erhitzenden 
und dabei dem Blicke des Arbeiters ungleich 
schwerer zuganglichen SchweiBstellen bei der 
Feuer- und bei der WassergassclweiBung.
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Aus der gleichen Erwagung heraus ist auch 
die Entstehung von Schlackeneinschliissen von 
nennenswerter GroBe bei der sacligemaB aus- 
gefiihrten autogenen Schweifiung weniger zu 
befiirchten, ais bei den beiden anderen Schweifi- 
methoden. Geringe Schlackenbildungen konnen 
wohl bei keiner A rt von Schweifiung vermieden 
werden, dieselben haben aber auch auf die Gute 
der Schweifinaht keinen nennenswert nachteiligen 
Einflufi. Bis vor etwa 25 Jahren sind noch 
fast alle Kesselschweifiungen mit SchweiBeisen- 
blechen, die ja  schon im vollen Bleche Schlacken- 
einschliisse besafien, mit bestem Erfolge ausge- 
fiihrt worden, und es gibt noch heute viele Leute, 
die behaupten, dafi sic Stabeisen, Bleche, Gas- 
rohre usw. aus SchweiBeisen besser und sicherer 
schweifien konnten, ais solchc aus FluBeisen.

Die bisherige, vielfach ungiinstige Beurteilung 
der autogenen Schweifimethode stiitzt sich, wie 
schon erwfthnt, auf die Priifung einer verhttltnis-

Elektrische A ntriebsm otoren

I | i e  Riesenwerke der Indiana Steel Co. zu 
Gary, iiber die wir bereits an anderer 

Stelle* ausfiihrlich berichtet haben, werden be
kanntlich vollstilndig mit eloktrischem Antrieb 
yersehen, so daB keinerlei Dampfmaschinen, 
auch nicht zum Antrieb der WalzenstraBen, 
Anwendung finden. Eine ausfiihrliche Beschrei
bung der gesamten elektrischen Anlagen,** 
besonders der K raftstation und der Antriebe 
der SchienenstraBe, wurde von B. R. S h o v c r ,  
Elektroingenieur der Indiana Steel Co., in einem 
Bericht vor dem NewYork-Meeting des „American 
Institute of Elcctrical Engineers“ am 12. Marz
1909 gegeben. In diesem Bericht sind auBer
dem Angaben iiber die bereits erzielten Betriebs
ergebnisse enthalten, die alle Erwartungen der 
Ingenieure erfiillt haben.

An der Besprechung des Vortrages von 
Shover beteiligten sich yerschiedene namhafte 
amerikanische Elektroingenieure, dereń AeuBe- 
rungen einer Wiedergabe wohl wert erscheinen, 
wenn sie auch fiir die deutsehen Ingenieure nicht 
viel Neues bieten.

Ais erster Redner bespricht B. A. B e h r e n d  
zunachst die Bedingungen, welche in Hiitten- 
werkszentralen mit Drehstrom - Generatoren fiir 
direkte Kupplung mit Gasmaschinen erfiillt wer
den miissen.

Die Zentrale in Gary besteht hauptsEichlich 
aus Induktionsmotoren von grofier Leistungs- 
ftthigkeit und geringer Geschwindigkeit; unter 
diesen Umstanden wird der Begleitstrom (watt-

* „Stahl and Eisen" 1909 S. 233 bis 239, S. 1065 
bil 1070, S. 1227 bis 1233, und S. 1395 bis 1402.S

** 8. a. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1068 Mb 1070, 
ferner S. 1229 bis 1233.

mttBig grofien Zahl von unsaehgeinitB ausgefiihr- 
ten und dementsprechend schlecht ausgefallenen 
Schweifiungen. Dafi eine solche generell un- 
giinstige Beurteilung aber fiir die sacligemilB 
ausgefiihrte autogene Schweifiung nicht gerecht- 
fertigt ist, bei der das flussig eingebrachte Ma
teriał Tropfen fiir Tropfen einer durch Hammern 
bewirkten, das Gefiige verbessernden mechani
schen Verarbeitung unterworfen wird, das wird 
allein schon durch die ausgezeichnete Beschaffeu- 
lieit der oben beschriebenen Probestiicke bewiesen. 
Andrerseits aber beweisen auch die vielen bekannt 
gewordenen, mangelhaft ausgefiihrten autogenen 
Schweifiungen, daB dieses Verfahren, soweit es 
sich um den Kessel- und Apparatebau handelt, 
sehr sorgsain iiberwacht werden mufi und daB 
es nur solchen Elementen iibertragen werden 
sollte, die alle zum guten Gelingen der Arbeit 
erforderlichen Einrichtungen und Erfahrungen 
besitzen.

fur W alzenstraBen in Am erika.

loser Strom) bei gewohnlichen Arbeitsbedin- 
gungen wohl gleich dem W attstrom  sein (mit
hin der Winkel der Phasenverschiebung 45°). 
Der K raftfaktor cos <p iibersteigt in Gary walir- 
scheinlich nicht 70°/o- Die Generatoren sind 
fiir eine groBe Ampóreleistung bei niedrigem 
cos <p projektiert. Es wird hervorgehoben, daB 
die Yiertakt-Tandem-Gasmaschinen wegen anderer 
Freąuenz wie die Dampfmaschinen etwas mehr 
Schwierigkeiten beim Parallellaufen bieten ais 
die letzteren. Die Untersuchungen, welche 
Behrend vorgenommen hatte, ermoglicliten es, 
vorher die natiirliche Freąuenz bei allen Er- 
regungen der Gary-Generatoren, somit unter 
allen Belastungsrerhilltnissen und bei jedem 
Kraftfaktor zu bestiinmen.

Bei den Gary-Einheiten werden die Frequenzen 
der erzwungenen Schwingungen wahrscheinlich 
bei 1,39 und 0,695 U/sk gefahrlich. Um unter 
diesen Yerhaltnissen den Parallellauf sicherzu- 
stellen, muBten sehr leiclite Scliwungrader in 
Anwendung gebracht werden. — Bei solchen 
sind die Dampfungen der Generatoren sehr 
wirksam, und es wurden diese bei den Gary- 
Generatoren auch vorgesehen.

Ein Schwungradeffekt, der viermal so grofi 
ist wie der gebrauchliche, wiirde die natiirliche 
Freąuenz unter die niedrigste erzwungene 
Freąuenz gebracht haben, und hatte somit Be
dingungen geschaffen, welche denjenigen ahnlich 
sind, die man bei Dampfmaschinen erhalt. Die 
Frage, ob nicht etwa groBe Scliwungrader, 
welche die Pendelausschlage reduzieren wurden, 
einzubauen waren, wurde sorgfaltig gepriift; es 
wurde indessen beschlossen, sich auf die groBeren 
Schwankungen zu stiitzen, und leichte Schwung-
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rader einzubauen, welche zwischen den zwei 
erzwungenen Freąuenżen der Gasmaschinen 
arbeiten.

Behrend erklilrte ferner, daB die von ihm 
beschriebenen Methoden in den Werken der 
Carnegie Steel Company in Rankin (Pa.) an- 
gewandt worden sind. Es befinden sich dort 
im Betriebe drei 2000 Kw-Einheiten, und in den 
Werken der Jllionis Steel Company in South 
Chicago vier 2000 Kw-Einheiten, ferner in dem 
Werk der American Steel & W ire Company in 
Clevelaud (Ohio) vier 1200 Kw-Generatoren, 
welche jedesmal zusammenlaufen. — In allen 
diesen Werken sind die von Behrend be
schriebenen Methoden angewandt, und man hat 
ein zutriedenstellendes Arbeiten erzielt. Alle 
Maschinen arbeiten mit Hochofengas und sind 
mit den Generatoren direkt gekuppelt. In einem 
anderen Werke arbeiten seine Generatoren in 
direkter Kupplung mit Gasmaschinen, welche 
mit Generatorgas betrieben werden. Hier koin- 
men Schwungradeffekte zur Anwendung, welche 
groB genug sind, um die natiirliche Freąuenz 
unter die niedrigste erzwungene zu bringen.

Betreffs des Parallelschaltens von Gas- 
dynamos aufiert sich auch Shover dahin, daB 
sie beim Parallelschalten von Gasmaschinen im 
Anfange kleine Schwierigkeiten gehabt haben. 
Diese bestanden indessen nur boi leichter Be
lastung. Bei 3/t oder mehr Belastung ist der 
Parallellauf so gut wie bei Dampfdynamos. — 
Bei leichten Belastungen besteht aber etwas 
Neigung zum Pendeln, das durch das Ar
beiten der yerschiedenen Gaszylinder ver- 
ursacht wird. Bei allzu geringer Belastung 
werden oftinals die Fiillungen einiger Zylinder- 
seiten so schwach, daB die Ziindung ausbleibt.

Man war sich lange Zeit im unklaren, wie 
sich der K r a f t f a k t o r  auf einem groBen W erke 
gestalten wiirde, und ob der elektrische Betrieb 
auf einem Huttenwerke schlieBlich nicht aus 
diesem Grunde zu ungiinstig wiirde. Man hat 
sich aber dariiber hiuweggesetzt und abgewartet, 
wie der cos <p sich gestalten wurde. In Gary 
sagte man sich: W ir setzen das W erk in Betrieb, 
und bestiminen alsdann den Kraftfaktor, welcher 
je nach der Belastung der StraBen usw. hoch 
oder niedrig sein wird; wenn das W erk auf 
hoher Erzeugung angelangt ist, so wird man 
erfahren, was aus dem Kraftfaktor wird. — 
Gegenwilrtig wird derselbe je  nach den Ver- 
haltnissen zwischen 35 und 85 °/o schwanken.

Ga no Du n n  behandelt die Frage der An
wendung von Gleichstrom oder Wechselstrom, 
und stelit Betrachtungen dariiber an, welches 
die gtinstigste Stromart fiir Huttenwerke sein 
wird. In friiheren Zeiten, ais man in Htitten- 
werken Gleichstrommotoren gebrauchte, wurde 
dereń Arbeit zunachst zu klein angenommen. 
Man hat die Arbeit mehr ais intermittierend be-

trachtet, wiihrend die kontinuierliche Leistungs
fahigkeit zu niedrig ausfiel. — Man ist des
halb mit der Zeit dazu iibergegangen, die Motoren 
ffir intermittierende Arbeiten in modernen Hiitten- 
werken so groB zu wilhlen, daB sie so sehwere 
Arbeit verrichten konnen, wie sie im kontinuier- 
lichen Betriebe zu leisten haben. Die Ein- 
fiihrung sehr groBer Einheiten fiir den Antrieb 
von Walzwerken verlangte aber die Einfiihrung 
von Drehstrommotoren. — Wenn auch Gleich
strommotoren fiir die groBen Walzen wunschens- 
wert gewesen waren, so konnten dieselben doch 
nicht yerwendet werden, weil die Dimensionen 
auBerhalb dor Grenzen der Gleichstromtypen 
liegen. Das allgemeirie Urteil geht dahin, daB 
die Einfiihrung von Wechselstrom in dem Gary- 
W erk fiir den groflten Teil der Kraftyerteilung 
einen Erfolg darstellt.

Wegen der Wahl dor Strom art fiir Hilfs- 
maschinen und kleine Verteilungszweige mag 
man geteilter Meinung sein, jedenfalls diirfte 
der Gleichstrom - Hiittenmotor in diesem Falle 
Vorteile gegenuber dem Drehstrommotor bieten; 
und ein Induktions-Hiittenmotor, welcher den 
gewohnlichen Induklionsmotor um so viel an 
Giite iibertrilTt, wie der Gleichstrom-Hiittenmotor 
den Gleichstrommotor, ist noch nicht so gut wie 
der Gleichstrommotor. W as aber den Induktions- 
motor so beliebt gemacht hat, sind nicht seine 
guten Eigenschaften selbst, sondern die Vorteile 
der Erzeugung, Yerteilung und Fortleitung des 
Strornes. Es empfiehlt sich, fiir kleine Antriebe 
nicht die Anwendung dreier Phasen mit den 
yerschiedenen Kontrollapparaten und der ver- 
wickelten Verteilung des Induktionsstromes zu 
yerwenden; es empfiehlt sich auch nicht, da, 
wo man Gleichstrom yerwenden mochte, diesen 
an einzelnen kleinen Punkten durch Drehstrom- 
Gleichstrom-Umformer herzustellen, sondern es 
ist zweckmilBiger, an einer Unterstation der 
Zentrale, woselbst ein Motorgenerator seino 
K raft von einem Hauptdrelistrom-Verteilungsnetz 
erliillt, don Drehstrom in einfachen, hocli- 
gespaunten Gleichstrom zu yerwandeln, welcher 
fiir den Lokalbetrieb alsdann ausgesandt wird.

Dunn ist der Ansicht, daB schlieBlich die 
Stalilwerke nicht durebweg mit Drehstrom zu 
yersehen, sondern daB dieselben yielmehr mit 
gemischten Yerteilungssystemen auszuriistensind; 
Drehstrom fiir die grofien Krafte und groBen 
Motoren, und Gleichstrom fiir die Krane, Um- 
kehrmotoren und solche, welche ahnliche Arbeit 
zu leisten haben. Ganz besonders wird noch 
darauf aufinerksam gemacht, dafi dio MiBerfolge, 
welche in friiheren Zeiten auf Hiittenwerken 
gemacht worden sind, hauptsachlich darauf be- 
ruhen, dafi die Beschleunigungsarbeit der Massen 
bei der Wahl der Motoren zu wenig Beruck
sichtigung gefunden hat. Diese Beschleunigungs- 
krilfte fiir die aufierordentlich grofien Massen,
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welche in Hiittenwerken vorkommen, waren so 
grofi, daB inan die Motoren in der Regel un- 
passend wahlte. Die Eisenbalinleute kamen iiber 
diese Schwiei-igkeiten leichter hinweg, indem sie 
die Geschwindigkeits - Zeitkurven entwickelten, 
und sofort init den Massenbewegungen zu rechnen 
hatten. Im G ary-W erk  hat man diesen Ver- 
haltnissen von vornhercin Reelinung getragen.

W i l l i a m  T. De a n  macht auf die Schwierig
keiten des elektrischen Antriebes bei Umkehr- 
straBen und die Unterschiede aufmerksam, 
welche beim Antreiben von Duo- und Trio- 
straBen bestehen.

Die UmkehrstraBe muB, um Verzogerungen 
zu vermeiden, schnell umkehren konnen; hier- 
durch tauchen ernste Schwierigkeiten auf.

Auch wurde die Anwendung von Gleich- 
strommotoren boi UmkelirwalzenstraBen, welche 
in manchen Fallen 6000 PS leisten, besprochen. — 
Ein solcher Motor wiirde sehr scliwer zu kon- 
struieren sein, und wenn dies moglich ware, 
wiirde er sich sehr teuer stellen. In Europa 
verwendet man nun Gleichstrommotoren fiir 
diesen Zweck, welche aus drei Armaturen, die 
auf einer gemeinsamen Welle sitzen, bestehen. — 
Auf diese Weise verringert man das Trilgheits- 
moment, und zwar im Hiublick darauf, daB die 
Durchmesser kleiner werden, ais in den Fallen, 
wo nur ein Motor mit groBem Durchmesser 
verwendet wird. Beim Umkehren der Strafie 
ist es nicht moglich, aus dem mechanischen 
W ert der Schwungmassen Vorteil zu ziehen. 
Die beim Umkehren. auftretenden enormen 
Schwankungen werden deshalb zweckmaBig in 
das Gleichstromsystem zuriickgeworfen. Die drei 
Gleichstrommotoren werden zu dem Zweck mit 
zwei oder drei Motoren elektrisch gekuppelt, 
und letztere werden durch einen Induktions- 
motor mit schwerem Schwungrad angetrieben. 
Hierbei befinden sich die Generator-Armaturen, 
die Motor-Armaturen nnd das Schwungrad auf 
einer genieinsamen Welle.* Bei Verwendung 
einer Triostrafie wiirde der Antrieb viel ein- 
facher werden, indem alsdann die Gleichstrom
motoren und Generatoren vollstandig wegfallen 
konnten. Die Iinluktionsmotoren konnten in 
diesem Falle direkt mit den Walzen gekuppelt 
werden. Der Induktionsmotor mit seinem 
Schwungrad wird die Arbeit irgend einer Aus- 
riistung leisten, und der Unterschied iu den An- 
lagekosten ist auBerordentlich groB; — etwa 
im Verhaltnis 1 : 3 zugunsten des Antriebes 
der TriostraBe..

Dieses is t eines der Probleme, welches beim 
Studium der Anlage ron Gary gelost worden 
ist. Zuerst hatte man die Absicht, eine Duo- 
straBe einzurichten, indessen faud man naeh

sorgfaltigem Studium, daB die TriostraBe nur 
ein Drittel der Kosten Yerursachen wiirde wie 
eine DuostraBe, wobei gleichzeitig eine Menge 
von storenden Momenten ausgeschaltet wiirde. 
Manche alteren Huttenleut.e glauben z. B. niclit, 
daB Universaleisen auf einer anderen, ais auf 
einer DuostraBe gewalzt werden konne; indessen 
ist es litngst bewiesen, daB solches auch auf 
TriostraBen liergestellt werden kann.

Bei den kleineren elektrischen Antrieben in 
Gary, bei weichen Gleichstrom verwendet wird, 
erb alt der Gleichstrommotor seine K raft durch ein 
Motor-Generator-Aggregat, wobei der Generator 
durch einen Drehstrommotor angetrieben wird, 
weicher seinerseits seinen Stroni aus der Zen- 
trale erhalt. Es diirfte sich jedoch diese Ein- 
richtung sehr vereinfachen lassen, wenn inan 
bei manchem Antriebe, wie /.. B. dem eines 
Walzentisehes, s ta tt des Gleichstrommotors einen 
Drehstrommotor yer.wenden wiirde. — Der Dreh
strommotor konnte direkt mit der Kraftzentrale 
yerbunden werden, und zwar mittels Transfor
mator, falls dies wegen der hohen Spannung er- 
forderlich ist. Es kSnnte alsdann die ganze 
Umforniung von Drehstrom in Gleichstrom weg
fallen, und eine allgemeine Verbilligung der 
Anlagekosten erzielt werden.

D a v i d  B. R u s h m o r e  erklart, dafi in den 
Gary-W erken zwei ąuflergewohnliche Merkmalę 
hervorzuheben seien. Zunachst sei zu konstatiereu, 
daB eine Gasmascliinen - Kraftzentrale hier zum 
ersten Małe in Amerika die vollstandige Kraft- 
einrichtung eines Hiittenwerkes ausmache. 
W ahrend dies an anderen Platzen nur in kleinem 
MaBe auf kleinerer Basis ausgefiihrt worden ist, 
geschieht es hier zum ersten Małe, daB das ganze 
Hiittenwerk elektrisch betrieben wird.

Besonders fiir Hiittenwerksanlagen waren 
bisher nur kleinere Einrichtungen mit elek- 
trisehehi Antrieb gebaut worden, indessen hat 
bis je tz t nichts in dieser GroBe bestauden; und 
niemand in der W eit hat bis je tz t Maschinen 
von so groBen Leistungsfahigkeiten, wie sie fiir 
die hiesigen W alzenstraBen in Anwendung 
kommen, versucht. *

Aus der Tatsache, daB die Anspriiche, welche 
an die Elektromotoren gestellt werden, in keinein 
Falle  so groB sind, wie bei Hiittenwerksmotoren, 
ergibt sieli die Notwendigkeit, fiir die Motoren 
eine starkę mechanische Konstruktion und eine 
entsprechende Durcharbeitung, ferner in den 
groBen sowohl ais auch in den kleinen Maschinen, 
eine yerhaltnismaBig grofie Reserve yorzusehen, 
d. h. sie reichlich grofi zu wahlen, damit sie 
allen Anforderungen gewachsen sind. W as ein 
Stahlwerk verlangt, ist nichts anderes, ais die 
groBtmogliche Erzeugung an Stahl. Alle Ein-

* Dio hier beschriebene ist dio iu Deutschland * In DeutBchland diirften die groBten Antriebe,
fiir den Yielfach ausgefiihrten Autrieb unserer Um- welcho filr WalzenstraBon Yorkommen, wohl liingst 
kehrstraBen bekannte Anordnung. ausgefiihrt und in jeder Form  in Betrieb sein.
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richtungen mussen mit Riicksicht auf diesen 
Eiulzweck entsprechend angeordnet werden, d. h. 
mit anderen W o rten : die Elektromotoren mussen 
eine bedeutend groBore Leistung und damit eine 
groBere K raftreserve haben, ais aus irgcnd 
einem andern Grunde erforderlicli sein wird.

Keine Temperaturyeramlerung der Blocke 
sollte zu irgend einer Zeit es ermoglichen, die 
Motoren zu iiberlasten.

Daher sind in Gary alle Motoren mit Schwung- 
radern ausgeriistet, um die notige elektrische 
Energie moglichst gleichmaBig zu yerteilen, 
d. h. zu starkę StromstoBe auf die Zentrale zu 
vermeiden. Der elektrische Antrieb der StraBen 
hat nun ferner eine groBe Annehmlichkeit mit 
sich gebracht, welche darin besteht, daB man 
die Leistung, welche zum Walzen notig isr., 
viel besser rnessen kann, ais dies friiher durch 
Indizieren der Dampfmaschine moglich war. Es 
laBt sich je tz t auch bestimmen, wieviel Arbeit 
wahrend der einzelnen Stiche und in den Pau- 
sen verzehrt wird.

Eine andere Neuerung besteht darin, daB 
schnellaufende rotierende Schwungmassen ange
wendet werden, welche mit Synchronmotoren 
yerbunden sind und in das Nctz eingeschaltet 
werden. Dieses Zwischenglied nimmt einen 
groBen Teil der elektrischen Kraftschwankungen 
auf und sorgt dafiir, daB die Leistungen der 
Zentrale wesentlich gleiehmaBiger und besser 
sieli gestalten. Es wird dadurch erreicht, daB 
die Pendelungen sehr viel geringer und auch 
der Parallellauf besser wird; ferner wird auch der 
cos cp dor ganzen Anlage wesentlich yerbessert.*

B r e n t  W i l e y  bespricht insbesondere die 
elektrischen Erzentlader und Erzbriicken und 
macht einige Angaben iiber Kraft.bedarf solcher 
Einrichtungen, wie sie auf den Lorain-W erken

* Ueber dioae Frago wurde in einem Yortrage 
auf der letzten Yersammlung der „EiaenhUtto SUdwest“ 
in Metz eingehend geaprochen.

der National Tubę Company in Betrieb sind. 
Zwei dieser E rzverlader haben insgesamt 475 PS, 
zwei Maschinen insgesamt 525 PS, uud weisen 
eine Leistungsfahigkeit von 10 t auf. Die 
Briicke hat insgesamt 560 PS und ihro Leistungs- 
fahigkeit betragt 12 t. Der Stromverbraueh 
eines Entladers ist 12 000 Anmx. und 500 A im 
Durchschnitt.

Zwei Entlader und eine Erzbriicke brauchen 
3300 Amax. und 1520 A im Durchschnitt; vier Ent
lader und oine Erzbriicke brauchen 6000 A max. 
und 3500 A im Durchschnitt, bei einer Spannung 
von 220 V.

Bei den friiheren Entladungsmethoden, bei 
denen die Beschickungskiibel von Hand gefiillt 
wurden, stellten sich die Entladungskosten f. d. t 
auf 1 2 bis 18 Cents, und fiir SchilTe moderner 
Konstruktion, welche 8000 bis 12 000 t fassen, 
wiirde die Entladung mehrere Tage in Anspruch 
genommen haben. Maschinen der obenerwahnten 
A rt haben nun sowohl die Kosten der Entlade- 
arbeit ais auch die Ladezeit. der Erzschiffe im 
Dock um yolle 75 °/0 yerringert. Diese Żabien 
yeranschaulichen zur Geniige die Fortschritte, 
welche in der Entwicklung der Hiittenwerks-Hilfs- 
einrichtungen gemacht worden sind, und liierbei 
spielt wieder die Anwendung yon Elektromotoren 
eine wesentliche Rolle. Der Hauptbeweggrund 
fiir die allgemeine Anwendung der elektrischen 
K raft in der Stahlindustrie liegt in dereń w irt- 
schaftlichem W ert, und dieser setzt sich aus 
einer Anzahl von Faktoren zusammen, von denen 
einige nur indirekt mit der Sache in Zusammen- 
hang stehen.

Innerlialb Jahresfrist kann man auf Grund 
der erwahnten Einrichtungen wohl entscheidende 
Untersuchungen der Kosten des elektrischen An- 
triebes sowohl fiir die Anlage ais auch fiir die W irt- 
schaftliclikeit anstellen; denn solche Aufschliisse 
iu einer eingehenden Form sich zu yerscliaffen, 
diirfte nicht yon W ert sein. Ortmann.

Z uschrif ten  an die Redaktion.
(Ffir die un te r d ie se r R ubrik  erschelnenden Artikel iibcrn im m t die R edaktion keine V erantw ortung.)

Z u r  K u p f e r a m m o n i u m c h l o r i d a t z u n g .

Mitteilung aua den Yereinigten chem.-metallurgiselien und motallographiselien Eaboratorien Berlin C 19
von M ax  W  i de  m a n n .

Das Ileynscho Aetzvorfahren mittels Kupfer- 
ammoniumchloridlosung war an dieser Stelle * 
wiodorholt Gegenstand lebbaftor Erorterungen 
beziiglieh seiner Brauchbarkoit fiir makroskopische 
Zwecke, weshalb ich Gelegonheit nebme, auch 
moine Erfahrungen iiber dieses Aetzverfahren 
mitzuteilen und zugleich ein Mittel bekannt zu 
geben, das oine allgemeine Anwendung des Aetz-

* Y ergl. „Stalli und E isen1* 1909 S. 35G, 517, 907.

mittels boi Eison-Kohlenstoff-Logierungen er- 
moglicht.

Ioh habe die Kupferammoniumchloridatzung 
sohr haufig angewendet, um bei Stahlgufi Seige- 
rungserscheinungen, SchweiCstellon, Kaltriehten, 
yersaumtes Ausgluhen usw. makroskopisch nacli- 
zuwoison. Hiorbei erzielte ich yielfach tadollose 
Aetzflachen, yielfach tra t abor das Anlmften von 
ausgeschiedenem Kupfor storend in die Erschei- 
nung. Da mir die Kupferammoniumchloridatzung
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m it Ausnahmo der Fiille, wo Kupfor fosthaftend 
auf dom Eison ausfiel, w7ertvollo Dionste geleistot 
hat, dio ich in moglichst allon yorkommendon 
Fiillon in Anspruch zu nolimon wUnschto, suchte 
ich nnch oinem chemischen Mittel, das das an- 
haftende Kupfer, ohno das Eison anzugroifon, zu 
losen yermochto. Vielfaclio Vorsucho liefien mich 
in dor Cyankaliumlosung das Gesuclite finden.

Um eine nicht durch anhaftendes Kupfor 
vorunroinigte Aetzfliicho zu erhalten, ist der 
Schliff folgondormafion zu behandeln. Der 
Schliff wini in die Kupferammoniumchloridlosung, 
die sich in roichlicher Menge in einor geriiumigen 
Selmie bofindot, so sclmoll ais moglich, die Schliff- 
flacho nach obon, eingotaucht und in der Losung 
bow'ogt. Zu beachten ist, dafi sich keino Luft- 
blason auf der Schliff flachę bilden, dio zu Fleckon 
Veranlassung goben. Nach gonilgendor Ein
wirkung dos Aetzmittels ist dor SchlifT in fliofion- 
dem Wasser vom Ueberschufi dossolben zu bo- 
freien, hierauf ist or, ohno dafi or abgetrocknot, 
oder dafi eine Entfernung des Kupferniederschlagos 
auf mechanischem Wege yersuoht wird,in eine otwa 
30 prozentige auf 50° C orwarmto Cyankalium- 
13Sung einzutauohon. Die Losung soli sich obon- 
falls in roichlicher Menge in geriiumiger Schale 
bofindon und durch Bewogen lotztoror in Zirku- 
lation Uber der Sohliffflaóho erhalten werdon. 
Nach kurzer Zoit (1 bis 10 Minuten) wird der go- 
samte Kupferniodorsohlag yorschwundon soin. 
Hiornach ist dor Schlilf mit Wasser abzuspUlen 
und wie Ublich zu trocknen.

H e y n  und andere bozoichnon die Kupfor- 
ammoniumchloridatziing ais nichtanwendbar boi

Eisonsorton m it hohorom Kohlenstoff- und Gra- 
phitgohalt wegon dos festhaftenden Kupforniodor- 
schlages. Die von mir in diesor Richtung nach 
obigom Vorfahron angestellton Vorsucho haben 
orgobon, dafi der Kupforniodorschlag in allon 
Fallen leicht zu entfernon war. Nach diesem 
Bofund lag es naho, dio Anwendung der Kupfor- 
ammoniumchloridlosung bei allen yorkommenden 
Eisensorten und auch zu mikroskopischen Zwecken 
zu versuchen.

Ich unterzog graues und woifios Roheisen, 
Graugufi, Tompergufi, Stahl gegliiht, gehiirtot 
und angelassen, von verschiedensten Kohlen- 
stoffgehalton, auch logiorto Stahle in don vor- 
schiodensten Hiirtograden, nach obigom Ver- 
fahron dor Aetzung. in  allon Fallen erhielt ich 
eine homogene reino Aotzfliicho. Unter dom 
Mikroskop zeigten dio betroffonden Scliliffe oino so 
guto Gefiigeaufldsung, dafi die Kupferammonium
chloridlosung ais ideales Aetzmittol auch fiir 
mikroskopischo Arbeiten bozeichnet werdon darf. 
Dio sohr mannigfaltig auftrotenden motastabilon 
Gofiigebestandteile gohiirtotor und angelassonor 
Stiihlo und die teilwoiso noch nicht definiorton 
Gofugebestandteilo logiortor Stahle, die durch 
andere Aetzmittel moist unyollkommon charak- 
torisiert werden, sind nach Aetzung mit Kupfor- 
ammoniumchlorid und Entfernung dos Kupfer- 
nioderschlagos mittels Cyankaliumlosung mikro
skopiach in feinstor Nuanciorung wahrnehmbar. 
Fiir mikroskopischo Zwecko mufi dio Kupfer- 
ammoniumchloridatzung hinsichtlich Konzen- 
tration dor Losung und Aetzdauer froilich mit 
bosonderer Yorsicht gehandhabt wordon.

3 0  J a h r e  T h o m a s v e r f a h r e n  in  D e u t s e h l a n d . *

Hr.Kommerzienrat G e r h a r d  Mo y e r i n  Peine 
schreibt uns:

„Dor Artikel »30 Jahro Thomasvorfahren in 
Deutschland« bedarf in demjonigon Teile, der dio 
Goschichte dor Thomasschlacke behandelt, einor 
Ergiinzung. Wio mir bekannt gowordon, habon 
schon im Jahro 1893, also bevor dio Untersuchungen 
im Laboratorium des Peiner Walzwerks ausgefiihrt 
w urden, im Hoyermannschon Laboratorium zu 
Hannoyer Untersuchungen iiber das Wesen der

* „Stahl und Eiaen* 1909 S. 1465.

Zitratlosiiehkeit stattgefundon, aus donen hervor- 
goht, dafi Dr. Du b b e r s ,  Chef des Hoyermannschen 
Laboratoriums, ais Erstor die Kieselsaure ais 
Triigerin der Zitratloslichkoit erkannt hat. Von 
Dr. G e l d m a c h o r  in Peino ging dann im Jahre 
1894 dio Ideo aus und wurde sofort praktisch aus
gefuhrt, dio Zitratlosiiehkeit der Schlacken durch 
Zusatz von Sand in die flussige Schlacke auf kiinst- 
lichem Wege zu erhohen. Dieses Sandzusatz- 
yerfahron dos Dr. Geldmachor hatte don Erfolg, dafi 
die Zitratlosiiehkeit von 60 °/° auf Uber 90 % stieg. “

Patentbericht.
D e u t s c h e  P a te n t a n m e l d u n g e n .*

4. November 1909. KI. 7 a, Sch 27 037. Yerfahren 
zur Herstellung einer, ffaches W alzgut vor der Ein- 
fiihrung in daa nachste Kaliber um einen bcatimmten 
Winkel wendenden, annahernd halbkreisformigen Fiih- 
rung bei verachiedener Hohenlage der beiden an- 
acbiieBenden Kaliber. Anton Schopf, St. Johann, Saar.

* Dio Anmeldungon liegen voa dom angegebenen 
Tago an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einaicht und Einspruchserhebung im Patentam te zu 
fi e r 1 i n aua,

KI. 7 a, Sch 28 652. Ilalbkreisformige Ilmfuhrung 
fiir llache Walzatabe bei verachiodener Hohenlage der 
auachliefienden Kaliber. Anton Sehopf, Saarbrucken, 
Biamarekatr. 48.

KI. 18 a, C 17 227. Yerfahren zur Erhohung der 
Reduzierbarkoit von Spateiaenatein; Zua. z. Anm. 
C 16 933. Coln-M ilsener Bergwerka-Actien-Arerein, 
Creuzthal i. W.

KI. 24e, O 5457. Verfaliren zur Erzeugung einea 
Kraftgases aua Abfiillen. G. Ottermann & Co. u. Victor 
Looa, Wien.

KI. 24 e, R 28 640. Gaaerzeuger mit umgekehrter 
Yerbrennung, dem die Yergaaungaluft von der Schacht-
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■wand her zugeffihrt wird. Philipp ReiB, Mannheim, 
Jlittelstr. 60.

KI. 31 c, B 53 806. Vorrichtung zum AuBdrilcken 
des Blockcs auB der GuBform. Benrather Maschinen- 
fahrik, Akt -Ges., Benrath b. Diisseldorf.

KI. 48 d, B 50 226. Beizvorrichtung fiir Bleche. 
Bonrather Mascliinenfabrik, A kt.-G es., Benrath bei 
Dusseldorf.

8. November 1909. KI. 21 h, F  25 026. Elektrischer 
Ofen mit zwei yorzugBweiao senkrecht z. B. iiber der 
Sclilacke beweglich angeordneten Elektroden verachie- 
dener Polaritiit und mit Einrichtung zur Yerschiebung 
der Elektroden. Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke, 
Act.-Gcs., Frankfurt a. M.

KI. 3 lb , P 22 342. Kernformmaschine, bei wel
cher dio Kerne aus den Kcrnkiisten durch Kolben 
ausgostofien und durch einen D raht mit Luftlocbern 
verseben werden. Fred Penlington, Manchester, Engl.

KI. 31 c, B 52295. Kern fiir da* GieBon von 
Rohreu und iihnlichen Hohlkorpern, der aus einem 
mit einom Mantel aus feuerfester M aBse umkleideten 
Roliro boBteht .  Paul Brandt, Miilheim-Ruhr.

KI. 49d, P  19 763. Raspelhaumaschine. Gottlieb 
Peiseler, Remscheid-Haddcnbach.

G ebrauchsm usterein tragungen.

1. Novemher 1909. KI. 24 f, Nr. 395 503. Koststab. 
.1. A. Topf & Solino, Erfurt.

KI. 31 a, Nr. 395 635. Trockenofen fiir GieBerei- 
formen. Paul .Mongen, Millheim a. Rh., KalkerBtr. 72.

KI. 31 c, Nr. 395 286. Yorrichtung, insbesondere 
zum Anbringon der Teilscheibo auf Kernspindeln. 
Oswald Topel, Niesky, O.-L.

8. Noyember 1909. KI. 7 a, Nr. 396 062. Walz- 
werk mit ltcttenantrieb. Georg Martin Burkhard, 
Niefern b. Pforzheim.

KI. 19 a, Nr. 396 423. SchienenstoBrerbindung 
mit allseitig benutzbarem Fiillstilck und umkehrbarer 
Lasche. The Raił Joint Company, New York, V. St. A.

KI. 49b,  Nr. 396316. Schere zum Schnoiden yon 
Blocken, Stabeisen oder dergl. Duisburger Maschinen- 
bau-Akt.-Gea. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg.

KI. 49 b, Nr. 396 404. Zirkularschore zum Ab- 
achneiden von Blechstreifen, insbesondere schmalen 
Streifen. Anna Seeger, Pforzheim, Calwerstr. 71.

KI. 49e, Nr. 396219. Nietmaschine zur Herstel
lung von Tanks, Gasometern und dergl. Akt.-GeB. fiir 
Brtickenbau, Tiofbohrung und Eisenconstructionen, 
Neuwied a. Rh.

K1.49f, Nr. 396 344. Biege-, Stauch-und ScliweiB- 
m aB ch in o  mit ahnehmbaren Klemmbacken. Fa. F . A. 
MeiBnor, Dilsseldorf-Obercassel.

O e s t e r r e i c h i s c h e  P a te n t a n m e ld u n g e n .*

1. November 1909. KI. 18a, A 3352/08. Be- 
s c l i i c k u n g B Y o r r ic h tu n g  f i i r  Hochofen mit Fiilltrichter 
und VerBchluBglocke. David Irving Miller, Sheffield 
(Alabama, V. St. A.).

KI. 18b, A 3587/08. Yerfahren zur Entkohlung 
fertiger Gegenstiindo aus GuBeisen. W alter Riibel, 
Wien.

KI. I8b, A 5366/08. Yerfahren zur Behandlung 
von Stahl. William Sauntry Metals Co., Portland 
(Maine, V. St. A.).

KI. 26a, A 6691/08. Yerfahren und Apparat zur 
Erzeugung yon W aasergas und Kokaklein. Dr. Hugo 
Strache, Wien.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebencn 
Tage an wahrend zweier Monate fur jedermann zur 
Einsicht und Einspruclierhebung im Patentamte zu 
W i e n  aua.

D e u t s c h e  R e ic h s p a t e n te .

KI. IS c , Kr. 20S746, vom 14. April 1907. P a u l  
Ho s s o  in D u s s e l d o r f .  Yerfahren und Vorrichtung 
zur Herstellung gchSrteter, im Querschnitt runder 
Gegenst&nde, insbesondere GewehrlSufe.

Das zu hiirtende Werkatiiek wird in oinom Ar- 
beitsgang zwischen quer zu seiner Liiiiggachae rotioren- 
den Walzen oder hin und her bewegten Arbeitattachen 
gepreBt und dabei durcli Abkuhlen gehartet. Die 
Walzen odor Arbeitsfliichen aind dabei ao groB zu 
wahlen oder so zu kilhlen, daB daa Presaen und 
Harten des Werkstilckea ohne uumittolbare Beruhriing 
mit einer Kiililfliiasigkeit erfolgen kann. Soli daa 
Werkatuck an einem Teile starker oder schwiicher 

gohilrtet w erden, so aind hier 
BtSrker odor schwScher abkiih- 

CZ m „  Tr-—»~? lend wirkende Kulilnaehon zu
 V "rtT~ nohmen. DioKilhlungdosW ork-

#T K T T nT T lJl T O  8^Qc*cpa kann daneben noch
MJ 1.1 I —y  durch KiihlHilaaigkoiten unter-

i  i  stiltzt werdon. ZweckmaBig ist
ea jedoch, letztere erst dann anzuwenden, wenn daa 
W erkstiick infolgo Schrumpfung yon don rotierenden 
Walzen nicht inelir genOgend mitgonommen wird. 
Die Arbeitawalzen oder Druckkorper sind dem fertigen 
Profil des Workstilckoa a ontsprechend in einzelne 
Teile (Schciben) b zerlegt, die entweder unmittelbar 
angetrieben oder durch Nebenacheiben odor durch 
das Werkatiick Belbat mitgonommen werden. Die 
Teilfugen dieser Teile sind an den Walzen odor 
Druckkorpern gogenoinander yeraetzt und dio arbeiten- 
den Flachen schwacli gewolbt, so daB aio auf der 
Oberflache dea Werkstflckes oino glatte Flacho bilden 
und daa Materiał nicht verzerren. Die PatentBchrift 
enthalt noch yerschiedene weitero Ausfuhrungsformen 
derartiger lliirtevorrichtungen.

KI. 24c, N r. 20S9Ó3, \om  4. Juni 1907. H a n s  
R i e s  in Mi i nchen .  Ileizgasfiihrung fiir Generator- 
ofen mit schrugliegenden Yergasungskammern, bei der 
hintereinander angeordnete, einerseits an die lleizgas- 
und Luftzufuhrungskanćtle, anderseits an die nach 
dem Regenerator fiihrenden Rauchgaskandle ange-

schlossene, \J-formige Ileizgaskandle rorgesehen sind, 
die jede Vergasungskammer ilberqueren.

Dio schragen Kammern a sind ron U-formigen 
Heizzugen b umgeben, denen auf der einen Seite 
durch c Heizgas und durch d Yorgewiirmte Yerbren
nungsluft zugcfiihrt wird. Die abfallenden, nach dem 
Regenerator fiihrenden Ileizkanalo aind einzeln oder 
gruppenweise mit dem Rauchaannnelkanal e durch 
getrennte Kanale f  yerbunden, die durch Schieber g 
oder dergleichen einzeln regulierbar sind.

NLYI.19 103
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Yerwendet werden konnen, ohne den Abstand der 
A\ralzenstiinder Yoneinander andern zu miissen. Diese 
Tragplatten e bezw. f  sind an ihren AuBonseiton mit 
Linealen g versehen, dereń schriige Flachcn h don

K I. 21 h, N r. 205344, vom 1. Dezember 1906. 
E u g e n  A s s a r  A l o x i s  G r o n w a l l ,  A x o l  R u d o l f  
L i n d b l a d  u n d  Ot t o  S t a l h a n e  in L u d v i k a ,  
Scliweden. Yorrichtung an Transformarorofen.

Transformatorofen zeigen den Uebelstand oiner 
groBen PhaBOiwerschiebung, die von der bedeutonden 
magnetischen Streuutig horriihrt. Lotztore zu Yer- 
mindern, sollen der Erflndung goniaB im Wege der 
streuendon Kraftlinien Spulen, denen geeigneter Strom 
zugofilhrt wird, so angebracht werden, daB dio 
magnetomotorischen Kriifto, die in ihnen durch den 
zugefiihrten Strom erzeugt werden, den Strouungs- 
linien entgegenwirken. Dio Patontsckrift bosehreibt 
Yerschiedene Ausluhrungsformen dieser Einrichtung.

KI. 35b, N r. 206891, vom 10. September 1907. 
E r n s t  L u t z  i n Ki e l .  Blockzange zum Fassen von 
Bliicken mit ungleichformignn Querschnitt.

Dio beiden Zangen a sind so aufgoliiingt, daB dio 
Ooffnungen beider sich unabhiingig voneinander den 
Yerschiedenen Blockiiuerschnitten anpassen. Dem-

gemaB sind die Zangenarmo, dio mit ihren Dreh- 
punicien b in bokannter Weiso an der Zugstange c 
mit Querhaupt d hangen, nicht wio sonst unmittolbar 
mit der Tragsiiule e Yorlascht, sondern mit zwoi 
Balanciers f  Yerbundon, die um Zapfen g drehbar an 
der Tragsiiulo e sitzen.

K I .  351), Nr. 206470, vom 26. Februar 190S, 
Zusatz zu Nr. 206391. E r n s t  L u t z  in Kiel .  Block
zange zum Fassen von blScken mit ungleichfSrmigem 
Querschnitt.

Dio Zango des Hauptpatentes ist dahin abge-
iindert, daB der 
Balancier f  an der 
Oelfnungsstange c 

angebracht ist. 
DieBe Konstruk
tion ist beson
ders geeignet filr 
solche Zangen, 
deron Oeffnung 
dadurcliYerandert 
wird, daB die 
oberen Zangen- 
enden in schragen 
Schlitzen h go- 
filhrt worden.

K I .  7 n , N r. 207 5S9, Yom 14. November 1905. 
H u g o  S a c k  in R a t h  b. Diisseldorf. Universal- 
trSgerwalzwerk mit zwei Horizontalwalzen und einer 
oder zwei rntt ihren Achsen in derselben Yertikal- 
ebene wie die Achsen der Horizontalwalzen liegenden 
Vert ikalachten.

Dio die Lagor a fur die Horizontalwalzen b auf- 
nehmenden Einbaustilcke c sind auf einor geniein- 
samen, Y om  einen Walzenstandor d zum anderen 
durchgehenden und in ihnen gehaltenen Tragplatte e 
bezw. f  in der Richtung der Walzenachse Yorsehieb- 
bar, damit Horizontalwalzen Yon Y erscM edener Lange

mit entsprecl) enden Leitllachon vorsehonon Einbau- 
stiicken i fiir dio Yortikalwalzon k  ais Fiihrung dienen 
und letztero Y o rs te lle n , wenn dio Horizontalwalzen 
Y o rs te llt  werdon. Jeder Stollung der Horizontalwalzen 
entspricht somit eino bestimmte Stellung der Yertikal- 
walzon.

KI. 181), N r. 207 312, yom 15. August 1906. 
H a n s  B i e w o n d  in F r a n k f u r t  a. Jl. Kippbarer 

elektrometallurgischer lnd.uk- 
tionsofen zur Stahlbereitung.

Dio Schmolzrinne a dos In- 
duktionsofons ist mit einein 
Yorherde b von solchor GriiBe, 
daB der Gesamtinhalt der 
Schmelzrinne darin aufgenom- 
men worden kann, kippbar 
Yerbundon. Dio Kippung er
folgt um die Achso c. Es wird 

mit dieser Einrichtung die Yerarbeitung unreinerer 
Roheisen- und Schrottsorten bezweckt. Die liierzu 
notigen Frisch- nnd Raffinationsarbeiten sollen in dem 
Yorherde b, daa Schmelzen in dor Rinno a Yorge- 
nommen werden.

K I .  21b , N r. 208967, Yom 14. Juni 1908. 
C h a r l e s  A l b e r t  K e l l e r  in P a r i s .  Einrichtung 
an elektrischen Oefen.

Dio Elektroden a, 4, c, d sind an drehbaron 
Armen e aufgeliangt, mittels denen sie seitlich aus-

ge8cliwenkt und durch an den anderen Armen hangende 
E le k tr o d e n  leicht ausgewochselt werdon konnen. Dio 
in einem zentralen B ło ck  endigendo Stromzufiihrung 
und -riickleitung f  und g sind fiir jedo Elektrodę 
doppolt Y o rg o s e h e n ,  und zwar derart, daB jede der 
acht Elektroden, Yon denen stets Yier in  Betrieb 
sind, mit einer besonderen Leitung f  bezw. g ver- 
bunden werden kann.
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KI. 18c, Nr. 20915!!, voin 12. April 1908. 
W i l h e l m  A u f r i c h t  in Wi e n .  Gtiih- und Hilrteofen.

O egonstand des iiaterreichiachen Patentes N r. 32117; 
vergl. „Stahl und Eisen" 1909 S. 100.

KI. 2 4 f, Nr. 201)235, vom 22. Dezember 1907.
II o r m a  n  n  S t r  o h m o y  o r i n D il s 8 o 1 d o r f. Feuerungs- 
rost, dessen Rostsiiibe mit ti u (Ser en Gewmdegdngen

t ausgestattet sind und die 
a behufs Befdrderung des
Brennmateriats nach dem 
Ende des Rostes hin eine 
Drehbewegung ausfiihren.

Dio Stoigung der ala 
Schraubenspindoln ausge- 
bildeten Roststiibe a , die 
durch ihro Drohung den 

Bronnstoff uber den Kost befordern, nimmt nach dem 
hinteren Rostende allmahlich ab, um durcli An-
paaaung der Ffirderbewogung an don Yerlauf der
Verbrennung oine moglichst Yollkommone Ausnutzung 
des Brennstofloa zu erzielen.

KI. 19 a, Nr. 2004 33,
vom 11. Mai 1907. 
J o  so f  S ch  u l l e r  in 
G r a z. Yorrichtung 
zur Yerhinderung des 
IYanderns der Eisen- 
bahnschienen.

Auf den Schienenfull 
sind drei odor mehr 
Jlakon a abwechselnd 
Yon rechta und linka 
aufgeschoben, dio auf 
der einen Seito mit 
Keilfliiehen b Y oraohen 
sind und eino Oelfnung 
z u r  Aufnahme eines 
Keiles c haben. Letz- 
toror preBt beim Ein

treten die flakon an den SchienenfulS und den Schionen- 
ateg und hindert, indem er sich mit seinem dickeren 
Ende gegen die Unterlagaplatto, den Schienenatuhl 
oder die Sehwello legt, daa W andom der Schienen.

KI. 31 c, Nr. 20958(5, vom 11. Oktober 1908. 
E d g a r  A. Cu s t e r  in P h i l a d e l p h i a ,  Y. St. A. 
Yorrichtung zum Ausheben des Gufisttickes aus zwei- 
teiligen, liegenden, mittels eines Drehtisches bewegten 
Formen.

Die auf einem Drelitiech liegenden zweiteiligen 
Formon tragen am oberen Form teil a einen haken-

lormigen Arm b und 
am unteren c eine ge- 
■wichtsbelastete Klinkcd. 
Bei geacbloaaener Form 
wird dor Arm b durch 
dio Klinko d in an- 
gehobener Stollung ge- 
iia lten ; beim Anschla- 

gen der letzteren gegen 
einen Anachlag e wird die Klinko jedoch so weit 
seitwiirts gedreht, dali der Arm b frei wird,  sich 
um dio aua der Form  horauaragenden Kranenden f  
legt und bei geotfneter Form das inzwiachen ge- 
gossene Stiick g in einer solchen Lage hiilt, daB es 
mit den Wanden der beiden Form halften nicht mehr 
in lSeriihrung steht. Durch diese bald nach dem 
GieBen erfolgenden Bewegungen soli ein Abschrocken 
dea GuBatuckea durch zu langea Liegen in der GuB- 
form Yormieden werden (vgl. „Stahl und Eisen“ 1908
S. 867).

KI. 10a, Nr. 209645, Yom  G. August 1908. A r 
no l d  B r e m o r  in S o d i n g e n  b. He  m e  i. Westf. 
Yorrichtung zur Entfernung des Dickteers aus 
Kokereivorlagen.

Der Dickteer wird aua don TeorYorlagon durch 
oinen durch letztere bewegten Kratzer beaoitigt. Der 
Kratzor iat an oinom endlosen Seilo, daa durch einen 
Elektromotor bewegt wird, befestigt und in bekannter 
Weise so gebaut, daB or in der oinen Richtung ais 
Schabcr wirkt, Jiingogon in der andern Richtung iiber 
den Tcor fortgloitet.

KI. 49f, Nr. 209675, vom 3. Marz 1908. J o a o f  
Me r k  in K a r l s r u h e .  Scnmiedefeuer, bei welchem

in den WindzufUhrungs- 
lcanal vor dem Ein- 
tritt in den Feuerraum 
fein verteiltes Wasser 
eingeleitrt wird.

Das durch Rohr a 
zugefiihrte W asser, das 

zur Erzeugung vo n  
Waasorgaa in dem 
Schmiodofeuor dienen 
soli, wird in einen 
die Windzufiilirung um- 

gebenden Trog b Yon umgekohrt kogelformigor Ge- 
atalt geleitet. Beim Ueberlaufen golangt ea an don 
unteren Rand des Troges und damit in don lłereich 
des Windstromos.

KI. l a ,  Nr. 209720, vom 7. Januar 1908. J o s e f  
B o l t n e r  i n  D o r t m u n d .  Kreiselrdtter mit Ex-

zenterantrieb.
Dom auf den paral- 

lelen Stutzon n gela- 
gorton Siebe c wird 
durch Anordnung von 
gegen einandor gonoig- 
ten StOtzon b auBer der 
ublichen kreisenden Bc- 
wegung eine auf und nie- 
der gohende liewogung 

erteilt. Die geaamte Siebbewegung erfolgt so in 
einer spharischen KurYe, wodurch die Leistungsfiihig- 
keit erholit wird. Saintlicho Stiitzen emlen in Kugel- 
spitzon.

KI. 31 o, Nr. 209788, vom 10. Oktober 1907. 
.M a t ti i o u D o u t o u r  i n L i l t t i c h ,  Belg. Block
form mit Kilhlwasserumlauf.

Die gekiihlto Blockform, die besonders fur dio 
Herstellung von Blocken aus einem fortlaufenden 

Stahlstrango benutzt wer
den soli, bestellt aua oinom 
aua den beiden AYnlzblech- 
inSnteln a und b horge- 
stellten Gehiiuso, in dcm 
eino Rohrschlango c, durch 
dio eine Kfllilflflasigkeit ge

leitet wird, in einem Metali d yoii YcrhiiltniamaBig 
niedrigem Schmelzpunkt eingebottot ist. Ea soli hier- 
durch nicht nur oin Austreten yoii  Kuhlflussigkeit zu 
dem Stahlstrang siclier verhQtet, sondern auch eine 
sehr energische, leicht regelbare KDhlung ormoglicht 
worden.

KI. 71), Nr. 209S25, vom 22. Januar 1907. 
\V ilan d  A s t f a l c k  in T e g o l  b. Be r l i n .  Metallstrang- 
presse zur Herstellung von Profdstdben und Itohren.

Der PreBzylinder o besitzt 
an seinem Matrizenende eine 
konische oder zurilckaprin- 
gendo Erweiterung b, durch 
dieso wird der Rest des Me
talles c beim Zurilckgohen des 
PreBstempols d festgehalten 
und daran gehindert, am 
PreBstempel festzukleben und 
mit ihm zuruckzup;ohen.
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Eisonerzbergb.in Preufiens im Jalire 1008.
Einem nach amtlichen Quellen bearbeiteten, yor 

kurzem in der „Zeitschrift fur das Borg-, Hiitton-
u. Salinen-Wosen im PreuBischen Staata" * erscliiene- 
nen langeren Berichte entnehmen wir die nach- 
stohondeu, unaero friiheren Mitteilungen** organzen- 
den Auafiihrungen iiber den Eiaenerzborgbau in 
1’reuBen wahrend dea Yorflosaenen JahreB:

Die Yerhaltniaae dea Eisenorzbergbaues gowahrton 
im allgemeinen kein erfreulichea Bild.

Im  S i e g e r l a n d o  ubto dio verminderto Be- 
achaftigung der Hoohofonwerke einen auBorst nach- 
teiligen EinfluB auf don Eisenerzbergbau aua. Zwar 
gelang os den Gruben noch, bia Mitte Marz ihro volle 
Forderung unterzubringen; dann aber nahm der Ab
satz achnell ab, ao daB vom 1. April ab eino Fiirdor- 
oinschraukung von 13,4 v. 11. und vom 1. Juli ab eino 
solche von 26,2 v. H. erfordorlich wurdo. Auch die 
Preiao muBtęn bedoutond herabgeaetzt werden; Bie 
aind wahrend des Berichtajahrea von 13,7 Ji fiir Roli- 
apat und 19,5 Ji fiir Roatapat auf 10,9 bezw. 15,5 Ji 
f. d. t geaunkeri. Unter dioaen UmBtanden waren dio 
finanziellon Ergebniaae der Gruben unbefriedigend. Yon 
den im Vorjabro mit groBen Hoffnungon eroffnoten 
VerauchBbetriebon sind im Berichtajahre Yiele oin- 
geatellt worden. Neue Gtinge wurden nicht eracliloaaen, 
und unter don bekannten haben sich bei orneuter 
Untorsuchung koino weiteren ala abbauwilrdig erwieaen. 
Dio Forderung im Siegorlandor Bezirk iat you
2 344 955 t im Yorjahro auf 1 967 018 t in 1908 odor 
um 16,1 v. II. gesunken.

Ebenao ungiinatig wie im Siegerlande lagen dio 
Yorhaltnisse fiir den Bergbau im D il l -  un d  L a h n -  
g e b i o t ,  wo eino groBo Zahl kloiner Botriobo z u m  
Erliegon kam. Der Preia fur Naasauor Rotoisenstein 
mit 50 v. H. Eiaengehalt flel innorhalb JahroBfriat 
yon 15,0 auf 11,5 J i  f. d. t. Die Forderung sank 
Yon 984015 t  a u f  897 124 t odor um 8,8 y .H . Im 
Bergreyier W etzlar war der Rilckgang der Forderung 
gegen daa Vorjahr nur gering, weil die Kruppachen 
Gruben, um Arboiterentlasaungon zu  Yormeidon, grofie 
H a l d e n Y o r r a t e  a n b a u f t e n .

Auch im O b e r b e r g a m t a b o z i r k  C l a u s t h a l  
hat die Forderung an Eiaenerzen im Jahre 1908 eine 
woseutliche Yerminderung, niimlich von 831 699 t in
1907 auf 683 920 t erfahren. Der Ruekgang betrug

* 1909 (Band 57) 3. Heft S. 213 uud 214.
** „Stabl und Eisen" 1909 S. 1282; S. 605; S. 1569.

alao 147 779 t oder 17,8 v. H. und war am betracht- 
lichaten auf den Gruben der Ilsederhiitte, dio 89,8 
(92,35) v. II. der Goaamtforderung des Bezirkes 
lioforton. Dagegen verinocbte dio Yom Fiskus an 
dio Firm a Krupp Y e rp a c h to t o  Eisensteingrubo bei 
Bieber ihre Forderung gegeniiber dem Vorjalir etwas 
zu B te ige rn .

Im O b e r b e r g a m t a b o z i r k  B r e a l a u  ging dio 
Forderung an oberachleaiachem Brauneiaenstein in
folge der immer mehr zunehmenden Erachopfung der 
Lagerstatteu und infolgo Arbeitermangela weiter zu- 
riick, und zwar um 1,41 y .H .  dor vorjahrigen Jabres- 
erzeugung. D er M ehrbedarf an Eiaenerzen wurdo, 
wie in den Yorjahren, durch Zufuhr auslandiacher, 
in orater Linio oaterroicliiscber, ruasiaclier und achwe- 
dischor Erze gedockt, die reichlich und zu ermiiBigton 
Preisen angoboten wurdon. Der Durchachnittawert 
einer Tonne BrauneiBonerz bob aich wioder, tiamlich 
Yon 5,77 M im Vorjahre auf 6,03 in 1908. — 
Im Gegensatz zu den oberschlesiachon EiBenerzgruben 
konnte daa Magneteiaenateinbergwerk Bergfreihoit bei 
Schmiodoberg im Rieaengobirge aeino Forderung um 
8,57 y . H. orhoben. Der Erloa fiir eine Tonno Magnet- 
oiaonstein stieg Y on 12,91 auf 13,08 Ji.

Im  g a n z o n  wurden an Eisenerzen gewonnen:
lm J a h re  t hn Ton

1908. . . . 4 311 593 39 818 388
1907.  . . . 5 077 773 60 691 018

D er Menge nach ging mithin dio Forderung um 
15,09 (- j-7,92) v. n .  zuriick, dem W erte nach um
21,45 ( +  20,02) y . H .  Die Zahl der botriobonen
Worke nahm um 50 ( +  26), die Zahl der insgesamt bei 
der Eiaenorzgowinnung beschaftigt gewesenen Per- 
sonen um 6,60 (-f- 6,19) y.  H. ab. —  Daa A n to ilY o r- 
haltnis der einzelnen Oborborgamtsbezirko an der 
Eisenerzforderung der boiden letzten Jahro zeigt 
nachstehende Uebersicht:

Ober-
berg:-
am ts-
bezłrk

Bergr- 
worke 
1. Betr.

F orderung
D urch- 

sehnU tsw crt 
f. d. t

B elcgscbnft

1903 1907 1908
t

1907
t

190S
M

1907
J i

1908 1907

B reilau  . . 13 13 2S2 477 282 131 6,83 6,57 l 507 1 585
H a lle ____ 4 5 98 953 118 638 3,38 3,19 234 255
Clausthal 2G 2G 683 920 831 699 3,78 4,75 1 445 1 431
D ortm und 12 17 336 683 472 722 4,00 3,90 l 184 1 288
Bonn . . .  . 292 336 2 909 660 3 372 280 11.55 12,65 19 325 20 810

Ins^es. 347 397 4 311 593 J 5 077 773 9,22 9,97 23 695 25 369

A us Fachvereinen.
E is e n h i i t te  O b e r s c h l e s i e n ,

Zweigverein des V ereins deu tscher E isenhuttenleute.
Die am 31. Oktober 1909 im Theater- und Kon- 

zerthause zu Gleiwitz abgehaltene H a u ] ) t v e r a a m m -
1 u n g war wiederum sehr stark besucht. Der Aror- 
sitzende, Konimerzienrat O. N i c d t  aua Gleiwitz, er- 
otfnete aie mit einer Anaprache, in der er zunachat 
die Mitglieder und Gaate horzlich willkommen hieB, 
unter letzteren insbesondere den Oberpraaidenten der 
Provinz Schlesion, Staatsminister a. D. Dr. G r a f  
y o n  Z e d l i t z  und  T r i i t z s c h l e r ,  don Regienmga- 
priisidenten von S c h w e r i n  aua Oppeln, den Berg- 
iiauptmann S e l i m  e i B e r  aus Brealau, den Rektor 
Magnificus der Techniachen Hochschule zu Charlotten- 
burg, Professor M a t h e s i u s ,  die Profesaoren E i e h -  
l i o f f  uud I l e y n ,  ferner noch den O b e r b i i r g c r -

in e i a t e r  und den L a n d r a t  Yon Gleiwitz und andere. 
E r fubr dann wie folgt fort:

„M. H .l Unser Verein besteht jetzt 16 Jahre 
und zaklt zurzeit 458 M itglieder; neu traten im letzten 
Jahro 31 Mitglieder liinzu, bo daB gegen das Yorjahr 
wieder eine erfrculiche Ycrmelirung der Mitgliefl^r- 
zalil atattgefunden liat. Besonders schwere und 
achmorzliehe Yerluste hatte der Yerein auch iu diesem 
Jahro durch den Tod zu bcklagen. Am 5. .Miirz d. J. 
starb nach kurzeni Krankenlager, una allen unor- 
wartet, unser langjahrigea Yorgtandamitglied, Hr. 
Generaldirektor L i e b e r t  aus Berlin. In unserer 
Yereinszeitschrift „Stahl und Eisen“ * sind die Yer- 
dienato gewilrdigt worden, die er sich in seiner mehr 
alB 25jahrigen Tatigkoit dank seiner hervorragenden

* 1909, S. 609.
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Fiihigkeitcu und reichen Erfahrungen um die Ent
wicklung unserer oberschleBischen Eisenindustrie, an 
weicher er mit seinem ganzen Herzen bing, erworben 
hat. Unseren Yerein half er mit bcgriinden, und dem 
Yorstande gehorte er seit seinem Hestehen, und 
zwar lange Zeit ala Sehriftfuhrer, an. Ihm haben 
wir es durch seine eifrige und geschatzte Mitarbeit 
mit zu yerdanken, wenn unsere „Eisenhiitte" sich so 
gliinzend entwickelt hat. W ir yermissen unseren Freund 
Liebert, der nicht nur mit gliinzonden Geistesgaben 
und unermtldlicher Schaifenskraft, sondern auch mit 
goldenem llum or ausgestattet war, in unserem Kreiso 
auf das schmerzlichsto; or wird uns unvorgcBIich sein.“

„Wenige Monate nacb seinem Ilinscbeiden standen 
wir an der liahrc dos Direktors der Konigshiitte, Hm. 
L e o  G l a t s c h k e .  Ein Fachmann, gediegen wio man 
ihn seiten findet, dabei von gowinnonder Bcscheidcn- 
Jieit und heitoroin Wesen, der wohl keinen Feind hatte, 
ist mit ihm zu Grabo getragen wordon. Mitten aus 
yollem Schaffen wurde er uns im 45. Lebonsjahro 
dureh den Tod entrissen. Auch sein Andenken wird 
boi uns in Eliren bleiben. — W ir haben ferner zu 
boklagen den Ilingang der HH. Hiittendircktor T h e o 
d o r  v. S k a wi n  s k i  aus Katharinahiitte, Oberingenieur 
B r a x a t o r  aus Kattowitz, Ingenieur E d. P o e t s c h  
aus Bobrek sowio Dr. ju r. L a n d a u o r  und Botriebs- 
leiter C a r l  l i u d z i t z k y  aus Witkowitz. Allo dieso 
Yeroinsmitglioder und Freunde werdon wir in trouer 
Erinnorung bebalton. Ich bitte Sie, sich zu Ehren der 
Verstorbenen von IlirenPlatzenzu orhebon." (Geschieht.)

Bergrat A r n s  aus Gleiwitz erstattote hiorauf 
don Bericht iiber den Kassenbestand des Yereines; 
dieser betrug zu Beginn des Jahres 1908 1286,86 Jt, 
dazu kamen die Einnahmen im Jalire 1908 mit
1462,36 Jt, wahrend sich dio Ausgaben auf 1177,36 Jt 
beliefen, so daB der Bestand am Schlusse des Jahres 
1571,86 Jt ausmachte. Der Bericht wurde genehmigt 
und dcm Kassenfiihrer Entlastung orteilt. — Tu der 
sich ansehliellenden Yorstamlswahl wurden die aus- 
scheidondcn Mitglieder wieder- und Genoraldiroktor 
Z u c k o r k a n d l  an Stello deB yerschiedenen Genoral- 
direktors Liebert neugewahlt.

Der ATorsitzende fuhr alsdann fort: „M. II.! Sie 
wissen, dali wir Boit einer Beihe yon Jahron uns in 
unseren Hauptyersammlungen stets mit der kiinftigen

T o c h n i s c h e n  H o c h s c h u l o  zu B r e s l a u
bcfaBt haben; solcher Gepflogenhoit folgend, beriihro ich 
zunachst wiederum diese wichtige Angelegenheit. Kurz 
rekapituliero ich, daB wir vor zwei Jahren bereits, 
unterm 20. Oktober 1907, auf BeschluB der Haupt- 
yoraammlung an die Minister des Kultus und der 
Finanzen oino Eingahe gerichtet hatten, yon der wir 
Abschriftcn an Se. Exzellenz den H erm  Oberpriisi- 
denten yon Schlesien und andere inaBgcbende Stellen 
sandten. In diesem Schriftstuck baten wir um den 
yollstandigon Ausbau der Tochnischen Hochschule, 
weil regierungsseitig dio Absicht yorlag, nur die Ab- 
teilungen fiir C h em ie , Maschinenwesen, Elektrotechnik 
und Huttenkunde auszubauen sowio nur den hinteren 
Teil des Hauptgebaudes zu errichten.* Da wir auf 
diese Eingabe keinen Beschoid erhielten, wurde auf 
Grund eines Yorstandsbeschlusses unterm 14. April 
d. J. erneut eine Eingabe in der gleichen Angelegen
heit an die genannten Minister gerichtet, und auch yon 
dieser Eingabe wurden Abschriftcn den hohen Yer- 
waltungsstellon, der Stadt Breslau, don groBeren obor- 
schlcsischon Stiidton, den hiesigen wirtschaftlichen 
Yereinon, don Handelskammern sowie den Mitgliedem 
des Ueichstages, Herrenhauses und Hauses der Ab- 
geordneten obersandt, und zwar den Mitgliedern der 
beiden Hauser des Landtages zu dem Zwecke, damit 
sio angosichts der beyorstehenden Etatsberatungen

* Y ergl. „S tahl und E isen" 1907 S. 1785.

fiir dio ErfDlIung unserer WOnscho eintreten mochten, 
d. i. fiir dio Bewilligung der Mittol zum yollstandigen 
Ausbau der Tochnischen Hochschulo zu Breslau im 
Itahmen dea E tats filr 1909.“

„Leider hat weder unsereEingabe noch die dankens- 
worte Befiirwortung einiger schlosischer Abgeordneter, 
darunter auch des hiesigen, Erfolg gohabt; dadurch 
lassen wir uns aber keineswegs abschrecken, immer 
wieder mit unserer Forderung an die Staatsregierung 
lioranzutfeton, selbst a u f die G efa h r  hin, daB wir uns 
unbeliebt machen; denn nacli wio yor stehen wir auf 
dom Standpunkto, daB der yollkominene Ausbau der 
Hochschulo sowohl in unserem Intoresso, a is  auch dem 
dor Hochschule selbst unerliiBlicli ist."

„Ich habo wiederum oinen Plan der Tochnischen 
Hochschule aushangon lassen und bitte Sic, zu bcachten, 
daB sich unsero WOnscho in der llauptsachc auf die 
Ausfiihrung des bereits durch bosonderen Entwurf 
klargestollton Haupttoilos richten, in dem die Bcprasen- 
tationsraume, bestehond aus einer kleinen Aula, einor 
groBen Wandolhallo, Zimmcr fiir den Hektor und dio 
Yerwaitung, sowie ferner die Abteilungen fiir Archi
tektur und Bauingoniourwesen untergebracht worden 
sollen. Die Kosten, um die cs sich hier handelt, 
wiirdon sich auf etwa 1 150 000^* stellen. Boinahe 
Yollcndet sind das chemische Institut und das Ma- 
schinenlaboratorium, dio Ende Oktober in Gebrauch 
genommen werden sollen, und zwar wird das Ma- 
scliinenlaboratorium im kommenden W inter bereits fiir 
dio gesamten Baulichkeiten elektrisches Licht und 
Heizung liefern, letztore durch oin Fernheizwerk, wel
ches das groBto in ganz Schlesien ist. Das eloktrotech- 
nische Institut erhalt zurzeit den Innenausbau, wahrend 
man damit beim h u t t e n m i i n n i s c h e n  I n s t i t u t  noch 
am weiteaton zuriick iat, so daB es fraglich ersclieint, 
oh cs zur Zeit dor Erollnung der Teclmischen Hoch
schulo, die wahrscheinlich im Oktober niichsten Jahres 
erfolgen dilrfte, fertiggestellt sein wird. Schuld daran 
tragt die yerspiiteto Ernennung dor leitenden 1’ro- 
fessoren. Dio gesamten inneren Einrichtungen doa 
hiittenmiinnischcn Institutes kosten nacb dom An- 
schlage die nicht unbotrachtlieho Summo von rund
1 435 0 0 0 ^ ,  woyon auf die b a u l i c h e  innero Einrich
tung etwa 150 000 Jt und auf die a p p a r a t i v e  Ein
richtung ungefalir 685 0 0 0 ^  entfallen. Rechncn Sie 
liierzu noch dio Kosten fiir das Gebaude des hiitten- 
miinnischen Institutes selbst, in dom bekanntlich Eisen- 
hiitten- und Metallhuttenkunde yereinigt sind, so diirfto 
oino reclit stattlicho Suinme fiir don vor alloin unseren 
Zwecken dienendon Sonderbau herauskommen. Fur 
dieae Munifizonz miissen wir der Staataregierung, sofom 
Bie den Kostonanschlag fur die innore Einrichtung in 
yollcr llohe noch genehmigt, aufrichtig dankbar sein 
und kSnnen uns frouen, dali aus der urspriinglich be- 
absichtigten Zusainmenlegung des ehomischen institutes 
mit dem hiittonmannischen in einem Gobilude, boi dem 
das zweite Institut ganz stiefmiitterlich und nebensach- 
lich behandelt werden sollte, nichts goworden ist, nicht 
zuletzt auch infolge des fortgesetztenEinspruchesseitens 
unaereB Yereins und dank dea schlieBlich hoheren Orts 
geubten sehr weiten Entgegenkoinmcns. Fiir das nouo 
hiittenmannische Institut sind zu Professoren ornannt 
worden die HH. S i m m e r s h a c h  und F r i e d r i c h ,  
und zwar Professor Simmershach filr eisenhiitten- 
mannischo und konstruktiyo Huttenkunde, wahrend 
Professor Friedrich den Lohrstuhl fiir Metallhiitten- 
kunde einBchlieBlich Metallographie erhalten hat. Pro- 
feasor Simmorsbach, der Bich Ihnen heute hier vor- 
atellen sollte und gleichzeitig oinen Yortrag ubernom- 
men hatte, ist durch eine Reise nacli Amorika an dor 
Ausfiihrung dieser Absicht yorhindert worden. E r ist 
uns wohlbckannt, da er yor Jahren im hiesigen Kovier 
tatig war und auch schon hier einen Y ortrag gehalten 
hat. Sowohl in der Praxia ais auch in der AYissen- 
schaft seinen Mann stellend, hat er sich schriftstelle-



1830 Stalli und Eiaen. A us Fachvereinen. 29. Ja h rg . 2Jr. 40.

risch und rodnoriach in herYorragender Weise botiitigt, 
so daB wir uns nur freuen konnen, dafi die Wahl auf ihn 
gefallenist; or wird uns allen willkoinmen sein. — [eh 
kohrenun auf don Ausgangspunkt meiner Ausfiihrungen 
zuriick und ompfohlo Ihnon dio Absondung einor er- 
neuten Potition an dio Mmister dos Kultus und dor Finali- 
zen um Einstollung dor .Mittel fiir den vollstandigon 
Ausbau dor Ureslauor Tochnischon Hochschule in don 
E tat fiir 1910. Ich schlago dafiir folgenden W ortlaut vor :

»Euer Exzellenz hat der ehrerbiotigst unter- 
fertigte Yerein „EisenhOtto Oberschlesion," Zweig- 
Yoroin des Yereins doutsclier Eisenhiittonleuto, 
e b e n s o  wio Sr. Exzollenz dem H erm  Pinanzminiater, 
boreits u n te rm  20. Oktober 1907 und 14. April 1909 
Eingaben unterbroitet, in wolchon dio Bereitstcllung 
von .Mitteln zum Yollausbau dor Tochnischon 11 och- 
schulo in Ureslau orboten wurde. Dor Noubau der 
Technischen Ilochschulo int inzwischcn wieder um 
ein bctrachtlichos Y o ra n g e s c h r i t t e n  und sieht in 
otwa oinom Jahro soinor Yollendung in dem bislior 
geplanten Uinfange ontgogon, ohno daB bishor dio 
erlioffto Bewilligung des noch fehlenden Hauptteilcs 
dos HórsaalgobiiudoB, dea Bogenannton Bautoiics C, 
erfolgt ist, der dio zum Yollausbau der I lo c h s c h u lo  
notwondigon Abtoilungen fiir Architektur und Wasser- 
bau aufzunohmon hiitto. Dor zu soinor diesjiilirigen 
Hauptvorsanimlung in Gloiwitz zusammenengetrotono 
Yerein beehrt sich, nochnials in Folgendoni dio 
Grilndo Y o rz u tra g o n , welche ihm zum Boweis fiir 
die -Notwondigkeit des Vollausbauos der Ilochschulo 
auSBchlaggebond erscheinen.

1. Sowohl fiir das Fachgebiet der A rchitektur 
ais auch fiir daajenige dos Wasser- und lngoniour- 
bauwesens bietet Schlesien ein iiuBerst reiehes An- 
schauungsmatorial, so daB Schlosiens Hauptstadt mit 
Sichorhęit eino groBe Anziehungskraft auf dio Stu- 
dierendon dor genannten beiden Fachrichtungen aus- 
iiben wiirde.

2. Dio bisherigen Ycrkaltnisso in beiden Fach- 
gobioten zoigen augensclieinlich in der Provinz einen 
Mangol an akademisch gebildeten Architakton und 
Bauingeniouren zum Schadon der Allgomoinhoit. Dio 
Angelegenheiton dos IIochbaueB liegen in Schlesien 
sowohl im otfentlicheji ais auch im Privatlebon, im 
Gegensatz zu anderen Landestoilen, zu wenig in den 
Hamlcn akademisch gebilileter Architokten. Die 
DurchfjJhrung der Oderrogulierung auch in ihren 
Kobenfliisson bringt es mit sieli, daB die Provinzial-, 
Kreis- uud Komnnmalbchorden bis in weite Zukunft 
liinein auf wasserwirtschaftliohom Gebiete gut vor- 
"ebildotor Beaniten in groBerer Zalil bediirfen.

3. Durch tlas Fehlon der Abteilungon fiir Archi- 
tek'tur und Ingenieurbauweson werden dio bisher be- 
willigten Abteilungon in ihrer Lebensfahigkeit stark 
beeintrachtigt. Das Studium des MaschinenbaueB, 
der Hiittenkiiudo und der Elektrotechnik h a t  be- 
stinimto Vorkenntnisse aus den genannten Gohieten 
z u r  unumganglichen V o ra u B s e tz u n g .  Es miiBte ais 
erheblichor Mangel empfunden werdon und dor Ent
wicklung der Anstalt sehr abtriiglich sein, wenn 
dieso Gebiete in Breslau nicht in ausreichender 
Weise golohrt wurden.

4. Dio bisher erbauten Tnstitute sind, wio wir 
dankbar anerkennen, mit solchen Mitteln ansgestattet, 
daB im Yergleich zu den schon bewilligten Aufwen- 
dungen dio zum Vollausbau noch nctwendigen Koston- 
betriige ais YcrlialtnismaBig geringfiigig erscheinen.

5. Zu den angefilhrton Griinden tritt noch der 
mohr iiuBorliche hinzu, daB der jetzige unYollkom- 
meno Zustand dor Anlago sohr stark in die Er- 
scheinung tritt, namentlich da dio Hauptseito des 
Hochschulgobaudos nach der Oder zu noch voll- 
kommen wust daliegt und bis zum Yollausbau der 
Hochschule daliegen wird, ein Zustand, der zur Be- 
grun.dung des Ansehens der nouen Hochschulanlage 
recht unerwiinsclit sein darfte.

Es Boli nicht yorkannt werden, daB bei der 
gegenwartigen miBliehen Finanzlage die Beschaifung

der noch fehlenden Golder Schwierigkciten bereiten 
wird. Allo Bctciligtcn geben sich jedoch der Ilolf- 
nung hin, dali dieso Schwierigkciten nicht unubor- 
windlich sein und namentlich auf keino prinzipiellen 
Hindernisso stoBen werden. Dieso Hoflnungen finden 
darin ihro Bestarkung, daB dem Vernohmon nach 
dio genauo Planung doB noch fehlenden Bautailes 
bereits orfolgt ist.

Euer Exzel!cnz beohron sich daher dio Unter- 
zeiohnetcn geliorsamst zu bitton, die Einstollung 
Yon Mitteln fiir den Bautoil C, welche durch das 
Hoho Haua der Abgeordnoten einmal bereits in 
dritter Losung gcnelimigt worden ist, fiir den Etat
1910 nunmehr Y o r z u n e h m e n  und somit don Yollausbau 
dor Ilochschulo baidigst genehmigon zu wollen.«

„M. 11.! Wenn Sie damit einverstandon sind, 
werde ich die Absondung der Potition yoranlasson und, 
wie friiher. auch den interessiorten Stollon Abschrifton 
iiborsenden.“

„Zunachst aber benutzo ich dio Gelegenheit, unsorm 
hochgeehrten Horrn Oberpriisidenten an dieser Stelle 
im Namon der Mitglieder unseres Yereins fiir die tat- 
kriiftige Unterstiitzung bei Errichtung und Ausbau der 
Brealauer Technischen Ilochschulo ebrorbiotigen Dank 
darzubringen. Wir bitton Euer Exzellenz, uns und 
der gesamton Industrie Schlosiens auch in diosor An- 
gelegenheit fernerhin mit Ilirom grolion, maBgebonden 
EinfluB zur Seite zu stelien.“

Das W ort hierzu ergriff zunachst Seine Exzellenz 
Dr. G r a f  von  Z e d l i t z  und  T r i i t z s c h l o r ,  dor sich 
ais Kurator der Technischen Hochschule in Breslau 
Yorstellto, und ais solcher die Erkliirung abgab, dali 
er noch vor kurzom in Berlin in dieser Frago Yor
trag  gchalton habo; zwrar soi or dabei ilborall auf 
vollea Yorstiindnis fiir dio Notwendigkeit der gesamton 
Ausgostaltung der Gebiete, die soeben angefiihrt wur
den, gestoBen, aber die Widrigkoit unsoror finanziellcn 
Yerhaltnisso macho es fast unmoglich, jetzt derartige 
Mittel in den Etat oinzustollon. Die Lage sei deshalb 
so uberaus schwierig, woil das ursprunglicho l’ro- 
gramin yiel eingoschrankter gewesen soi; jeder 
Schritt Yorwiirta habe daher milhsam erkiimpft wer
don miissen, und der fur die Hiittenlouto wichtigstc 
Schritt, die Selbstandigkoit und roichliche Ausgostal
tung der huttonmąnnischon Abteilung, sei ais das 
auBersto bozoichnet worden, was man leisten konne. 
Trotzdem begrOBo er dio Eingabe, da er keino Be
denken habe, daB man immer wieder Yersuche, dio Yoll
endung dor ganzen Hochschule doch schlieBlich zu or- 
reichen. E r stimmo aber ir it den Ausfiihrungen des 
Vorsitzondcn insoforn nicht iiborein, ais der yoii 
diesem ais fehlend bezeichnete Teil dor Ilochschulo 
niclit ais ein Hauptteil derselben anzusehen soi. Er 
sei Yielmohr nur eine wiinschonswerto Erganzung, 
eine in sachlicher Boziehung sehr bedoutungsYollo 
Abteilung, weil sie fur die Studierenden dor anderen 
Abtoilungen in gewisser Ilinsicht eino Grundlage 
bildet, durch die auch der schlosischcn Baukunst auf 
dio Beine geholfen werden konnte. Dossenungeachtet 
glaubt der Rednor doch ganz bestimmt, daB die Tocli- 
nischo Hochschule schon in ihror jotzigen Auagostal- 
tung in sehr bohem MaBo Yorteilo und Segen bringen 
werdo, und nach den Yorlaufigen Eindruckcn, die er 
in den Konforenzen mit den his jetzt benifenen 1’i'd- 
fessoren gehabt habo, seien diose Herren selbst Yoll 
der freudigsten Hoifnungen. Wio der Rednor weiter 
zum Ausdruck bringt, berechtigen dio jetzt go- 
schaffonen Einrichtungen durchaus zu der Erwartung, 
daB jungo Leuto, die sich der Technik in den hSheren 
Sphiiren hingebon wollen, zu voller Ausbildung ge- 
langen konnen, aber es sei wiinschonswert, daB ihnen 
auch auf einem Gebiete, auf dem die Tochnischo 
Ilochschulo noch nicht ausgebaut ist, dio MSgliclikeit 
eines tieferen wissenschaftlichen Eindringens gegeben 
werde.

Endlich glaubt Rodner nocli, daB eino friihero 
Borufung der Professoren, der einzelnen Abtoilungs- 
Y o rs to h e r  nicht zweckinaBig go»'esen wiire. Dio Pro-
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fcssoren seien mit dom Augonblick berufon wordon, 
wo sio mit in der Einrichtung ihrer Abteilungon prak
tisch tiitig sein konnten, zunachst theoretisch bei dor 
Aufstellung dor Kostenansehlage, und praktisch durch 
die Uoberwaehung der Ausfiihrung dor genelnnigten 
Kostenanschliigo. W aren sie yorher gekommon, so 
hatten sio weder Raumlichkoiton gehabt, in denen sio 
ihre Abteilungon einrichten, noch auch Studonten, 
yor denen sio leson konnton. Sie wiiren nlso doch in 
eino ziemlich imbefriodigonde Lage goratcn. Jotzt sei 
das anders. Es sei dio Hoffnung begriindot, dali am 10. 
oder 15. Noyember die ganzen riosigen liotriobs- 
anlagen, dio eben goschildcrt wordon seien, wie dic 
Dainpferzougung, die Heizung, dio Belouchtung, fortig 
wilrdon, und dali dann mit der onorgischen Einricli- 
tung der einzelnen Institute yorgegangon werden 
kiinne. Samtlicho Koatenansehluge fiir dieso inneron 
Einrichtungen soien yon den spiitoren Loitorn der 
Institute fortiggestellt, sio untorliigon bereits dor 
ministeriellen Priifung, und or zweifle nicht, dali dann 
der Gang der Arboiten oin so Hotter soin wird, dali 
man mit Sicherheit am 1. Oktober nachston Jahres 
der Erolfnung dor Hochschulo entgogensehon diirfo. 
Redner bespricht dann nocbmals dio Eingabe, liiilt 
aber dafilr, daB es nicht zweckmaBig sei, dio Hoch
schule zu mindorwertig in der Oeffentlichkoit hinzu- 
stellen, denn das wiirde dio schlimmston Folgen haben. 
Es wiirde unsere jungen Studierenden von der Hoch
schule ab8chreckon, anstatt sie horanzuziehon, und 
wonn aus der Hochschulo otwas worden sollte, so 
milBto Bio wirklich stark und lebhaft besucht wordon; 
tuchtige Leuto mllBton hinein in dio einzelnen Ab- 
toilungen, dio jetzt fortig werden. Beweise dio Tech- 
nisclie Hochschulo, dali sie Anziehungskraft babo und 
eine groBo Zuhorerschaft bekommo, so sei ihro yollo 
Ausgestaltung nur eino Frago dor allcrniichstcn Zu- 
kunlt, und dann wilrdon sieli dio Millionen, die dazu 
notwondig, aber jotzt nicht zu haben seien, schon 
finden.

Der Y o r s i t z e n d o  ontgegneto auf dioso Aus- 
fiihrungen Folgondes:

„Ich hin Ew. Exzollenz aufierordentlich dankhar 
fiir dio interessanten Ausfiihrungen. Es ist in der 
Tat ein MiByerstandnis boi uns hinsichtlich der Grund- 
riliausbildung insofern yorhanden gewesen, ais wir 
erst hier orfahren haben, dali der bezoichnoto Teil 
ais Hauptfront in Frage kommt. W ir mussen dom, 
m. H., durchaus zustimmen, dali os falscli yon uns 
wiiro, wenn wir etwa dadurch, daB wir die Anstalt, 
so wie sio bis jotzt geschaffon ist, ais mindorwertig 
bezeichnen, dio jungen Leuto von dem Besucli ab- 
schreeken wrollten. Das war nicht unsore Absicht, 
sondern wrir habon auf das Unyollkommeno hinweisen 
wollen, um Yollkommenes durchzusetzen. Jedenfalls 
sind wir Ew. Exzellenz sehr dankhar dafilr, daB Sie 
nicht gegen dio Absondung dor Petition sind. Ich 
lasse dariiber abstimmen und setze yoraus, daB wir 
auch keine Aenderungon des Wortlnutos mehr vor- 
nehmen. Wenn sich oiner der Herren dariiber noch 
zum W ort melden will, so bitte ich das zu tun. Das 
gesebieht nicht. Die Herren Bind also dafilr, dali 
wir die Petition absenden. Ilolfen wir, dali dabei 
etwas abfallt.“ (SchlaB folgt.)

V e r e in  d e u t s c h e r  B r i i c k e n -  u n d  E i s e n b a u -  
f a b r ik e n .

Am 27. Oktober d. J. hielt der Yorein, dem die 
Mehrzahl aller deutschen Brilckonbauanstalten an- 
gohort, seine fiinfto ordentliche, reich besuchte H a u p t -  
y o r s a m m l u n g  ab.

Ais der Yerein yor fiinf Jahren begrilndet werden 
sollte, stand man yor einer aehr schwierigen, fast 
unlosbar erscheinenden Aufgabe. Die riickaichtsloso 
Ausnutzung der Briickenbaufirmen zur Aufstellung yon

Projokton aller A rt und dio durch das offentlicho 
Verdingung8verfahren heryorgorufenon grofion Yer- 
lusto bildeton seinorzeit don Anlafi zur Griindung dos 
Y ereins, und dio Not war so grofi, dali sich diose 
Griindung in uberraschend kurzer Zoit yollzog. Die 
auf liberalstor Grundlage entworfenon Satzungon fan- 
don allgomoine Annahme; sio sind seitdem woitor 
ausgobaut wordon und werden nach Bedarf noch 
weitor yorbessert werden. Bjim Entwurf der Satzungon 
wurdo angestrobt, einom gesunden Wettbeworbe und 
damit dom Fortschritte im Briickenbau froio Bahn zu 
lassen untor Schonung der kleinoren Firmen. Gleich- 
zeitig sollten dio Proiso gehobon und Mittel bereit- 
gestellt worden zur Verfolgung wiBsonschaftliehor und 
wirtschaftlicher Ziele.

Nur teilweiso konnten diese Aufgaben ihrer Losung 
entgegengofiihrt werdon. Denn die Preise fiir Eisen- 
konstruktionen Bind zurzeit sehr godrUckt, und yon 
einor angemoBsenen W ortschatzung dos tochniHchon 
Wissons und des ganz uiiYorhiUtnismaBig grofion 
Risikos i s t  b e i dor P ro is fo B ts o tz u n g  nicht dio Redo. 
Es ist bezeichnend fiir die Yorhaltnisse, unter denen 
der Briickenbau biswoilon arbeiten muli,* dali vor 
einigen Jahren, bei oinor G ru p p o  yon Lieferungen fiir 
den S taat, b e i einem Ge8amtrechnung8wrorte yon 
6 300 000 M  nicht einmal dio werbenden Auslagen 
horoingebracht werdon kom iten; von den a n  dem 
Auftrage heteiligten Firmen yermochte nicht eino 
einzige ihro Gonoralkoston zu deckon, und der Vorlust 
an jonen Lieferungen diirfte 1000 000 J t  betragen 
haben. — Fiir wissenschaftliche Yorsucho sind biBhor 
aus Yoroinsmitteln 290 000 Jt boreitgestellt worden. 
Dio Loitung dor Yorsucho ist einom Ausschusse an- 
yortraut worden, dem unter andern auch dio orfahron- 
sten Staatabeamten angehoren. Dio Yorsucho werden 
in der Kuniglichen M aterialpriifungsanstalt zu Grofi- 
Lichterfolde yorgenommen und ihro Ergobniase zum 
Nutzen der Allgemeinhoit yerolfentlicht. Eino lebhafte 
Forderung der Versucho durch don Stnat und durch ka- 
pitalkriiftigo Yereinigungen wiiro dringond erwilnBcht.

Der Vorein ist in der Lage, in technischen Fragen 
des Briicken- und Hochbaues Ratscbliigo zu ertoilen, 
und er wird erfreulicherweise schon jetzt in wichtigen 
Fragen goliort.

A r b e i tg e b e r v e r b a n d  f u r  d e n  B e z i r k  d e r  
N o r d w e s t l i c h e n  G r u p p e  d e s  V e r e in s  d e u t 

s c h e r  E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e l l e r .

Dem yon Dr. l l o f f  in der Hauptyersammlung 
yom 8. Noyombcr d. .1. erstatteton Bericht entnehmen 
wir, dafi wio im Ubrigen Deutschland so auch im Be
zirk dea Yerbandea die Zahl der Arbeitskiimpfo ge- 
sunkon iBt. Das Zusammoiihalten der goeinten Ar- 
beitgebor fiihrte dabei zu ćinem fiir dio Angreifer er- 
folglosen Ausgang des Weitaus groBeren Teiles der 
Ausstande. Man ist auf gewerkscliaftlicher Seito nicht 
mehr in der Lago, den Arbeitern diesen MiBerfolg zu 
Y o rh e im lic h o n . Bezeichnend ist die Bemerkung des 
Korrospondenzblattos der Generalkommission der Ge- 
werkschaften Doutachlands in einer Uebersicht uber 
die Arbeitskiimpfo des Jahres 1908: „Schon bei der
Besprechung des Ausgangea der yerschiedenen Arten 
der Bowegung mufiten wir leider wiederholt bemerken, 
dali die llrfolgo der Bewegungen liinter denen der 
friiheren Jahre zuriickstehen. Da auch dio Zahl und 
dor Umfang der Angriffsbewogungen einen Ruekgang 
erfahren liaben, so m u li yon Y o rn h o re in  mit einem 
etark yermindorten Gosamtresultat dor Errungen- 
schaften gorechnot werden.11 Der geringe Erfolg der 
Arbeitskiimpfo drilckt aich aucli ais Rilckschlag in 
der .Mitglioderzahl der fiihrenden Gowerkschaften aus.

* Y ergl. S. 1837 dieses H eftes.
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Sie haben samtlich eino Einbulio zu Yerzeiehnen. 
Die nachfolgende Aufatollung fur dio Jalire 1907 
bis 1908 hat um so groBeres Intercsso, ais in ihr 
auch dio orst in den letzten Jahren  entstandenen 
Taterlandischen und sogenanntcn golhen Arboitorver- 
biiiide sowio dio Workvoreino aufgefuhrt sind. Dio 
Gesamtzahl der .Mitglieder in dieson arbeitgeberfround- 
lichen Yerlmnden ist noch gering gegoniiber der Mit- 
gliederzahl der alten Gewerkschaften. ihr W achstum 
liiBt aber auf eine erfreuliehe Entwicklung schlieBen.

Zahl der 
Mitglieder F.Inonhmcn Vermogcn

Freie Gowerk-fl907
sehaften  ̂1908

Christl. Ge- /1907
werkschaften (1908

Hirsch-Dun- f , qn-
kerschoGo- ś-nnó 

i  I 1JUo werkYereine v
Yaterl. Ar- /1907 

boitorvoroine\l 908

Al"  /1907 beitervor- < 1 anQ
bandę 

WerkYereine {] qqS

1 865 506 
l 831 731 

274 323 
264 519

108 889 
105 558

10 294 
18 912

10 206 
14 628

38 507 
50 710

51 396 784 
48 544 396 

4 311 495 
4 394 745

2 819 909 
2 694 859

50 329 
82 078

27 728 
38 247

258 407 
309 537

33 242 545 
40 839 791
3 487 735
4 513 409

3 813 831
4 210413

32 668 
76 209

51 877
67 679

250 950 
341 895

Daa stotige Abnehmen der goworksonlftliohon Er- 
folgo laBt dio Annahme zu, daB die StoBkraft dor Ge- 
werkschaftcn ihren Hohepunktiiberscliritten hat. Wenn, 
so sagt der Bericht, auf der einen Soite dioso W alir- 
nehmuhg geoignet soi, die Iloffnung auf oino allmah- 
liche Beruhigung aufkommen zu lassen, so musso 
anderseita dio Hast in der Losung sozialpolitischer 
Problonię Sorge erwecken, wie dor Bericht an dem 
Entwurf des Arbeitskammorgesotzea und anderer Ge- 
setzesvorlagon darzutun suebt. W eiterhin beschiiftigt 
Bi<-,h der Bericht mit der neuen Bundesratsverordnung 
iiber don Betrieb dor Anlagen der GroBoisenindustrie 
und bemerkt dazu: Dioso Yerordnung, die einen er
heblichen Eingriff in die Dispoaitionsfreiheit des Ar- 
heitgebors darstollt, hat sich seit den w-enigen Mo
naten ilires Inkraftseins (1. April 1909) aber auch ais 
oino wenig arboitorfreundliclie MaBnahmo orwiesen. 
Die obligatorische Einfuhrung fostbegrenzter Pausen 
sowie dio schematiachen Bestimmungen iiber dio Bo- 
schaftigung nacli der regelmaBigen Arbeitszoit hatten 
Yielfach eino Minderleistung und damit einen gerin- 
goren Yerdionst dea davon betroffenon Arbeiters zur 
Folgę. Daboi ist der dieser Nouordnung zugrunde 
liegendo soziale Gedanko nicht richtig. Die frilher 
iiblichen voriinderlichen und doshalb bezahlton Pausen 
ubertrafen meist die neu eingefiihrtcn festen. Was 
die Ueborstundon betrifft, so liegt ihre Beschrankung 
im Intorosse dos Arbeitgobers. E r vormoidet sio des- 
halb, wo er kann. Das ist aber aus betriebstochnischen 
Griinden nicht immer moglich. Durchaus unzutreffend 
ist dagegen dio A n n a h m e , daB dem Arbeitnchmer mit 
der Erschwerung der Ableistung Yon Ueberstunden 
ein DietiBt orwiesen wurde. Diese Annahme geht von 
dor irrigen Yoraussetzung aus, daB der Arboitor nur 
widerwillig und gezwungon Ueberstunden Ubernimmt, 
wiihrond meist das Gogenteil der Fali ist. Hochst

bedauerlich ist, ilaB dio Bestimmungen das Yerhiiltnis 
der Arbeitnolimor zum Arbeitgebor aufs neue Yor- 
schiirfen. Der Arbeiter orkennt niclit, daB os sich 
hier um einen Feblgrilf sozialon Ueboreifers batidolt. 
E r sieht im Arbeitgeber dio Ursachc des ihm zuge- 
fugten Schadens. D e r  Bericht geht sodann auf die 
Yoroinzelten Arbeitskainpfo im Bezirk oin, die erfolglos 
fiir dio Gewerkschaften Yorliefen. Dio Zahl der ver- 
bandsseitig wegen Teilnahmo an Arbeitorbowogungen 
gesporrten Arboitor betrug im ganzon 1546. Diese 
Kanipfe entbrannten nicht, weil dio Yerhaltnisse dozu 
zwangon, sondern weil die Arbeiterfiihrer dio Inszenie- 
rung von Unruhen aus gowerkschaftliclien Griinden 
fiir nfltzlich eraehteton. D o r  Bericht liiilt diese Fest- 
stellnng fiir notwendig; denn solango dor heutigo 
Geist in den Gowerkschaften liorrseho, bestobe keine 
.Moglichkeit gogenseitiger Yerstandigung. Es wird end- 
lich auf die W icbtigkeit dor Yom Verband ins Leben 
gerufenon Lohnstatistik liingewiosen. Ihro Ergebnisse 
dienen auch zur Beseitigung von Eeibungsfliichen. Dor 
Bericht erinnert in dieser Beziehung, um zu beweisen, 
daB dio Unzufriodenheit sich gar nicht immer iu Ar- 
boitakiimpfen zu iiuBern braucht, sondern auch in Ar- 
boitsunlust zum Ausdruck kommen kann, an einen Ar- 
beitorausstand, dor vor einigen Jahren auf einem west- 
fiiliscbon Ycrbaudswork zum Ausbruch kam. Das Werk 
hatte eine amerikanische DrahtstraBo angolegt und 
lieB mit Rucksicht auf die anfiinglich hohen Aufordc- 
rungen dio alten Akkordsatze bestehen. Dio Direktion 
hiitte trotz der ungowohnlicben Ilolie, die der Yer- 
dionat dor botreffenden Arboitor mit der Zeit erreichte, 
zunachst von einor Aenderung abgesehen, wronn nicht 
die anderen Arbeiter unzufrioden geworden waren und 
eino Herabsetzung der Akkordo Ycrlangt hiitten. Es 
ist bei Ausbruch von Streitigkoiten natiirlich von hocli- 
stor Bodoutung, iibor die LohnverhaltnisBO genau unter- 
richtet zu soin. Das war friibor nur schwer zu er- 
reichen. So Yorursachto es dom Aachener Hfltten- 
Aktien-Yerein gelegentlich des Auastandos 1906 groBe 
Miihe, don Angaben der Gewerkschaften uber die im 
rheinisch-westfalischen Industriebezirk gezahltenLohne 
ontgegenzutroton. Hierin kann die Yerbandsstatistik 
erfreulichen W andel Bcbalfon.  Am SchliiBse soines
5. Geschaftsjahres gehorten dem Yerbande 138 (140) 
Werko an. Dio Zahl der von diesen 1907 beschaf- 
tigten Arbeiter betrug 156 840 (153 292 [06]), dio oino 
Lohnsumme von 241 831 954 (227 924 981) erhielten.

Der Bericht schlięBt mit einem Hinwois auf don 
schmerzlichon Vorlust, den dor Yerband durch das Hin- 
schoiden seines AusschuBmitgliedes H e i n r i c h  K l e i n  
in Dilsseldorf-Bonrath im Dezember v. Ja. erlittcn 
habe, der sich seiner Aufgabe mit reger llingabe wid- 
meto und dcm der Yerband oin obrondoa Andenkcn 
bowahron werde. Dor Bericht wurde mit lebhafter 
Befriedigung aufgenommon. Darauf wurden in den 
Yorstand die Geheimrate W i e t h a u s  (Hamm i. W.) 
und G o e c k e  (Meiderich) wioder- und in den Aus
schuB die Direktoren M e r c k e n a  (W itten), B u f f  
(Hiiaten) und Kommerzienrat W illi. B r u g m a n n  
(Dortmund) neugewahlt. Der atellYertrotondo Yor- 
sitzende Abg. Dr. B e u m o r  scliloB sodann dio Haupt- 
Yorsammlung mit herzlichem Dank an don Geschiifts- 
fiihror Dr. H o f f  fur seinen lichtYollen Jahresboricht 
und dem AuBdruck der Holfnung, daB sich dor Yer
band auch im Jah re  1909/10 wie bisher ais eine 
Friedenseinrichtung im besten Sinne dos Wortes be- 
wahren mdge.

U m schau.
Pressen ron Eisenbahuwagenradern.

Einer Mitteilung der „Gazetto Times“ (PittBburgh 
Y. St.) vom 24. Juli 1909 entnehmon wir dio Mitteilung, 
daB die „Carnogie Steel Company u sich entschlossen hat, 
auf ihron W erken zu Homestead eine neue Anlago zu

bauen, zu dem Zweck, Eisenbahnwagenradcr naeh 
dem Yerfabren Yon E. E. Slick herzustollon. Bereits 
soit mehr ais zwei Jahren ist die Carnegie Steel Co. 
damit beschiiftigt, dieses Yerfabren auszuarbeiten. 
Auch sind bereits seit dieser Zeit yoii  der „Pittaburgh 
& Lake Erie Itailroad“ Yersuche mit solchen ge-
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proBten Radern angostollt worden, dic zur Zufrieden- 
jieit dor Balmverwaltung ausgefallen zu sein sclioinon, 
donn dio Naelifrago ist stots solir rege gowesen. Dio 
Herstellung oines solchen Hados auf diesem Proli- 
walzwerko orfolgt aus abgoselniittonen Scheiben vor-

gewalzten Materiałom in 
oiner halben Minutę. In 
Abbildung 1 ist oino 
solche von Yorgebloek- 
tem Matorial abgosebnit- 
tene Schcibe sowio oin 
fertiges Kad darge- 
stollt. Dio Scheiben wer
den vor der Walzung ge- 
loolit, doch niclit voll- 
stiindig, sondern bis auf 
etwa 38 mm. DicBOS 
Stilck a (Abbildung 1) 
wird erst nach Fortig- 
stollung des lładcs durch- 
gostoBon und bildet 
don oinzigen Abfall bei 
dem Walz- bozw. PreB- 
Yorgang.

Das Slickscho PreB- 
walzwerk zur Horstel- 
lung Yon Eisonbahnwa- 
genradorn liat im Laufo 

der Jahro* des Probierons wosontliclic Aonderungon 
orfahren. Es besteht aus zwoi rotiorenden Gesenken, 
yoii denen das eine an das andero hydraulisoh an- 
geproBt, domselben goniihort und von demaolbon ent
fornt werden kann.

Neuere Gichtgasreiniger.
(SchluB von S. 1793.)

I. G a s r e i n i g e r  fi i r  ho ho E e i n h o i t s g r a d e  zum 
D a u e r b e t r i e b o  von  G a s m a s c h i n e n .

Den neneren Apparaton, die zur woitgehenden 
Reinigung dos Gases fiir Gasmaschinen dienen, ist ge- 
moinsam die Absclioidung 
deB Staubes aus d e m  Gas 
durch Zentrifugalkraft, un- 
tor Aufwondung einer grii- 
Beren odor kleineren moto- 
riachen Kraft.

Einen M ergleich dor bei
den bekanntęsten Yorfahren 
fiir Foinreinigung dor Gaso 
geben liachstehende im Be- 
triob dor Gu to h  o f f n u n g B -  
h ii 11 e zu Oberhausen (Rhld.) 
erhaltene Zahlon. In beiden 
Fiillen war das heiBo Gicht- 
gas durcli scnkrochte Stand- 
rohromitWasserborieBolung 
gekiihlt und bis auf einen 
Staubgehalt yoii 3 g / c b m  
vorgereinigt w orden:

A rt de r R ein igung

NasBer Yentilator mit nach- 
folgondon senkrechten 
Koksskrubbern und wage- 
rochton Koksfiltern . . .

AchsialorZcntrifugalwascher 
einschlioBl. Antriebsmotor

* Es wurde zum Patent angemeldet am 7. Dezem- 
ber 1907; das Patent wurde erteilt am 16. MSrz 1909.

** Der Yentilator aliein ergab einen Reinheitsgrad 
Yon 0,2 g/cbm Staub.

XLYI.t»

Zahlentafel 1.

•flOa
V>

Leistung 
des Appa- 

ra tes
cbm /Std.

K raft-
b ed a rf

K w*

'Wasacr-
verbraucb

1/cbm

S taubgehalt 
beim  Ki u tritt 

des (Jasea
g/cbm

S taubgehalt 
beim  Auntrltt 

des Gases
g/cbm

1 20 100 83 1,46 3,86 0,040
2 14 350 78 2,22 3,11 0,027
3 14 350 75 1,57 1,65 0,<>47
4 14 350 73 1,83 1,54 0,028
5 14 350 77 2,21 1,01 0,023
6 13 750 75 2,24 1,04 0,042
7 14 350 77 2,03 0,72 0,027
8 14 350 77 2,09 2,72 0,027
9 14 350 85 • 1,09 2,29 0,052

10 20 100 82 1,49 2,79 0,060
11 20 100 88 1,47 1,94 0,040
12 20 100 79 1,49 2,41 0,039
13 14 350 81 2,17 1,09 0,022
14 14 350 78 2,15 1,90 0,030

ergibt im Durchschnitt

16 000 
cb ra /s td .

79
Kw

1,9
1/cbm

2,0
g/cbm

0,036
g/cbm

Eine y o ii dor iiblicheu Form abwoichonde Aus- 
fiihrung der achsialon Gasreiniger mSge hier be- 
aproclien w orden, wclche in neuestor Zeit im Dauor- 
botriebo Y o rz iig lic h o  Resultate erzielt hat. Diese Kon
struktion (D. R. P. F  16 s s o 1) besitzt leiclit auswochsol- 
bare Fliigol zur gesonderten Fortfuhrung dor unter 
der W irkung der Zentrifugalkraft angoreicherten 
iiuBerston Staubzono, wahrend die HauptmasBO des 
reinen Gases durch eigene Schaufeln unabhangig fort- 
gofiihrt wird. Durch Abbildung 4 ist dor Apparat 
schematisch erlautort. Das zu reinigende Gas wird 
durch oine rotierende Lauftromniel A B nacli einer 
Schlangenlinie gomiifi den beigesotzten Pfeilon der 
Abbildung 4 hindurchgeleitet und zerfiillt untor der 
W irkung der Zentrifugalkraft oincrsoits in sehr staub- 
reicho ringformigo Zonon an dor auBorston Periphorie,

Schem a des neuen  G asrein igers (System Flossel).

und anderseits in staubarmo Zonen im Innern 
Das durch Schloudorkraft yoii Staub befreite Gas 
flieBt bei A stiindig don Gastnaschinen zu. Die staub- 
reichste, auBore Zone dagegen wrird unter Yermittlung 
der mitrotierenden Transportschnecken nach o n t -  
g o g e n g o s e t z t e r  Richtung fortbowegt uud ver- 
liifit boi B durch besondoro Auslasse den Apparat in 
Form einer dichten Staubwolko. Boi der Reinigung 
Yon Gichtgasen wird stets W asser in die Gase ein- 
gespritzt, so daB der gesamte Staub in Form  Yon 
Schlamm aus dem A pparat herausflioBt. Die langsame 
Wellonbewegung der Gaso durch don Apparat und 
die hohen Umdrehungszahlen bogiinstigen die zentri- 
fugale Ausscheidung dos Staubos, welche im Quadrat

* Der Apparat war durch Riemen angetrieben; 
boi direkter Kupplung ist der W irkungsgrad gDnstiger.

104

A bbildung 1. G eprefltcs Rad 
und Scheibe aus vorgeblocktem  

M ateriał.

A bbildung 4.

erz le lter
durch-

schn lttllcher
Relnheit8-

grad
g/cbm

0,08**

0,08

ungefSihre 
A nlage- 

koaten fur 
15000 

cbm /Std.

35 000 

25 000
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Abbildung: 6. G asreln lger fiir 20000 cbm O as I. d, S tunde (System Flossel).

Dio Anlagekosten fur diesen A pparat einschl. An- 
tricbsmotor bolaufen sich bei einer Łeistung yon 20 000 
cbm/Std. auf etwa 20000 Ji.

Abbildung 6 stelit die Gesamtansicht eines Gas- 
reinigers fur 20000 cbm i. d. Std. dar bei einem Rein- 
hoitagrad von 0,03 bis 0,05 gjcbm (fur Gasmaschinen)

daB es einmal ein w ic h t ig e B  Eisen und Stahl erzeu- 
gendes Land werden wird, denn eeine Eisenerzlager 
Bind von ungeheurer Auadehnung, und seine Kohlen-

* 1909, 3. Septem ber, S. 356.
** „S tah l und E isen" 1908 S. 1.

dor Winkelgoschwindigkeit zunimmt, und erklaren den 
hohen W irkungsgrad des Apparatos.

Dor Apparat ist aehr kompendios und Obersicht- 
lich geboiit und besitzt an beiden Endon reiclilich bo- 
messene Tauchrohro zur Entwasscrung, durch w^elche 
auch der Schlamm ohne TJnterbrechungablauft. Kraftige 
Ringschmierlager sprechen fiir groBe Betriebssicherheit.

Ein nach diesem Prinzip gebauter Roiniger (siehe 
Abbildung 5) fiir eine Btiindliche Łeistung YOII etwa

oder fiir 60 000 cbm i. d. Std. bei einem Reinhoits
grad von rund 0,5 g/cbm (fiir Cowper-Appaiate).

Zukunft der cliiueslschen Eisen- nnd Stahl- 
industrlo.

Kiner Mitteilung Yon „The Iron and Coal TradeB 
ReYiew’“ * entnehmen wir, daB Bich dio „Ilanyang Iron 
aud Steolworks", iiber dio wir Bchon friiher ausfiihr- 
licher borichtet haben,** in giinstiger Entwicklung

A bbildung 5. G asrcin iger fu r 20000 cbm 1. d. Stunde zum R ciaigen  deB G aies fiir G asm ascbinen (System Flossel}.

20 000 cbm wurde im Betrieb der Gutehoffnuńgshiitte 
zu  Oberhausen orprobt. E r bat in dor Tat YOrziig- 
lic.be Resultato erzielt, wie die, nach lmlbjahriger Be- 
triebszeit durch eine Ueiho von Yersuchen festge- 
stellten Zahlen der Zahlentafel 1 (S. 1833) d a rtun :

befinden und heute bereitB nahezu 4000 Arbeiter be- 
sebaftigen. Wenn man auch noch nicht ernstlich zu 
befiirchten braucht, daB China in absohbaror Zeit sich 
in die Reihe der groBen Industriestaaten hinaufarbeiten 
wird, so kann doch kein Zweifel dariiber bestehen,
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Yorriito, dio Kohlen von gutor Beschaffenheit liofern, 
sind ais die groBten der Erdo bezeiehnet worden.

W as die RohoiBcnerzeugung der „Hanyang Iron 
and Steelworka“ betrifft, so iiboratcigt sio heuto 
500 t tiiglich. Die iibrige Erzeugung orstreckt sich 
auf die Ilerstollung yon Besaomor- und Martinatahl, 
die zu Platton, Bleohen, Knflppcln, Schienen, Kon- 
struktionBinaterial usw. yorwalzt werden. Das Sehienen- 
walzwerk kann allein tiiglich 250 t 38,25 kg/m- 
Schionen auswalzen, doch wird die Erzeugung nacli 
Vollendung des goplanton Umbaues sich bedeutend 
steigern. Das Schienenmatorial fiir die Peking-Hankow- 
Bahn wurdo von den Ilanyang Iron and Stoolworks 
geliefert. Die Arbeitslohne stollen Bich monatlich 
ungelahr wio folgt:

* „Stahl und Eisen" 1908 S. 6.

f iir: au f :
W ftlzer.............................. 10,50 bis 25,00 M
Heizer an don Oefen . . 25,00 Jt
Martinschmolzor . . . .  25,00 „
Schm iodo..........................31,00 bis 40,00 M
Hierzu soi bemerkt, daB in Ilanyang die Lohne 

fiir dio Handwerkor, ihro Yorarbeitor und Meister 
weit hoher stehen ala die der Arbeiter und der ersten 
Leuto im Stahl- und Walzwerkebetrieb.* Diese T at
sache wird durch dio Nachfrago bedingt. Handwerker 
aind uberall gesucht; fiir Huttenarbeitor findet aich 
jedoch auBer in Ilanyang kaum eine pasaende Stello 
in weitem Umkreis.

In den Erzgruben werden tiiglich etwa 1500 t 
Erz gefordert, wiihrend aich dio Kohlenforderung auf 
2000 t beliluft. In 200 Koksofen werden tiiglich otwa 
500 t Ilochofonkoks liergestellt.

Biicherschau.
BeitrUge aus der Geschichte der Chemie. Dem 

Gediielitnis von G. W . Kahlbaum gewiilniet 
von li. Ab egg -B reslau  «. a. Herausgegebcn 
von P. D i e r g a r t .  Mit einem Portrilt Georg 
W . A. Kalilbaums, zahlreichen Abbildungen 
und einer farbigen Doppeltafel. Leipzig und 
Wien 1909, Franz Deuticke. 24 J L

Yor uns liegt ein sehr inerkwDrdiges Buch. Es ist 
dem Andonken Kalilbaums gowidmet und enthalt auBer 
fiinf kurzeń, entsprechendon Boitragon iiber dio Person 
Kalilbaums ais Chemiker, Lehrer, Ilistorikor, Kritikor 
ein Sammelsurium von 65 mehr odor miiuler gelungenon, 
meist kurzeń Notizen iibor die yorscliiodenaten Gegon- 
stiinde, dio man yielleicht unter dom Titol Geschichte 
dor Chemie zusammenfaasen kann. Da der Inhalt des 
Buches die heterogonaten Dinge umfaBt, ao ist es 
beim besten Willon nicht moglich gowesen, irgend 
eine gewisse Ordnung odor Gruppiorung herbeizu- 
fiihren, die dom Suchenden cinon Fingerzeig geben 
konnte, was er in dem Buche finden kann. Was 
wurdo der gestrenge Kritiker Kahlbaum, dessen Samo 
hier ais Aushangeschild benutzt wird, zu diesem liuche 
sagen? Jedenfalls iat ea schade um einigo der auf- 
genommenen Arbeiten, dio bei der Planlosigkeit dea 
Buches ao gut wio vorloron aind. Der Titol dea 
Buches „Beitriigo aus der Geschichto der Chemio" 
konnte yielleicht die Annahme erwecken, ais handle 
es sich hier um ein ahnliches Werk, wio dio be- 
kannten wertyollen „Beitriigo zur Goschichto der 
Chomie" yon K o p p ,  dem widerspricht aber dor In
halt des von Diergart beaorgten Sainmelwerkea griind- 
lich. Beitriige, dio fiir dio Geschichte des Eisens von 
Belang waren und dio fiir die Leser dioaor Zoitschrift 
besonderes Interesso hatten, finden sich in dem Bucho 
nicht; eine kurze „Bemcrkung iiber alto Eisenluppen" 
yom Ilerausgebcr ist wertlos.

Durch oino kritiacbe Sichtung der Bcitrage und 
namentlich durch Zuaammonfassungzuaammengoboriger 
Dinge, yielleicht zu Einzolhefton, hiitto der llcraus- 
geber loicht etwas Bessoros schaffon konnen.

Prof. Dr. B. Neumann.

The Copper llandbook. A Manuał of the Copper 
Industry of the World. Vol. VIII. Compiled 
and published by ' H o r a c e  J.  S t e v e n s .  
Houghton (Mich., U. S. A.) 1908. Geb. 5 0 .

Hatto die siebente Auagabo des bokannten Werkoa 
unter personlicbem MiBgeachicke des Yerfasaera zu 
leiden gehabt,* so ersclieint dafiir das Buch diesmal 
in um bo griindlichorer Neubearbeitung. Sie orstreckt 
aich yor allem auf daa Hauptkapitel, in dem inBgoaamt

* Y ergl. .S tah l und Eiaen" 1908 S. 645.

6767 Kupferbergwerke allor Liinder (gogen 4627 im 
Yorigen Bando) aufgefiihrt sind. Allerding8 findet mail 
nicht bei allen W erken ausfiihrlicho Mitteilungon, dio 
naheren AufschluB iiber dio Yerhaltniaae geben, yielmehr 
hat aich der VerfaaBer ofter damit begnflgon miiaaen, nur 
dio Adrease dor Grubenverwaltung ganz kurz zu ver- 
zeichnen. Trotzdem staunt man iibor die Filllo dessen, 
was emsigerFleiB hierzuaammengetragen hat. Das steto 
Anwachson des zu hewiiltigenden Stoffos hat mit Riick- 
sicht auf die Yersendungamoglichkeit des Buches 
(das una iibrigens schon seit etwa einem halben Jahro 
yorliegt) dio Wahl einor anderen Typengattung und 
etwaa diinneren 1’apiera notig gem acht; der Druck iat 
jedoch naoh wio yor gut leserlich und die iibrige 
Ausstattung aauber und zweckentaprechend. Auf Ein- 
zelheiten dos in Redo stehenden Tlauptteiles dea 
Werkc8 brauchen wir angeaichta des Umatandoa, daB 
das Buch schon in achter AuBgabe yorliegt, wohl 
ebensowenig niihcr einzugehen wie auf dio tech- 
nischen Kapitel, die sich mit dor Geschichte, dem 
Yorkommen und der Darstellung des Kupfers befaasen. 
Dagogon diirfte ein „Blick in dio Zukunft  der Kupfer- 
gewinnung", den des Vcrfassers Phantasie uns am 
Schluase der umfangreichen B ta t i s t i s c h o n  Angaben 
aeines W erkes tun liiilt, obwohl er nicht ganz neu ist, 
fiir unaero Leaor nicht ohne Interesso sein. Im 
Kupfergowerbo betrachto man os, so sagt Steyens, 
immer mohr ala oin Axiom, daB die jiihilicho Zu
nahme dor W eltforderung an Kupfer 8 o/0 betrage; 
wenn nun auch dieso Steigerung fiir dio Gegenwart 
ala maBgobend angeaehen werden kiinne, bo golto sio 
doch noch nicht lange genug, um fiir kiinftige langero 
Zeitriiume zugrunde gelegt werden zu diirfen. SteyeiiB 
reclinot somit, yon dor Zahl dea Jahres 1900 aus- 
gohend, yorsichtshalber auBer mit jenen 8 °/o Zunahmo 
der Forderung noch mit yerschiedenen geringeren 
Siitzen und kommt dann, die Prozontzablen fiir jo 
zeliu Jahro etwas abrundend, zu folgenden Ergeb- 
n issen:

K upfer- bel e in er Z unahm e von jiihrlich
gewlnnung: 4 % 5 % 7 % 8 %

im  Jah re (tons zu 1016 kg)
1000 486 732 486 732 486 732 486 732
1910 730 098 778 771 876 117 1 022 137
1923 1 095 147 1 246 033 1 577 011 2 146 488
1950 3 696 121 5 103 754 9 227 372 19 878 626
2000 28 067 419 52 516 748 174 681 468 811 863 165

Siidafrikanische Minenwerłe. Handbuch fiir
Bankiers und Kapitalisten. Bearbeitet von 
Hugo  Lu s t i g .  D ritte Auflage. Berlin 1909, 
Minenverlag, G. m.b.  H. Geb. 1 5 ^ .

Seit dem Eracheinon der zweiten Auflage des 
Yorlicgenden, aeinerzeit an dieaer Stelle* angezeigten 
Nachachlagewerkes iat die atidafrikaniache Bergwerks-

* „Stahl und Eisen" 1905 S. 1384.
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industrio so mannigfaltigen Aenderungen sowohl in 
finanzieller wio betriobBtechnischer Hinaicht unter
worfen gewesen, daB oino Neubearbeitung deB Buches 
wohl am Platze war, wenn es weiterhin ais Filhrer 
durch dio genannte Industrie dienen sollte. Im 
wesentlichon unterscheidet sich die jetzige AuBgabo 
von dor friiheren dadurch, daB die Angaben iiber die 
einzelnen Unternohmungen — etwa 900 Gold-, Diamant-, 
Kupfer-, Zinn-, Bloi-, Kohlen- und andere Berg- 
werke — nach dem Stande yom Mai d. J. borichtigt 
worden sind; ebenso lmt der YorfaBser boi dom teils am 
SohluBso des Buches eingehefteten, zum Teil auch im 
Texlo selbst oingefilgten Kartenmaterial, dem ferner bei- 
gegobenon o n g l iB c h -d o u ts c h o n  W orterbuche berg- und 
borsentechuiacher Facbausdrilcko und den statistischen 
Zahlenreihen Uber die Goldgewinnung Sildafrikas ent- 
Bprechende Erganzungen yorgenommen. Neu ist ein 
boBouderoB alphabetiBcheB VerzeichniBdorin dem Werko 
behandelten Gesellschaften, das durch yerBchiedonen 
Druck anzoigt, ob dio Untornehmungen noch bestehen 
odor schon erloschon sind. Das Yorwort gibt eine 
kurze UeberBicht iiber dio allgomeine Entwicklung 
der siidafrikanischen BergworkBinduBtrie wahrend dor 
letzten Jahre. — Recht bedauerlich ist os, daB sich

der falsche Gebrauch des Fremdwortes „Mine“ anstatt 
der guten deutschen Ausdriicke „Bergwerk“ und „Grube“ 
durch das ganze Buch, einschlieBlich deB TitelB, hin- 
durchzieht.

Fernor sind der Redaktion folgende W erke zu- 
gogangen, deron Besprechung yorbehalten b le ib t:
M u c k l e ,  F r i e d r i c h :  Die Oeschichte der sozia- 

listischen Ideen im 19. Jahrhundert. Erster Teil: 
Dor rationale Sozialismus. — Zweiter Teil: Proudhon 
und der entwicklungsgeachichtliche Sozialismus. 
(Aus N atur und Geistoawolt. Sammlung wissen- 
schaftlich-gemoinyorBtiindlicher Darstellungon. 269. 
und 270. Bandclien.) Leipzig 1909, B. G. Teubner. 
Geb. je  1,25 *-K.

Y a t e r ,  R i c h a r d ,  Professor an der IConiglichen 
Bergakademie in Berlin: Einfiihrung in die Theorie 
und den Bau der neueren WSrmekraftmaschinen 
(Gasmaschinen). (Aus N atur und Geisteswelt. 
Sammlung wissenschaftlich - gomoinyerstiiiidlicher 
Darstellungen. 21. Biindchen.) Dritto Auflage. 
Mit 33 Abbildungen. Leipzig 1909, B. G. Teubner. 
Geb. 1,25 Jl.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom R ohoiseiiinnrkto . — D e u t s e h l a n d .  Das 

Bild, das dor r h o i n i s e h - w e s t f a l i s c h e  Roheisen- 
m arkt bietet, hat sich im Laufo dor yerfloBsonen beiden 
Wochen kaum geandert. Die Yerkaufstiitigkeit ist 
weiter im ganzen weniger lebhaft uud beschriinkt sich 
auf Zusatzmengen, die yon don Yorbrauchorn bonotigt 
werden, doch worden daboi dio erhohton Preise allont- 
lialben anstandslos bowilligt. Dio Hiitton bleiben durcli- 
weg recht fest in ihren Forderungen; daB zeigt sich 
besonders bei don luxemburgischen W erken, so daB 
die letzten Notiorungen sowohl furLuxomburgorThomas- 
oison bIb auch fiir Puddol- und GieBeroieisen eine 
ateigonde Richtung erkennen lassen, ohno daB indosson 
nennenswerte Goschiifte in den genannten Sortcn zu
stande gekommen waren. Dio „Koln. Ztg.“ weil) zu 
berieliten, daB eine Anfrago auf 20 000 t Roheisen 
yerschiedener Sorten zur Lieforung nach Japan vor- 
liegt. Dor Abruf ist nach wie vor ais gut zu be- 
zeichnen und diirfto aller AVahrseheinlichkoit nach 
auch weiter so bleiben. Dio Proisnotierungen stellen 
sich zurzeit wie foljrt: f  H Ii. a . i.

J i
G lefierelrohclsen Nr. I  ab  H i i t t e ......................................59—61

» „ H I  „ „ ......................................5 8 -6 0
H&matlt . . . .  ab H i i t t e ................................................ 61—63
Bessem errohelsen „ „ ................................................. 60—62
Slegerliinder (Jualltiits-Puddelelsen ab  Siegen . . . .  57—58 
Stahlelsen, weifles, m it n ich t iiber 0,1 % P hosphor, ab

Siegen bezw. ab  rheln . W e r k e n ................................ 58— 60
T hom aseisen m it m indestens 1,5 % M angan fre i Y er-

brauchsstelle  ........................................................................... 60—63'/*
dasselbe ohne M a n g a n .....................................................  56—59'/*

Splegelelsen, 10—12 % ................................................................ 62—64
Engl. G iefierelrohclsen Nr. I I I  fre i R uhrort . . . .  72—73
Lujcem burger Puddelelsen. ab I i» x p m b u rg ....................... 50—51»/»

„ G lefierelrohelsen N r. I I I .............................. 51—52

E n g l a n d .  — TJeber das e n g l i s c h e  Roheisen- 
geschaft wird uns unterm 11. d. M. aus Middlesbrough 
wie folgt berichtet: Dor Rohoisenmarkt ist im all
gemeinen hier unyorandert. Dio Preise sind aber seit 
Montag eher etwas festor geworden. Der Umsatz ist 
gering; sogar W arrants waren am Montag und Dienstag 
etwas yernachlassigt und sclilieBen heute zu sh 50/11 d 
Kiiufer, sh 50/1 l ‘/i d Abgeber fiir sofortige Abliefe- 
rung. GieBereiroheiBen G. M. B. ab W erk wird n o tie rt: 
Nr. 1 zu sh 52/6 d, Nr. 3 zu sh 50/—; HSmatit in gloichon 
Mengen Nr. 1, 2 und 3 zu sh 60/— netto Kasse ab 
W erk. Die Yerechiffungen sind etwas geringer ais 
im Oktobor. In Conuals hiesigen Lagern befinden

sich augenblicklich 345 579 tons, dnrunter 317820 tons 
G. M. B. Nr. 3.

Yom franziisischen Eisenmarkte. — Der Markt 
wird weiter giinstig beeinfluBt durch bedeutende Neu- 
anschaffungon dor hoimischen Bahngesellschaften. 
Darunter ist an erster Stello die Paris—Lyon—Mittol- 
meer-Iiahn mit rund 2350 neuen Guter- und Gopiiek- 
wagen zu nennen. Diese sind aber nur dio Yorliiufer 
woiteror Abschlusse, die in noch yiel botriiclit- 
licherom Umfango ebenfalls in Kilrze aufgegeben 
worden sollen. Yerhandlungen der Ost- und der 
Nordbahn-Gesellschaft wegen nouer 600 Kohlonwagen 
zu 20 t bezw. 800 Gilterwagen und 50 Gepactwagen 
sind bereits zum AbschluB reif. Abor auch dio 
Orleansbalin sowie die Staatsbahnyerwaltung planen 
die Yeryollstfindigung ihres rollenden ^Materials; fur 
dioso Stellon kommen wenigstens 1200 bis 1400 neue 
WaggonB in Frage. SchlieBlich soli die Ergiinzung 
deB Lokomotiyparkes und der Tender ebenfalls be- 
schleunigt werden.

Dieso ungewohnlichen und recht ansehnlichen 
Bestellungen sind ohno Zweifel ais dio ersto mittcl- 
bare Folgo der Yorberichto anzusehen, welche die 
yom Ministerium eingosetzto Untersuehungskommission 
eingereicht liat. In don h e iin iB c h e n  Industriekreisen 
bedauert man nur, daB nicht Bchon yorhor groBero 
Bestellungen erfolgt sind, ehe die Werko, dio ais Liefe- 
ranten der. Materialien in Frago kommen, bo Btark 
besetzt waren, wie es gegenwiirtig der Fali ist.

Yom belgischen Eisenmarkte. — Man rechnet 
hier auf eino starko Boteiligung an den franzOsischen 
W aggon- und Lokomotiybestollungen, um bo mehr, 
ais kiirzlich die Auftrage in Fertigwaren etwas we
niger zahlreich einliefen. Am besten hat sich das 
Geschaft in Schienen weiter angelassen. So kamen 
Abschlusse mit der TOrkoi und Chile sowie mit Bra- 
silien zustande. Auch hoift man, daB der Zusehlag 
der fiir den 17. d. M. angosotzten Yerdingung des 
danischen Staates auf 26 220 t Stahlschienen an bel- 
gische Bewerber fallen wird. Dio Societe John 
Cockerill erhielt von Argentinien einen groBeren Auf- 
trag  auf Lokomotiyen.

K okspre ise  iu  B elg ieu . — Wie dio „Koln. Ztg.“ 
mitteilt, setzte daa B e l g is  ch e  K o k s - S y n d i k a t  dio 
Kokspreise fiir das erste Y ierteljahr 1910 in bisheriger 
Holie fest.
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Vorsan(l des S tahhverks-Y erbandcs im Ok- 
tobor 1900. — Dor Yersand des Stahlwerks-Ycrbandes 
an Produkten A betrug im Berichtsmonate 420 894 t 
(Uohstahlgewicht); er war damit um 18 010 t nie
driger ais der September yersand (438 904 t), dagegen 
um 6250 t hoher ala der Yersand des M onats Ok
tober 1908 (414 644 t). Im  einzelnen wurden Yer- 
gandt: an Halbzeug 133 775 t gegen 136 487 t im 
September d. J. und 142 673 t im O k tob er  1908; an 
Formeisen 129 007 t gegen 137 192 t im September 
d. J. und 110 597 t im Oktobor 1908; an Eisen- 
bahnmaterial 158 112 t gegen 165225 t im Sep
tember d. J .  und 161374 t im Oktobor 1908. Dor 
(liesjiihrige Oktoberversand war also in Halbzeug um 
2712 t, in Formeisen um 8185 t und in Eisonbahn- 
material um 7113 t niedriger a is  der Yersand im 
Yormonate. Yerglichen mit dem Oktober 1908 wur
den im Berichtsmonato an Formeisen 18 410 t mehr, 
dagegen an Halbzeug 8898 t und an Eisenbahnmate- 
rial 3262 t weniger versandt.

In den letzten 13 Monaten gestaltete Bieli der 
Yersand foigondermafien:

1D0S

Oktober . .
November .
Dezember .

1509
Januar . .
F eb ru a r. .
Marz . . .
April . . .
Mai . . .
Juni . . .
Juli . . .
AllgUBt . .
Septem ber.
Oktober . .

S tabeisen -K onven tion . — Dio am 11. d. JI. in
Dusseldorf abgehaltene Yersammlung der an der Kon- 
yention beteiligten Werko erhohte den Stabeison- 
Grundpreis fiir ganz Doutsehland um 2 Jt f. d. t. 
Der Preis wurdo sich also ab Oberhausen auf 104 vft 
f. d. t stellen. Dio Preiso fiir das zweite Y ierteljahr
1910 wurden noeli nicht freigegeben.

Z ur Lago des deu tschen  B riicken- und  Eisen- 
banes. — Aus dom am 27. v. Mts. in dor Hauptver- 
sammlung dos Arereines deutBclier Briicken- und E iso n -  
bau-Fabriken* orstatteten Berichte ist zu entnehmon, 
daB die BeBchaftigung der Yoroinswerko im Jahro
1908 unregelmiiBig und yielfach schwach, der Aul'- 
tragsbestand dagegen Ende Juni 1909 besser war ais 
zur gleichen Zeit des Y orjahres; er betrug 244 000 
(187000) t im  Werte von 68300000 (61 100000)
Zu erwiihnen ist ferner, dafi die eingebracbten Auf- 
triige fiir die Ausfuhr in den Yorjahren stiindig zu- 
nabmen. Sie stiegen von 6 700 000 Lioferungswert 
im Jahre 1906/07 auf 12900000,^ im Jah re  1907/08 
und 16 180 000 Jt im Jahre 1908/09.

A k ticngese llschaft W ars te in e r G ruben- und  
H iitten-W erke zu W ars te in  in  W estfa ien . — Die
Beschaftigung des Unternelimens war naeh dem Be- 
ricbto der Yerwaltung im abgelaufonon Geschaftsjahre 
trotz der riickgangigeu Marktlage erfreulich, wenn- 
gleich in einzelnen Betrieben zeitwoise kleine Arbeits- 
einschrankungen stattfinden mufi ten. Dio Gewinn- 
und Yerlustrechnung ergibt bei 66 819,01 Jt Arortrag 
einerseits und 69 931,46 ^A bschre ibungen  anderseits 
einen Reingewinn von 180631,36 Jt. Dio Yerwaltung 
schlagt vor, liierron 5690,62 »tt der Riicklage zn iiber-

* Yergl. S. 1831 dieses Heftes.

weisen, 10 850,74 Jt Tantiemo an Yorstand und Auf- 
sichtsrat zu Yergilten, S7 000 Jt ais Diyidende (6 “/o 
gegen 8°/o i. Y.) zu yorteilon und 77 090 Jt auf netio 
Rechnung yorzutragen.

„A.rchtmodes“, Actien-Gesellschaft fiir Stalil- 
und Eison - Industrie in Berlin und Breslau. — 
Nach dem Berichte des Yorstandes erzielte das Unter
nehmen im letzten Geschaftsjahre bei einem Uinsatzo 
yon 4 319 462,50 (i. V. 5 383 677,85) unter Einschlufi 
yon 9010,48 Jt Y ortrag und 19 636,79 Jt Mietein- 
nahmon sowie nach Abzug yon 190 948,72.^5 allgo- 
nioinen Unkosten uud 18866,25 Ji SohuldYorsclireibungs- 
zinsen einen Rohgewinn you 189 294,09 und nach 
Abschreibungen in llOlie yoii 41 179,04 Jt einon Reiu- 
erlćis Yon 148 115,95 Jt. Dio Ver\valtung schlagt yor, 
yon diesem Betrage 6204,40 Jt an das Dolkrodere- 
konto zu iiberwoison, 32151,03 Jt Tantiemen an Auf- 
Bichtsrat, Yorstand und Boamte zu Yrorgilten, 105 750 ■-!(■ 
Diyidende (41/8°/o auf 2 100 000 -4! alte Aktien und 
2 '/<0/o auf 500 000 neue Aktien) auszusehutten und 
4010,52 J l  auf neue Rechnung yorzutragen.

Gasinotoron-Fabrik Doutz, Aktien-Gesellschaft, 
C 5in-I)eutz. — Nach dom Berichte des Yorstandes 
betrug der Umsatz des Deutzer Werkes dor Gesell
schaft im abgelaufencn Geschaftsjahre 13 800 531 
(i. Y. 14 802 377) Jt. Dio Gewinn- und YerluBtrech- 
nung zeigt einerseits neben 160 218,18 ^  Yortrag 
42 726,16 Jt Gewinn aus auswartigon Untornehmungen, 
37 500 Gewinn der Elektrischen Blockstationen- 
Gosellschaft und 4081 468,34 Fabrikationsgewinn, 
anderBcits 2 233 925,12 Jt allgemeine Unkosten, Zinsen, 
Steuern usw., 622 535,07 Abscliroibungen und
30 833 Belohnungen, so daB sieli oin Roinerlos yon 
1434 619,49 Jt ergibt. Der Aufsielitsrat schlagt vor, 
aus diesem Ueberschusso 27 000 „H der Hilfskasse zu 
iiberweisen, 260000 zu besonderen Abschreibungen 
und Riickstellungen zu Ycrwenden, 116 487 J t ver- 
trags- und satzungsgemafi an Tantiemon zu yergiiten, 
873 600 (5 °/o gegen 6 °/o i. Y.) ais Dividendo zu
yerteilen und endlich 157 532,49 Jt auf neue Rech
nung yorzutragen.

Haftpllichtrorband der deutschen Eisen- und 
Stalil-Iiidustrie, V. a. G. — Im abgelaufenen Yiertel- 
jalire (1. Juli bis 30. September 1909) hatte der Yer- 
band wiederum eino Zunahmo um 65 Botriebe und 
faBt 15 Millionen Mark Lohnsumme aufzuwoisen, eiu 
Zeiehon, daB dorsclbe auch weiterhin iu don Kreisen 
dor Eisen- und Stahlindustriellen an Boden gewinnt.

Lothringer Eisenwerke in Ars an der Mosei. — 
Wie der Bericht des Yorstandes ausfiihrt, machte sieb 
im yerflossenen Goscbaftsjahre die Yorschlechtorung 
in der Gescliaftslago deB Eisonliuttongoworbes, die 
im Jahre 1907 eingesetzt hatte, in wesentlich yor- 
starktem  Mafie fiihlbar. Unter dem Drucko einer 
fast allgemeinen Arbeitsnot gaben die Preise fiir alle 
Fertigorzeugnisse stetig nach; besondors fiir nicht- 
ayndiziertes Materiał, wio Stab- und kloines Form- 
oison, w ar der Ruekgang ganz betrachtlich, wahrend 
sich dio Erzeugungskosten infolge der teuren Brenn- 
stoff- und HalbzeugproiBe sowie der hohen Arbeits- 
ldhne, sozialen Laston usw. andauernd ungefahr auf 
gleicher Hohe hielten. In Stabeisen herrschte emp- 
lindlicher Absatzmangel, die Preise sanken unter dio 
Gestehungskosten, zeitweiso sogar unter dio Halb- 
zeugpreise. Das Unternehmen selirankto deshalb 
seine Erzeugung auf das alleraufierste ein. In Gas- 
robren war das Geschiift ziemlich bofriedigend, da
gegen liefi die Beschaftigung in GieBoreierzeugnissen 
und Kleineisenzeug yiel zu wilnschen iibrig; insbeson
dere Btockto infolge der geringen Bautiitigkeit das 
Geschiift in AbflufirOhren. Bei einem Umsatze you
2 813 506,06 (i. Y. 4 025103,13) belief sich der 
Rohgewinn der Gesellscliaft untor Einschlufi von 
54 816,95 Jt Y ortrag auf 266 875,16 der Rein-

,, Form -Halbzeug e , s e n

t • t 
142 673 110 597
111 932 71 340
108 753 66 259

118 745 131 180
105 998 124 976
144 946 171 409
109 340 131 448
112 418 148 437
114 118 157 850
123 456 140 337
120 926 135 404
136 487 137 192
133 775 129 007

Elsenbfthn- Gesnmt-
m ateriał p roduk tc  A

t t

1 6 1  3 7 4 4 1 4  6 4 4
1 5 8  3 0 6 3 4 1  5 7 8
1 8 3  4 7 9 3 5 8  4 9 1

1 5 9  2 6 6 4 0 9  1 91
1 6 6  6 6 2 3 9 7  6 3 5
2 0 4  4 5 6 5 2 0  811
1 2 3  8 8 1 3 6 4  6 6 9
1 1 6  8 6 3 3 7 7  7 1 8
1 4 6  5 8 8 4 1 8  6 2 6
1 3 4  121 3 9 7  9 1 4
1 6 2  6 8 6 4 1 9  0 1 6
1 6 5  2 2 5 4 3 8  9 0 4
1 5 8  1 1 2 4 2 0  8 9 4
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erloa naeh Abzug von 117 630,75 aligemeinen Un
kosten und 70000 Ji Abschreibungen auf 79 244,41 „Ji. 
Die Ver\valtung schliigt vor, yon diesem Betrage
1221,37 Jt der Rilcklage und 6000 Ji dem Untor- 
stutzungabestandc zuzufiiliren, 7000 Ji zu Belohnun
gen an Beanite zu yorwenden, 42 315 ,16 Dividende 
( l 1/  ̂°/o gogen 3 °/° V.) zu verteilen nnd 22 708,04 Ji
auf neue Reelinung yorzutragen. —- Ueber dio einzel- 
nen Betriebszweigo ist zu bemorken, daB im Puddel- 
werko 9208 (i. Y. 9327) t Luppeneisen liergestellt und 
9187 (10 527) t yerbraucht wurden. Das SchweiB- 
und Walzwerk erzeugte an llandels- und Fprmoisen, 
Rohronatreifen und ŚcliweiBoisen 14 372 (19 041) t ;  
Torkauft wurden 7041 (10 767) t, wiihrend in don 
ilbrigen Abteilungen des W erkes 7166 (8578) t Yer
wendung fanden. Dag Rohrwerk und die Ycrzinkerei 
stellten 3557 (4900) t Rohren her und yerkaufton 
4681 (5285) t;  auBerdem wurden daselbst 2195 (2449) t 
Yerzinkt. Tn der Kleinoisenzougfabrik wurden 1376 
(1258) t Kleineisonzeug erzeugt und 1372 (1273) t 
Yerkauft und schlieBlich in der GieBerei 1573 (1750) t 
GuBwaren hergostollt, darunter 1384 (1556) t fiir don 
Yerkauf und 189 (194) t  filr den eigenen Bedarf dos 
Unternohmens.

Stahlwerke Ricli. Llndenborg, Aktlengcsoll- 
sclinft z u Reinscheid-llasten. — Das abgolaufene 
Gescliiiftsjalir stand nacli dem Berichto des Yorstandes 
unter dem EinfluB des aligemeinen geschaftlichen 
Niedorganges; der hierdurch horyorgórufene Mangol 
an Arboit machte sieli auch in den Betrieben der Ge
sellschaft empfindlicli bemerkbar, ao daB eine Anzahl 
Foiorachiehten oingolegt werdon nniBto und die in 
den letzten Jahren orheblieh erweiterten Botriebaein- 
richtungon nicht entsprechond ausgenutzt werden 
konnten. Hierdurch wio auch durch dio auf ver- 
sehiedenen Gebieton notwendigen PreisermaBigungen 
wurdo das Ergobnia dos Berichtsjahres nicht un- 
woaontlióh beoinfluBt, obwohl sich dor Umsatz auf der 
gloichen Hohe wie im Yorjahro hiclt. Eine erheb
liche Ausdohnung der Yerkaufa-Organiaation hatte zu- 
deni eino Steigerung der Unkosten zur Folgę. Die 
Einfuhrung dea dor Gesellschaft patentierten olok- 
t r i s c h e n  S e h m e lz Y o r f a h r e n s  auf anderen Werken machte 
auch im Borichtsjahro erfreuliche Fortschrittc. Dio 
Schwestorgosellachaft des Unternehmens, die F.lektro- 
atahl G. m. h. II., konnte obenfalls im letzten Gesehafts- 
jahro eino Anzahl woiterer Lizenzen in RuBland, 
Ooaterroich und Italien Y orgebon .  Samtlicho Stamm- 
antoilo dor Yororwiihnton Geaellachaft brachto das 
Bctriebsunternehmen durch Ilergabo yoii 750 000 *.K 
neuor, ab 1. Juli 1909 dividendeborechtigter Aktien 
in aeinen Besitz. Das Aktienkapital betragt nunmolir
3 000 000 -*. — Der Roingowinn belauft sieli bei
31 889 vi£ Gowinnyortrag und 948 821,99 J> Fabri- 
kationaertrag nacli Yorrechnung von 446 982,76 Ji 
aligemeinen Unkosten und 254745,33-< Abschreibungen 
auf 278 982,90 Ji. Die Yerwaitung schliigt Yor, von 
diesem Betrage 15 118,90 „ti satzungagemaB an don 
Aufsichtsrat zu vergilton, 6000 .*  der Arbeitorunter- 
Btiitzungskaase zuzufiihren und zu Belohnungen zu 
yorwenden, 20 000 J i  auf Warenkonto zuruekzustellen, 
225 000 „fi (10°/o wio i. Y.) Diyidende auf das fiir das 
abgolaufene Gesehaftsjahr dividendeberechtigto Aktien
kapital von 2 250 000 Ji zu yorteilen uud 12 864 -* auf 
neue Reelinung yorzutragen.

Prager Eiseu-Industrle-Gesellschaft in Wion.
— Dor auf dem doutaehen und amerikanischen Eisen- 
markto schon friiher eingetrotene Rflckgang yeracharfto 
sieli naeh dem Geschaftaberichto der Gesellschaft 
wiihrend des abgelaufenen Jahres insbesondere in 
Deutschland noch weiter und blieb daher nicht ohne 
EinfluB auf den ostorreichiachen Eiseninarkt. Dieser 
EinfluB auBerte sieli nicht so sehr in einem yerringor- 
ten Absatze ais yielmehr in einem aeharfen Preis-

ruckgange. W ahrend im ersten Halbjahre ala Nach- 
wirkung der yorausgegangcnen guten Yerhaltnisse 
noch eine Ertragsateigerung zu yerzeiehnen war, ver- 
sehlechterte sich dio Lago in der zweiten Hiilfte des 
Geschaftajahres derart, daB daa Gesamtorgebnia des 
Betriebes 11111 rund 1600000 K liinter dem des Yor
jahres zuriickblieb. Aucli auf dom Kohlenmarkte 
wurden die Yerhaltnisse ungttnstiger, doch iibto dies 
bis zum Abschlusso des Geschaftajahres noch keinen 
merklichen EinfluB auf dasE rtragnis der Kohlonworke 
des Unternehmens aus. In den einzelnen Betrioba- 
abteilungen wurden gefordert bezw. erzeugt: 1 636 613 
(i. Y. 1 704925) t Braun- und Stoinkohlen, 448261 
(413314) t Rohcrz, 274 174 (276469) t Kalkstein, 
176 591 (167 641) t Rohoisen, 27 194 (17 535) t Eiaen- 
halbfabrikate, 184 518 (180 592) t fertige Walzware 
und 71 497 (57 751) t Thomaamohl. Das Unternehmen 
beachloB die Liąuidation der B óh m i a c h e n .M o 11- 
t a n g o s e l l a c h a f t , *  dereń Aktien sieli bis auf ein 
einziges Stiiek im Besitze der Prager Eiaen-Industrie- 
Gesellacliaft befindet. Diese orwarb somit die ge
samten Immobilien der Bohmischen Jlontangosellachaft 
und fiilirt doren Betrieb B eit dem 1. Oktober bereits 
unter der eigenen Firm a und fiir eigene Reelinung 
fort. Der BetriobaiiberschuB der Kohlenworko betragt
3 708 895,44 IC, der Gewinn aus den Hiittenwerken
12 134 544,58 K. Hierzu kommen noch 2995296,52 K 
Zinseinnahmen und 306 359,25 K Gewinnyortrag, so daB 
sich oin Roherliis von 19 145 095,79 K ergibt. Naeh 
Yerrcehnung dor aligemeinen UnkoBten, Stenom, 
Yersieherungabeitrage usw., dor Zuwcndungen von 
106 666,67 K an das Pensions-Institut und yon 300000 K 
an den Arbeiteruntoratutzungafonds aowio der mit 
2128 869,92 K angesetzten Abschreibungen yorbleibt 
ein Reingewinn yon 11 597 943,64 K. Yon diesem 
Botrage sollen 1 000 658,44 K ais Gewinnanteil an den 
Yerwaltungarat yergiitet und 10 280 000 K (40 0/0 gegen 
45 °/o >• ^-) alB Diyidende yerteilt werden. — ln der 
am 4. d. ii . abgehaltenen Hauptyersammlung wurde 
auBerdem die Erhohung des Aktienkapitala von 
25 700 000 K auf 37 500 000 K beachloaaen. Zu dieaeni 
BeschluB wird neuerdings mitgeteilt, daB die Regierung 
dio Genehmigung zur Kapitalayermehrung yersagt 
hat, und dio Geaellschaft ihren Geldbodarf durch 
Aufnahme y o ii  Bankaehuldcn decken wird.

Societa Anonima Forriore (li Yoltri, Yoltri 
(Italien). — Dom Berichte der Yerwaitung iiber daa 
zohnte Geachaftsjahr ist u. a. zu ontnehmen, daB die 
Gesollachaft in den zehn Jahren seit ihrem Beatehen 
an Diyidende insgesamt 5 800 000 Liro verteilen konnte, 
das entspricht einor Durchschnittsdividende yon jiihr- 
lich 8,3 °/o. Das Aktienkapital betragt 8 000 000 Liro, 
die ordcntlichen und beaonderen Rucklagen 1 022 570,75 
Lire. Der RechnungsabscbhiB fiir das am 30. Juni 
abgolaufene Gesehaftsjahr zeigt einerseits neben 845,76 
Lire Gewinnyortrag 1 530 797,12 Lire Rohgewinn und 
yerschiedene sonatige Einnahmen, anderseits 581 870,58 
Liro allgemeine Unkosten, Zinsen usw., so daB ein 
Rcinorlos yon 949 772,30 Liro yorbleibt, dorw ie folgt 
yerwendet werden so li: 47 446,35 Liro zur Ueberweisung 
an die Riieklage, 45 074 Lire fiir don Aufaichtarat 
und 27 044,40 Liro fur die Yerwaitung, 27 044,40 Liro 
fur den Beatami zur YerfOgung des Aufsiehtsrates, 
800 000 Lire ais Diyidende (10 o/0) und 3163,15 Lire 
ala Y ortrag auf neue Reelinung.

Sucietś Anonyme des Acićries d’AngIeiir in 
Renory d’Angleur (Uelgien). — Naeh dem Berichte 
des Yorstandes erzielte dio Gesellschaft in dem am 
31. Juli d. J . abgelaufenen Geschaftsjahre einen Roh
gewinn von 1 617 363,16 Fr. und naeh Abzug yon 
327 030,45 Fr. filr allgemeine Unkosten, 513031,79 Fr. 
fiir geldliche Laaten einen Reinerloa yon 777 300,95 Fr.,

* Y ergl. „Stahl und E isen" 1909 S. 1295.
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dor zu Abschreibungen yerwendet werden so li. Die 
Bergworko in Luxomburg und Audun-le-Tiche fiirdor- 
ten 195 091 (245 026) t ;  dio Abteilung Tilleur stellte
101 638 (114 195) t Koks, 87 102 (124 810) t Roheisen 
und 87 483 t Thomasstahlblocke ber; da auBordem 
noch 17 784 t MartinstahlblScko in R on ory  erzeugt 
wurdon, so  beliof sich dio Gesamt - Rohstahlmongo 
auf 105 2G7 (140802) t. An Halb- und Fertigfabri- 
katen aller A rt wurdon 98776 (135009) t hergestellt. 
Die Summę aller Yerkiiufe betrug 15 999 253,83 
(27 086 901,45) Fr.

Socićte Anonyme dos Acierios de Franco, 
P aris .*  — Dio Gesellschaft erzielto im letzten Ge- 
schilftsjahro boi einem Umsatze von 23219 100,35 
(i. Y. 22 823 625) Fr. untor EinschluB vo n  8746,97 Fr. 
Yortrag oinen R o h g o w in n  von  2 813 937,37 F r. und 
nach Yorrechnung der Zinsen der Schuldycrschrci- 
bimgon, dor allgemeinen Unkosten, der Yergfitung an 
dic .Mitglieder der Yerwaltung, sowio dor Abschrei
bungen auf .Maschinen und Gerato einen Reinerlos 
yon 1 638 187,13 (1 678 065) F r. Hiorvon sind fur Ab- 
schreibungen auf dio Anlagen 264 495,16 Fr., fiir Auf- 
schluBarbeiten in den Steinkohlenbergwerken 564 226,25 
Fr., fiir industriollo Betoiligungen 10 000 Fr. und fiir 
Riicklagen 39 973,28 Fr. zu kurzeń, so  dali noch 
750 000 Fr. (5°/o wie i. Y.) Diyidonde auf das Aktien
kapital von 15 000 000 Fr. yortcilt werden konnen, 
wahrend 9492,44 Fr. ais Yortrag auf das neue Rech- 
nungsjahr ycrbleiben. Wio der Yerwaltungsrat der 
Gesellschaft in der Hauptyorsammlung yom 23. v. M.
u. a. mitteilte, konnte die Gesellschaft im Berichts- 
jahre oinen um 80 162,55 Fr. hoheren Rohgowinn ais 
im Yorjahre orzielen, obwohl die Krisis auf dem 
■Eisenmarkte sich yerschiirfto und besonders heftig im 
zweiten H albjahr 1908 auftrat. Das Ergebnis wurde 
durch dic Yorbessorung dor Werkseinrichtungon giinstig 
bceinfluBt, doch war die Gosellschaft gezwungen, um 
den ordontlichon Ycrlauf yerschiedcner Betriebszweigo 
zu sichern, in gew'issen Fiillcn Opfcr zu bringen. Dio 
Umwandlung dor lliittenworko in fsbergues wurde 
fortgesetzt. Der Betrieb der drei Hochofen yerlief 
ohno Storung, zwei derselben wurden fur die Erzeu
gung yon Thomasroheisen, der dritte besonders fur 
die Erzeugung yon Spczialsorten gebraucht. Das Stahl
werk konnto nur dio in don zwei Hochofen crblasenon 
Mongon yerarbeiten, obwohl es dio doppolto Łeistung 
zu erzielen yermocht hiitte. Durch don im Bau be
findlichen yierten Hochofen wird eine bessero Aus
nutzung des Stahlwerkes ermoglicht. In Isbergucs 
wurden wiihrend des Berichtsjahres allein 811 824,44 Fr., 
in allen Abteilungon der Gesellschaft zusammen
2 054 537,14 (2 089 921,77) Fr. fiir Neuerworbungon 
und Yorbessorung der Anlagen yerausgabt.

Z ollbelm ndlu iig  t o i i  H ochofensauon. — Dem
„Nachrichtenblatt fiir dio Zollstellen" ** entnehmen wir 
dio folgende M itteilung: „Bei einer lusemburgischen 
Zollstelle sind im Frillijahre 1909 zwei Wagonladungon 
im Gewiehte yon 20 600 und 20110 kg oingegangen, 
dereń Inhalt ais „eisenhaltige Schlacken fiir den Iloch- 
ofenbetrieb“ bczeichnet war. Die Ładungen bestanden 
in 21 und 19 formloscn Blocken von etwa 50 bis 
60. cm Liinge und 40 bis 50 cm Breite und Dicke. 
DaS Gewicht der einzelnen unyerpackten Błocko betrug 
300 bis 350 kg. Die aus Frankreich stammendc Ware 
stelit ein Abfallerzeugnis des Hochofenbetricbcs dar, 
das in mit Schlacko und Sand stark yerunreinigtem 
Roheisen besteht. Nach der AeuBerung yon Sach- 
yerstiindigon ist der eino Teil dieses Abfailerzeugnisses 
dadurch entstanden, daB lliissiges Roheisen beim Ver- 
lassen des Hochofens in einen nicht yoliig trockenen

* Nacli dem „Echo des Mines et de la Metall- 
urgie" 1909, 8. Noyember, S. 10S1 bis 1084.

** 1909, 15. Oktober, S. 293 ff.

Sandkanal gelangt ist; infolgo des esplosionsartig sich 
entwickelnden Dampfos ist dann eino Stauung des 
Zuflusses eingotreten und das erstarrende Materiał 
schwammartig durchlochort wordon. Bei dem an- 
dorn Teile des Abfallorzeugnissos handelt es Hich 
um Ausbruch - Roheisen. Dios Ausbruch -Roheisen 
entsteht, wenn der YerschluB dos Hochofens oder die 
Hocliofonwand dem im Innern des Ofens horrschendon 
Druck nachgibt und das gcschmolzene Materiał aus- 
briclit. Dio Sachyerstiindigen habon den Gehalt an 
Eisen bei der zum Verhutten in llochofcn bostiinmten 
W are auf 85 bis 90 “/o geschiitzt. Die W are ist in 
der Faktura ais „Loups de H auts-Fourneaux“ (llocli- 
ofensauen) bczeichnet und wird von dem Empfanger 
„Ausbrucheisen (sogen. Sauen), welches toilwoise mit 
Schlacken durebsetzt ist“ genannt. Mit Rilcksicht auf 
den hohen Eisengehalt sind die Abfallerzeugnisse ais 
Roheisen nach Tarifnummer 777 mit 1 fiir 1 dz 
yerzollt worden.“

„Die Konigl. PreulS.Teehnischo Doputation fiir Ge- 
werbe hat Uber die Ware das naehstehond auszugs- 
weiso abgedruckte G u t a c h  te n  abgegeben, dem der 
Konigl. PreuB. Finanzminister in Ucbereinstimmung 
mit dem Konigl. PreuB. Minister fiir Handel und Ge- 
werbe beigotroten ist: „Yon einem franzosischen
W erk odor Handler sind an ein Eisenhiittenwcrk in 
Łuxeinburg zwei Waggons Ausbrucheisen yersandt 
worden, und ist dioso Sendung ais oisonbaltigo 
Schlacken fiir den llochofcnbetricb deklariert worden. 
Dio zustamlige Zollbohorde bat dic zollfreio Einfuhr 
auf Grund der Doklaration nicht gestattet, don Inhalt 
dor Waggons yielmehr mit einem Zoll yon 1 Jt fiir
1 dz entspreehend demjonigen fiir Roheisen belegt.
— Es untorliegt keinem Zweifel, daB es sich nicht 
um eisenhaltige Schlacken, sondern um Ausbrucheisen 
handelt und daB eine falsche Doklaration stattgofundon 
bat. Es liandolt sich zweifellos um ein yerunreinigtes 
Roheisen, welches nach Boschaffenheit der yorliegen- 
den Proben wohl kaum mehr ais einige wenige Hun- 
dertteile, jedenfalls aber wohl nicht mohr ais 10 o/o 
Schlacke onthiilt. Es ist walir8cheinlic.il, daB der- 
artiges Eisen wirtschaftlich nur durch Umschinelzen 
im llochofcn wieder in brauchbares Roheisen umge- 
wandelt werden kann. Jedenfalls muli eine Yerwend- 
barkeit desselben im Kuppelofen odor Siemens-Martin- 
ofen nur dann ais irgend moglich erachtet werden, 
wenn einwandfrci nachgewiesen ist, daB dieses Roh- 
oisen bosondors so wenig Schwefel onthalt, daB eben 
oino solche A'erwendung moglich ist. Ausbrucheisen 
hat jedoch in den meiston Fallen derartig starko Yer- 
unroinigungen, daB eine Yerwendung im Kuppelofen 
oder Martinofen nicht ais angShgig bczeichnet worden 
kann. — Nach den Bestimmungen des Zolltarifs und 
dom Waronyerzeichnis sind nur solche Abfiille der 
Motallhutto zollfrei, welche an den betreffonden Stellen 
genannt sind. Aus dem dort bclindlichen Yorzeichnis 
geht aber wohl unzweifelliaft horyor, daB metallischo 
Abfiille nicht gemeint sind. Denn es heiBt dort unter 
237 ausdrucklich: •Abfiille yom Metallhuttenbetrieb 
(Schlacken und dorgleichen) auch getnahlon (Sclilacken- 
melil) siehe auch Schlackenc, und unter Schlacken 
ist keineswegs dayon dio Kede, dali dieselben metal- 
lisches Eisen enthalten durfen. Der Ausdruck »mit 
bohem Eisengeha|t« bedeutet nur, daB dieso Schlacken 
groBe Mengen von Eisenoxydcn enthalten sollen, aber 
nicht daB dieselben metallischcs Eisen enthalten durfen. 
Es ist also nach dem W ortlaut des Warenyerzeich- 
niRses nicht moglich, die Warfc ais etwas anderes wie 
ais Roheisen zu yerzollen. W irtschaftliche Bedenken 
gogen diese Yerzollung diirften auch nicht yorliegen, 
da die Mengen des fallemlen Ausbrucheisons nur sehr 
gering sein konnen. — Die Tcchnische Deputation ist 
daher der Ansicht, daB die Yerzollung der betreffen- 
den beiden Ładungen mit 1 fiir 1 dz zu Recht or
folgt ist.“
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Y ereins - N achrichten.
V e r e in  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .

A onderungen in  dor M itg iioderlis to .
Bachfeld, L., Dortmund, Dresdonoratr. 43.
Berger, Carl, Betriebsingenieur d. Burbacherhiitto, 

Saarbriickon 5, Hochstr. 17.
BrUckner, Max, Direktor d. Fa. L. A. Riedingor, 

Maschinen- u. Bronzowarenf., A.-G., Augsburg.
De.fays-Lanser, Victor, Ziyilingenieur, Forent-Brussel, 

Cbaussćo d’Al8emberg 294.
X)e('cAse/,/l.,Kommerzienrat, Fabrikbositzor, Zabrze, O.-S.
Eckert, li., YorRtand d. Yerein. Siogerliindor Hiltten, 

G. m. b. II., Siogou.
Fleitmann, l i ,  Kommerzionrat, Iserlolin.
GrundschSttel, TY., Prokuriat d. Fa. Georg von Colln,

O. m. b. H., Coln, U nter Sachsenhausen 33.
Hanenwald jr ., Max, Stahlwerksingomour d. Mannes- 

młnnrohren-W orko, Abt. GuBstahlw., SaarbrUcken 5. 
■Wilhelmstr. 49/50.

Hellenthal, G., '3Mpl.=Qug.) Professor, Duisburg, Storn- 
buschweg 27.

lleu, hdouard, Ingenieur a la Soc. An. deB Acićries 
do Longwy, Mont St. Martin (M. otMoa.), Frankreich.

Johj, Hubert, Kommerzionrat,Ingenieur, Boa. d. Eisonw. 
Joly in W ittenberg, Kieinwittonberg.

Kowollik, Betriebadirektor d. Stahlw. Beckor, A.-G., 
Crofeld-Wiliich.

Kroschrl, Johannes, Ingenieur, Ilagen i. W., Buachey- 
straBo 34.

Ladcwig, Heinrich, Ingenieur, Sterkrade, Joaofatr. 47.
Lahaye, Heinrich, Betriobaing. d. Deutaeh-

Tjuxemb Bergw. - u. Hiitton - A. - G ., Differdingen, 
M arktstr. 11.

Lamoureux, Ernest, Ing., Chef de Seryico ii la Cie. 
dos Forges ot Acieriea de la Marino et d’Homecourt, 
postl. Montois la  Montagne i. Dothr.

Lisitzin, Gregorius, Phil. Magiat., Dipl.-IIiltteniugenieur, 
Konault. Ing. d. A.-G. MalzowBcho W erke, Wiborg, 
Finnland, Wiakalinkatu 1.

Lopatin, A. N., Borgingenieur der Briansker Stahl-
u. Eisenw., Ekaterinoslaw, RuBland.

Lutz, Ernst, Betriebaleiter d, Spiegelglas- u. Spiegelf., 
Bicheroux, Lambotto & Co., G. m. b. U., Herzogen- 
rath boi Aachen.

Menne, Gustav, Yoratand d. Siogener Eiaenbahnbedarfa- 
A.-G., Droistiofonbach, Krois Siegen.

Miiller, Leonhard, Fabrikdirektor, Diiaaeldorf-Grnfen- 
herg, Gutenborgstr. 21.

liei/mond, Fritz, Yizopraaidont dor Ilatidelskammor, 
Biel, Sehweiz.

Ituppert, O., Stablworksingonieur, Hemachoid, Alloe- 
straBo 110.

Sannc-Jacobsen, Soren, Enginoor, Beayor, Pa., U.S. A., 
360 Raccoon Str.

Schroder, Hermann, Kommerzionrat, D irektor dor 
Nievornorhiltte, EmB.

Schuberth, H., Oboringonieur d. Rombaclier Hilttenw., 
Rombach i. Lothr.

Semlitsch, Alois, Botriebaassistent d. Mar-
tinatahlw., K orom pa-yasgyiir, (Komitat Szopeas), 
Ungarn.

Steinbach, Wilhelm, Ingenieur, Crefold, Weatwall 83.
SzeUnyi, Dr. Eugen von, Hochofendirektor, Liker, 

Post Nyuatya, Ungarn.
Thris, Franz, Ing., Betriobachef d. Deutach-Lu.\omb. 

Bergw,- u. Hiltten-A.-G., Dilferdingou.
Theustier, Sf.=QittQ. Martin, Hilfsroferent b. d. Kgl. 

bayer. Genoraldirektion d. Berg-, Hiitton- u. Sa- 
linonw., Miinchen, Tiirkenatr. 59.

YSgler, A., Direktor, Dortmund, KaiBeratr. 67.
Westhoff, Dr. Franz, Hiltteningeniour, Dusseldorf, 

BiBm arckstr. 52.
Wigand, Carl, Landeabankrat a. D., D irektor d. A. 

Scltaaffhau8on’8chen Bankyoroins, Diisaoldorf.
Wolff, Wilhelm, Oboring. u. Prokurist dor Deutschen 

NileB-Workzeuginaschinonf., Oborschonoweide.

N o u o  M i t g l i e d e r .
Czech, Franz, Ingenieur, Jfeustadt a. d. Haardt.

V o r a t o r b e n.
Goedecke, Carl, Kgl. Bayer. Bergrat, Ziyilingenieur, 

Schoneborg. 29. 10. 1909.

Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhuttenleute
a m  S o n n ta g , d e n  5 . D e z e m b e r  1 9 0 9 ,  m i t t a g s  12 U h r  

in der Stadtischen T onhalle zu  Dusseldorf,

T ag eso rd n u n g :
1. Geschiłftlicho Mitteilungen.
2. Wahlen zum Yorstande.
3. Volkswirtschaftliche Fragen der Gegenwart. Y ortrag yon Ingenieur Heinrich Placco, M. d. A., aua Siegon.
4. Neuere Fortschritte im Martinvertahren. Yortrag yon SDr.s^ng. 0. Petersen aua Diisaoldorf.
5. Ueber Bewegung und Lagerung von Eisenerzen auf Zechenanlagen. Y ortrag yon Borgaasesaor a. D. R. Glinz aus

Saarbriickon.

Am Tage yor der Hauptyeraammlung, am  S o u n a b e n d ,  don  4. D e z e m b e r  1909, a b o n d s  7 U h r ,  
findet, ebenfalls in dor St3dtischen Tonhalle zu Dusseldorf (im Oberlichtsaale), eine

Versammlung der Eisenhiitte Dusseldorf,
Zw eigvereins des V ereins deu tscher E isenhuttenleute

statt, zu der dio Mitglieder des H a up  t v o r e in  b und des V o r e i n a d o u t s c h e r  E i a o n g i  e B e r e i o n hier- 
durch eingeladen werden.

T agesordnung :
1. Staubbeseitigung in Hiittenwerken und Eisengiefiereien. Y ortrag yon Hiitteningenieur Ernst A. Schott aua Koln.
2. Ueber weitere Versuche zur Ermittlung des Rraftbcdarfs im WalzwerKsbetriebe. Bericht yon J- Puppe »us

Dortmund. —-------------------------

Dio im yorigen Ilefte angekundigte Versammlung deutscher GieBereifachleute wird beaonderer Umstiinde 
halber bis zum Friihjahr b i n a u a g o a c b o b e n .


