
h a  r» ł c z  iijf $ |

Leiter des 
technischen  Teiles 

Dr-Infl. E . S c h r S d t e r ,  
G cschaftslD hrer des 

Yereins d eu tsch er E isen- 
h flttenleute.

Kom m issionsverIafl 
von A. Bagel-Dflsseldorf.

S T A H L  D l  E I S E M

ZEITSCHRIFT

E R T Z "
ó i k a  ,tóterT4«ji:i g, 

w irtscha ftlichen  Teiles 
G eneralsekretfir 

D r. W. B e u m e r ,  
O esdialtsfB hrer d er 

N ordw estlichen flruppe 
l  des Yereins d eu tsd ie r 

E isen- und Stahl- 
in du strieller.

FUR DAS DEUTSCHE EISENHUTTENWESEN.
Nr. 29. 15. Juli 1908. 28. Jahrgang.

Hebe- und Transportm ittel in Stahl- und W alzwerksbetrieben.
Y on P rofessor D r.-Ing. G. S t a u b e r  in Charlottenburg.

I j e r  nachfolgende B ericht schlicfit ergiinzend  
^  an die vorjahrige Yęroffentlickung in dieser 
Zeitschrift* a n : zum T eil liandelt es sieli darum, 
friiher noch niclit behandelte Gebiete zu streifen, 
zum T eil ist auf N euerscheinungen einzugehen, 
welche in der Z w ischenzeit auf dem w ichtigen

E inzelfonnen  von Spezialhebezeugen in ihre K a- 
ta loge aufnelnnen und immer N eues auf den 
M arkt bringen, oft lediglieli um nur nicht den 
V orw urf der Y eraltung in inanchen K reisen ihrer  
Abnchiner herauszufordern. D azu sind die vom 
B e t r i e b  geste llten  A ufgaben auf diesem Gebiet

Abbildung 1. GieBkrananlage (Benratli).

Sondergebiete desM aterialdurchganges im H iitten- 
werk aufgetreten  sind.

Auch dieser B ericht mufi es im E inverstandnis 
mit denjErzeugerinnen yerm eiden, Beschreibungen  
an Hand von W erkstattzeichnungen zu geben. 
Der W ettbew erb auf eben diesem Gebiet is t  heute 
noch ein ganz u n g ereg e lter; jede der in Be- 
tracht koinmenden Firinen w ill m oglichst alle

* „Stahl und Eisen“ 1907 Xr. 28 S. 905— 1051. 
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so ungleich w ie sonst fast nirgends im Maschinen- 
bau. E s handelt sich zum eist nicht darum, neue 
W erke anzulegen, bei denen normale einfachste und 
einheitliche Formen der T ransportm ittel moglich  
w aren, sondern in der łleh rza h l der F iille  sind 
alte W erke zu modernisieren und deshaib durch 
die verschiedenartigsten  ortlieben V erhaltn isse  
auch ste ts  neue Bauarten der H ebezeuge be- 
dingt. D ie erzeugenden Firinen werden durch 
ungiinstig  liegende W ettbew erbsverhaltn isse der-
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art belastet, (lafi ungeeignete Konkurrenz durch 
unnotig eingeliendo Veroffentlichung m oglichst 
w enig angeregt werden darf; der leidende 
T eil wilre nur der B etrieb. Vielm ehr wird es 
nach w ie vor vorteilhat’t sein, im Rahmen dieser 
Zeitschrift die konstruktiven H ilfsm ittel fiir den

M atcrialdurchgang  
allgem cin kritisch und 
yom Betriebsstand- 
punkte aus z u be- 
handeln; einerseits ist 
damit zu erreichen, 
dafi im gegebenen  
F alle  nicht Komplika- 
tionen yerlangt w er
den , wo E infaclies nalie 
liegen  wiirde, ander
seits wird bei derart 
angestrebter K larheit 
iiber die einschlttgigen  
Bediirfnisse und die 

M oglichkeit ihrer 
D eckung manches 

abenteuerliche P aten t 
nicht mehr genommen 
zu werden brauchen, 
und damit wilre fiir 
den W ettbew erb eine 
gesiiiulere B asis ge- 
scliaffen.

Ueber d ieF rage  der 
Betriebsm ittel braucht 
heute kein W ort inebr 
verloren zu w erd en ; 
der e l e k t r i s c h e  B e- 
triob kommt allmah- 
lich iiberall zu seinęr Abbild 2 
volligen  W urdigung; 
dagegen habe ich 
seinerzeit bei der Besprechung der E ntw ick- 
lung der Giefiwagen die F rage augeschuitten, 
ob der G i e B w a g e n  a i s  s o l c h e r  n i c h t  a u c h  
i m T h o m a s w e r k  d u r c h  d e n  G i e f i k r a n  zu  
e r s e t z e n  w iir e . D ieser Y orschlag g ing aus 
dem W iderspruch hervor, der entsteht aus der 
Not.wendigkeit hoher Fahrgeschw indigkeiten einer
seits mit grofieu W agengew ichten  anderseits, 
solange eben das Y ergiefien des fliissigeu Stahles 
in  d e r  R i c h t u n g  d e r  B i r n e n a u f s  t e l l u n g

erfolgt. D ie Schw ierigkeiten, w elche sich hier- 
bei konstruktiv ergeben, kennzeichnen die E nt- 
wicklungęn des G iefiwagens zu brauchbaren 
Formen.

W ird nun zunachst diese allgem eine Durch- 
gangsrichtung beibehalten, so scheint ein selir 

einfacherE rsatz desGieB- 
w agens durch den Kran 
m oglich nach der Anord- 
nung in Abbild. 1. Ein  
Giefikran mit st arrer Fiih- 
rung, w ie er im Martin- 
w erk in ahnlichen Aus- 
fiihrungen schon bekannt 
ist, iibernimmt dasF iillen  
der Birnen und lost mit 
der dabei notigen Steue- 

rung der Pfannen- 
schnauze nur bekannte 
A u fgab en ; dagegen soli 
dieser Kran offenbar auch 
das Entleeren der Birnen  
besorgen und damit ent- 

stehen w esentliche Schw ierigkeiten  kon- 
struktiver und betriebstechnischer Natur. 
D ie Steuerung der Pfannenschnauze fiir 
das E ingiefien nnd zwar in beliebiger  
Pfannenhohe mit m ogliclist feststehendein  
AusguB g esta lte t sich in einfachster W eise  
etw a nach der Anordnung in Abbild. 2. 
D ie Pfannenschnauze bleibt mit geringein  
seitlichem  A usschlag beim Kippen offenbar 
in ein und derselben H oh e , wenn der 
D rehzapfen und der Kipphaken der Pfanne 
m it G eschwindigkeiten in die Hohe gehen, 
w elche im entsprechenden V erhaltnis zu  
einander stehen. D ie Troinmel fiir das 
Kippseil wird dementsprechend nach der 
Ausfiihruug in Abbildung 2 mit H ilfe  
zw eier Ausriickkupplungen von der Haupt- 
trommel aus entweder so angetrieben, daB 
Kipphaken und Haupthaken mit gleichen  
G eschwindigkeiten hochgehen, oder aber 
das vorerw ahnte V erhaltnis einhalten. Der 
w eitere Ausbau dieses an sich einfachen  
Gedankens sieht Sicherungen vor gegen  
Bruch in den Getrieben der ICupplungen, 
sofern sie von Motoren betatigt werden, 
und aufierdem G renzschalter und L icht- 
signale, um unsicheres Fassen der Kupp- 

lungen vor dem Anheben zu vermeiden. A uf den 
W ert eines fiir sich beweglichen Fiihrerstandes, 
w elcher die beste B eobachtungslage nach B edarf 
einnehmen laBt, is t bereits friiher hingew iesen  
worden.

Grofiere Schw ierigkeiten  treten auf, wenn 
ein g leicher Kran w ie derjenige, w elcher die 
B irne fiillt, auch zum E n t l e e r e n  der Birne 
herangezogen werden soli. H ierzu muB vor 
allem die Bedienungsbiihne vor der B irne seit-

GieBlaufkran (Benratb).



Abbildung 3. GieGkran mit A usleger (Bcchem & ICeetman).

licli aufgeklappt werden konnen, und damit ent- und mit freiliegender Pfanne, illinlich w ie beim
steht offenbar fiir den flotten Thomasbetrieb GieBwagen. 3Ian hat diese B au art, w elche
eine unbequeme Zugabe an bew egten T eilen , meines W issens bis je tz t  nur im E ntw urf be-
selbst wenn diese Klappen 
und ihr Antrieb vo llig  be- 
triebssiclier durchgebildet 
sind. Dann aber liegen  die 
Pfannenfiihrung und das 
ganze Gehange wahrend des 
Entleerens der B irne un- 
mittelbar vor dereń AusguB- 
offnung, und es w ird der 
energischste Schutz gegen  
die strahlende W arm e und 
ihre yerschiedenen W irkun- 
gengetroffen werden miissen.
Fiir die ganze Disposition  
werden also erst noch w ei- 
tere Betriebserfahrungen ab- 
zuwarten sein, ehe man sie  
fiir einen gelungenen E rsatz  
des G ieBwagens anselien  
kann.

A uf andere W eise ver- 
suclien die Anordnungen  
nach den Abbildungen 3 
und 4 die g leiche Auf- 
gabe zu losen, jedoch mit
Lingehung einer Klappbiihne Abbildung 4. GieBkran mit Ausleger (Stuckenbolz).
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Alibildimg 5. GieBwngen (Bechein & Keetman). M. 1 :80.

gabelten G eriist, das mit der K atze yerfahren  
werden kann; nach Abbildung 4 greift der ge- 
schlossene A uslegerkasten  um  eine Fuhrungs- 
siiule, an w elcher er sich hocli zieht w ie beim 
einfachen elektrischen GieBwagen. D er Aus- 
leger  mit gefiillter Pfanne is t jedenfalls zu- 
sammen mit G egengew iclit und Fiihrungssaule 
eine ganz auBerordentliche B elastung fiir den 
Kran, und hohe Fahrgeschw indigkeiten, w ie sie  
bereits bei den liingsfahrenden GieBwagen notig  
werden, sind h ier sicher ebenso bedenklich, w ie  
die M assenwirkungen beim V ergieBen auf ICo- 
killen.

D e r  E r s a t z  d e s  l a n g s f a h r e n d e n  G i e B -  
w a g e n s  d u r c h  d e n  K r a n  bringt also entweder

d e r  W a g e n b e t r i e b  z u  S t o c k u n g e n  f i i hr t .  
D ie AusweichbUhnen entfallen naturgemaB beim  
Kranbetrieb sofort; zw ar konnten allen fa lls die 
hoheren Fahrgeschw indigkeiten des Kranes bei 
groBen Fahrlilngen dem W agenbetrieb gegeniiber 
bereits erleichternd wirken, dafiir iniiBten aber 
nunmehr auf gleicher Falirbahn laufende Krane auch 
das F iillen  der B irne iibernehmen. Is t also der B e- 
trieb im Thom aswerk bereits so, daB m it GieB- 
w agen B etriebsstockungen auftreten, so bringt der 
Kran an sich kaum w esentliehe Erleichterung, eher 
in besonders ungiinstigen F allen  das G egenteil. 
E s is t  allerdings zuzugeben, daB bei V ergroBe- 
rung der K onyerter unsere heutigen hochsten  
E rzeugungsziftern sich erreichen lassen  mit nur

die Klappbiihne oder schw ere A uslegerkonslruk- 
tio n en ; ganz abgesehen aber voti diesen bau- 
lichen Schw ierigkeiten  treteu hier auch betriebs- 
technische auf nach folgender U eberlegung: D er  
Gedanke solchen E rsatzes an sich entsteht haupt- 
sachlich aus den Betriebsstockungen, w elche sich  
im GroBbetrieb von mehr ais drei B irnen mit 
den in Birnenflucht yergieBendon W agen  er- 
geben konnen. D iese Stockungen konnen mm 
in nicht zu dringenden F allen  immer noch mit 
Ausweichschiebebulmen hintangehalten werden, 
w elche unter Umstanden einen mit gefiillter  
Pfanne zu den K okillen fahrenden W agen  an 
einem leer zuriickkoniinenden voriiber ziehen  
lassen . D er groB ztigige E rsatz jeden W agen- 
betriebes im Thom aswerk wird aber auch das 
Fiillen der B irne neben dem E ntleeren und Yer- 
giefien dem Kran iibertragen w ollen und damit 
ergeben sich erhebliche Schw ierigkeiten , immer 
vorau sgesetzt, d a B  d e r  E r s a t z  d e s W a g e n s  
d u r c h  d o n  K r a n  u n t e r  B e t r i e b s v e r h a l t -  
n i s s e n  g e s c h e h e n  s o l i ,  b e i  d e n e n  s c h o n

stelit, deshalb w olil auch ais „ h a n g e n d e n  G i e B -  
w a g e n “ bezeichnet. In beiden Fallen is t dio 
Biihne auf die gerin gst m ogliclie B reite  be- 
schrankt, so daB m ittels eines A uslcgcrs die 
Pfanne unter die Biihne gebracht und auf ilim 
in gew ohnlicher W eise yerfahren und gekippt 
w erden kann. D as E igenartige in beiden Fallen  
is t  damit der freihangende A usleger fiir so groBe 
L asten , w ie sie die gefu llte  Konvcrterpfannc 
darstellt, und hieran hat auch die B eurteilung  
anzukniipfen. Nach Abbildung 3 erfahrt der 
A usleger eine krilftige Fiihrung in  einem ge-
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zw ei Kranen, die sich entsprechend in das gc- 
sam te A rbcitsprogram m  auftoilcn miissen; aber 
bei ihehr ais zw ei Kranen auf einer einzigen  
Laufbalin miissen dieselben U nzutriiglichkeiten  
entstelien, w ie beim W agenbetrieb , und es ist

immer nur eine solche 
Anordnung ais a llge- 
mein richtig  zu be- 
zeiclinen, w elche eine 
V ergroBerung des B e- 
triebes g esta tte t auch 
iiber die heutigen Er- 
zeugungsziffern hin- 
aus, ohnein sich selbst 
schon eineB egrenzung  
derL eistungsfilh igkeit 
bei irgend einer Holie 
zu enthalten.

F iir die N eugcstal- 
tung des M aterial- 

durchganges im T hom asw erk scheint sich sonach  
auch angesichts der besprochenen N eukonstruk- 
tionen d ieR egelau fste llen  zu lassen, daB grundsiltz- 
licli das F i i l l e n  un d  E n t l e e r e n  d e r  B i r n e n  
v o n  v e r s c h i e d e n e n  O r g a n e n  ausgefiihrt 
w erden so li, w ie bisher auch. D as F iillen  konnte 
dem Kran iibertragen werden, der dafiir allein  
w eder Klappbiihne noch A uslegerkonstruktionen  
notig m achte, das E ntleeren  der B irnen wurde 
dagegen u n t e r  der Bedienungsbiihne erfolgen , 
so daB die Pfannen senkrecht zur Birnenrichtung  
abgefahren werden, in  eine N ebenhalle gleich- 
laufend zur K onverterhalle. H ier konnte das

Y ergieBen von einem  
zw eiten  Kran iiber- 
nommen werden, der 
ganz unabhSlńgig von  
dem in der K onverter- 
halle bleibt und so- 
m it beiden die giin- 
stig ste  A usnutzung  
ohne Stockungen er- 
inoglicht.

Ich kniipfe damit an 
einen fruheren Vor- 

sehlag von mir an, bei dom ich a is Zwischen- 
glied zw ischen den beiden Kranen b illige fest- 
stehende Schw enker angenommen hatte. H ier, 
unter der Biihne, nur auf kurze Entfernungen  
und deshalb mit mitBigen G eschw indigkeiten  
verfahrbar, hatte naturgemilB auch eine W agen- 
konstruktion a is E rsatz fiir mehrere ortsfeste  
Schwenker B erechtigung und konnte w esentliche  
V ereinfachungen erhalten gegeniiber dem heutigen  
GieBwagen.

In Abbildung 5 is t  eine W agenbauart w ieder- 
gegeben, w elche d ieP fan n e a u f  s c h r i l g e r  B a h n  
yerfahrt, und also die vom hj'draulischen GieB
w agen her iibernommene senkrechte und hori- 
zoutale B ew egungsrichtung der Pfanne in ein-
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faclier W eise ersetzt. H ier is t  nur noch die 
Pfanne selbst zu lieben, der A usleger bleibt in 
Ruhe, und unter F ortfa ll eines M otors fiir das 
Pfannenverfaliren wird der Hubmotor wesentlicli 
kleiner ais frtther. Auch dort wo der GieB- 
w agen selbst das VergieBen in die K okillen  
iiberuelimen muB, wo in bestehender A nlage 
etw a der alte hydraulische W agen  durch einen 
elektrischen zu ersetzen  ist, werden die Y erein- 
facliungen dieser B auart eine K olie spielen. Es 
is t offenbar oline Schw ierigkeiten m it W agen- 
fahren und A uslegerschw enken dieselbe genaue 
Steuerung der Pfanne iiber den K okillen m og
lich , w ie  sonst etw a mit W agenfahren und 
w agerechtein Verfaliren der Pfanne. DaB dieses 
le tz tere  in der Neukonstruktion nicht melir in 
beliebiger Hohe m oglich is t, wird m eist oline 
B elang bleiben.

Fiir den GieBkran wird es sich immer 
empfehlen, bei grofien Ausfiilirungen durch eine 
Y e r r i e g e l u n g  am Fiihrungsgeriist die Seile 
wiilirend des Y ergieBens zu entlasten. A b
bildung G ze ig t eine besonders schw ere Aus- 
fiihrung eines derartigen Kranes fiir 60  t T rag- 
fiihigkeit, der fiir das Heben allein bei 6 m Ge- 
scliw indigkeit einen 135 P .S .-M otor benotigt. 
Fiihrung und T raverse sind an diesem Kran mit 
Anlaufen versehen, damit die lieruntergelas- 
sene T raverse beim H ochzielien die Fiihrung 
erfassen kann. In bestiminter Hohe, vom je-  
w eiligen  Zweck abhilngig, erfo lgt in  iihnliclier 
W eise, w ie friiher bereits erwithnt, eine kriiftige  
V erriegelung, w elche die S eile  entlastet und die 
Pfanne mit dem Fiihrungsgeriist ein starres 
Ganze bilden liifit.

Auch auf dem Gebiete des M u l d e n t r a n s -  
p o r t  e s  zum Martinofen tr itt im Zusammenarbeiten 
mit dem drehbaren M uldenchargierkran immer 
allgem einer das Bestreben auf, die Verwendung  
des W agens ais Zubringem ittel der Mulden zur 
Ofenhalle zu vermeiden, die Bedienungsmann- 
schaft auf das notw endigste MaB zu verringern  
und selbst auf dem Schrottp latz die Handarbeit 
sow eit ais m oglich zu ersetzen. Abbildung 7 
ze ig t zunaclist einen F a l l w e r k s k r a n ,  w elcher  
die F allkugel m ittels einfacher K laue hoch- 
hebt und in beliebiger Hohe die V erriegelung  
der Klaue lost, so daB diese sich selbsttatig  
oflnen kann. D ie hierzu notige G egenbew egung  
zw ischen Zange und V erriegelungsliaken wird  
durch Anwendung eines zw eiten  M otors im Hub- 
w erk erreicht, anstatt w ie bei den friiher be- 
aprochenen Zangensteuerungen mit einem Motor 
und Schleifkupplung zw ischen den beiden in Be- 
tracht konunendeii Trommeln. S teht dieser 
zw eite  Motor still, so gelien Zange und Yer-

riegelungshaken mit gleicher G eschw ind igkeit; 
w ird er beim Hocligehen ebenfalls in Betrieb  
g ese tz t, so eilt der V erriegelungshaken vor. 
B ei den geringen K raften, w elche fur die Aus- 
losung der K laue benotigt werden, lie g t  hier 
eine Yereinfachung der B auart nahe, w elche

Abbildung 7. Fallwerkskran (Benrath).

den zw eiten  M otor durch einen S eilzu g  vom 
Fuhrerstand aus erse tz t; aber auch im Ganzen 
w ird sich fiir die Zange ein einfacheres M ittel 
anwenden lassen , wenn die A nlage von vornher- 
ein danach eingerichtet w ird. Fiir das Hocli- 
heben der F allkugel ist w olil g iinstigerw eise der 
M agnet zu verw enden. der gegebenenfalls sogar  
noch Schrotttransport iibernehmen kann.*  
_____________  (Fortsetzung fo lg t)

* „Stahl und Eisen“ 190S Xr. 14 S. 469; Nr. 18
S. 640.
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Die Explosionen beim Sturzen der Gichten im Hochofen.
Von D irektor W . v a n  Y l o t e n  in Hordę.

(Nachdruck verboten.)

apparates, um zu sehen, w ie das Gas brannte; 
ich beraerkte, w ie die zuerst helle Flam m e plotz- 
licli schw arzrot wurde, und hatte gerade nochW

enn nach dem Hilngen der Gichten im 
Hochofen die Besehiekung n iedergelit, so 

geschieht dies hajafig so ruliig, daB man in der 
N alie  des Ofens kaura etw as davon bemerkt, 
hilufig aber ze ig t sich entw eder an der Gicht oder 
an den D iisenstoeken, oder an beiden Stellen ein 

heftiger G asaustritt. D erselbe kann so stark  
sein, daB Explosionen entstehen , die einen T eil 
des Ofeninhaltes ans der G icht herausschleudern, 
den GichtverschluB beschildigen oder fortsckleu- 
dern, oder auch an irgend einer S te lle  des Ofens 
einen T eil des Ofenmauerwerkes w egblasen  
konnen. Infolge des letzteren  E reign isses sind 
Hochofen schon vollstilndig zerstort worden.

Die Ursache dieser Explosionen is t bisher 
noch nicht mit Sicherheit fe s tg este llt worden, 
man hat auch keine E rklarung dafiir, w eshalb  
sio sich nicht bei jedem  Hilngen, sondern nur 
in einzelnen F ailen  ereignen. In Folgendem  
werde ich einige Beobachtungen in bezug auf 
das Sturzen der Gichten besehreiben und ver- 
suchen, eine Erklarung fiir die Erscheinungen  
zu geben.

Es unterliegt keiuem Z w eifel, daB die H eftig- 
keit der Explosion in keinem V erhaltnis steht 
zu der Dauer oder der H artnitckigkeit des vor- 
hergehenden Hilngens der Gichten. D ie Be- 
schickung kann tagelang so fest hilngen, daB 
der Ofen kaum W ind anuimmt, die Gichten werden 
trotzdem hilufig ruliig  heruntergehen; eine ver- 
heerende E xplosion kann daliingegen dann statt- 
finden, wenn der Ofeninlialt nur kurze Zeit 
hilngt, so daB selb st die G ichtsetzer dariiber im 
Zweifel waren, ob w irklich ein Hilngen der 
Gichten stattfand.

Das A uftreten von Explosionen wird befor- 
dert durch das V erschm elzen von feinen, mul- 
migen oder in der H itze zerspringenden Erzen, 
durcli das V erblasen von schlechtem , zerreib- 
lichem Koks und durcli fehlerhafte B egichtung, 
besonders wenn zu v iel E rze in die l l i t t e  des 
Ofens gew orfen werden. Ein m it starkem Gas
austritt verbundenes Stiirzen der Gichten is t dann 
R egel, wenn die B esehiekung sch ief in den Ofen 
herunterf&llt.

D ie Explosionen treten nicht g le ich ze itig  mit 
dera Sturzen der Gichten ein, sondern eine kurze 
Zeit, mehrere Sekunden spater; ais B ew eis fiir 
diese Behauptung kann ich die Beobachtung  
dreier F a lle  anfiihren.

Die erste Beobachtung habe ich se lb st in 
den siebziger Jahren auf der G eorgsm arienhiitte 
gem aclit. A is dort nach Beendigung der Gas- 
reinigung etw a eine Stunde geblasen war, offnete 
ich die Feuertiire eines R ohren-W inderliitzungs-

Zeit, die Tiire znzuw erfen und zuriickzntreten, 
w orauf ich einen dumpfen K nall liorte; eine 
seliw arze W olke, die a lles verdunkelte, stieg  
aus der oifenen Gicht des nachsten Hochofens 
auf, eine groBe Masse Koks und Erz wurde 
herausgeschleudert, die Gichten waren gestiirzt, 
aber die Explosion trat erst ein, nachdem das 
in folge des Stiirzens unrein gew ordene Gas in 
den W inderhitznngsapparat gelan gt war.

D ie zw eite  Beobachtung wurde durcli den 
Obermeister der H ochofenanlage der Henrichs- 
liiitte zu H attingen bei der Explosion gem aclit, 
die dort einen Hochofen zerstortc. D ie Gichten  
hatten gehangen, sie gingen beim W indabstellen  
bei gesch lossener Gicht herunter. D er Ober- 
m eister stand unten zw ischen den Cowperappa- 
r a te n ; er sah, nachdem zunilclist die Glocke des 
Langenschen G asfanges gehoben worden war, 
ein ige Stiicke des vorher in dem T richter liegen- 
den Koks herausfliegen, sodann liorte er ein  
starkes B lasen , und darauf kam vom Ofen lier 
eine schw arze Staubw olke, die alles verdunkelte, 
auf ihn zu ; ais diese sich verzogen h atte , ze ig te  
sich, daB der Schacht des Ofens um gefallen war.

Die dritte Beobachtung wurde durch einen 
Oberschmelzer des Horder Hochofenwerkes ge- 
macht, der bei einer Explosion auf der Gicht 
verle tzt wurde. D er Hochofen hatte infolge von 
schlechtem  Koks R ohgaug, und die Gichten  
hingen, der D eckel des G asfanges wurde ge- 
offnet, das G asventil gesch lossen  nnd dann der 
W ind abgesperrt. Nach dem W indabstellen  fiel 
die B esehiekung, der O berschm elzer horte darauf 
ein starkes B lasen , und dann erst wurde ein 
T eil der Besehiekung explosionsartig ausgew orfen , 
wobei der Oberschm elzer durch gliihenden Staub 
verle tzt wurde.

E in  vorsichtiger H ochofenbetriebsleiter wird 
vor dem W indabstellen  stets den GiclitverschluB  
oifnen lassen , aber diese M aBregel sch iitzt merk- 
w iirdigerw eise nicht immer vor Zerstorungen am 
Ofenmauerwerk. E s is t mir ein F ali bekannt, 
in welchem  bei geoffneter Gicht 3 bis 4  m unter 
dem G ichtplateau ein k leiner T eil der Ofenwand, 
die dort noch eine erhebliche Starkę besaB und 
gu t gebunden war, w eggeb lasen  wurde. E s ist 
dieses eine auffallende E rscheinung, denn man 
so llte  annehmen, daB die E xplosion sich v iel 
leichter nach der G icht kin hatte L uft machen 
konnen.

In bezug auf die Erklarung fiir das E nt
stehen der E xplosionen is t die a lteste  Annahme
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w ohl die, daB es sieli um die Entziindung von 
brennbaren G asgem ischen handelt, in ilhnlicher 
W eise w ie bei Explosionen in Gas- und W ind- 
leitungen. Mir scheint diese Annahme niclit 
haltbar zu sein , denn ich wiiCte nicht, wolier 
der Sauerstoff zu dem K nallgas kommen so llte; 
der Sauerstoff, w elcher in das G estell des Ofens 
eingeblasen w ird , muB in kurzer Entfernung  
vor der Form verbraucht werden, da dort stets  
gliiliender Koks oder Kohlenstoff vorhanden ist. 
Dio Explosionen maclion auch mehr den Eindruck, 
ais ob sie durch eine rasche G asentw icklung  
ans festen Substanzen hervorgerufen wiirden, 

ais durch eine p lotzliche  
Voluinvermehrung von Ga- 
sen; besonders derU instand, 
daB eiue gew isse Zeit fur 
die E ntw icklung notwendig  
ist, sow ie, daB hilufig vor- 
her ein Blasen geliort wird, 
deutet darauf liin. Ich bin 
der A nsicht, daB die Ex- 
plosionen durch die starkę 
Kohlenoxydentw icklung ent- 
steh en , die durch innige 
Mischung von feinverteiltem  
gliiliendem Erz mit gliihen- 
dem Koks oder Kohlenstoff 
liervorgerufen wird. Sow eit 
mir bekannt, hat Hr. Di- 
rektor S c  l i i i  l i n g  s e n .  zu- 
erst in einer Zuschrift an 
„Stahl und E isen “ * offeut- 
licli auf diese Ursache hin- 
gew iesen .

Ich habe versucht, dio 
Reaktion in kleinem MaB- 
stabe kiinstlieh zu erzeugen, 
indem ich bei dem in Ab- 
bild. 1 w iedergegebenenR ohr 
von 5 0  mm lichter W eite  
den einen Schenkel mit fei- 
nem E rz, den anderen mit 

Koksstaub fiillte  und den unteren T eil des 
Rohres dann in einem Schmiedefeuer auf H ell- 
rotglu t erhitzte. Beide Stoffe wurden dann 
dadurch durclieinandergescliiittet, daB das Rolir 
senkrecht aufgerichtet wurde. Erz und Koks 
wurden yorlier durch Ausgliihen getrocknet und 
von fliichtigen B estandteilen  hefreit. Der Ver- 
such gelan g  aber er s t , ais unser Labora- 
torium svorstelier Hr. B e c k e r  Rohre aus diinnem 
Blech biegen lieB m it einem Querschnitt, den 
Abbildung 2 ze ig t. D ie Rohre wurden in beide 
Schenkel des groBen Rohres eingeschoben, nacli- 
dem sie unten mit eiuer Scheibe F iltrierpapier  
geschlossen waren. J e tz t m ischten sich Koks 
und Erz inn ig  genug, das Manometer a stieg

* „Stalli und Eisen" 1903 Nr. 14 S. 838.

A b b ild u ng  1.

fr z

Koks

£ rz

Abbildung 2.

in ein igen  Sekunden bis auf 4  Atmosplńlren und 
beim Oeffnen des Hahnes b ze ig te  sich eine  
diclite schw arze Staubw olke, w ie bei den E x- 
plosionen im Hochofen. E in Druck von 4  Atmo- 
spliilren durfte liocli genug sein, um die Zer- 
storungen, die bei Explosionen stattfanden, zu 
erklilren.

E s fragt sich nun, unter w elchen Umstilnden  
sich im Hochofen Ansammlungen von gliiliendem  
feinem  Erz und gliiliendem Koks bilden, die, 
beim Stiirzen der Gichten durcheinanderfallend, 
starkę G asentw icklungen erzeugen konnen. W ir  
m iissen, um dies aufzuklilren, ein schw ieriges 
Them a beruhren, die A nsatze im Hochofen, 
schw ierig deshalb, w eil man sich ein U rteil in 
der H auptsache auf 
Grund eines Indi- 
zienbew eises b il
den muB.

E s deuten viele  
E rscheinungen da
rauf hin,  daB die 
B eschickung im 

Hochofen nicht 
gleichm ilBig nie- 
dergeht, an man- 
chen T agen liefert 
der Ofen w eit w e- 
niger R oheisen, ais 
er nacli der Moller-
berechnnng aus dem Erz reduzieren miiBte, 
an anderen T agen liefert er dahingegen mehr 
R oheisen; es ze ig t sich dieserU m stand b isw eilen  
in der W eise, daB nach der P eriode m it zu 
geringer E rzeugung sich eine N eigung zum H ilngen  
der Gichten e in stellt, und daB darauf bei killte- 
rem O fengang die Produktion ste ig t. Man wird 
beim U m setzen des Ofens von phosphorreichem  
auf pliosphorarmen M olier, oder von mangan- 
reichem auf manganarmen Sloller hilufig die Er- 
fahruug m achen, daB nach mehreren T agen  
plotzlicli R oheisenabstiche mit w eit hoherem  
Phosphor- oder M angangehalt fa llen , a is ihn 
die yorhergehenden Abstiche ze ig ten , die der 
Berechnung entspraclien.

E s verhalten sich auch yerschiedene Oefen 
sow ohl beim A usblasen ais beim U m setzen auf 
anderen M olier ganz verschieden, bei dem einen  
Ofen kommt der zum A nblasen g ese tz te  K alk- 
stein  oder der neue Molier v iel friiher vor den 
Formen an, a is bei dem anderen Ofen. Auch 
das liS-ufig vorkommende schiefe Sacken der Be- 
schickung deutet auf A nslltze, und man findet 
hiiufig, daB, wenn ein Ofen sich nicht gut an- 
geblasen  hat, er den F eh ler, den er kurz nach  
dem A nblasen ze ig te , z . B . schiefes Sacken an 
einer bestim m ten S te lle , jahrelang  beibehiilt.

A lle  diese E rscheinungen lassen  darauf 
schliefien, daB erhebliche T eile  der Ofenfiillung 
sich entw eder gar nicht oder nur ab und zu
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ruckw eise bew egen. D iese A nsiltze, Massen von 
Beschickung, die sich kiirzere oder liingere Zeit 
im Ofen ohne B ew egung aufhalten , konnen ver- 
schiedener Art sein . Man findet in der R ast 
oder am Schacht durch Anbohren oder nach 
dem A usblasen stark kohlehaltige, yerliiiltnis- 
milBig kalte , fiir Gas undurchdringbare A n siltze ; 
es g ibt aber auch andere, die fiir Gas mehr 
oder w eniger durchlilssig sind, und diese kommen 
hier in Betracht. W enn ruhende Massen im  
Ofen fiir den Gasstrom durchlilssig sind, miissen 
sie immer mehr Wiirme aus den Gasen auf- 
nehmen, sie werden sehr heiB, hellrotgliihend, 
die Gase gehen bei B ildung sołcher A nsiltze  
an der Gicht sehr heiB ab, der Ofen hat Ober- 
feuer. W eil die kalten E rze an der Gicht mit 
diesen heiBen Gasen in Beriihrung kommen, 
zerspringen sie mehr ais sonst und holier im 
Ofen ais bei normalem B etrieb, es bilden sich  
sehr groBe Mengen Gichtstaub. W enn die Be- 
schickung im Ofen bei schw eren Storungen, mit 
Hilngen yerbundenem R ohgang, t ie f  stiirzt, kann  
man bisw eilen diese A nsiltze sęhen, man bem erkt 
dann mit Erstaunen, daB, wilhrend man glaubte, 
der ganze Ofeninhalt wilre dem kalten Gang 
entsprechend kalt, sich diclit unter der Gicht 
hellgliihende Massen aufhalten . Man wird auch 
hilufig bemerken, daB bei StillstUnden des Ofens 
nach kurzer Z eit der Koks an der Gicht am 
Rande des Ofens zu brennen anfilngt, dieses

wird auch eine F o lgę  von E rhitzung durch heiBe 
A nsiltze sein.

Es is t k lar, daB, wenn beim Stiirzen der 
Gichten solche hocherhitzten, ruhenden Be- 
schickungsm assen p lotzlich  in B ew egung kom
men und ihre B estandteile diircheinandergeriittelt 
werden, a lle  Bedingungen gegeben sind, um eine 
starkę G asentw icklung in folge der oben erwiilmten  
R eaktion zu erzeugen. D iese T heorie steh t im 
groBen Ganzen m it den E rscheinungen im Ein- 
klang. E s is t  klar, daB ein schw acher StoB 
infolge eines kurzeń yoriibcrgehenden Hilngens 
geniigen kann, um die Massen in B ew egung zu 
bringen, daB aber ebensogut ein starkor StoB 
in folge eines lang  andauernden, hartnitckigen  
Hilngens die D rsache sein  kann. E rze, die fein  
oder mulm ig sind, oder die leicht zerspringen, 
miissen eine starko G asentw icklung geben. 
Schlechter, zerreiblicher Koks w irkt in doppelter 
B eziehung nachteilig , er befordert sow ohl die 
B ildung von A nsiltzen a is die H eftigk e it der 
R eaktion. E s ist erklilrlich, daB die Explosionen  
an yerschiedenen S tellen  des Ofens mit ortlicher  
W irkung auftreten konnen, denn zusam m enfallende 
dichte Massen von feinem E rz und Koks konnen  
dem Ausstrom en der Gase nach der Gicht einen  
erheblichen W iderstand en tgegensetzen . Dafiir 
ab er, daB Explosionen dann hilufig auftreten, wenn 
man die B eschickung zu sehr in die M itte des 
Ofens w irft, habe ich bis je tz t  keine Erklilrung.

Die Entschwefelung des FluBeisens im elektrischen Induktionsofen.
Yon P rofessor B e r n h a r d  O s a n n  in Clausthal.

/A  ls  die ersten V erSifentlichungen iiber die 
^ *■ neueren elektrischen Oefen erschienen, war 
es ohne w eiteres einleuchtend, daB die Ent- 
phosphorungsfrage g la tt g e lo st sei. E s liandelte  
sich ja  um allbekannte V orgiln ge, die sich im 
Puddelofen, Konyerter und M artinofen in der- 
selben W eise , nur m eist nicht so ungestort, ab- 
spielen. W as anderes war es h insichtlich  der 
E n t s c h w e f e l u n g .  E s fand eine gnte E n t
schw efelung sta tt; das bew iesen die yeroffent- 
lichten Zahlenreihen. E s war auch k lar , daB 
Entschw efelungsvorgilnge niclit dadurcli gestort 
wurden, daB die F euergase wiederum Schw efel 
einfiihrten. W ie  aber die E ntschw efelung zu- 
stande kam , und in w elcher Verbindung der 
Schw efel entfernt wurde, wuBte man nicht.

Nunmehr sind Schm elzversuche ausgefiihrt 
worden, die b ew eisen , daB diese Y erbindung

* Dieser Aufsatz hat uns boroits forgelegen, be- 
vor noch die Arbeit „Ueber dio Entschwefelung im 
Heroult-Yerfaliron“ toii Dr.-Ing. T h. G e i l c n k i r c h o n  
(„Stahl und Eiseri“ 1908 Nr. 25 S. 873 bis 876) in 
dio Presse gegangon war; beidc Aufsatze sind somit 
unabhangig von einander YerfaBt worden.

Die Rcdaktion.

n i c h t  S c h w e f e l m a n g a n  , sondern S c h w e f e l -  
k a l z i u m  ist. F erner haben diese Versuche die 
bereits anderw eitig  gem achte Beobachtung be- 
stiltig t, daB eine eisenfreie oder w enigstens ganz  
eisenarm e Schlacke unerliłBlich is t .*

Mit diesen A usfiihrungen wird der B eschrei- 
bung des V erlaufes von Schm elzversuclien vor- 
gegriifen , die auf den R o c h l i n g s c h e n  E i s e n -  
u n d  S t a l i l w e r k e n  in V o l k l i n g e n  in einem  
Induktionsofen System  R o c h l i n g - R o d e n h a u s e r  
stattfanden, zu w elchen der Y erfasser in ent- 
gegenkom m ender W eise  h inzu gezogen  wurde. 
D iese Sclim elzyersuche sind gerade deshalb inter- 
essant, w eil sie  auch ze igen , w elche W ege nicht 
zum Z iel fiihren.

D ie E inrichtung des genanuten Ofens kann  
der V erfasser a is bekannt yoraussetzen , nacli- 
dem W e d d i n g  eine ausfiihrliche B eschreibung  
gebraclit h at.**  Zu erwillinen wilre nur, daB 
nicht der in diesem  A ufsatz abgebildete Ofen 
benutzt w urde, sondern ein k leinerer yon

ebenda Nr. -17 S. 1677.
** Yorgl. „Stahl und Eisen“ 1907 Nr. 45 S. 1005.
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1 0 0 0  kg  Fassungsverm ogen, der infolge einer 
besonderen Anordnung der W icklungen niclit auf 
eine eigens dafiir gebaute W echselstrom m aschinc 
angew iesen is t, sondern in das D rehstrom netz 
jeder grofieren K raftzentrale ohne w eiteres ein- 
g esch a ltet werden kann.

D ie V olklinger Oefen werden mit fliissigem  
E insatz bedient, in Form yo llig  gefrischten und 
d |goxydierten  E isens, das aus dem K onverter 
entnommen wird. Infolgedessen kann dej’ ver- 
bleibende R est der Charge olme w eiteres in 
B locke vergossen  und ausgew alzt werden. Alan 
willi It ausschlieBlicli w eiehes FiuBeisen mit
0 ,07  bis 0 ,0 8  °/o Kohlenstoff, also Tr,'igerqualititt, 
um die Entphosphorungsperiode im elektrischen  
Ofen abzukiirzen. B ei hartem E insatz miiBte 
man erst den Kohlenstoff auf diesen Gelialt. her- 
iinterfriSchen, ehe die Entpliosphorung beginnen 
kann.

D ie Entpliosphorung wird nun ausgefiihrt, 
indem K alk und W alzsin ter g e se tz t w in i. Yer- 
suche, lediglieh m it Kalk die Entpliosphorung 
zu bewirken, oder auch mit Kalk und Mangan- 
erz zusammen, ergaben einen MiBerfolg. E s 
erfordert eben die Oxydation des Phospliors 
einen sauerstoffabgebenden Korper, und da kann 
in unserem F alle nur E isenoxydo.\ydul in mog- 
lichst reiner Form in F rage kommen.

A us Obigem erhellt, daB die Kohlung des 
Bades nicht cher eintreten darf, bis die Ent- 
pliosphorung vollendet und die phosphorhaltige 
Schlacke entfernt ist. W eiter fo lg t aus der 
T atsache, daB nur bei eisenfreier Schlacke die 
Entschw efelung moglich ist, die Notwendigkeit, 
die Entschw efelung ebenfalls erst hier beginnen 
zu lassen. W ir haben also drei Perioden, die 
aufeinanderfolgen: die Frisch- und Entplios-
phorungsperiode, die Kolilungsperiode, die Ent- 
schw efelungsperiode.

Die letzteren  beiden beginnen unmittclbar 
hiiitereinander, w eil man es yermeiden muB, die 
Oberfliiehe des Bades unbedeckt von Schlacke 
stehen zu lassen , insofern ais die Schlacke da- 
durch w ieder eisen lia ltig  wiirde.

D ie naclifolgend aufgefiihrten acht Śchmelzen  
geben nun ein B ild, in w elcher W eise der Ver- 
lauf dieser drei Perioden geschieht. E s muB 
beriicksichtigt werden, daB die bei einigen  
Śchm elzen angegebene A nfangszusam m ensetzung  
nicht der des E insatzes entspricht, weil man im 
Ofen einen Sunipf zuriickliiBt, im Hinblick auf 
ein etw aiges L eerstehen, das eine zu starkę 
Abkuhlung hervorrufen wiirde. E s is t  dies im 
W esen  des Induktionsofens begriindet.

D er Phospliorgehalt wird in der ersten  
Periode bis au f 0 , 0 1 0 %  herabgedriickt. D ie  
Śchmelzen 3 und 4 sind hier bei nicht maBgebend. 
Sie zeigen hoheren Phospliorgehalt, w eil es sich 
um gewohnliche Qualit&t handelt, und kein W ert 
aul w eitergehende Entphospliorung g e leg t zu

werden brauclite. W enn bei einigen Śchmelzen  
der Phospliorgehalt, am SchluB der Schm elze ein 
w enig bober erscheint ais am SchluB der Frisch- 
periode, so is t  dies eine F o lgę  des Silizium - 
zu satzes. E s wurde aus der nicht vollstilndig  
entfernten Frischschlacke die Phosphorsiiure 
durch Silizium  reduziert und in das Bad zu- 
riickgebracht. D as Aufkohlen des Bades erfolgt 
durch E insetzen  von R etortenkohle in Siicken. 
Grleich darauf beginnt die E rzeugung der E nt- 
scliw efelungsschlacke.

D er geschichtliche V erlauf der V ersuche is t  
der, daB man zunitchst lediglieh durch ge- 
brannten K a l k  den Schw efel zu bannen suchte, 
indem man etw as FluBspat zu setzte , um eine 
fliissige Schlacke zu erzielen. Man wuBte da- 
mals noch nicht, daB eńie naliezu eisenfreie  
Schlacke unbedingt erforderlich ist. H atte  man 
nun w eiclie Chargen, so geschah die Oxydation  
des E isens ohne jed es H indernis, mul die Schlacke 
w urde, da der Ł u ftzu tritt nienials vollkommen 
abgesporrt w erden konnte, stark eisenlialtig . 
B ei liarten Chargen w irkte der im B ade gelSste  
oder auf ilim schwinimeiule Kohlenstoff gun stig  
ein, so daB eine Entschw efelung, wenn auch v ie l-  
facli nicht sioher und befriedigend, durchgefiihrt 
werden konnte. B esser wurde die Entschw efelung, 
ais man einmal zufiillig etw as S a n d  zu setzte . 
Man erhielt eine sehr fliissige Schlacke, w elche  
den Ł u ftzu tritt absperrte, konnte aber dieses 
M ittel nur in sehr bescheidcnem TJnifangę an- 
wenden, einmal in R iieksiclit auf die basische 
Zusanim enstellung des Ofens, anderseits auch 
darauf, daB leich t die W irkuhg in das G egenteil 
yerkehrt w urde, wenn man zu v iel Kieselsśture 
setz te , w as ja  dureliaus einleuchtend ist. E s 
g elan g  aber auf diese W eise, eine E ntschw efelung  
bis auf etw a 0 ,0 4  °/o zu erreichen, also zw ei 
D ritte l des Schw efelgehaltes z u entfernen, nur 
w ar das E rgebnis unzuverliissjg und geniigte  
auch an sieli nicht, w enn hochgehende A nforde- 
rungen g este llt  wurden. B em erkensw ert w ar 
der starkę Geruch nach scliw efliger Silure im 
Zusaminenhang mit der Sandaufgabe.

Nachdem man den Yersuch gem aelit lia tte , 
die E ntschw efelung durch Einfiihren von M a n -  
g a n e r z e n  und anderseits von K a l z i u m k a r b i d  
zu bew irken, ohne aber E rfolg zu haben, verfiel 
man auf den F e r r o s i l i z i u m  z u s a t z  mul war 
dadurch au f die riehtige Bahn gelangt. E s kam  
nunmehr die durch Oxydation gebildete K iesel- 
silure in demselben Sinne w ie der Sand zu Hilfe, 
auBerdem die groBe Verbreniiungsw;lrme des 
Silizium s und seine stark reduzierende E igen- 
sebaft. E s gelang , eine weiBe, anniihernd eisen
freie Schlacke zu erhalten, die ais Vorbedingung  
fiir eine gute E ntschw efelung zu gelten  hat.

D as Y erfahren is t daliin auśgebildet, daB 
man g leicli nach dem A bziehen der F risch
schlacke, gegebenenfalls g le ich ze itig  mit der
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S eh m e l z v e r u u cli o b c h u f s  E n ts c h  w o f e l  lin g . I. H a r t e n  F l u B e i s o n .

I. II a r t e s E 1 u B e i b e n.
Z usam m ensetzung  des FIuBeiaens

o Mn Si l' s

Nr. 1. S c h m e l z e  B 20,
in normaler Weitfe mit F e r r o s i l i z i u m  beliandelt.

Nach dom Setzen yon 5 k g  Ecrrosilizium und 15kgICol>le wurde eine Schlacko 
aus 10 kg Kalk und 4 kg FluBspat gebildet. .N aclidem  diese fliissig war . 

Darauf wurden nochmals 5 kg Kalk, 2 kg Forrosiliziuni in zerkloinerter Form
und 2 kg FluBspat auf die Schlacko g e w o r fe n .........................................................

Da die Schlacko noch dunkel war, nochmals 1 kg Ferrosilizium und 1 kg FluB
spat. Dio Scklacko wurde l i e l l e r ....................................................................................

Darauf nochmals 2 kg Ferrosilizium uud 2 kg FluBspat. Dic Sclilackc wurde
ganz weiB. Dann wurde der Ofen gok ip p t..................................................................

Die Zusammensetzung der letzten S c l i l a c k c  war: 28,00 SiO^, 43,30 CaO, 
2,59 FeO , 0,70 MnO, 0,45 S, Eisengehalt 2,22.

0,105

1.07

1.07

1.07 

1,05

0,204

0,248

0,234

0,463

0,263

0,016

0,092

0,096

0,19

0,25

0,012

0,020

0,013

0,015

0,016

0,069

0,044

0,028

0,016

0,008

Nr. 2. S c h m e l z e  B 21,
in derselben W eise wie Nr. 1 gefiihrt, nur mit doppelter Scblackenmongc.

Nachdcm das Frischon mit 15 kg W alzsinter unter Kalkzuschlag ausgefiihrt 
und die Frischschlacke entfornt war, wurden 5 kg Ferrosilizium mul 15 kg 
Kohle, darauf 30 kg Kalk, 10 kg Sand, 10 kg FluBspat gegeben. Auf die 
daraus gebildete Seblacke wurden 5 kg Ferrosilizium in zerklcinerter Form
geworfen. Nach dem Fliissigwerden dor S c h la c k o ...............................................

Nochmals 5 kg zerkleinertes Ferrosilizium, d a r a u f ........................................................
Die Zusammensetzung der letzten S c h l a c k o  war: 20,50 Si Oj, 39,54 CaO, 

2,02 FeO , 0,31 Mn O, 0,38 S, E isengehalt 2,03 °/»-

0,86
0,872

0,292
0,321

0,26
0,63

0,033
0,030

0,020
0,014

Nr. 3. S c h m e l z e  li 22,
in derselben W eise wio Nr. 1 gefiihrt, aber statt Ferrosilizium  

F  e r r om  a n g  a n gesetzt.

Naclidem das Friscben in bekannter W eise durchgefiihrt und die Frischschlacke 
entfernt war, wurden 5 kg Ferromangan, 13 kg Kolilenstoff, 15 kg Kalk, 5 kg 
Sand, 5 kg FluBspat und darauf spiiter noch einmal 12 kg Ferromangan gesetzt

Da die Schlacke zu steif war, 3 kg FluBspat e in g e s e t z t ...........................................
Bald darauf wurde gekippt, aber, um die Schmelze yerwenden zu konnen, vor- 

her 7 kg Ferrosilizium in don Ofen und. 3 kg Ferrosilizium in die Pfanne
geworfen. Der Schwofelgehalt der Fertigprobe w a r ........................

Die Zusammensetzung der letzten S c h l a c k e  war: 13,54 SiO i, 41,10 CaO, 
4,10 FeO, 3,90 Mn O, 0,37 S, Eisengehalt 4,06 o/0.

0,638
0,029

1,080
0,964

0,018
0,018

0,050
0,047

0,057
0,053

0,024

Nr. 4. S c h m e l z e  B 23,
in derselben W eise wic Nr. 1 gefiihrt, aber fast ohne Ferrosilizium; 

es wurde k e i n  Ferromangan gesetzt.

Zusammensetzung dos E in s a tz e s ................................................................................
Nach dem Frischon mit W alzsinter (15 kg) und Kalk und dem darauffolgenden

A b s c h la c k e n ..............................................................................................
Darauf 10 kg Kohle gesetzt,. naclidem yorlier 3 kg Ferrosilizium eingeworfen 

waren, um ein zu starkes Aufkochen zu untordriicken. Dann 15 kg Kalk, 
5 kg Sand, 8 kg FluBspat. Nach dem Fliissigwerden der Schlacko . . . 

Darauf gekippt, naclidem 10 kg Ferrosilizium in den Ofen und 3 kg Ferro
silizium in die Pfanne geworfen waren. Der Schwefelgehalt dor Fertig
probe w a r ..................................................................................................

Die Zusammensetzung der letzten S c h l a c k e  war: 17,04 SiOj, 41,20 CaO, 
2,85 FeO, 2,24 MnO,  0,28 S, der Eisengehalt 3,75 °/o.

0,101

0,149

0,490

0,321

0,175

0,234

0,018

0,018

0,028

0,028

0,007

0,016

0,081

0,077

0,061

0,032

II. W  e i c li e s F 1 u B e i s e n.

Nr. 5. S c h m e l z e  B 88, 
in normaler W eise mit Ferrosilizium beliandelt.

Nach dem E in s e t z e n .......................................................................
Nach dem Frischon mit W alzsinter (15 kg) und Kalk und dem Abziehen der

Schlacke ........................................................................................................................................
Darauf wurdo mit 15 kg Kalk und 0 kg FluBspat eine Fertigschlacke gebildet, 

nachdom vorhor 6 kg Ferrosilizium eingeworfen waren. Nach Aufwerfen
von 10 kg zerkleinertein Ferrosilizium ...........................................................................

Einigo Zeit s p i i t e r ...................

0,139 0,435

0,109 0,406
:

0 , 141 !o,406

0,014 0,053
I

0,016)0,026

0,35 0,031 
0,34:0,031

0,053

0,053

0,020
0,016

* Auf eiue weitgehonde Entphosphorung wurde bei diesen beiden Schmelzen kein W ert gelegt, da es 
sieli um gewolm liche Qualitat handelte.
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Zusnnimcnsetzung des FIuBelgens

C Mn Si p | s

Dio Z uB am m ensotzung  d e r  le tz te n  S c h l a c k e  w a r :  19,48 SiO i, 63,70 CaO, 
2,8 AlaOs, 5,44 MgO, P  =  Spur, 1,47 S, 0,77 FeO , 0,54 F02O3, 0,98 Gesamt- 
oisen, 0,09 Gesamtmangan.

Nr. 6 . S c h m e l z e  B 89, 
in derBclben W eise wie Nr. 5 gefiilirt, nur mit doppelter Schlackenmenge.

0,094 0,290 0 ,010 0,026 0,073
Nach dom Frisclien mit W alzsintor (15 kg) und Kalk und nach dem Abziehen 

der S c h la c k e ................................ ............................................................................................. 0,068 0,261 0,016 0,013 0,073
Darauf 6 kg Ferrosilizium gesetzt, und eine Fertigschlacke m it 30 kg Kalk, 

6 kg FluBspat gebildet. Dann 10 kg Ferrosilizium in zerklcinertom Zustande
0,073 0,261 0,20 0,017 0,024
0,090 0,319 0,16 0,016 0,016

Die Zusammensetzung dor letzten S c h l a c k e  war: 20,48 SiO i, 62,50 CaO, 
3,12 AI2Os, 5,86 MgO, P =  Spur, 2,00 S, 0,83 FeO , 0,15 F 02O3, Gesamt- 
eisengehalt 0,76% , GeBamtmangangehalt 0,09 o/o-

Nr. 7. S c h m e l z e  B 90, 
in derselben W eise wie Nr. 5 gefiilirt, nar mit Ferromangan statt 

Ferrosilizium heliandelt.

0,082 0,348 0,010 0,037 0,057
Darauf eino Friscbschlacke mit W alzsinter (15 kg) nnd Kalk gebildet. Nach 

dereń R n tfern u n g ..................................................................................................................... 0,068 0,290 0,008 0,022 0,057
Darauf 15 kg Ferromangan gegeben, dann eine Fertigschlacke aus 15 kg Kalk 

und 6 kg FluBspat gebildet. Probenahme nach 20 M in u te n ............................ 0 ,1 10 0,870 0,016 0,016 0,057
0,120 0,783 0,014 0,016 0,053
0,080 0,638 0,008 0,017 0,044

Dio Zusammensetzung der letzten S c h l a c k e  war: 6,24 SiO*, 61,95 CaO, 
1 ,12  AI2O3, 7,56 MgO, 0,33 P, 0,46 S, 7,28 FeO, 4,02 FcjO j, Gesamt- 
eisengehalt 7,92 °/<>i Gesamtmangangehalt 5,88 °/o-

Nr. 8. S c h m e l z e  B 91, 
in derselben W eise wie Nr. 5 gefiilirt, nur ohne Ferrosilizium. Es wurdo 

auch kein Ferromangan verwendot.

Nach dem E in s e t z e n ..................................................................................................................... 0,063 0,435 0,012 0,048 0,069
Darauf Friscbschlacke aus W alzsinter (15 kg) und Kalk gebildet. Nach dom 

Abziehen dor S ch la c k o ........................................................................................................... 0,060 0,261 0,012 0,010 0,069
Darauf eine Schlacke gebildet aus 15 kg Kalk und 6 kg FluBspat . . . . . 0,055 0,230 0,014 0,006 0,069
Nach dem Setzon von 5 kg Seliamotte und 5 kg K a lk ...................................... 0,046 0,174 0,010 0,006 0,057
Die Zusammensetzung der letzten S c h l a c k e  war: 10,80 SiO j, 51,85 CaO, 

4,09 A120 3, 7,62 MgO, 0,38 P, 0,45 S, 11,60 FeO , 3,57 FeiOa, GcBamt- 
eisengehalt 11,52 0/0, Gcsamtmangatigehalt 2,88 0/0.

K olile, F errosilizium  in Stiicken (etw a eigroB) 
einsetzt., es also g le ich zeitig  a is D esoxydations- 
m ittel benutzt. Nachdem sieli eine Schlacke 
geb ildet hat, w ird dieselbe L egierung, in etw a  
erbsengroBe Sttieke zerkleinert, auf die Schlacke 
gew orfen und dies w iederholt, bis die W irkung  
erreicht ist. D ie  Menge des in gro Ber en Stiicken  
eingesetzten  Ferrosilizium s wird so bemessen, 
daB das Bad etw a 0 ,5  °/o 'Silizium  haben wiirde, 
wenn keine Y erluste rorhanden waren. Nur bei 
M ateriał, dessen SchweiBbarkeit in keiner W eise  
beeintriichtigt werden darf, g ibt man w eniger. 
E s w ird durchweg ein Ferrosilizium  mit 50 °/o 
Silizium  rerw endet. DaB man zuerst das Ferro
silizium  in grofleren Stiicken einsetzt, hiingt da
mit. zusammen, daB man seine W irkung auf 
einen langeren Zeitraum ausdelmen w ill. MuB 
uubedingt auf geringen Silizium gehalt W ert ge- 
leg t werden, so verfahrt man so sparsam w ie

m oglich und lafit das Bad sehr lange abstehen, 
um dem Silizium  G elegenheit zu geben, zu oxy- 
dieren.

In dieser W eise  sind die in der T abelle ge- 
kennzeiclm eten S c h i n e l z e n  Nr. 1 und 5 gefiilirt; 
die erstere hart, die zw eite  w eicli, w ie dies auch 
fiir die folgenden Gruppen Nr. 2 und 6 usf. g ilt. 
D as E rgebnis is t  g iinstig , bei Nr. 1 0 ,0 0 8  °/o, 
bei Nr. 5 0 ,0 1 6  °/o Schw efel.

D ie S c l u n e l z e n  Nr. 2 und 6 sind mit der 
doppelten Schlackenm enge, sonst in gleicher  
W eise  gefiilirt. D ie E rgebnisse sind ungefahr 
dieselben w ie bei Nr. 1 und 5 .*  Z w eifellos 
w irk t die Yerinehrung der Schlackenm enge giin-

* Der kleine Unterschied bei Kr. 1 und 2 (0,008 
und 0,014 o/o Schwefel) erklart sich wolil dadurch, daB 
man die Schmelze Nr. 2 nicht lange genug hat ab
stehen lassen. Sie zeigt auch in Uebereinstimmung 
damit einen hohoren Siliziumgehalt.
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stig , und man muB auf dieses H ilfsm ittel zu- 
ruckgreifen, wenn es ganz besonders auf nie- 
drigęn Scliw efelgehalt ankommt; anderseits leidet 
das Ofęnfuttei’ sehr stark.

D ie S c h m e l z e n  Nr. 3 und 7 sind ausge- 
fiilirt, um den N achw eis zu bringen, daB die 
Einfiihrung von Mangan an Stelle des Siliziuins 
keinen E rfolg  hat. Trotzdem  im Bade 0 , 96  °/o 
und 0 , 64  % Mangan sind, besteht dennoch ein 
Scliw efelgehalt von 0 , 053  und 0 ,0 4 4  °/o, trotz  
reichlich langem  A bstehenlassen der Schm elze.

Ein noch schlechteres E rgebnis haben die 
S c h m e l z e n  Nr. 4 und 8 g eze itig t , die ohne 
Ferro mangan und F errosilizium  led iglich  mit 
Kalk und F lufispat unter Sandzusatz ausgefiilirt 
sind. B ei Schm elze 8 wurde die K ieselsiiure 
te ilw eise  durcli Tonerde ersetzt, indem Sclia- 
m ottemehl zur V erwendung kam. E in ausge- 
prSgt besseres E rgebnis kam hierdurch nicht 
zustande.

D ie beigefiigten E rgebnisse der Schlacken- 
analysen zeigen  deutlich den Zusammenhang des 
E isengehaltes der Schlacke mit dem Schw efel- 
gelia lt des Bades. Ein E isengehalt von w esent- 
lich melir ais 2 ° jo in der Schlacke z ieh t eine 
ungenugende E ntschw efelung nach sich.

S c h l u B f o l g e r u n g e n a u s d i e s e n S c h m e l z -  
b e r i e h t e n :  E s b estatig t sieli zunachst in aus- 
gesprocliener K larheit, daB ein E isen gehalt der 
Schlacke eine E ntschw efelung des B ades liemmt. 
D ies kann nur gesclielien, wenn ein V organg  
besteht, durch den entstandenes oder entsteliendes 
Schwefelkalzium  zerlegt, w ird:

EoO +  CaS =  F cS  +  CaO.
Dafiir, daB dieser V organg w irklich  stattfindet, 
spricht mehreres. Zunaclist z e ig t eine Berech- 
nung der verausgabten und eingenommenen 
W arm em engen, daB ein starkes U ebergew icht 
der letzteren  besteht, es sich also um einen 
s t a r k  e x o t h e r m i s c l i e n  V o r g a n g  handelt. A uf 
1 kg Schw efel bezogen, w erden 11 0 0  W E . frei.*

F erner steht mit dieser E rklarung ein 
F i n k e n e r s c h e s  E sperim ent im E inklang, w elclier 
K alzium sulfat m it E isen  zusam menschinolz und 
Schw efeleisen , E isenoxydul und Kalkerde er- 
liie lt.** D ies Experim ent hat H i l g e n s t o c k  
seinerzeit angefuhrt, um die irrige A nsicht zu 
bekampfen, daB man mit K alk allein entschwefeln  
konne und daB K alkerde und Schw efeleisen bei- 
sammen unm oglich seien.

W eiter  steht m it dieser Erklarung der E nt- 
scli w efelungsrorgang im Hochofen im Einklang  
und die Erfahrung, daB liier sogleicli die E nt-

* Es wurden dabei folgende W erte zugrunde 
gelegt: w e .

1 kg C a ) ( S zu CaS ) , , f  1150
1 „ Fe 1 verbindot I O „ FoO  un.tcr. Fjnt'  1332
1 „ F e l  sich mit ] S  „ F e S  I wlcklunS | 425
1 „ CaJ l O  „ CaO J von 1 3300

** Yergl. „Stahl und E isen“ 1893 Nr. 2 S. 50.

schw efelung gestort wird, sobald nennenswerte 
M engen von E isenoxydul in die Schlacke gehen. 
Nim konnte dagegen g esa g t \verden: „Dann
w iirde ja  eine E ntschw efelung im Miseher, im 
K onverter, im Puddelofen und M artinofen iiber- 
hanpt unmoglich sein; denn uberall besteht eine 
eisenhaltigo  Schlacke*1. D ieser W iderspruch  
wird aber beseitig t. sobald man zw ischen einer 
Entschw efelung durch A u s s e i g e r n  r o n  S c l i w e -  
f e l m a n g a n  und einer solchen durch B i l d u n g  
v o n  S c h w e f e l k a l z i u m  unterscheidet. D ie  
erstere kann man yorziiglich im M iseher stu- 
dieren. H ier wird die Schlacke m it Mangansulfid 
beladen. Is t sie fliissig genug, so gelangt, Mangan
sulfid an ihre Oberfliiche und yerliert seinen  
Schw efel in G estalt Schw efliger Siiure.

Ein E i s e n o x y d u l g e h a l t  d e r  S c h l a c k e  
s c h a d e t  h i e r b e i  n i c h t ;  denn eine B eaktion  
F e O +  J ln S  =  F e S  +  Mn O yerliluft bei gew ohn- 
lichcr Tem peratur m it einem so geringen W arm e- 
iiberschusse (nur 125 W E . fiir 1 k g  Schw efel), 
daB sie zw eifellos in hoherer Tem peratur sich  
sogleicli umkehren w ird .*

D ie Schw efelentfernung in dieser W eise s te llt  
also einen ganz anilern V organg dar, da er auf 
einer Seigerungserscheinung beruht. E r wird be- 
giin stig t durch V erlangerung der Zeitdauer, durch 
Verm ekrung des M angangehaltes, durch Fernhal- 
tung abkiihlender E infliisse und auch durch E r- 
schutterungen, denen beisp ielsw eise fahrende GieB- 
pfannen ausgesetzt. sind. Y orbedingung is t  auch 
eine gu t fliissige Schlacke, so daB die Entfernung  
der Sulfide mit der Schlacke g la tt  yon sta tten  
gehen kann. D ie Beobachtung, daB durch einen 
maBigen Sandzusatz eine bessere E ntschw efelung, 
unter g le ich zeitiger  E ntstehung schw efliger Siiure, 
eintrat, erkliirt sieli V erfasser in dieser R ichtung, 
indem er annimmt, daB nur bei diinnflussiger 
Schlacke die Sulfide mit der L uft in ausgiebige  
Beriilirung kommen konnen. E ine sehr w eitgehende  
oder naliezu yollstandige E ntschw efelung is t  in 
dieser W eise  allerdings unm oglich; denn mit der 
fortschreitenden Abnahme des S chw efelgehaltes 
wird eine sich yergroBernde T rllgheit eintreten, 
die so groBe Zeitriiume erfordert, w ie sie nie zur 
V erfugung stehen . H ier muB dann die E nt- 
scliw eflung durch K alk einsetzen , indem sich an 
der B eriihrungsstelle des B ades mit der Schlacke 
Schw efelkalzium  bildet, w enn die obengenannte 
V orbeilingung erfiillt ist.

E inen E rsatz fiir Kalk haben w ir bis je tz t  
nicht. A l k a l i m e t a l l e , * *  die w olil am besten

* Es wurde dabei zugrunde gelegt, daB
W E.

1 kg Mn mit O zu MnO Bieli verbindend 1818 entwickelt
1 „ Mn „ S „ MnS „ „ 822

ł * Aequimolekularo Mengen trockenes Natrium- 
karhonat, Kalkerde, Baryt mit E infach-Schw efeleisen  
im K o h l e t i e g e l  gesclim olzen liefern GuBeisen. 
Also auch hier ist ein reduzierender Korper in Gestalt 
t o i i  Kohle Yorbedingung.
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in G estalt von Karbonaten verwendet werden 
(nicht ais Chlorverbindungen), wirken auch, was 
Yersnche in V olklingen b estatig t haben. Sie  
sind aber selir teuer und greifen das Ofen- 
m auerwerk zu stark an.

M a g n e s i a ,  die ja  schon genugsam  aus dem 
Ofenmauerwerk in die Schlacke ge lan g t, ver- 
sa g t , ebeuso M a n g a n o x y d e ,  auf die man an- 
fangs in Volklingen groBe Hoffnungen gesetz t  
hatte und die man durch Anfgeben von Manganerzen  
einfiihrte. D ie Schm elzen Nr. 3 und 7 beweisen  
dies zur G eniige, und sio bew eisen auch, daB 
ein hoher M angangehalt im Eisenbade (bis nahezu 
1 °/o) ohne EinfluB auf den Schw efelgehalt, 
unterhalb etw a 0 ,0 5  °/° ist.

A is H ilfsm ittel zur Zerstćirung der Eisen- 
sauerstoffverbindungen der Schlacke hat sich, ab- 
gesehen vom K o h l e n s t o f f ,  dessen W irkung  
aber nicht au sreicht, und der auch nur bei 
hartem FluBeisen zur Anwendung gelangen kann, 
in V olklingen nur F e r r o s i l i z i u m  behauptet, 
das man in der beschriebenen W eise ais Le- 
gierung mit 50  °/o Silizium  anwendet. Es kommt 
die liohe Verbrennungswarm e des Silizium s zur 
G eltung, w elche einesteils den Y erlauf des Vor- 
gangs 2 F e O -f- S i =  2 F e -f- S i O* begiinstigt, 
anderseits zw ischen Schlacke und Bad und auf 
der Schlacke eine liohe Temperatur entstehen

lilBt, indem g le ich ze itig  die erzeugte K ieselsaure  
die Schlacke fliissiger m acht, dadurch in der 
R ichtung w ie der eingesetzt© Sand w irkt, die 
Beriihrung zw ischen der kalkigen Schlacke und 
dem Bade erleichtert und auch den L uftzutritt 
zu dem Bade verw elirt.

DaB M a n g a n  auch in dieser R ichtung nicht 
die R olle des S i l i z i u m s  iibernehmen kann, be
w eisen  die Schm elzen 3 und 7. Auch K a l z i u m -  
k a r b i d ,  von dem man doch eine gnte W irkung  
annehmen sollte, hat sich im Induktionsofen nicht 
bewiihrt. Demnach muB man also die E ntstehung  
von Kalziumkarbid, das sich deutlich beim Zerfallen  
oder B enetzen der weiBen Schlacke durch den Ge
rlich nach A zetylen  bemerkbar macht, nur ais 
B egleiterscheinun g auffassen. DaB h o h e  T e m 
p e r a t u r  die E ntschw efelung b eg iin stig t, ist 
mehrfach in V olklingen beim Arbeiten mit sehr 
lieiB eingesetztem  FluBeisen b estatig t worden.

D er Gedanke, daB eine gasform ige Verbin- 
dung, n&mlich das S c h w e f e l s i l i z i u m ,  im Spiele  
sei, wird w ohl vielen  F achgenossen  gekommen 
sein . E s ist dies ja  nicht ausgesclilossen , aber 
voriaufig feh lt der B ew eis, der doch durch Be- 
sch lage, die aus K ieselsaure bestehen, gebracht 
werden muBte; denn die genannte Verbindung  
zerfa llt sofort bei Beriihrung mit feuchter L uft 
unter A bscheidung von K ieselsaure.

Inoxydation des Eisens.
Von Z ivilingenieur G. W e i g e l i n  in S tuttgart. 

(Fortsetzung von Seite 960.)

II. Warunt hat die Inoxydation nicht gehalten, 
>ras sie yorsproclion liat!

A  ls Anfang der 80  er Jahre, also vor rund 
*- 25 Jaliren, die Inoxydation aus England iiber 

Frankreich nach D eutschland einwanderte, be- 
faBten sich eine A nzahl deutscher Hiitten mit 
dem neuen Industriezw eig. Es waren in erster 
L i n i e P o t e r i e g u B w e r k e ,  auBerdem aber wurden 
eine A nzahl Oefen fiir W asser- und Gasleitungs- 
rohren und andere W aren gebaut. Nachdem die 
P aten te M itte der 9 0 er Jahre erloschen waren, 
flaute das Interesse fiir die Inoxydation stark ab, 
sogar so w eit, daB mehrere der wenigen in 
D eutschland gebauten Oefen s t illg este llt  worden 
sind. D iesen T atsachen ste lle  ich die Angaben 
gegeniiber, w elche die Prospekte der 8 0  er Jahre 
iiber die Verwendbarkeit des Inoxydationsver- 
fahrens entlialten. Sie em pfehlen die Inoxydation 
fiir folgende A rtik el: Zimmerofen, W eil- und 
andere Bleche, K leineisenzeug fiir Telegraphen- 
stangen nnd E isenbahnen, D rahtgeflechte in 
Schm iedeisenrahm en, Ofenrohren, Kandelaber, 
Laternenpfahle, Saulen, Trager, StraBenrinnen, 
F enster, eiserne Blumen- und W einbergstocke, 
E infassungen fiir Gartenbeete, R eservoire, Rippen-

heizkorper, eiserne Dachpfannen, E isenbahn- 
schw ellen , W agen und Schiebkarren, eiserne  
GefaBe, Eim er, F asser, Pumpen aller  A rt, W aagen, 
Gartenmobel und -zaune, Haustore, Badewannen  
und a. m.

W olier riilirt nun der groBe Absprung 
zw ischen den gehegten  Erwartungen und dem 
w irklich E rreicliten? D ie A ntw ort lautet, wenn  
man die damals etw as zu iippig ins Kraut ge- 
schossenen Hoffnungen maBig zuriickschneidet 
und eindammt: nicht dalier, daB das Verfahren  
falsch ist, oder die Inoxydation der genannten  
G egenstande nicht nutzbringend w are, oder der 
verw eudete Apparat verfelilt war, sondern daher, 
dafi Verfahren und Apparat wahrend der 
15jalirigen  Patentperiode kaum w eiterentw ickelt 
worden sind. W ie jede N euerscheinung kam 
sie unreif auf den Markt, und der nicht kleine  
A nfangserfolg war nicht die V eranlassung zu 
energischer W eiterarbeit, sondern fiihrte zur 
Stagnation. M itte der 9 0 e r  Jahre, b is zum E r
loschen der P atente, wurde der Ofen noch nacli 
den gleichen Zeichnungen ausgefiihrt, w ie zu 
A nfang, und auch an der B etriebsw eise w ar im 
groBen Ganzen nichts geandert worden. H ilfs-
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apparate: Tem peraturm esser, Zugm esser, Gas- 
analysatoren kamen nicht in A nwendung. Hierzu  
kommt noch, daB die unreife Ofenkonstruktion 
vielfacli ohne Sachkenntnis ausgefiihrt, und die 
Vorarbeiten fiir die Inoxydation, die Form erei 
und GieBerei, nicht entspreehend verbessert 
worden sind. In vielen  W erken is t  es iiblich, 
einigen Ofenmaurern die Ilerstellu ng  der Ofen- 
bauten zu iiberlassen; dies is t eine unzulangliche  
Methode. Schon wenn beachtet wird, daB neben 
der groBen Zalil von feuerfesten P latten , Rohren 
und Form sliicken m eist w enigstens zw eierlei 
Q aaliiaten feuerfester Steine und Mortel, also  
mit den gew ohnlichen B acksteinen dreierlei Steine  
und dreierlei Mortel —  wenn nicht mehr —  
verarbeitet werden, w elche nicht verw echselt 
werden diirfen, und dereń ortliche Anwendung 
nur te ilw eise  in der Zeichnung angegeben ist, 
so is t leicht ersichtlich , daB hochstens einem  
selten erfahrenen Ofenmaurer die M auerwerks- 
herstellung eines solchen Ofens selbstilndig iiber- 
lassen werden kann. Dam it sind aber die vielen  
Schw ierigkeiten , w elche der guten AusfiihruDg 
eines kom plizierten Ofens en tgegenstehen , erst 
zum kleinsten  T eile  aufgezah lt. Gleich die 
Bestim m ung der ortlichen A ufstellung des Ofens 
im Ofenhause und die GroBe des Ofenhauses 
selbst erfordert ein yo lliges Beherrschen des 
ganzen B etriebes, wenn dieser nicht auf Jahre 
hinaus erschw ert und verteuert sein so li. D ie  
Bestimmung der richtigen H ohenlage des Apparates 
gegeniiber dei' H iittensohle is t  ebenso von aus- 
schlaggebender B edeutung se lb st in dem F alle , 
wenn das Grnndwasser nicht hoch steht. D iese 
Hohenlage kann nicht immer im voraus in der 
Zeichnung festge leg t werden. Steht das Grund- 
w asser dagegen hoch. so kann nur ein fertiger  
Fach- und Sachkenner die passende H ohenlage 
so bestimmen, daB das Grnndwasser keinen nach- 
teiligen EinfluB ausiibt, undzugleich  die Hohenlage  
nicht so hoch gew ilh lt wird, daB der B etrieb und 
der Transport vom und zum Ofenhause Schw ierig
keiten macht und V erteuerung erfilhrt. Ganz 
besondere Schw ierigkeiten  bereiten immer die 
Verbindungeu von Eisen werk und Mauer werk, 
daB ersteres auch auf die Dauer geniigend fest 
bleibt, und ferner das r iclitige Anbringen der 
Verankerungen. D iese diirfen w eder zu lose 
noch zu fest an gelegt werden. E s is t in die 
Augen springend, daB auch der gesch ick teste  
und erfahrenste Ofenmaurer die M ehrzahl der 
aufgezahlten Schw ierigkeiten nicht beherrschen  
kann. Dazu kommt noch, daB die allerm eisten  
Maurer Anfilnger im Ofenmauern sind, und viele  
es auch bleiben, w eil sie die vorgeschriebene 
P nnktlichkeit fiir iiberfliissig halten. Manche 
B esitzer glauben ein U ebriges zu tun, wenn sie  
einen M aschinen- oder H iitteningenieur beauf- 
tragen, neben ihrer anderen A rbeit die Ofen- 
aufmauerung ze itw e ilig  zu beaufsichtigen. Dafi

auch diese A rt unzureichend ist, ergibt sich schon 
aus der T atsache, daB die Genanuten in der 
R egel weder die Technik des Mauerns griindlich  
verstehen, noch Erfahrung im Ofenbau iiberhaupt 
besitzen . Ofenbau is t ein schw ieriges Fach  
fiir sich, w ie Maschinenbau und andere, nm so 
schw ieriger, ais nur das W enigste davon schul- 
maBig studiert werden kann. AuBerdem bleibt 
praktische Erfahrungen zu sammeln immer 
schw ierig  und zeitraubend, is t also im nur 
zeitw eiligen  Nebenam t ausgeschlossen .

W ird der Inoxydofen ohne MeBapparate 
betrieben, w ie es seither allgem ein iiblich war, 
so bleiben dreierlei Zustiłnde im Ofen unbekannt, 
w elche alle fiir den B etrieb. die erzeugte W are 
und den Kohlenverbrauch von W ichtigk eit sind:

1. D ie  G l i i h t e m p e r a t u r .  D iese zu kennen  
und einzuhalton is t  insofern w ichtig, ais die 
W are, w ie schon erwiihnt, bei der zu lilssig  
hochsten Gliihtemperatur am schonsten inoxydiert, 
anderseits durch Ueberschreiten dieser Tem pe
ratur b lasig  w ird. Ferner bleibt unbekannt:

2. D e r  R e d u k t i o n s -  o d e r  O x y d a t i o n s -  
g r a d  d e r  G a s m i s c h u n g .  Je  hoher dieser  
R eduktionsgrad* ist, desto schoner und kraftiger  
wird die Inoxydschicht. D er R ednktionsgrad  
wird yerm indert durch U ndichtheiten des Ofens, 
durch w elche N ebenluft eindringt, und durch 
hohen K ohlensiluregehalt der Gase, der von un- 
passender K ohle oder unrichtiger Behandlung der 
G aserzeuger herruhrt.

3. D e r  G a s d r u c k  im Of e n .  Je geringer  
der Unterdruck der Gase im Ofen ist, desto rascher  
bildet sich die Inoxydschicht. B ei der L eitung  
des B etriebes sind daher die zulitssige H ochst- 
temperatur im Ofen, der hochste R eduktionsgrad  
und zugleich  der gerin gste  Unterdruck anzu- 
streben. L etzterer wird dadurch erreicht, daB 
der G asschieber so w eit ais irgend zu lilssig  
geoffnet, der R anchschieber dagegen m oglichst 
w eitgehend gesch lossen  wird.

Den erstgenannten Grad, die Gliihtemperatur 
im Ofen, kann der M eister durch Beobachtung der 
Gliihfarbe einigermaBen erkennen und regulieren , 
doch kommen hierbei arge Tauschungen vor: 
bei N acht erscheint der Ofen immer lieller, bei 
T ag  triiber, bei triibem W etter heller a is wenn 
die Sonne scheint. Trifft der Sonnenschein die 
Ofentiir, durch w elche beobaclitet w ird, so is t  
eine auch nur annahernd r iclitige Schatznng  
ganz ausgeschlossen . Fiir die B eurteilung der 
beiden iibrigen Grade, des Reduktionsgrads und 
des Unterdrucks, feh lt dagegen dem M eister jedes  
M ittel und jede M oglichkeit. S ie  sind nur durch 
MeBapparate erkennbar und festzu ste llen .

Zur Erm ittlung der genannten drei Grade 
dienen: fiir Grad 1 ein Pyrom eter mit R egistrier-

* Ich behalte die Benennungen Oxydation und 
Reduktion bei, um MiByerstandnisse zu vcrmeiden, 
ohgleich Reduktion nicht auftritt.
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apparat, fiir Grad 2 der Orsatapparat oder die 
B iirette, fiir Grad 3 ein D ifferenzzugm esser mit 
R egistrierapparat. E rst wenn der Inoxydofen  
mit diesen drei H ilfsapparaten ausgestattet sein 
uud betrieben wird, wird es m oglicli werden, 
die lloc listle is tu n g  dieses Ofens in Quantitiit und 
Qualit£it der erzeugten W are neben kleinstem  
Kólilenverbrauch zu erreichen.

III, Dor Inoxydofen uud solu B etrieb.

D ie Hauptmilngel der ersten Ofenkonstruktion  
sind in meiner friiheren Abhandlung iiber den 
Inoxydationsofen* angegeben. Im N achstehenden  
soli auf ein ige T e ile  des B etriebes hingew iesen  
w erden, w elche niclit allgem ein bekaunt sein 
diirften.

T r o c k e n h e i z e n  d e s  n e u e n  O f e n s .  Nach  
der F ertigstellu n g  des neuen Ofens tritt w ie bei 
jedem  gem auerten Ofen eine Scliw ierigkeit auf, 
w elche spilter niclit w ieder vorkommt: das
T rockenlieizen des nassen M auerwerks. D iese  
Arbeit erfordert bei jedem  Ofen ganz besondere 
Aufmerksam keit, is t aber bei dem yorliegenden  
Ofen doppelt scliw ierig, w eil er aus zw ei mit- 
einander yerbundenen Oefen b esteh t: den Gene- 
ratoren und dem Gluhofen, die zudem nicht iiber-, 
sondern nebeneiuander stelien, w elcher Umstand 
die A rbeit nocli mehr erschw ert. Das Trocken- 
heizen eines Ofens erfolgt am besten in der 
W eise, dafi man znnftchst bei kleinstem Feuer 
m oglichst grofio Luftm engen durch den Apparat 
stri)men lilfit. Dadurch werden letztere  nur 
warra, aber nicht heiB, iibertragen ihre Wiirme 
allmiililich auf das Mauerwerk und nehmen die sich  
entw ickelnden Dampfmassen auf. D iese Dampf- 
massen sind in der ersten W oche sehr grofi. 
I s t  die durclistriimende Luftm asse nicht eben- 
fa lls groB, so kondensiert ein T eil des Dampfes 
in dem kalten Kamin, Rauchkanal oder nocli 
im Ofen selbst. Je  liinger der W eg von den 
R osten bis zur Kaminausmiindung ist, desto 
leichter tritt Kondensation auf. Es empfiehlt 
sich aus diesem Grunde beim Inoxydofen, 
die G aserzeuger zuerst fiir sich w enigstens an- 
nilhernd trocken zu heizen , indem man den Gas- 
schieber, die V erbindnng zw ischen Generatoron  
und Ofen, gesch lossen  liiBt, und die oberen 
G eneratorenverschliisse offuet. Dadurch kommt 
zw ar die erzeugte W arnie zunilchst nur den Gas- 
erzeugern zugu te; man erreicht aber den Vor- 
te il, daB die ersten hochgesiittigten  Dunstmassen  
nach Zuriicklegung eines kurzeń W egos den 
Apparat verlassen , und so Kondensation yermieden  
wird. Ferner gelangt auf diese W eiso in der 
folgenden P eriode der warme Rauch trockener  
in den Ofeu selb st. Nach etw a einer W oche, 
wahreud w elcher die Feuer w enig  verst;trkt 
werden konnen, wird die Yerbindung zw ischen

* „Stahl und Eison" 1904 Nr. 24 S. 144ii.

Generatoren und Ofen (der G asschieber) und 
ebenso der Rauclischieber zum Kamin geoffnet, 
die Generatoren dagegen oben gesch lossen . (Es 
empfiehlt sich, den Rauclischieber sclion von An- 
fang an offen zu lassen .) Zu beacliten ist, daB 
je tz t  die Feuer w ieder vermindert werden miissen, 
damit der Ofen koine liohcre Anfangstem peratur 
erhlllt, a is zuerst die Generatoren. E ine nacli- 
te ilig e  T em peratursteigerung, w elche in ein bis 
zw ei Stunden sclion R issebildung in dem feuchten  
M auerwerk veranlassen wiirde, wird am sicher- 
sten  yerm ieden, wenn neben m oglichst kleinen  
Feuern in den Gaserzengern der Kamin sehr 
zugkriiftig ist und der R auclischieber wiihrend 
des ganzen Anheizens T ag  und N acht ganz g e 
offnet bleibt.

D as Anheizen des Inoxydofens erfordert min- 
destens zw ei W ochen, besser w ird es auf drei 
bis v ier W ochen ausgedelm t, und die H itze  
durch langsam e YergroBerung der F euer ganz  
allmiililich bis zur R otglut im Ofen am Ende der 
genannten Z eit geste igert. Ist der Ofen ein- 
mal trocken g eh eizt, so erfordert ein spilteres 
A nheizen, etw a nach irgend einer B etriebsunter- 
brechung, nur ebensoviel T age, w ie beim ersten  
A nheizen W ochen. Je melir Z eit und Sorgfalt 
auf das erste A nheizen yerw endet w ird, desto 
besser arbeitet und hillt nachher der Ofen. Ent- 
stelien  dagegen R isse, so treten die B ew egungen  
des M auerwerks, yeranlaBt durch die tilglichen  
Tem peraturschwankungen, hauptsiiclilich in  diesen  
R issen auf. Ihr nachtriigliches A usfugen ist  
dalier fiir die D ichtheit des Ofens immer nur 
von sehr geringem  W ert.

V e r m e i d u n g  v o n  G a s - E x p l o s i o n e n .  B ei 
G elegenheit eines vor mehreren Jahren von mir 
gele iteten  Inoxydofenbaues traf ich willirend der 
A nlieizperiode eines Morgens den Ofen stark  
abgekiih lt und die eine Ofenture sch lech t g e 
sch lossen  an. D ie auch im H eizen ganz un- 
geiibten A rbeiter, w elche den B etrieb erlernen  
sollten , bericliteten mir, daB einer von ihnen  
in der N acht den TiirenverschluB untersuclit 
liabe; in diesem A ugenblick liabe es geknallt, 
und die Tiire sei bart neben ihm umgeworfen  
worden. Ich bemerke nebenbei, daB diese Tiire  
ein G ew iclit von etw a 10 Zentnern hatte. Es 
laBt sich nach solchen G as-Explosionen, die beim  
A nheizen von Generatoren nicht selten  sind  
und dann und wann einen v iel schlimmeren  
A usgang nehmen, o f schw er festste llen , durch 
w elche F eh ler sie veranlafit wurden. D a sie 
aber ebenso gefithrlich fiir die A rbeiter w ie fiir 
den Ofen w erden konnen, so wird es nicht iiber- 
fliissig  sein , ein Y erfahren anzugeben, w ie das 
A nheizen von Generatoren gefahrlos erfolgen kann.

D ie Ursache der Explosionen besteht natiir- 
lich  immer im Vorhandensein von G aslnft- 
gem ischen, w elche aus Mangel an W iirme nicht 
rech tzeitig  yerbrennen und sich in irgend einem
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T eil des Ofens, der K anale oder aucli im gauzen  
Apparat angesam m elt haben. D erartige Gas- 
ansam mlungen sind mehr oder w eniger immer 
vorhanden, wenn die Generatoren iiber Sonntag  
oder ein ige F eiertage sehr langsam  gefiilirt 
werden, und der Ofen unter einen gew issen  
H itzegrad sinkt. Das L uftventil wird wiilirend 
solcher Betriebspausen nicht gesch lossen , und 
die ganz natiirliche F o lgę  sind explosive Mi- 
schungen. Zum T rost fiir alle Generatoren- 
besitzer kann gesagt werden, daB diese Mischpngen 
sehr unschuldig sind, wenn man sie n icht explo- 
dieren laBt. D ieses K unststiick bringt man fertig , 
wenn man nach den Feiertagen bei der W ieder- 
aufnalime des B etriebes zunilchst das L uftventil 
schlieBt und dann den R auchschieber w enig  hoher 
zieht. D as SchlieBen des L uftventils kann je tz t  
oline nennensw erten G asverlust geschehen, w eil 
die Sclriitthohe der Generatoren w eit nieder- 
gesrangen ist. Dann werden nach 10 bis 15 
Minuten nur ganz w en ig  Kohlen in den Gene
rator aufgegeben. B ei mehreren Generatoren  
so llte  die K ohlenaufgabe nur in einen und nach 
einer P ause erst in den zw eiten  usf. erfolgen. 
D ie Schiitthohe der Generatoren darf nicht auf 
einm al, sondern nur allm&hlich wahrend des T ages  
erganzt werden. Schiittet man in den abge- 
kiihlten Apparat v ie l Kohlen auf, so bilden sich  
durch die noch vorhandene oder entstehende  
W arnie groBe Gasm assen, w elche w egen  zu 
niedriger Tem peratur des A pparates oder der 
Sekundarlnft n icht verbrennen. D as L uftventil 
kann ein bis zw ei Stunden ganz gesch lossen  
bleiben. E rst nach dieser Zeit w ird es wieder 
w enig geoffnet und allm ahlich innerhalb mehrerer 
Stunden auf seinen gew iihnlichen Stand gesetz t. 
Durch das Oeffnen des R auchscluebers steigert 
sich die Verbrennung in  den Generatoren und 
damit allm ahlich ancli der Tem peraturgrad des 
ganzen A pparates; die explosiven G asgem isclie  
werden durch nicht explosive, durch Raucli und 
luftfreie Scliw elgase vertrieben. W ird nach 
passender Z eit das L uftven til w en ig  geoffnet, 
so yerbrennt ein T e il der Schw elgase und mit 
diesen die w enige zu ge le ite te  Luft; das Explo- 
dieren alter Gasm assen oder das E ntstehen neuer 
Explosionsm ischungen is t ausgeschlossen . DaB 
bei all diesen R egnlierungen und Anordnungen 
das geiibte A uge und ein volles V erstandnis 
fiir alle K onstruktionsteile des A pparates eine 
w ichtige R olle sp ielen , ist selbstverstandlich. 
W er die w iinschensw erte Erfahrungssumme und 
Beobaclitungsgabe nicht hat, oder noch nicht 
hat, falirt am besten , w enn er sich und dem 
Apparat Zeit laBt, d. h. wenn er langsam  vor- 
geht, wenn er nam entlich k leinste  Kohlenm engen  
anfgeben laBt und dazw ischen langste  Pansen  ein- 
schaltet. D ie explosiven Gem ische kommen da
gegen sicher zum Verpuffen, wenn man den Ofen 
nach der B etriebspause behandelt, w ie wenn

XXIX.SS

diese nicht stattgefunden , w ie w enn er sich in 
ihr nicht abgekiihlt hatte. W ird der Rauch
schieber gezogen , nnd w erden groBere Mengen 
K ohlen aufgeschiittet, oline das L u ftven til zu 
sclilieBen, so entstehen so la n g e  explosiveG em enge, 
bis die Sekundarlnft in den allm ahlich heiBer 
werdenden R egeneratoren die Entziindungstem pe- 
ratur w ieder erlangt hat. Is t d iese Tem peratur 
erreiclit, wozu oft w enige Minuten geniigen, so 
erfolgt der K n all; dabei kann man nie w issen, 
ob die anw esenden A rbeiter, der Ofen und das 
Ofenliaus lie il aus der K atastrophe heiw orgehen.

D ie groBere E xplosionsgefalir fiir den Gene- 
ratorenofen tr itt  aber n icht nach den B etriebs
pausen auf, wahrend w elcher die Feuer nur 
verlangsam t w eiterbrennen und der Apparat 
w enigstens eine verm inderte W arnie behillt. 
D ie Gefahr is t  noch schlimm er beim A nlieizen  
des neu gebauten oder ze itw eilig  w egen Repara- 
turen ka ltgeste llten  Ofens. W ahrend dieser Zeit 
sind explosive G asgem enge bei der iiblichen Art 
des A nheizens ganz unverm eidlich, und in der 
R egel ist der ganze Ofen sam t den K anaien  
damit angefiillt. In sehr v ielen  F allen  kann 
man nach der Inbetriebsetzung von „mehr Gliick 
ais V erstand“ reden. D iese Gefahr kann durch 
folgendes A nwarm everfahren yerm ieden werden:

W enn in den Generatoren sta tt brenubarer 
Schw elgase Flam m en und Raucli erzeugt werden, 
kann kein explosives M ischgas entstehen, und 
wenn spater die zu gele itete  Sekundarluft in den 
R egeneratoren geniigend angewiirm t ist, so bringt 
sie die dann erzeugten  S ch w elgase sofort zum  
Brennen, sta tt sich m it ihnen nur m echanisch  
zu m ischen. D iesen zw ei Satzen  entsprechend  
werden die Generatoren beim kalten  Apparat 
so lange (einen bis drei T age oder noch langer) 
mit niedriger B rennschicht, also m it 20  bis 30  cm 
K ohlenliohe iiber dem R ost, geschiirt, bis das 
Ofeninnere dunkle R otglut ze ig t. D as Luft- 
y.entil bleibt wahrend dieser Zeit geschlossen  
B ei der niedrigen B rennschicht yerbrennen die 
erzeugten  Gase sofort mehr oder w eniger vo ll- 
standig. S o llte  einm al aus V ersehen die Schicht- 
liolie etw as groBer w erd en , so sind die etw a  
iibertretenden und nicht yerbrannten G ase so 
sehr mit K ohlensaure g esch w an gert, daB eine  
E xplosionsm ischung ausgeschlossen  is t. W ird  
dieses Brennen mit niedriger B rennschicht fort- 
gese tz t, b is das Ofeninnere dunkle, aber dent- 
liche Gliilifarbe z e ig t , so kann man sicher  
sein , daB je tz t  zu gele itete  Speiselu ft in den 
R egeneratoren tatsachlicli so w eit vorgew arm t 
w ird, daB sie die immer noch etw as heiBeren 
Schw elgase zum Brennen bringt, sta tt sie un- 
yerbrannt abzukiiklen und sich mit ihnen zu 
m ischen. Von diesem Zeitpunkt ab konnen da- 
lier die Generatoren gefahrlos allm ahlich hoher 
ge8chiittet und zuerst w en ig , nach nnd nach 
mehr Speiselu ft durch Oeffnen des L uftyen tils

2
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zu gę le ite t werden. W ill man sich ergeh en , so
mnfi auch in diesem A bschnitt noch w enigstens
ein T ag  auf den U ebergang von der niedrigen  
Brennschicht bis zum normalen Generatorbetrieb  
m it hoher Brennschicht yerw endet werden. Steht 
der Ofen entfernt von den Generatoren, so wird  
bekanntlich die Gliihtemperatnr im Ofen erst 
durch die in Brand gesetzten  Schw elgase er- 
zen gt, und es wird in den m eisten F allen  nicht 
mbglich sein , sie durch die H itze des bei nied- 
riger Brennschicht erzeugten Rauches herbei-
znfiibren. D a es aber auch fiir diesen F a li
kein besseres M ittel g ib t, Explosionen zu ver- 
meiden, a is das beschriebene, so konnte das 
hier empfohlene Verfahren in der W eise ange- 
wandt w erd en , daB mit niedriger Brennschicht 
gelie izt w ird, bis durch ein in nicht zu kleiner  
Entfernung von den Generatoren (10  bis 15 m) 
in dem Gaskanal angebrachtes Schauloch dunkle 
R otglut zu selien ist, und die Sekundlirluft auf 
3 0 0  bis 4 0 0  0 erh itzt wird. L etztere Temperatur 
w;lre a llenfalls durch direkteM essung zu ermitteln.

A n w e n d u n g  v o n  M e B a p p a r a t e n .  D ie 
Gliihtemperatur des Iuoxydofens wurde in meiner 
friiheren Abhandlung mit 700  0 angegeben. Ich 
hatte diese Angabe der L iteratur entnommen, 
aber nie erm itteln konnen, w ie sie festgeste llt 
worden war. Um im Betriebe sicherzugehen, 
hatte ich bei einem meiner letztgebauten Oefen 
em pfohlen , ein P y r o m e t e r  m it R egistrier- 
apparat anzubringen. Ferner machte ich neben 
den M essungen m ittels d ieses Apparates Ver- 
gleichsm essnngen durch E insetzen  von Seger- 
kegeln  in dem Ofen. D as E rgebnis war ein 
doppeltes. Ganz regelmiłBig leg te  sich bei einer 
A nzahl von Chargen Segerkegel Nr. 011  um, 
und Nr. 0 1 0  blieb stehen, w as einer Temperatur 
von 9 2 0  0 entspricht, D ie Gliihtemperatur des 
Inoxydofens lieg t also um rund 200  0 hoher, 
ais seither angenommen worden ist. Probe- 
chargierungen bei niedrigeren Temperaturen er- 
gaben w esentlich  sclilechtere R esultate.

Ferner ze ig te  sich, daB das Instrument regel- 
m&Big 140  bis 1 5 0 °  w eniger angab, ais die 
Segerkegel. D ies erklart sich daraus, dafi die 
Oeffnung im Ofen, durch w elche es eingebracht 
wurde, erst nachtrllglich gebohrt worden war. 
Sein  E lem ent kam dadurch im Ofen zu nalie 
an oder zum T eil in die AuBenwand zu stehen. 
D ieser scheinbare Mangel beeintrilchtigto die Ver- 
w endung nicht im geringsten . E inerseits ist es 
ganz unm oglich, das E lem ent so w ie die Seger
k egel auf der Charge in belieb iger Hohenlage 
und an w echselnder S te lle  m itten im Ofen oder 
an seinen Enden anzubringen. E s muB immer 
an einer W and angebracht werden, damit der 
lich te O fenąnerschnitt fiir das E in- und Aus- 
ziehen der Chargen frei bleibt. E s wird also  
immer entw eder an der AuBenwand eine nie- 
drigere, oder an der Innenwand, wo die brennen-

den Gase einstrom en, eine hóliere' Angabe liefern . 
W iev ie l zu hocli oder zu n iedrig, ist dann durch 
Segerkegel sehr einfach, b illig  und gentigend  
genau ein fiir allem al festzustellen . AuBerdem  
is t  fiir den B etrieb nur w ich tig , daB bei jeder  
Charge die zu erreichende H ochsttem peratur 
beobaclitet und eingehalten werden kann, nnd 
gerade fiir diesen Zweck erw ies sich die Ver- 
w endung des Instrum entes ais sehr gtinstig: 
der Ofen wurde immer so gefiih rt, daB es 
m aximal 9 2 0  —  150  —  7 7 0  0 zeigte.

D er zahlemnUBige N ntzen der Instrument- 
verw endung zeig te  sich in dem sehr kleinen  
K ohlenyerbrauch und den geringen Schwankungen  
dieses Verbrauchs. W ahrend der alte Ofen 
m it einem Nutzraum von 3 ,0 4  cbm einen tag- 
lichen (2 4  Std.) Verbraucli von etw a 60 0  kg  
und mehr erforderte, betrug er bei dem neuen 
Ofen mit 4 , 66 cbm Nutzraum  5 0 0 ,7  kg  (Durch- 
schnitt von 7 T agen m it 11 Chargen). H ierzu  
is t  zu bem erken, daB der M inderverbrauch von 
rund 100  kg  =  16 °/o (fiir den gleichgroBen  
Ofen etw a 50  °/o) nicht durch das MeBinstrument 
allein  yeranlaBt worden ist, sondern daB hierin  
auch die besseren V ersch liisse , iiberliaupt der 
dichtere Bau des Ofens zum Ausdruck kommt. 
D er nachstehend angefiihrte geringe Grad der 
Schw ankungen im K ohlenyerbrauch is t dagegen  
e in z ig  und allein der Instrum entverw endnng zu- 
zuschreiben. Der Kohlenyerbrauch betrug an 
vier T agen mit je  zw ei Chargen: 4 7 4 ,6 , 53 4 , 9 ,  
51 9 , 9 ,  5 2 9 , 4  k g /T a g  (2 4  Std.). D er niedrige  
erste B etrag 4 7 4 ,6  kg  erklart sich daraus, daB 
yersuchsw eise bei der ersten Charge eine um 
5 0 ° ,  bei der zw eiten  eine um 1 0 0 °  n iedrigere  
Tem peratur eingehalten  werden so llte . Ferner  
ergab sich an drei T agen mit je  einer Charge 
ein Verbrauch von 4 6 5 ,0 , 46 6 , 9 ,  5 1 4 ,6  k g  fiir 
den T ag. Aus diesen Zalilen fo lgt deutlich der 
N utzen , zw ei und mehr Chargen sta tt nur eine 
im T ag  auszufiihren. D er Verbraucli ist bei 
einer Charge beinahe ebenso lioch w ie fiir zw ei.

G a s u n t e r s u c h u n g e n  m i t  d e m O r s a t -  
a p p a r a t .  In einem andern W erk wurden auf 
m eine V eranlassnng hin an einem 13 Jahre 
alten und sehr defekten Inoxydofen Gasanalysen  
yorgenommen. Obgleich die E rgebnisse dieser 
Dntersuchungen noch sehr ungeniigend sind, 
m ochte ich sie ais die e inzigen , die mir bekannt 
geworden sind, hier m itteilen, hauptsachlicli, um 
gerade durch sie zu zeigen , daB G asanalysen  
besonders geeign et sind, die Inoxydation zu heben.

Aus diesen Versuchen is t folgendes zu ent- 
nehm en: D ie K ohlensaure schw ankt wahrend der 
Oxydation um beinahe 100  °/o; sie s te ig t bis 
14 ,0  o/o (fiir einen Inoxydofen v ie l zu lioch), 
und nimmt wahrend der Reduktion ste tig  ab bis
0 ,8  °/°- Der Sauerstoffgehalt schw ankt wahrend 
der Oxydation von 0 ,0  bis 12, 5 °/o (letzteres fiir 
diesen Ofen ebenfalls zu hoch). E r nimmt mit
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Osydationsperiode. Reduktionsperiode.

Nr.
co,
%

0
%

CO
%

Benier-
kungen

Nr.
CO,
%

0
%

CO
%

Bem cr-
kungen

i
n

7,5
10,3

10,7
10,5

0,2
1,6

n i 1,5 16,5 1,2 mifilun-
gen e r

Y ersuch

Gasentnahine aus dem Rauclikanal, etwa ein 
.Meter vom Ofen entfernt, zwischen Ofen und 

Rauchschieber.

IV 9,7 12,5 0,7 i.' VIII 7,7 4,o! 0,0
V 10,9 11,3 0,0 IX 0,3 9,21 0,8

VI 13,9 0,4 4,9 X 0,8 13,4 0,5
VII 14,0 0,0 5,8

Gasentnahme bei den Proben IV  und V  wie oben. 
Bei den Proben V I bis X  war das Entnahmerohr 
in die obero Ofentiire (oborę Schaukapsel rechts) 
eingeB etzt, so daB die Rauchgase direkt aus dem 
Gluhraum entnommen wurden. Die Tiire war mit 

Lehm gedichtot.

Zunahme der K ohlensaure normal ab, d. h. er 
verbrennt, und is t bei hochstem Kohlensaure- 
gehalt (1 4 ,0  °/o) =  0 ,0 . W ilhrend der Reduktion  
ste ig t der Sauerstoffgehalt bei Versnch X  noch 
hćiher (bis 1 3 ,4  °/o), w as sich zw eife llos durch 
die Undichtheit der Ofentiire erklart. Mit der 
Abnahme des Sauerstoffs nimmt das K ohlenoxyd  
zu bis 5 ,8  °/° wilhrend der Oxydation. D ies 
bedeutet fiir die Inoxydation eine V erbesserung  
der Gasm ischung, is t aber noch ais ungeniigend  
anzusehen. Der K ohlenoxydgehalt is t wahrend  
der Oxydation und Reduktion auffallend niedrig  
fiir eine Gasfeuerung (sogar wilhrend der R e
duktion bis 0 ,0  % ).

Solch hohe Sauerstoffgehalte waren bei 
Generatorfeuerung selbst wahrend der Oxydation  
nicht m oglich, wenn das Ofenmauerwerk und 
die V erschliisse dicht waren. Ebenso w are der 
K ohlenoxydgehalt in diesem F a lle  hoiier, narnent- 
lich wahrend der Reduktion. Der Kohlens&ure- 
gehalt s te ig t bei sehr w enig geoffnetem Luft- 
schieber so hoch w ie bei vielen  D am pfkessel- 
feuerungen m it niedriger Brennschiclit (1 4  °/o). 
D ies erklart sich w ieder aus dem starken Ein- 
dringen von N ebenluft in den Ofen, sow ie auch 
wahrend der Reduktion die Abnahme der K ohlen- 
saure und die starkę Zunahme des Sauerstoffs.

D as Ueberraschendste und W ich tigste  dieser 
Versuchsergebnisse is t  darin zu erblicken, daB 
es bei diesen G asgem engen iiberhaupt noch 
moglich war, zn inoxydieren. D iesen Zahlen  
gegeniiber muB angenoinmen werden, dafi die 
folgenden Gasbeschaffenlieiten wahrend der ein
zelnen Abachnitte des P rozesses anzustreben sind:

1. W ahrend des Anwarm ens der Charge und 
wahrend der Oxydation so li freier Sauerstoff 
nicht au ftreten ; er so li also wahrend des ganzen  
P rozesses, wahrend der Oxydation und R eduktion, 
vermieden werden. D er w enige Sauerstoff, w elcher  
zu der B ildung des M agneteisens notig is t, wird 
der vorhandenen Kohlensanre und dem W asser- 
dampf entnommen, der sich aus den eingeschiitteten

Kohlen en tw ickelt. D er K ohlensauregehalt so li 
ein bestim m tes niedriges Maximum nicht iiber- 
schreiten, der K ohlenoxydgehalt nicht unter ein  
gew isses Minimum sinken.

2. W ahrend der Reduktion sollen die Kohlen- 
w asserstoffe und K ohlenoxyd nicht unter ein  
hohes Minimum sinken, K ohlensaure soli n icht 
auftreten. Je  dichter der Ofen schlieB t, desto  
hoher wird nam entlich der Gehalt an Kohlen- 
wasserstoffen bis zum SchluB der Reduktion bleiben.

Der U ebergang von der Oxydation zur R e
duktion soli und kann schnell erfolgen; derjenige von  
der R eduktion zur Oxydation langsam . E rfo lg t  
le tzterer U ebergang rasch, so kann dies nur 
durch E indringen von Sauerstoff gesclielien , der 
ortliches Aufflammen im Ofen und zw ischen den 
Chargen herbeifiihrt. D ieses Aufflammen ander- 
seits veranlaBt b lasiges Abspringen der Inoxyd- 
schicht oder F leckenbildungen an den Auflen- 
flachen der E isenstiicke. Freier Sauerstoff im 
G asgem isch is t  also nam entlich wahrend d ieses  
letzteren  U eberganges zu verm eiden.

B ei dem U ebergang der letzten  Reduktion  
zum A usziehen der Charge, also zur B eendigung  
des P rozesses, kann das A uftreten von freiem  
Sauerstoff im Ofen schlieBlich n icht ganz ver- 
mieden werden. Aus diesem  Grunde muB dieser  
U ebergang langsam  erfolgen, damit die Charge 
sow ohl a is die Ofenatmosphare sich m ogliclist ab- 
kiililen kann und die R eaktionsenergie des freien  
Sauerstoffs sich yerm indert. Das angegebene  
Aufflammen, w elches das A ussehen der ein- 
gesetzten  W are benachteilig t, kann dadurch ver- 
mieden werden.

So w ertvolle E rgebn isse der Orsatapparat, 
die Buntebiirette und ahnliche G asuntersuchungs- 
instrum ente geliefert, und so sehr sie die B etr iebe  
der Feuęrungen gefordert haben, so haben s ie  
doch alle  gem einsam  den N achteil, daB sie  nur 
ein B ild  der G asm ischung des jew eiligen  A ugen- 
blicks geben, und ferner die A rbeit des U nter- 
suchenden, wenn auch nur kurze Z eit, in An- 
spruch nehmen. W ill man mehr haben, bo muB 
man m it dem Apparat w eiter  arbeiten, um B ild  
an B ild  zn reihen, und jed es einzeln e aufschreiben. 
D iese A pparate registrieren  n icht se lb stta tig . 
Fiir gew ohnliche Feuerungen sind aus diesem  
Grunde ein ige A pparate: Oekonometer (Rauch- 
w age), H eizeffektm esser konstruiert w orden , 
w elche den K ohlensauregehalt des R auches 
dauernd durch einfache A blesung angeben und  
te ilw eise  auch se lb stta tig  registrieren . W enn  
die letzteren  MeBapparate bei Feuerungen m it 
niedriger B rennschiclit auch w ertvolle D ien ste  
le isten , einen tadellosen B etrieb der F euerung  
ermiiglichen und in den allerm eisten F illlen  groBe 
B rennstoff-E rsparnisse erzielen  lassen , so tr itt doch 
aus den gegebenen M itteilungen deutlich hervor, 
daB sie  fiir G asfeuerungen iiberhaupt, und fiir 
den Inoxydofen im besonderen gar nicht ver-
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wendbar sind. S ie  zieleń auf hohen Kohlen- 
silnregehalt ab, willirend der Generatorbetrieb  
niedrigsten  K ohlensiluregelialt der Gasmischung 
anzustreben hat. E in MeBapparat fiir Gas- 
feueruiigen miifite nicht nur die Kohlensilure, 
sondern neben dieser den freien Sauerstoff, die 
K ohlenw asserstoffe und das Kohlenoxyd dauernd 
anzeigen und allenfalls diese Gase w enigstens 
zum T e il oder besser a lle regiBtrieren. E rst 
ein in dieser W eise erw eiterter Kontrollapparat 
verm ag die Anforderungen zu erfiillen, welche 
die dauernde scliriftliche F eststelh in g  des so 
vie lse itigen  V erbrennungsprozesses erheischt. —  

D i f f e r e n z - Z u g m e s s e r .  Durch unliebsame 
Y erspiitung des L ieferanten kam ich leider um 
den interessanten Versuch, diesen Apparat bei 
einem meiner letztgebauten  Oefen aufzustellen. 
D ieser Mefiapparat muB fiir jeden durch Gene
ratoren befeuerten Ofen ais dritter notwendiger 
Hilfsapparat, bezeiclinet werden. Das erstgenannte 
Pyrom eter (Therm o-Galvanom eter) g ibt AufschluB  
iiber die Tem peraturhohe des Ofennutzraumes, 
der A nalysator (Orsat) erm ittelt die zeitw eilige  
Beschaffenheit des G asgem isclies im Ofen. Trotz 
dieser zw eifachen Angaben is t es aber noch 
m oglich, grobe F ehler in den Schieberstellungen  
zu maclien. A is B eispiel mogę nur angefiihrt 
sein , daB ein iibermilBiges Steigen der Ofen- 
tem peratur ebenso durch den Rauclischieber ais 
auch den G asschieber verm indert werden kann. 
Auch der Luftschieber kommt in Betracht. B ei 
gew olm lichen Feuerungen befindet sieli zw ischen  
■dem R ost und dem Rauclischieber kein VerschluB; 
le tz terer  ist der ein zige  R egulierapparat (wenn 
man nicht noch die Aschentiire, Feuertiire und 
andere ais solche hinzurechnen w ill). D iese aus- 
schlieBliche R olle des Rauchschiebers erleichtert 
die R egulierung des Feuers in holiem Mafie.

B ei allen Generatorenofen dagegen haben einer- 
se its die Generatoren ihren R egulierapparat: den 
G asschieber oder das G asventil, und ferner der 
Ofen seinen Rauclischieber. Von der R elativ- 
ste llu n g  dieser beiden V ersclilnfistiicke hitngt es 
nun ab, ob ein hoherer oder geringerer V oll- 
kom m enheitsgrad bei dem Brenn- oder Gliili- 
prozeB erzielt wird. Nun ist le ich t einzuselien, 
dafi, wenn nur die Ofentemperatur die Hauptrolle 
bei dem Brennprozefi sp ielt, dann das Pyrom eter  
w enigstens geniigenden AufscliluB gibt und Ge- 
schick und Erfahrung das noch Fehlende zu er- 
setzen  verm ogen. Sp ielt aber die G asbeschaffenheit 
und der Grad des Unterdrucks im Ofen neben der 
Tem peratur eine chem isch w iclitige R olle, w ie 
hier bei dem Inoxydofen, so genugen die beiden 
genannten Mefiapparate immer noch nicht und 
is t es notw endig, den D ifferenzzugm esser zu  
H ilfe zu nehmen. D ieser ergibt durch unm ittel- 
bare A blesung die Differenz der beiden Unter- 
driicke in den Generatoren (oder im Gaskanal) 
und im R auchkanal innerhalb des R auchschiebers. 
W ie sclion bem erkt, is t  anzustreben, diese 
Differenz m oglichst klein , d. li. m oglichst ge- 
ringen  Unterdruck zw ischen beiden R egulier- 
apparaten zu bekommen. —

Dui-ch diese M itteilungen lioffe ich, dargetan  
zu haben, daB dem alten Inoxydofen zum mindesten 
das Y erdienst zugeschrieben werden mufi, daB 
er trotz seiner Miingel und trotz des F elilens 
der durcliaus notw endigen H ilfsapparate die 
Inoxydation w enigstens des Gufieisens durch
25 Jahre hindurch erm oglicht und damit ilire 
LebensfRhigkeit bew iesen hat. A nderseits lafit 
das je tz t  noch ganz unklare B ild  der m itgeteilten  
G asuntersuchungen m it Bestim m theit erw arten, 
daB der Inoxydation noch v ie l hoher stehende  
E rfolge beschieden sein werden.

Zuschriften an die Redąktion.
(F iir d ie  un te r d ie se r Rubrik erscheinenden A rtikcl U bernim m t dic Redąktion keine V erantw ortung.)

Kraftbedarf von U m kehrw alzw erken mit Dam pf- und e lektrischem  Antrieb.
Hr. Diroktor O r t m a n n  hat in dem obigen  

A ufsatz * zum Sehlusse ganz besonders darauf 
hingew iesen , dafi von mir** seinerzeit 2000 qm  
H eizflache fiir eine Umkebrdampfm aschine v e r  
lan gt w urden, withrend nach seinen V ersuehen  
750 qm Heizflache ausreicliend sein sollen.

A bgesehen davon, dafi in der Kessolzahl ent- 
spreeliend 750 qm Gesamtheizflaehe dio Reserve- 
kessol n ich t mit. eingesehlossen  sein  diirften. so 
gelit aus dem- Schaubild Abbild. 1 des Ortmann- 
seh en  A ufsatzes horror, dafi das W alzprograinni 
in bezug auf Produlition und Y erliingerung fiir 
das A rbeiten der M aschine sohr g iin stig  war.

* „Stahl und EiBen“ 1908 Nr. 17 S. 577.
** „Stalli und Eieen" 1906 Xr. 3 S. 150 u. ff.

E s w urden z. B. wiihrend zw ei Stunden 97,85 t 
boi rund aehtfaeher Verliingornng ausgow alzt. 
Bei 21,26 t  Produktion in der Stunde w ar die 
Y erliingen ing  24 fach. In beiden Fiillen kann  
von einem  angestrongton Betrieb keine R ede sein. 
W ahrscheinlich w aren die Blooke auch sehr gu t 
warm , w as ja  aueli von grofiem  Einflufi auf den 
lvraftvorbraueh ist.

D ie von mir in m einom  oben angezogenen  
A ufsatz angenom m enen 20(X) qm Heizflache be- 
ziehen sieli auf ein  U m kehrw alzw erk m it sehr 
angestrengtem  Betrieb, z. B. auf eine W alzen- 
strafie, auf w elcher wahrond mehrerer Stunden  
GO bis 70 t i. d. Stunde bei durclisehnittlich
16 faeiier V erlangerung ausgew alzt w orden sollen. 
A ehnliche E rzougungen diirften w ohl bei den
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grćiBton H U ttenworken hiiufiger yorkom m en. 
N im m t man nun an, daB der Dampfverbrauch  
rund 320 kg  fiir oine Tonne bei IG fachor Yer- 
liingerung botriigt, so ergib l dies einen stiind- 
lichen DampfVerbraueh von  rund 19000 bis 23000 
k g bei 20fachor Y erdam pfung f. d. (Juadratmeter 
Heizflache, und es sind som it 1000 bis 1200 qm 
Heizflache erforderlich. U n ter B eriicksiclitigung  
der Reservokessel ergibt sich eino Kosselzahl von  
13 bis 15 zu 100 qm Iloizflacho. D iese K essel- 
zahl stim m t m it den in „Stahl und E ison“ 1906 
Nr. 4 S. 209 von O r t m a n n  angegobonon Żabien 
Uborein, w ie  ich beroits in „Stahl und E ison“ 
1906 Nr. 6 S. 345 bew iesen  habe.

Ich m ochto n ich t unerw ahnt lasson, dafi in 
obigem Beispiol dor von mir zu 320 kg angenom m eno  
Dampfyerbrauch f.d.Tonne und Stunde bei 16 fachor 
V orlangerung boi angestrongtem  Botriobo m. E. 
sehr niedrig ist, und zw ar aus dem Grunde, w eil 
der Dampfverbrauoh dor M aschine in folge haufi- 
geron Anfalirens und grofioror F iillungsgrade un- 
gilnstiger wird.

A us den von D r.W  on  d t*  angegobonon Kurven  
geh t im iibrigen horvor, daB der yon  mir angonorn- 
m ene Kraftverbraucli ungefahr riclitig  ist. So bo- 
triigbboi 16facherV erlangerungderK raftverbrauch  
f. d. Tonno und Stunde rund 25 KW., m itliin  bei 
einor E rzeugung yon 60 t 1500 K W. =  2050 P .S .

W ie aus Obigem heryorgoht, ist O r t  m a n n  
nur dadurch m it oiner bedeutond geringoren  
Heizflache im V ergloich zu der von mir ange- 
nom m enen ausgekom m en, indein E rzeugung und 
V orlangerung boi don in  V olklingon yorge- 
nom m onen Y orsuehen bodoutend geringor waron  
ais diojenigen, dio einor m ittleron L oistung yon  
rund 2000 P.S. entsprechon.

D u s s e l d o r f ,  im Mai 1908.
W eidentder.

*  *
*

Aus yorstobonden AouBorungon des H m . 
W o i d e n e d e r  glaube ich iinmerhin oinon kleinen  
Fortschritt in  der B ourtoilung zugunsten  des 
Dampfmascliinonantriobos durch W oideneder fest- 
stellen  zu konnen. Bei w osentlich  hoherer Loi
stung  der WalzonstraCo w io friiher liat W eidenoder 
soine A nspriicko botr. Kessolheizflacbe auf 1000 
bis 1200 qm zuriickgosteckt, und ist einschliofllich  
Roseryo auf oine K esselzahl yon  13 bis 15 zu 
100 qm Heizflache bei 20 k g  Y erdam pfung zu- 
riickgogangen, obgloich der Dam pfyerbrauch noch  
trotz der in V olk lingen  gofundenen niedrigoren  
Rosultate auf 320 kg boi 16 fachor V erlangerung  
festgesetzt ist.

Zu m einon friihoron A usfiihrungon w ill ich  
noch ergiinzond hinzufiigon, daB in  V olklingon  
f. d. Quadratm eter Heizflache nur rund 12 kg  
vordampft w orden sind, w as sich aus den von  
mir yeroffentlichton Zahlen ja  ohne w eiteros er-

* „Stahl und E isen“ 1908 Kr. 18 S. 621.

rechnon liifit. W enn W eidenodor 20 kg  fiir das 
Quadratm eter annim m t, so diirfte bei dom V olk- 
lingor Botriebe iinm erhin noch oino R eserye yon  
rund 60°/o yorhanden soin, dio dom praktischen  
H iittenm ann fiir kiiltero Błocko und hohore L ei- 
stu n gen  w ohl ausroichond erschoinon diirften; 
dem Thooretiker, w elchor sich nur auf berechnete  
Zahlen yerlaBt, allordings w ohl n icht.

W enn Dr. W e n d t  boi den Osnabriickor V er- 
suchen w osentlich  w en iger Enorgieyerbrauch  
fostgesto llt hat, w ie  R i e c k o * z. B. bei etw a  
12,7 fachor S trockung nur etw a  22 K W .-Stunden, 
so kom m t bei 2'/s § f. d. K W .-Stunde im m erhin  
noch ein B etrag von  55  ̂ heraus, der also den 
hochston D am pfkosten eines D am pfm aschinen- 
antriebos entspricht, wahrond die hoheren A m orti- 
sationskosten  des ełektrischen A ntriebes noch un- 
berlicksichtigt goblieben sind.

Da os n ich t m eine A ufgabe ist, dio Erorto- 
rung Uber diesen G egenstand unn otig  auszu- 
dehnen, so bosch ranko ich mieli auf diose A us
fiihrungon und glaubo, daB dio E isenhU ttenloute  
selbst gen u g  U rteilsfiih igkeit besitzen  und im- 
stando sind, sich oin riclitiges Bild von der Z w eck- 
m iitiigkoit der einen  odor andern A ntriebsw eise  
von Um kolirstrafien zu maclion.

V o l k l i n g o n ,  im Mai 1908.
Ortm ann.

* *
*

D ie von  H m . D irektor O r t m a n n  in dieser 
Z eitschrift** gobrachte V eroffentlichung iibor die 
D am pfyorbrauchsm essungen an der Um kehrstrafie 
in V o l k l i n g e n  zeigen  YerliłiltnismaCig sehr g iin - 
stige  Zahlen, die w ohl n ich t nur die E lektro- 
tochnikor, sondern auch m anche W alzw orks- 
ingen ieurebozw . M aschinenbaueriiberrascht haben.

In seinem  Y ergloich  zw ischen  Dam pf- und  
eloktrischem  Botrieb zieht Ortmann Zahlen lieran, 
die auf H i l d e g a r d e h U t t e * * *  gefunden  sind. 
Mir schoint es notw ond ig  zu untersuchon, ob 
dieser V orgloich au fg le ic lier  Basis d urchgofiilirtist.

B ekanntlich habon die yerschiodenen Matorial- 
beschaffonhoiton, so dio Harto und F ostigkoit, in 
erstor Linio abor die Tem peratur des W alzgutes, 
grofien EinfluB au f die zum  W alzen b en otig te  
nutzbare Arboit. In Abbild. 1 sind dio nutzbaron  
W alzarboiten abhiingig von  der V erlangorung  
des W alzgutes zusam m ongestellt w orden, die dio 
Siem ens-Schuckertw orko in G u t e h o f f n u n g s -  
l i U t t e f  und in G e o r g s m a r i o n h U t t o  gom ossen  
habon. D iese Z usam m onstellung zeigt, daB bei dor 
gloichon V orlangorung dio nutzbaron W alzarbeiten  
boi yerschiodonor M aterialboschaffenlieit um das 
Zwei- bis Droifache yonoinandor abw eichon konnen. 
Hieraus goh t von yornhorein heryor, daB es fiir

* „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 11 S. 355.
** „Stahl und Eiaen“ 1908 Kr. 17 S. 577.

*** „Stahl und E isen“ 1908 Kr. 11 S. 355.
f  „Stahl und E isen“ 1904 Kr. 4 S. 22S u. tf.
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einen  Y orgleich verschiedener Betriebsarton nicht 
ausreiehond ist, zu sagen, das A usw alzen  einer 
bestim m ten  M enge W alzgut auf eino bestim m te 
Y erliingorung habe eine bestim m te M enge an 
D am pf oder E lektrizitat g ek o ste t, sondom  es 
mufi unbedingt auCordom noch festgesto llt  
w erden, w elche nutzbaro W alzarbeit zum Aus- 
w alzen  dos bestim m ten Materials auf die go- 
g eb en e  Y orlangorung erforderlich war. W onn  
also Dampfvorbrauchszahlon fiir DampfstraCen 
angegeben  worden, so muC man sich der MUhe 
unterziehon, dio D am pfm aschinen zu indizioren, 
um  auf diese W oise festzustollen, w elche nutzbaro 
W alzarbeit tatsachlich go loistet w orden ist. Diose

blockten  Materials Zahlen gefunden  w orden sind, 
die um rd. 30 o/o gU nstiger liogen, ais die Zahlen, 
die Ortmann auf Grund dor MoCresultate auf Hilde- 
gardehiitte in  seiner Kuryo b (Abbild. 3 Soite 580) 
zugrundo legt. Falls man nach dem V orgehen  
von Hrn. Ortmann einen  parabolischen V erlauf 
der Abhśingigkeit des E nergieyerbrauchs von der 
Y erliingorung annim m t, so w iirde sich furH ilde- 
gardohiitte dor in  A bbildung 2 in Kurve a dar- 
geste llte  V orlauf der W alzarboit orgeben, dem in 
Ivurve b dor in Georgsm arienhiitte gefundene  
V erlau f gogoniibergestellt ist. Dabei erw iihne ich 
ausdrucklich, daC im praktischen Betrieb auf 
G eorgsm arienhiitte fiir das A usw alzen  schw erer

Abbildung 1. Nutzbare W alzarbeit fiir 1 t, gem essen an der Kuppelung des W alzmotors.

a, b, c =  Yersucho Georgsmarienliiitte. d, e, f — Gutehoffnungshutto.

Indiziorung is t bei den bokannten Yersuchon auf 
G utehoffnungshiitte durchgofiihrt worden.

In der Y oroffentlichung dos Hrn. Ortmann 
sind  nun leider keine geniigondon Angaben iiber 
die M atorialbeschaffenheit, insbesondere iiber die 
Tem peratur der Blocke boi den Yersuchon in  
V olk lin gen  gem acht worden. Da auch fiir die 
V ersuche auf H ildegardohiitte keine dorartigen 
A ngaben yorliegen, so mufi man yersuchon. auf 
andoro W eise sich einon Uoberblick dariiber zu 
yerschaffon, w ie  w e it  bei dem von  Ortmann an- 
goste llten  Y orgleich die grundlogonden Annahm en  
fur boido Fiillo ubereinstim m on.

Bevor diese N achrechnung durchgofiihrt w er
den soli, m ochte ich nicht unterlassen, darauf hinzu- 
w oison, dati, w ie  aus dor yorkurzem  erfolgt n Ver- 
ofFentlichung von  Dr. W e n d t*  iiber dio Umkehr- 
straCe auf G e o r g s m a r ie n h i i t t e  horyorgeht, dort 
fiir den eloktriscbon Energieverbrauch fiir 1 t ver-

* .S talli und Eisen“ 1908 Nr. 18 S. 609.

Błocko (dio StraCe ist fiir 2,5 t-B ło ck o  orbaut, 
bat abor auch Blocke yon 5 t  ausw alzen konnen) 
noch giin stigere W erte gefunden w orden sind, 
ais Kurye b der A bbildung 2 angibt.

U m  nun einen einw andfreien V orgleich  
zw ischon den Dam pfyerbrauchsangabon von  
Ortmann und den yon R ie c k o  yeroffentlichten  
Yerbrauchsangaben der elektrischen StraCe in  
H ildogardehiitte zu erm oglichen, yorw eise ich  
auf die Y eroflentlichung yon Dr. W en d t, aus 
der heryorgoht, dafi der W irkungsgrad der go- 
sam ten elektrischen Anlage, gem essen  yon  dor 
K am m w alzen w elle  bis zu don K lem m on des 
Schaltbrettes, an w elchom  dio Energio fiir don 
Jlgner-Um form or ontnom m on w’ird, bis zu etw a  
62o/0 betriigt und zw ar dann, w enn  m it yollor 
E rzeugung gearbeitot wird. Im D urchschnitt 
durfto boi einigorm afien gu ter B eschaftigung dor 
StraCe ein W irkungsgrad yon 55 "/o le ich t orreicht 
worden. Der elektrisehe A ntrieb auf Hildegarde- 
h iitte  ist n ich t so stark w ie dor auf Goorgsmarien-
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hiitte. A uch w ird dio dortigo Strafio n ich t nur 
fiir Blocke, sondern auch noch fiir andere W alz- 
arbeiten benutzt. Deshalb w ird der W irkungs- 
grad hier auch etw as niedriger sein, ais auf 
G eorgsm arienhiitte. Es lieg t aber kein  Grund vor, 
anzunehm en, dafi auf Hildegardehiitto der W ir- 
kungsgrad w e s e n t l i c h  k leiner waro, ais auf 
Goorgsmarionhiitte. W enn der W irkungsgrad auf 
Hildegardehiitto zu 50°/" angenom m on w ird, so 
w iirde dem von Ortmann angegebenen  E uergie- 
yerbrauch von 30,6 KW .-Std. fiir 1 t  W alzgut bei 
12,75 facher S treckung eine nutzbare W alzarbeit 
von 15,3 KW .-Std. =  20,9 P .S c -S td . entsprechen. 
Ortmann g ib t nun fiir dieselbe S treckung einen

der W elle der D am pfm aschine und unter Beriick- 
sich tigu n g dos V orgoleges von  7,2 bis 7,8 kg fiir
1 P .S c -S td . rechnen. Fiir Dam pfforderm aschinen, 
dereń B otriebsverhaltnisso schon otw as dom U m - 
kehrstrafionbetrieb nahorkomm en, sind in letzter  
Zoit * sehr g iin stige  D am pfyerbrauchszahlon ver- 
offontlicht w orden. Es is t bei flotter Fordorung  
aus groCen Toufen, w onn Z ug auf Z ug sich folgte, 
ein Dam pfverbraucli von etw a  12 k g  fiir die 
nutzbar ge le iste te  P. S c -Std. erzielt w orden. Da
bei arboiteten dio untersuchton Forderm aschinen  
ohne V orgeloge und m it allen donjenigen Yor- 
bessorungen, die in neuoster Z eit fiir umkehrbare 
D am pfm aschinen ausgobildet w ordon sind. Dio

Abbildung 2. Energioverbraucli fur 1 t boi clektriacheni Antrieb (gemossen an dor Sclialttafel.) 

a =  Hildegardehutte. b =  Oroorgsmarienliutte.

Dampfyerbrauch von 240 k g  fiir 1 t  W alzgut an. 
Das w iirde also, w en n  man annim m t, dafi in 
beiden Fallen dio nutzbare W alzarbeit gleich  w ar
— und nur auf dieser Grundlage ist doch ein  
Y ergloich m oglich — bedeuten, dafi in V ólklingen

fiir eine nutzbare P .S c -S td . nur =  11,5 kg
20,9

D am pf vorbraucht w orden ist. Da w eitor der 
W irkungsgrad des V orgelogos dor Dam pfstrafie 
in V olklingen doch kaum hoher ais 90o/0 sein  
diirfto, so wiirdo die A ngabo von  Ortmann be- 
douton, dafi an der W elle dor Dam pfm aschine die 
nutzbare P .S c -S td . beim  Um kehrstrafienbotrieb  
m it 10,3 k g  Dam pfverbrauch go le istet w ordon ist. 
Es lieg t auf dor Hand, dafi diesor Dampfyerbrauch  
von 10,3 kg  fiir 1 P .S e -S td . ein fiir U m kehr- 
strafienbetrieb aufiergowohnlich niedrigor ist. 
Mań mufi fiir stśindig in  einor R ichtung um laufende 
D am pfm aschinen bei den Dam pfvorhiiltnisson, w ie  
sio Ortmann fiir V olk lin gen  angibt, m it oinem  
Dampfyerbrauch von m indestens 6,5 bis 7 kg an

D am pfm aschinenbauer geben  selbst zu, dafi im  
D urchschnitt einos 24stu n d igen  Fordorletriebes  
dio Zahl von  12 k g  auf m indestens 14 bis 15 kg  
erhdht w erden m iifite. Im  Jahresdurchschnitt 
untor B eriicksichtigung dor W arm eyerluste an 
Sonn- und Feiertagen w ird  man selbst bei don 
m odernston Fordoranlagen m it einem  Dam pf
yerbrauch yon  16 bis 18 kg  fiir die nutzbare 
P .S e -S td . rechnen m iissen. Boi U m kehrstrafien- 
betriob mufi naturgom afi, g leiche Giite und Kon- 
struktion  yorausgesetzt, der Dampfyerbrauch ein  
hoherer soin, ais beim Fordorm aschinenbetrieb. 
Donn wiihrend jedos Spiels m acht dio Maschino nur 
w en ige  U m drehungon, die ersten Hubo eines jodon  
Spiels w orden m it m oglichst grofior F iillun g  aus- 
gefiihrt, dann aber iindort sich die F iillung fast 
bei joder U m drehung und dam it dio A bkiihlungs- 
yerhaltnisso des Zylindors, aufierdem mufi haufig 
Gegondam pf gegobon w erden, ferner sind dio

* „Gliickauf“ 1907 Nr. 2 S. 33.
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Pauson im  V ergleich  zur B etriebszeit sehr gro Ci 
und schliefilich arbeiten die Dam pfm ascliinen  
m eistens m it V orgelege. A us allen diesen Griinden 
inufi m an w ohl annohm en, dafi dem bishor be- 
obachteten  g iin stigen  Dampfyerbrauch von 12 kg  
bei flottestor Forderung oin Dampfyerbrauch von  
m indestens 20 kg  bei flottestem  W alzbetrieb  
gegen iibersteht, daC aber dor Dampfyerbrauch 
einer m odernen Um kehrstrafie im  Jahresdurch- 
sch n itt auf m indestens 30 k g  ansteigt. An der 
Dam pfm aschino solbst wiirdon diose Zahlen einen  
Dam pfyerbrauch yon  18 bis 27 kg bodeuten.

A us dieso,n A usfiihrungen schoint mir heryor- 
zugehen, dafi dio boi dem nur yiorstundigen V iilk- 
linger Y ersuch goleistote nutzbaro W alzarbeit 
yerhaltnism iiCig sohr goring war, y ielleicht w eil 
dio Błocko g u t durchgewśirmt waren. Ort- 
m ann yorgleicht abor diese unter don giin stigsten  
B edingungen gefundono Zahl m it der auf Hilde- 
gardehutto erhaltenon, der zw eifellos oine ver- 
hiiltnism afiig hohe nutzbaro W alzarbeit zugrunde 
liegt. Jodonfalls scheint in H ildegardehiitte die 
nutzbaro W alzarbeit noch grofier gow osen zu 
sein , ais in  Georgsmarionhutte, und schon in 
G eorgsm arionhiitte lie g t , w ie die yorstohende 
A bbildung 1 zeigt, die nutzbare W alzarbeit er- 
lieblich holior, ais ich sio bei den V ersuchen in 
GutehofTnungshiitte* foststellen  konnte.

Selbst w onn  aus der Verofl'cntlichung yon  
Ortmann horyorgeht, dafi tatsiichlich Dampf- 
um kehrstrafion fiir einen Dampfyerbrauch gebaut 
w orden konnen, dor zw oifollos n icht unbetracht- 
lich  besser ist, ais der Verbrauch so yieler im Be- 
triob befindlichor U m kohrm aschinen, so braucht 
trotzdem , vor allom nach den in Goorgsmarion- 
h iitte  gefundenon sehr g iin stigen  Zahlen, dio 
E lektrotechnik  den V orgleich zw ischen olok- 
trischom  und Dampfantriob n ich t zu iurchten. 
Im N aohfolgonden is t eino Tabelle gobracht, in  
w oleher dio W irtschaftlichkoit des olektrischon  
und Dam pfbetriebes verglichen wird, und zwar 
is t fiir beide A rton solbstyorstandlich die n u tz
bare W alzarbeit in  gleicher Hohe zugrunde gologt. 
Fiir den olektrischon A ntrieb sind dio W irkungs- 
gradszahlen benutzt, die in GeorgsmarienhUtte 
gefundon sind, fiir den Dampfantriob sind zw ei 
Zahlen fiir den Dampfyerbrauch eingosetzt, niim- 
lich dio obengenannte untere Gronze yon 20 kg  
fiir 1 P .S e -S td ., gem essen  an der K am m walzen- 
w elle, und dann die zw eito  Zahl von 30 kg. Dor 
V ergloich ist fiir eine jiihrliche Produktion von  
4 4 0 0 0 0 1 bei yorlialtnism afiig n ich t allzugrofier 
durchschnittlichor V erl;ingorung sow ie fiir eine 
Produktion von  nur 2200001 durchgofiihrt, hierbei 
jedoch bei einor grofioren durchschnittlichon  
Streckung. A is ICosten fur die elektrische 
E nergie is t  ein  Preis yon  2 <3 fiir 1 KW .-Std. zu- 
grundo g e leg t und fiir don Dam pf ein Preis von

* „Stahl und E isen“ 1904 Nr. 4 S. 228.

Tabelle 1. A n l a g e k o s t e n  d o s  T J m k e h r -  
s t r a B e n - A n t r i e b e s .

Dampf- Elektrischer
Antrieb Antrieb

JC
1. M aBchincnanlage einscbl.

Dampf- bezw. elektriscli.
Leitungsanlage . . . . 200 000,— 500 000,—

2. Y o r g c l c g e ....................... 50 000,— —
3. Fundamente ................... 15 000,— 15 000,—
4. S c h u tz h a u s ....................... 15 000,— 25 000,—
5. R eB oryeto ilo  .................... 20 000,— 20 000,—

Gesamtkosten 300 000,— 560 000,—

Dio Anlagekosten der Dam pfkesselanlage bezw. 
der elektrischen Zentrale sind in dem Einheitspreis
des Dampfes (2 J t  f. d. t) bozw. des elektrischen
Stromes (2 4 f. d. KW.-Std.) durch Boriicksichtigung
der Betrago fiir Ycrzinsung und Amortisation bo-
riicksichtigt.

2 Jt fiir 1 t. Lotztore Zahl ist zw eifellos n ich t  
zu hoch, und die erstere Zahl liifit sich bei m ittel- 
grofien und einigermaCon g u t ausgenutzton  elek
trischen Zontralen untor B onutzung und en t-  
sprechendor B ew ertung dor Hochofengaso le ich t  
erreichon. Im Ubrigon is t es ja  fiir jeden  Leser  
ein leichtes, an Hand dos gegebenen  Schem as die 
W irtschaftlichkoit fiir andere W erto um zurechnon.

Ich halte es n icht fiir ausgeschlossen, dafi im 
einzelnon Fali, dann namlicli, w en n  die olektrisclie  
Energie yerhaltnismiiCig teuer ist, dor olektrisclie  
Betrieb rein zahlenmiiCig ungiinstiger erscheint, 
ais der Dampfbetriob der Um kehrstrafie, sofern  
eben nur die Betriobskosten dor Umkelirstraflo 
festgeste llt  w erden. Selbst aber in  diesem Fallo  
sprechon fiir den oloktrischon A ntrieb noch ge-  
w ichtigo  Griinde. E rstens is t durch die bereits 
in  Betrieb gesetz ten  orston elektrischen A us- 
fiihrungen, die naturgem iifi noch n ich t der er- 
reichbaren Hohe dor E n tw ick lu ng ontsprechen, 
unzw eifolhaft orw iesen, dafi der olektrisclie A n 
trieb von  Um kehrstrafien m indestens so betriobs- 
sicher ist, w ie  dor Dampfantrieb, dafi er abor in  
bezug auf Steuorfahigkoit und U eberlastbarkeit 
dem Dam pfantrieb iiberlegen ist. W enn es darauf 
ankom m t, kann durch A usnutzung der besonders 
grofien R eversierfiihigkeit dio Produktion der 
Strafie sehr gesteigort werdon, w obei der spe- 
ziflsche Verbrauch nur noch giinstigor wird. 
A nderseits kann, w orauf Dr. W endt ja  schon  
hinw ies, bei sinkendor Konjunktur und geringer  
B esch iiftigung dor Strafie durch einfaches Still- 
setzon des elektrischen A ntriebes jedor Enorgie- 
yorbrauch yerm ieden w erden. Die elektrische  
Strafie ist also vorziiglich geeign et, sich der tiig- 
lichen  A rboitseinteilung und der herrschondon  
K onjunktur anzupassen. A uch sind sicher noch  
yiole Y orteile  auf roin w alztechnischem  Gebiot 
aus der A nw endung der E lektrizitat zu erw arten, 
w eil diese es gesta ttet, die A rbeitsverhiiltnisso  
bei jedem  Stich in  bequem er W eise zu  unter-
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Tabelle 2.

C2«y®& 
E R E R T Z "  

c § H ‘k und EiB6D-

J i i l i r l i c h e  n u t

a) Jalireserzeugung 440 000 t.
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Y e r t c 1 1 u n g d e r  P r o d u k t i o n
Nutzbare 

Walzarbeit fiir 
1 t P.Sc - Std.

Gesamte
Walzarbeit
P.Se-Std.

% der Ge- 
samt- 

produktion

werden aua- 
gewalzt auf

auf n-faebe 
Yerlangcrung

%
W a 1 7. g u t ADteil 

an der Pro
duktion 

ln t
Endquer8chnitt 

von qmm n = hart
%

welch
%

20 290X 290 3 20 17 600 8,7 153 000
80 70 400 5,7 401 000

50 160X 100 10 40 88 000 16,7 1 470 000
60 132 000 13,1 1 730 000

20 130X 130 15 50 44 000 19,4 852 000
50 44 000 16,6 730 000

10 100X 100 25 60 26 400 24 634 000
40 17 600 22,3 393 000

mlttlerc Yer-
— — langerung — — 440 000 6 363 000

=  11 fach.

Fiir die Leistung dieser W alzarbeit von 6 363 000 P. S c -Std. sind erforderlich:

a) bei D a m p f - /  (20 kg Dampf fiir 1 P. S e -S td .) : 6 363,000 X  20 = 127 260 t Dampf
a n t r i e b l  (30 „ n 11 1 „ ) :  6 363,000 X  30 = 190 890 t „

b) bei e l e k t r- f / w  i j o 6, 363 000 X  0,736.* (W irkungsgrad — 55 70) : ’ .... . =  8,55 10° KW.-Std.
A n t r i e b 0,55

a) Jalireserzeugung 220 000 t.

5 224X 224 5 20 2 200 12,1 26 000
80 8 800 8,6 76 000

20 160X 160 10 40 17 500 16,8 195 000
60 26 500 13,1 348 000

50 112X 112 20 50 55 000 22,0 1 210 000
50 55 000 19,6 1 080 000

25 100X 100 25 60 33 000 24 795 000
40 22 000 22,3 490 000

mlttlere Yer-
— — lilngerung — — 220 000 __ 4 220 000

=  18,5 fach

Fiir die Leistung dieser W alzarbeit von 4 220 000 P .S e  -Std . sind erforderlich:

a) bei D a m p f - /  (20 kg Dam pf fiir 1 P. S e - S td .): 4 220,000 X  20 = 84 400 t Dampf
b e t r i e b \  (30 „ n » 1 ) : 4 220,000 X  30 == 126 600 t

b) bei e l e k t r. ( ,w . , , 4 220 000 X  0,736.[ (W irkungsgrad — 55 0 0) : -... . .... ’ — o,65 10° KW .-Std.
A n t r i e b 0,55

suchon und dauornd zu iiborwaehen. A uch darf 
nicht Yorgessen w erden, dafi boim elektrischen Be- 
triob der M aschinist n ich t in  der L age ist, Energie  
zu verschw enden, w eil W iderstande bei den moder- 
nen elektrischen A nlagen n ich t bonutzt, also W ider- 
standsverluste ausgeschlosson sind. Dor Energie- 
yerbrauch der elektrischen StraCen kann also nie  
schlechtor w erden, wrio er in Georgsm arienhutte  
gofunden w orden ist. D agegon hangt dor E nergie- 
Yerbrauch einer DampfstraCo ste ts  mehr oder 
w eniger von  der G eschicklichkeit und Aufinerk- 
sam keit des M asohinisten ab. A lle diese V orteile  
lasson sich zahlenmiiCig schw er bew erten .

Schliefllich muC liior ebenso w ie  boim Ftirdor- 
m aschinenbetrieb aber darauf h in gew iesen  w erden, 
dafi es n ich t angangig  ist, fiir die Frage, ob elek- 
trischer oder D am pfbetrieb, ausschliofilich die

rein zahlenmaCige B etriebskostenborechnung en t- 
scheiden zu lassen, denn durch den AnschluC  
einer UmkehrstraCe oder Forderm aschine an eino  
elektrische Zentralo w erdon ja  fur alle w eiteron  
an die Zentrale angesch lossenen  M ascliinen die 
E nergieorzeugungskosten  Y erm indort. J e  mehr 
Betriebe an dio gem oinsaine Zentralo angeschlossen  
worden, um  so g iin stiger  w ird diese Zentrale aus- 
g en u tz t und um so mehr sinken die K oston fiir
1 KW, Std. E ine stark beschiiftigte Um kehr
straCe Yerbraucht etw a  5- bis 8000000 K W .-Std. 
im Jahre. W enn diese grofie E nergiem enge aus 
einer Zontralo entnom m on w ird, so w ird die 
Enorgieabgabo dieser Zontrale an andere Bebritsbe 
w ohl n ich t unter dem  D oppelten  bis D reifachen  
des Yerbrauchs der UmkehrstraCe liegen . W enn  
fiir diese an dritto Betriebe abgegebone E nergie
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Tabelle 3. J a h r l i c h e  B o t r i e b s k o s t o n .

_  ,  , , . ... t t  - , ^  , t r w  c u  (  'n Dampfturbinen (D) 7 200 KalorienErfordorlicher mittlorer Heizwert zur Erzeugung von 1 KW .-Std. |  jn Q.aa,notoron 4 050

„ n » x 1 t  Dam pf 815 000 „
Erzeugungskosten von 1 KW .-Std. 0,02 J t 

„ „ 1 t Dam pf 2,00 „

Jahrcs-
produk-

tlon
Art des Antrtcbcs

Yerzlnaung, 
Abschreibung, 
Tilgung und 

Instandhaltung 
15 % Tom An- 

lagekapital

Lohne
fiir

Mnschlnisten

Putz- und 
Schmier- 
material

Kosten fur 
die Erzeugung 

des Dampfea 
bezw. der 

elektrischen 
Energie

Gesamte 
jahrliche Be- 
trlebskosten

Heizwert 

Yerbrauch in 

Kalorien
t

220 000
( 30 kg fiir 

Dampf- J  1 P .S c -S td .  
antrieb | 20 kg fur 

{  1 P. S e -S td .

J 45 000 

\  45 000

6000

6000

6000

6000

252 000 

1G8 800

309 000 

225 800

10,3X 10"’ 

6,9X 10'°
1

elektrischer Antrieb 84 000 

|  45 000 

j  45 000

6000 3000 113 000 206 000 G 2,29X10>°
D 4 ,0 7 X 1 0 10

440 000

1 80 kg fiir 
Dampf- ) 1 P- Se- St d.  
antrieb \  20 kg fiir 

1, 1 P. S e -S td .

6000

6000

8400

8400

383 000 

254 000

442 400 

314 000

1 5 ,6 X 1 0 10

1 0 ,4X 1010

elektrischer Antrieb 84 000 6000 4000 171 000 205 000 G 3 ,4 5 X 1 0 10 
D 6 ,1 5 X 1 0 “

yon  10- bis 20 000 000 KW .-Std. dio E nergiekosten  
nur um 0,2 i> fiir 1 KW .-Std. durch den Anschlufi 
dor Umkehrstrafie sinken, so resultieren daraus 
w oitere Ersparnisse von 20- bis 40000 Ji, die auf 
dem K onto der Umkehrstrafie natiirlieh n ielit 
orscheinon.

Die m eisten W alztechnikor wird auch be- 
sonders die le tz te  Spalte der Tabelle 3 inter- 
essieren, nach w elcher bei eloktrischem  A ntrieb  
der Um kehrstrafień je  nach der Produktion jahr- 
lich  bis zu 7 X  1010 bezw. 11 X  10111 Kalorien oder 
78000000 bezw. 122000000 cbm Gichtgas dem 
Dampfantriob gegeniiber erspart werden.

L o n d o n ,  Ende Mai 1908.
C. Koetigen.

* **

V orstehende A usfiihrungen des Hrn. K o t t -  
g e n  lassen erkennen, m it w elcher Miihe, Um - 
standlichkeit und rUhrenden Sorgfalt von  seiten  
der E lektrotechniker yersucht wird, alle Beweise, 
die zu dem Z w eck gefiihrt werden, darzutun, 
dafi die m it Dampf betriebene Umkehrstrafie 
w irtschaftlioh  gunstiger arbeitet ais die oloktrisch 
angetriebene, ais unriclitig, unvollkom m en oder 
ais fur den V ergleich  u n geeign et darzustollon. 
K ottgon ist iibor don niodrigen Dampfyerbrauch  
dor Dam pfm aschino uborrasclit; ich war os nicht, 
ais ich die R esultato orfuhr, und die M aschinen- 
ingonieure haben lan gst dio Zahlon, dio ich ver- 
offentliclit- habe, gekannt, abor da die Żabien 
n ich t durch M essungen gefunden bezw. bew iesen  
w aren, so  bieli- m an sie fiir phantastisch und 
falsch, w en igsten s se iten s der A nhiinger des elek
trischen Betriebes. Naclidem  ich  nun genau ge- 
m essene Zahlen iiber Dampfyerbrauch und W alz-

k osten  bekannt gegeben  habe, g laubt K ottgon  
n ich t m ehr m it dom Enorgieyerbrauch fiir die 
T onne B locke auszukom m en und bedarf der U m - 
rechnung fiir Pferdestiirkon; er n im m t den Dampf
yerbrauch fiir die Pferdekraft und Stunde zu 20 
und 30 kg  an, fiir V erbundm asehinen unerlaubt 
hohe Zahlen, und kom m t dann auf w esen tlich  
hShere Zahlen fiir die Tonne BIScke, ais sie in  
V fjlklingen festgeste llt sind.

Ich kann es mir w ohl yersagen, auf dieses 
V erfahren niihor einzugehen, da ich lan gst dio 
H offnung aufgegeben habe, die E lektrotechniker  
von  dor R ichtigkeit m einer w iederholt ausge- 
sprochenen A nsichten  zu iiborzeugen. Da ich  
nun w eder ein Interesse daran habe, dafi der 
Dam pfbetrieb der bessere, noch daran, dafi der 
elektrische zu bevorzugon ist, so w ill ich mich  
lediglieh auf die Bekanntgabe meiner A nsicht 
iiber diesen P unkt beschranken.

Ich schicke voraus, dafi in  letzter Z eit noch  
andere V ersuche iiber Dampfyerbrauch an U m - 
kehrstrafien gem acht w orden sind, die n ich t nur 
bew iesen  haben, dafi die von mir yeroffentlichten  
Zahlen n ich t unrichtig sin d , sondern dafi der 
Dampfyerbrauch sogar noch ganz bedeutend nie- 
driger gew esen  ist ais in  Y olklingen. Ich hoffe, 
dafi dieso in S c h l e s i e n  gefundenen Zahlon dom- 
nachst yeroffentliclit w erden, y ielloicht w erden  
bei dieser G elegenheit auch die Pfordekrafte an- 
gegeben . D ie F estigk eit des Materials habe ich  
bei den Yćilklinger V ersuchen gonannt. Sodann  
erw iihnt K ottgen, dafi bei der Dam pfm aschine 
m it V orgetege rd. 10 v. H. des N utzeffektes ver- 
loren gehen  und ich m ochte fragen, w eshalb dies 
n otig  ist. In A m erika hat man langst Um kohr-
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m aschinen m it direktem  A ntrieb gebaut, z. B. 
fiir V a n d o r g r i f t ;  wnrum sollte m an solche 
nicht auch hior anlegen  konnen, sie sind von  
deutsclion M aschinenfabriken lan gst ontw orfen.

Ich mufi nun sow ohl die R ochnungsw eise von  
K ottgen fiir dio B estim m ung des Dampfver- 
brauches, ais auch seine B estim m ung der A nlage- 
kosten ais unrichtig bezoichnen; w or die R echnung  
aber dennoch fiir richtig halt. m ag os tun. W enn  
z. B. der Preis einer D am pfm aschinenanlago m it 
300000 M  angenom m on und der der elektrischen  
A nlage m it 560000 M , so kann m an dem ent- 
gegenhalten , dafi dio K osten fiir die elektrisclie  
A nlage auf 1 M illion Mark hiitten  angegebon  
w erden m iissen; w en igsten s sind mir diese Zahlon  
von  F achgenossen  iiber ausgefiihrto A nlagen go- 
nannt worden.

W as nun die Haltbarkeit der M aschinen an- 
geht, so ist es noch n ich t bew iesen , dali die olok- 
trischon M aschinen n ich t nach liingorer Betriebs- 
zeit grofieren Reparaturon unterw orfen  wordon  
mUsson, dafi n ich t nach A blauf der A m ortisations- 
ze it von rd. 10 Jahren ganze N ouw ickelungen, 
neue K ollektoren usW. erforderlich sind. Beim  
Turbogenerator hat man friiher auch lange Be- 
triebsdauer angenom m en, in  den le tz ten  Jahren  
hat sich aber lierausgestollt, dafi die Turbinę 
ziem lich betriobssicher is t ,  der Gonerator der 
grofien 5000 bis 10000 P. S.-M aschinen aber schon  
nach rd. vierjiihrigor B etriebszeit nou gew ickolt 
w erden mufite, eino A rbeit, die bis zu 5 M onaten  
Z eit in  A nspruch nahm, so dafi m an also ohne 
Reserve von dieser Grofie schon n ich t mehr aus- 
kom m t.

Nach V orstohendem  goht nun m eino A nsicht 
dahin, dafi es richtiger, d. h. w irtschaftlich  giin-

stiger ist, unter don V erhaltn issen , w ie sie in 
D eutschland liogen, selbst dann, w en n  das ganze 
H iittenw erk  nur m it elektrischen E inriohtungen  
versehen ist und keino D am pfkessel vorhanden  
sind, fiir don A ntrieb einer Um kehrwalzonstrafie 
eine guto  D am pfm aschino nouester Bauart zu  
wśihlen und ein ige D am pfkessel in  ihrer Nahe 
aufzustellen . A ehnlich  liegen  die Y erhaltn isse  
bei den Forderm aschinen. A uch hier ist durch 
Y ersuche nachgew ioson, dafi dio eloktrisch an- 
gotriebene Fordorung nur dann in  F rage kom m en  
kann, w enn  andere V orteilo, z. B. grofiere Forder- 
geschw ind igkoit sow ohl dos M aterials w ie  der 
M annschaft und grofiere B etriebssicherheit, sich  
ausnutzen  lassen. Bei der W alzonzugm aschine  
sind solche oder ahnlicho V orteilo  n ich t anzu- 
fiihron; die zu langsam o U m steuerbarkeit der 
D am pfm aschine, die K ottgen  anfiihrt, besteht 
nicht. Sobald aber dieDam pfforderm aschine so aus- 
gobildot ist, dafi sie dieselben V ortoile orroicht, 
diirfte sie dor elektrischen A nlage w ieder iibor- 
legen  sein . Ganz andors konnen  sich die Y er
haltn isse gesta lten , w onn  billiger Strom  teueren  
D am pfkosten gegen iiborsteht. W enn z. B. in 
Italien  und Schw eden die K W .-Stunde 0,5 bis 1 $  
kostet, und zw ar effektiy, n ic lit -wie boi uns yiel- 
facli m oglichst g iin stig  zusam m enkalkuliert, so 
ist es n ich t schw er, sich fiir don elektrischen A n
trieb der U m kehrm ascliinen zu entscheiden.

Fiir m eine Person m ochte ich h ierm it dio 
E rorterungen iiber dieses Them a schliefien, da 
dio Frago fiir m ich Y ollstandig geklart ist, und ich  
glaube die w eitore B ehandlung dorselben, falls 
es n o tig  ist, anderon F achgenossen  iiberlassen  
zu konnen.

Y S l k l i n g e n ,  im Ju n i 1908. Ortmann.

Die Rheinisch-Westfalische Hiitten- und Walzwerks-Berufs- 
genossenschaft im Jahre 1907.

Dem B ericht fiir 1907 zufolge betrug die 
Zahl der Betriebe am 1. Januar 1908 222. 

Die Zahl der versicherteu Personen ist von  163507 
(1906) auf 171672 gestiegon . D ie Hohe der go- 
zahlten Lohno und Gohiilter bolief sich auf 
266613235 J t (im Vorjahro 245387252 M). A u f 
den K opf de.s V orsicherton entfiel ein Lohn von  
1553 JŁ- (im Vorjahro von  1508 -%)■

Dio Zahl der vorletzten  Personon, fiir die im  
Laufo des Jahres E ntschadigungen gezah lt wurden, 
betrug 2748. D ie F olgen  der V erletzu ngen  ste llten  
sich w ie  fo lg t: Bei 220 P ersonen Tod, bei 1930 
teilw oise, bei 154 yo llige dauornde Erworbsunfahig- 
koit, bei 444 voriibergehende E rw orbsunfahigkeit. 
Dio Entschadigungsbotriigo beliefon sich auf 
4288046,87 (3886002,94 im Vorjahre).

Dio U m lage betrug 5011361,88 (im Vor- 
jahre 4665146,86 D ieser B etrag se tz t sich 
w ie folgt zu sam m on:

"V erwaltungBkosten........................  303 903,55
Unfallentschadieiing ................... ' 4  288 046,87
Einlage in den Rcsorvefonds . 700 483,41 Jt

5 298 493,83
ab Zinsen des Resorvefonds . . 287 131,95

5 011361,88 Jb 

Dio B erufsgenossenschaft bildot- im Haft- 
pflichtverband der deutsclien E isen- und Stahl- 
industrie die Sektion  E ssen. D ie M itgliederzahl 
dieser Sektion  ist 1907 auf 52 (gegen  32 i. V.) go- 
st io g e n ; die versicherto Lohnsum m e betrug rund 
90000000 (60000000 J t i. V.). -

A us dem B ericht dos teehnischen  A ufsichts- 
beam ten Hrn. F r e u d e n b e r g  geben  w ir fo lgen- 
dos w ieder:

„W erksbesiclitigungon undU nfalluntersuchun- 
gen, iiber w elch e dem G enossenschaftsyorstando  
sofort B ericht ersta ttet w urde, erreichten dio
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Zahl 296. V on  dieson Borichton en th ielten  138 
keinerlei B em erkungon iibor yorgofundone Miingel, 
18 bofaflten sich lediglich m it U nfalluntersuchun- 
gen  und 140 en th ielten  zum w oitaus groCten 
Teile H inw eise auf Bokanntgabo der Unfallver- 
hiitungsvorschrifton durch A ushiingen yon Pla- 
katen  und zum geringoren Toil A nordnungen  
betr. A usfuhrung yon Schutzyorkohrungen. Das 
Y erhaltn is zu den Botriebsunternehm ern und 
deron Y ertretern  is t das gleich  gu te  w io seither. 
Dio gotroffenen A nordnungen wordon olmo Ein- 
w endungon ausgefiihrt; doch g ib t es immer noch  
W orke, w elche dio A nzeigo dor erfolgton Aus- 
fuhrung yorgesson und deshalb gem ahnt werden  
miisson.

Am  22. Februar 1907 fand in M iinchen eino 
V orsam m lung m it Fabrikanton yon Maschinen 
zum  Prosson und Stanzen und yon Fallhiimmern 
sta tt, in  w elchor nachstehonde R esolution zur 
einstim m igon A nnahm e golangto:

„Dio an dor heutigen  Y orsam m lung toil- 
nehm ondon Fabrikanton billigon das Bostrebon 
des Yerbandos doutscher E isen- und Stahl-Bo- 
rufsgonossonschafton, dafi die gonannten Ar- 
beitsm aschinon, auCer m it don unbedingt 
nćitigen Schutzyorkehrungen, w io Ausriickyor- 
richtungon, Sicherungen, V erdeckon dor Zahn- 
rader usw ., stets m it gooigneton Schutzvor- 
kelirungon gogon Fingor- und H andvorletzungon  
geliefert wordon sollton. W enn os auch Sache 
dor Bostoller bloibon mufi, iiber die M itlioforung 
solcher Schutzyorkehrungen zu bestim m en, or- 
kliiron sich dio anw esenden Fabrikanton zur 
U ntorstU tzung dos V orgehons dor Borufs- 
genossenschafton  donnoch beroit, boi jedor von  
ihnen k iin ftig  abzugebenden Offorte auf die 
N otw ondigkoit oinor Schutzyorkohrung hinzu- 
w eisen."

E s ist zu hoffen, dafi siim tliche Maschinen- 
fabrikanton, auch diejenigon, w elche andero Ar- 
beitsm aschinon ais die yorgonannten anfortigon, 
sich dom Boispiole der gonannten Fabrikanton  
anschlioflon und keino M aschine mehr ohno die 
yorgoschriebenen Schutzyorkehrungon liefern  
wordon. E s sollte auch kein Mitgliod der Go- 
nossonscliaft eine B ostollung erteilen, ohne dio 
M itlioforung geeignoter Schutzyorkohrungen zu 
bodingen. D ann w ird es den Fabrikanton zur 
G owohnhoit worden, nur praktische, den Yor- 
schriften entsprochendo und das A ussehen der 
M aschinen n icht beeintrachtigendo Vorrichtungon  
m itzulieforn.

Das Roichsyorsicherungsam t liat m it V er- 
fiigung vom  16. Mai 1907 auf die vormehrto Ge- 
fahr, w elche durch die Y orw ondung der m it

H ocliofengas, Sauggas und ahnlichon Gasarton 
getriobonon Gaskraftm aschinon ontstandon sei, 
hingow iesen  und angoregt, die Arboiter, w elche  
m it W artung solchor M aschinen botraut seien, 
und solche Arbeitor, w elche iiberhaupt m it Gasen 
in  Boriihrung komm ón, auf dio Gofahrlichkeit 
derselben aufm erksam zu machen. Ferner sollten  
geeign ote  Porsonen in dor B eliandlung yorgifteter  
Arbeitor unterrichtot und in  allen Betrioben, in  
denen Gaso zur V erw end ung komm en, Apparato 
m it kom prim iertem  Sauorstoff n eb st zugehorigen  
Schliiuclion und Masken beroit gehalton  worden. 
Am  25. Juni liat dor V orstand boi den Mit- 
gliedern anfragon lassen, in w iew eit dor A nregung  
des R eiclisyorsichorungsam ts entgegengokom m on  
sei. D ie B oantw ortung dieses R undschroibens 
durch die intoressiorton W erko ist in  jedor W oiso  
zufriedonstollend ausgofallon.“

W io groC der L eichtsinn, die G leichgiiltig- 
k eit und Unaufm orksam koit dor V orsichorton ist, 
w ie  dadurch dio B em iihungen, durch gooignote  
A nordnungen und B ostim m ungen Unfiillo zu ver- 
liiiten , unw irksam  gem acht w erden, w ird an oiner  
groflen A nzahl Fiillo dargol&gt.

V on  don 220 Todesfallon ontfallon allein 50 
auf den Rangierbetriob der Norm al- und Schm al- 
spurbahnen, also 23 °/° gegen  26 °/o im Vorjahre. 
Es erscheint n ich t ausgesclilossen, daC die kurzeń  
E ntladofristen, dio soitons dor Eisonbahnen vor- 
geschrioben sind, oinon erheblichen Einflufl auf 
dio U nfallhiiuligkeit im Rangierbetriob ausiiben. 
Dio Zahl der gem oldeton Unfiillo betriigt 30260  
gegen  32441 im Vorjahro, davon sind 2748 ont- 
schfidigungspllichtig gew ordon, also 9 “/o gogon  
8,6 o/o im Vorjahro. A uf 1000 A rboiter entfallen  
w io im Vorjahro 16,1 V orlotzungen g eg en  14,6 
im Jahre 1905 und 15,54 im Jahre 1904. A ugen- 
yerletzungen  sind im ganzon 177 zu yerzeichnen, 
also auf 10000 Arboiter 10,3 gegen  11,8, 11,1, 12,85 
in  den Yorjahren. A u f dio Zahl der Unfiillo be- 
rechnot, ergibt sieli ein  Prozontsatz von  6,4 
gegen  7,4, 7,7, 8,2, 8,4 in den Vorjahron. A us  
diesem  steigonden R iickgang der V orhiiltniszahlen  
is t w oh l dor SehluB borochtigt, dafi yorm ehrte 
A nw en d u n g von  yerbesserton A ugonschu tzm itteln  
und gow issonhaftere B ofolgung der U nfallyor- 
hU tungsyorsclirifton langsam  Platz greifen. Der 
A rbeiterw ochsel w ar wTieder sohr hoch und botrug
48.5 °/° der durchschnittlich besch aftig ten  Ar- 
beiter gegen  49, 46, 43,55, 42,3 und 39,8 °jo in den  
Vorjahren. Dio Zahl dor Y erlotzungon im orsten  
Jahro der B eschiiftigung auf dem W erke ist
42.6 °/° mid die Zahl dor V erlotzungen  im ersten  
Jahro der B oschaftigung m it dor unfallbringen- 
don A rbeit 49 7" der Gosamtunfiille.
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Bericht uber in- und auslandische Patente.
Deutsche Patentanmeldungen. *

2. Juli 1908. KI. 10 a, O 5867. Vorrichtung zur 
Abfiihrung der beim Fiillen und Entleeren von Koka- 
ofen mit Gewinnung der Nebencrzeugnisse entweichen- 
den Gase m ittels eines fahrbaren Auffangrohres. Dr.
C. Otto & Comp., G. m. b. II., Dahlhausen a. d. Ruhr.

KI. 26d, St 11902. Verfahron zum Reinigen von 
BrenugaBen fiir den Betrieb von Gasmotoren. Stein- 
werke Biesenthal Hermann Clasen & Merck, Biesen- 
tlial i. M.

KI. 49 b, B 46 272. Yerfahren zum Zorschneiden 
von Profileisen m ittels Schneidwcrkzeuges m it tibcr- 
oinander liegenden und gegeneinander yorspringenden 
Sclineidstiihlen. Berlin - Erfurter Maschinenfabrik, 
Henry Pels & Co., Ilversgchofen bei Erfurt.

6. Juli 1908. KI. 7b, 1C 34 627. Feststellyor- 
riclitung fiir die das in Bandwalzen gewalzte Materiał 
aufnehmenden Scheiben. W alter Kriegeskotten, Dussel
dorf, Herzogstr. 10 b.

KI. 10 a, G 23 540. Arbeitsverfahron fiir paar- 
weise zusammenarbeitende Kokskammern mit Innen- 
heizung und lfoksofen zur Ausfiihrung des Yerfahrens. 
Oliyier Andre Gobbe, Jumet, Belgien.

KI. 24e, K 36 413. Rekuperator zur Vorwiirinung 
der Primar- und Sekundiirluft fiir eine Ofenanlage 
mit unmittelbar angeschalteten Gaserzeugern. Hein
rich Koppers, Essen a. d. Ruhr, Isenhergstr. 30.

KI. 24 e, E 12 260. Yerfahren zur Ilerstellung  
von Kohlengas, Genoratorgas und W assergas sowie 
ron Koks in einem Ofen. Emil Ulrik Gustav Ernst, 
Kopenhagen.

KI. 24 f, B 44 906. Roststab mit plattenartiger 
Brennbahn. Nicolaus Beresowsky, Woldemar Krunt- 
schak und Franz Rehne, St. Petersburg.

KI. 81 c, K 37 035. Forderyorrichtung fiir W alz- 
gut oder dergl. m it Schlepper und Schlepperwagen. 
Fried. Krupp, Akt. - Ges., GruBonwerk, Magdoburg- 
Buckau.

G ebrauchsm ustereintragungen.
6. Juli 1908. KI. 7 b, Nr. 343 483. Yorrichtung 

zur Ilerstellung stumpfgeschweiBter Rohre in einem  
Durchgange und ohno Bartbildung am Umfange. 
Thyssen & Co., Mulheim a. d. Ruhr.

lii . 18 c, Nr. 343 788. Beschickvorrichtung fiir 
Schmelz-, Blockwiirm- und andere Oefen. Markische 
Masehinenbauanstalt Ludwig Stuckenholz, A.-G., AYetter 
a. d. Ruhr.

KI. 24f, Nr. 343 503. Hohler Roststab mit seit- 
lichen Oeffnungen. Jos. Schabo, Schweinheim bei Miil- 
heim a. Rh.

KI. 24 f, Nr. 343 563. FGrderrost mit durch gegen
einander versetzte Eszenter bewegbaren Roststiiben. 
Yereinigte Maschinenfabrik A ugBburg und Maschinon- 
baugesellsehaft Niirnberg, A.-G., Niirnberg.

KI. 31 c, Nr. 343 126. Doppelkernstutze m it an 
don AuBenseiten der Horizontalpliittchen abgebogenen  
TragfiiBen. Joseph Gut, Cannstatt-Stuttgart.

KI. 31 c, Nr. 313 170. Zweiteiliger doppelsiebiger 
Handstiiuberapparat mit FederverschluB son und einleg- 
wie auawechselbaren Feinsioben. Emil W eber, Ilaiger- 
hiitte, Dillkreis.

KI. 31 c, Nr. 343 514. Kernstutzc fiir GieBorei- 
zweckc. Lambert Ptttz, M.-Gladbacli, Milhlenstr. 193.

KI. 31 c, Nr. 343 735. Mundatiick fiir Formkasten, 
dadurch gekennzeichnot, daB das Mundstilck, durch 
unterhalb der Sandleiste yorhandene Erweiterungen, 
gegen H erausgleiten geBchatzt ist. Hermann Fritzsche, 
Leipzig, Plosener W eg 14.

Ki. 49 e, Nr. 343 426. Yorrichtung zur Yerstell- 
barkeit einer dor drei Rollen boi der Antriobsvor- 
richtung fiir Riemenfallhiimmer nach Patont 139942. 
Fa. Arnold Schroder, Burg a. d. Wupper.

KI. 49o, Nr. 343 427. Die Anordnung eines Hand- 
rades an dem Steuerungsgestiinge der Hebevorrichtung 
bei Riemenfallhummern. Fa. Arnold Schroder, Burg
a. d. Wupper.

D eu tsch e  Reichspatente.
KI. 3 1 c , Nr. 189521 , vom 26. Januar 1907. 

E r h a r d  & S o l i n ę  i n  S c h w i i b .  G m  ii u d. E in- 
stauber fu r  M odellpulver.

Auf die GuBformhiilfte a wird oin Rahmen b mit 
Dichtungaleiste aufgosetzt, in dem sich auf einem

Filtertuch d  der Modellpuder e befmdet. Der Rahmen 
ist oben durch eine Membranę f  geschlossen, durch 
dereń Bewegung der Modellpuder durch das F ilter
tuch 'gesiebt wird.

Q _ 3 L

* Die Anmeldungon liegen von dom angegebenen  
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einspruchaerhebung im Patentamte zu 
Borlin aus.

KI. 1 8 c , Nr. 15)1109, voin 
5. Dozember 1906. D u i a -  
b u r g e r  M a s c h i n e n b a u -  
A k t . - G e s .  v o r m.  B e c h e m
& K e e t m a n i n  D u i s b u r g .  
Declcelabhebevorrichłung f i ir  
T iefofenkrane, bei der die 
Deckel d er T iefofen durch  
Schwinghebel zu r  Seite bewegt 
werden.

Zu beiden Seiten des Gc- 
rilstes a  fiir dio Bloekzango b 
sind in Fiihrungen c Gleitstucke 
m ittels der Windę e heb- und 
senkbar, an denen je  ein 
Schwinghebol f, die unten mit- 
einander yerbunden sind und 
den Haken g fiir den Tiefof- 
endeckel h tragen, angelenkt 
ist. 3Iit den Ilebeln f  ist ein 
zweiter kiirzerer Arm i  ver- 
einigt, der eino Rolle lc trUgt 
und damit beim Anheben der 
Gleitatiicke d  gegen 1'este An- 
schliige l trifft, die den H e
bel f  seitwarts ausschwingen 
und aus dem Bereich der
Blockzange b entfernon. Au
dem wagerechten Arm der
Gleitstucke d  sind fur den
zuriickschwingenden Arm i  
Bufferfedern angebracht.
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Statistisches.
Grofibrltaim iens Ein- und Ausfnlir.

Elnfuhr Ausfuhr

J a n u a r b i a Juni

1907 1908 1907 1908
tons* tona* tona* tona*

1 1 5 3 3 10 504 99 356 61 160
39 628 26 961 1 061 999 634 934

1 905 1 474 2 982 2 745
1 640 1 565 653 548

973 270 658 407
3 128 3 195 1 383 750

SchweiBeisen (Stab-, W inkel-, P r o f i l - ) ........................ 30 201 40 883 81 964 58 279
7 168 18 778 122 131 85 957

GuBeiBen, nicht besonders genannt . . . . . . . — — 19 816 23 578
— — 27 039 25 292

R o h b lo c k e ............................................................................... 9 660 1 239
Yorgewalzte Blocke, Kniippel und Platinen . . . . \  149 614 181 623 } 10 758 1 095

J 46 287 J 3
42 197 30 694 52 714 54 330

9 639 14 886 220 461 228 763
Schienonstiihle und Schweilen ..................................... — — 41 476 40 609

844 1 405 21 895 19 713
Radreifen, A c h so n ................................................................. 1 250 1 893 11 399 11 270
Sonstiges Eisenbahnmaterial, nicht bes. genannt . — — 32 182 34 563
Bleche, nicht unter '/s Z o l l ............................................... 18 147 17 679 134698 90 151

Desgleichen unter ‘/8 Z o l l .......................................... 6 703 10 653 34 575 28 544
Yerzinkte usw. B l e c h e ........................................................ — — 244 038 192 118
Schwarzbleche zum Y o r z in n e n ..................................... — — 36 882 31 005
Yerzinnte B l e c h e ................................................................. — — 205 273 206 331
P a n zerp la tten .......................................................................... — — 265 2 377
Draht (einschlieBlich Telegraphen- u. Telophondraht) 31 917 20 599 24 983 24 185
D r a h tfa b r ik a te ...................................................................... — — 24 867 24 564
W a lz d r a h t ............................................................................... 12 876 19 592 — —
D r a h ts t i f t e ............................................................................... 19318 19 696 — —
Niigel, Holzschrauben, Nieten ..................................... 3 9 1 8 2 885 14 903 12 223
Schrauben nnd M u t t o r n ................................................... 2 247 2 107 12 753 10 934
Bandeisen und Rohrenstroifen ..................................... 7 925 11 749 25 353 16 351
Rohren und Rohrenyerbindungen aus SchweiBeisen 9 045 10 141 58 306 59 256

Desgleichen aus G u B e is e n ............................ .... 2 028 1 490 99 867 90 486
Ketten, Anker, K a b e l ........................................................ — — 17 065 14 735
Bettstellen und Teile d a y o n .............................................. — — 8 859 7 734
Fabrikate yon EiBen und Stahl, nicht bes. genannt 12 911 11 528 40 485 42 826
Insgosamt Eiaen- und Stahlwaren . . . . 426 755 518 197 2 792 038 2 138 055
Im Werte v o n .................................................................£ 3 283 895 3 698 932 24 003 869 19 454 287

* Zu 1016 kg.

Aus Fachvereinen.
American Foundrym ens Association.

(SchluB von Seite 1003.)

Thomas D. W  o s t , SliarpBYille, Pa., spraeli iiber die 
Y e r h i i t u n g  v o n  U n f a l l e n  in E i s e n g i e B o r e i e n .  
YeranlaBt werden Unfiillo yon Boiten der Arbeiter 
selbst durch Gleichgiiltigkeit, Rauehen und Trinken, 
Unyorsichtigkeit, yorsiitzliches Nichtbeachten yon Yor- 
Bchriften, Gefiihllosigkoit gegen dio Gesnndheit der Mit- 
arbeiter und manchmal auch durch beabsichtigte Gau- 
nerei oder Boswilligkeit. Sodann sind ais Grunde an- 
zufiihren schlechto Leitung des Betriebs, Unordnung, 
Willkiirherrschaft namentlich seitens der Unterbeamten, 
Fehlen yon Sicherheitsvorrichtungon und yerstiindnis- 
yoller Beaufsichtigung der Arbeiten. Sicherheitsvor- 
richtungen sollen zwar uberall da, wo sie wirklich 
notig Bind, angebracht werden, diirfen jedoch nicht 
die Arbeiter ycrleiten, es an Yorsicht und Achtsam- 
keit mangeln zu lassen. Auch soli ein Fehlen solcher 
Yorrielitungen nicht ais Entschuldigungsgrund fur 
offenbare >'aehliissigkeit gelten.

In einer Arbeit iibor K e r n m a c h e r e i  faBt 
A. M. L o u d o n ,  Elmira, N. Y., seine Erfahrungen 
aus yerschiedenen Zwoigen dieses Gobietes zusammen, 
ohne indes sich zu weit ins Einzelne einzulassen. Er 
schreibt z. B. iiber Anfertigung yon Radiatorenkcrnen: 
„Sie werden am besten aus einer Mischung yon 40 
bis 60 Teilen FormBand und einem Teil Oel geformt und 
rasch gcbacken, bis sie braun sind.“ Ueber dio Yer- 
suche von Dr. M o l d e n k e  bctreffend T i t a n  i m  
G u B c i s o n  werden wir demniichst eingehender be- 
ricliten. Die Abliandlung yon F. C. E v e r i 11, Trenton, 
N. Y., iiber ein S y s t e m  f i i r  G u B w a r o n l a g e r ,  
befaBt sich mit der Frage, auf welche W eise es sich 
erreichen liiBt, stets den fiir ein groBeres W arenlager 
erforderlichen Bestand zu haben, ohne unnotigerweise 
yiel Ranni zu brauchen und Waren aufzustapeln. Zum 
beBseren Verstandnis der gemachten Vor8chlage sind 
einigo Musterbeispiele angefiigt.

Die zurzoit sehr im Vordergrund des Interessos 
stehende Frage der Yorwendung von E i s e n l e g i e -  
r u n g e n  111 d e r  G i e C e r e i  liatte W. 31. S a u n d e r s ,
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Proyidence, R. I., zum Gegenstand seines Tortrages 
gewiihlt. W ir werdon demniicbat G elegenheit haben, 
diese Arbeifc zu beriihren. AYeiterhin hatten Borichte 
eingesnndt II. M. L a n o  iiber Modellmachcrei in 
SpezialgieBoreien, G. H. T a y  1 o r iibor das SchweiBen 
von Gulistucken nach dem SauerBtoff-Azotylenverfahren,
D. G a e h r ,  Cleveland, iiber Transportvorrichtungen 
in GieBereien, K. E. O l d s ,  Toronto, iiber nouero An- 
wendungsarten von Thermit, und S. H. S t u p a k o f f ,  
Pittsburg, Pa., iiber W arm etechnisches im Kupolofen- 
bctrieb. V. B. L a m b ,  New Havon, Conn., machte 
kurze Mitteilungen iiber Herstellung von B r e m s -  
k l o t z e n  i n  M e t a l l f o r m e n .  Dioselben weisen  
einen Gehalt von etwa 2,25 o/0 Silizium auf und werden 
nach dcm Entleeren der Form gegliiht.

Der YerfasBer der „ C l i e m i s c h e n  R e a k t i o n e n  
i m K u p o l o f e n b e t r i o b “, J u l e s d e  C le r c y , Montreal, 
ergeht sich zuniichBt in Bctrachtungen iiber die Wiirme- 
entwicklung bei yollstiindiger und unTollstandiger Yer- 
brennung, sodann Btellt er die Bedingungen auf, unter 
denen ein Gaserzeuger vorteilhaft arbcitet, und macht 
auf die Yerwandtschaft dieses Betricbes mit dem der 
Kupolofen aufmcrksam. Er ist Fursprechor fiir den 
Kupolofen mit mehreren DiiBenreihen. D ie Lage der 
Roihen biingt von dem BronnstofF, dessen W asser- 
gelialt und StiickgroBo ab. Um an einzelnen fctellcn 
eine iibermiiflige Temperaturerhohung und dadurch 
Arorbrennen von Eisen zu yermeiden, hiilt der Yer- 
fasser es fiir ratsam, m it dem W ind bestimmte Mengen 
von Gasen, die boi einer hohen Temperatur durch den 
Kohlenstoff reduziert werden sollen, W aascrdampf oder 
Kohlensaure, einzublasen. Fiir diesen Zweck eignet 
sich nach der Ansicht des Yerfassers sehr gut der so- 
genannte Rekuporatiykupolofen von B a i l l o t ,  iibor 
dessen Bauart und W ert bercits friiher berichtet wurde.*

Die nun folgende Abhandlung yon II. F. J. P o r t e r , 
N ew Y ork, betraf die L e i t u n g  e i n e r  F a b r i k .  Der 
Yerfasscr fflhrt aus, daB es fiir ein gcwinnbringendcs 
Unternehmen weniger darauf ankomme, einen nach 
jeder Richtung modernen Bau und dcmentsprechendo 
Einrichtungen zu besitzen, ais auf das Yerstiindnis 
einer richtigen Arbeiterbchandlung. Zur Regelialtung 
des Interesses samtlicher Angestellten schliigt er vor, 
yerschlossene Briefkasten anzulegen, in dio jeder An- 
geBtellte mit seinem Kamen unterzeichnete Anfragen 
odor Yorschliige einwerfen kann. Ueber diese ware als- 
dann von einer gemeinsam gowiihlten Kommission ohno 
Bekanntgabe des Kamena des Fragestellers zu beraten.

Yon G. A. T. L o n g ,  Chicago, wurdo ein Bericht 
iiber G i o B e r e i k o k s  aus Oefen mit Gewinnung der

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1907 Kr. 33 S. 1201.

Kebenprodukte yerlesen. In demselben wird darauf 
aufmorksam gemacht, daB in den Vereinigten Staaten 
eine Reihe von Kokereien durch besondere Auswahl 
der Kohlen einen GieBereikoks herBtellen, der gegen- 
iibor dem ais Hochofenkoks und dergl. bekannten 
grofie Yorzuge besitze. Die GieBeroiloiter worden 
aufgefordert, die genannten Kokereien beim Be- 
zug von Koks zu beriicksichtigen. A1b Boispiel 
fiihrt der Yortragende an: Auf einer GieBerei im 
"Wcsten der Vereinigten Staaten setzton sich dio 
Gichten aus 3000 kg eines schon langc verwendeten, 
in dor cliemischen ZuBammcnsetzung sich vollstfindig 
gleichbleibenden Roheisens und 3G0 kg Connelsville- 
Koks zusammen. Letzterer enthielt 0,98 o/o Schwefel,
83,00 o/o Kohlenstoff und 13 o/0 Ascho. Kach Bezug 
des neuen GieBereikoks mit 0,54 % Schwefel, 91 o/0 
Kohlenstoff und 7,23 o/0 Ascho sank der Koksverbrauch 
auf 300 kg und konnte der Schrottzusatz um 15 % 
erlioht werdon. Keben dem hoheren Kohlenstoffgehalt 
ist hior natiirlich dor geringere Schwofclgchalt yon 
Bedeutuug. Ueber die Preise Bind keine Angaben 
gemacht.

Harrington E m e r s o n ,  K ew Y ork , sprach iibor 
U n w i r t s c h a f t l i c h k e i t  i n  G i e B e r e i e n ,  wahrend 
iiber System c zur Bestimmung der Selbstkosten zwei 
Abhandlungen, eine ais Bericht oines Ausschusses 
und die andere yon E. M. T a y l o r ,  New York, ver- 
faBt, vorlagen. In liingerem Yortrag erstattete zum 
SchluB P. K r e u z p o i n t n e r ,  Altoona, Pa., Obmann 
des Ausschusses fiir i n d u s t r i e l l e  E r z i e h u n g ,  
einen Bericht des genannten A usschusses, in dom 
unter Bcrucksichtigung dor gegenwiirtigen Zustiinde 
in den Yereinigten Staaten und Kanada Fortbildungs- 
schulen fiir die miinnliche und weiblicho Jugend ge- 
fordert werden. C. G.

Verein deutscher EisengieGereien.
Am 2. Juni d. J. faud unter dom Vorsitz von 

Hrn. L a m b e r z -A a ch en  eine Zusammenkunft der 
IC o 1 n - A a c h on e r B e z i r k s g r u p p o  zu Diiron, 
Hotel Mommcr, statt, auf dor nach einer nochmaligen  
Yerlesung und Genehmigung der Satzungen Ingenicur 
K. S c h i o l - K i i l n  einen Vortrag iiber K u p o l o f e n  
m i t  O e l f e u o r u n g  hielt. Bei einer weiteron Zu
sammenkunft am 7. Juli zu Koln, Hotel W estm inster, 
sprach Hiitteniugcnieur Dr. F r . W e s t h o f  f - Aachen 
iiber A n w e n d u n g  v o n  h o c h p r o z e n t i g e m  
F e r r o s i l i z i u m  u n d  s o n s t i g e n  F e r r o l e g i e -  
r u n g e n  i m G i e B e r e i  b e t r i e b .

W ir werden demnachst beide Yortriige zur Kennt- 
nis unserer Leser bringen.

Referate und kleinere Mitteilungen.
Kiinig8liofor Schlackenzom ent.

In der „Rundschau fiir Technik und W irtschaft“ * 
yeriiffentlicht Professor B i r k ,  ein eifriger Yerfcchter  
des hohen W ertes der Schlacken fiir dio Zementindustrie, 
die ErgebniBse einer Reihe intereesanter, neuerer
Y e r s u c h o  m i t  K o n i g s h o f e r  S c h l a c k o n z e m e n t .
Aus den ErgebnisBen seiner Arbeiten yerscliiedenster 
Art geht heryor, daB das Fabrikat (Puzzolanzement) 
der Konigshofer Schlackenzementfabrik sich wahrend 
des 15jiihrigen Bestehens des W erkes iiberall in 
Oesterreich so yorziiglich eingefiilirt und so gut bo- 
wahrt hat, daB der osterreichische Ingenieur- und 
Arcliitektenyerein seine Gleichwertigkeit mit Portland- 
zement anerkannt und infolgedessen fiir Schlacken- 
zemente die namlichen Kormenbestimmungen fiir ein-

* 1908 Kr. 2 S. 31 bis 33 und Kr. 8 S. 156 bis 158.

heitliche Liefcrung und Priifung aufgestellt hat, wie 
fiir Portlandzement.

Die yon don Gegnern der Schlackenzem ente oft 
gem achte Behauptung, daB dio aus Schlacken her- 
gestellten Zemente infolge ihres eisonzerstorenden 
Sulfidschwefelgehaltes fiir EiBonbetonbauten unbrauch- 
bar seien, widerlegt der Yerfasser durch einen Hin- 
weis auf die durch Professor Klaudy, W ien, gomachten  
griindlichen Yersuche. Ein teilweiso in einem Beton- 
block, dor aus Konigshofer Zement hergeatellt war, 
eingebetteter RundeiBenstab wurde nach 2 l/jjaliriger  
Erhiirtung analyaiert. D ie M ittelwerte der ZuBammen- 
setzungen ergaben eine fast yollstandigo Ueberein- 
stimmung zwischen dem luftumhiillten und dem beton- 
um8chlossenen Eiaen. Dieser Yersuch deckt sich m it 
meinen eigenen Beobachtungen. Eisenstiibe, dio jahre- 
lang in Eisenportlandzement, der hohen Sulfidechwefol- 
gehalt hatte, eingebettet waren, zeigten keino Yer-
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iindorungen. Es ist yollkommen unriehtig, wenn man 
die Behauptung aufstellt, dali ein hoher Sulfidschwefel- 
gehalt in allen Fiillen don betretfenden Zement schiidigo. 
Es kommt naeh meinen Erfahrungen nicht auf dio 
prozentuale Hohe des Schwefelgelialtes, sondern auf 
die Formzustiinde der Schlacken an, in denen sich die 
Schwefolverbindungen beiinden. Gut granulierte glasige  
Schlacken konnen einen sehr hohen Prozentsatz an 
Schwefelyerbindungon enthalten, ohno irgendwio schild- 
lich  zu wirken, wahrend Schlacken, die beim Trocknen 
eino zu Btarke Erhitzung erlitten haben und infolge- 
dessen entglast sind, einen Zement ergeben, dor sehr 
bedonklich ist, da ihr Schwofelgehalt durch dio Kohlon- 
siiure der Luft schnell in Schwefelwasserstoft' iiber- 
gefiihrt wird. Das Niimliche gilt von den ungranu- 
lierten Schlacken. Die Tatsache, dali die Schwefel- 
yerbindungon in glasigen und entglaston odor un- 
granulierten Schlacken yiillig yerschiedon wirken, ist 
der springende Punkt bei der Erage nach der Schiid- 
lichkoitoder Unsehadlichkeitdes Sulfidschwefelgehaltes 
im Zement. D ies wird zurzcit noch nicht in yollom  
Um fange gewiirdigt; sagte doch selbst Dr. M ichaelis 
in einom Yortrnge im Deutschen Yerein fiir Ton-, 
Zement- und Kalksandateininduatrie*: „Schlacken und 
Schlackenzem ento, sowoit dieselbcn einigo Prozente 
Sehwofolkalzium enthalten, sollton ais Zuachliige zum 
K alkm ortel, wenigstons fiir W obngebaude, ausge- 
schlosBen sein, wegen dor langandauernden Entwick- 
lung yon Schwefelwasseratoff unter der Einwirkung 
dor Kohlcnsaurc dor Luft. “

Ich habo die Erfahrung gem acht, dali unter Ura- 
standen sogargeradestarkschwefelhaltigoSchlacken mit 
beaondera gutem Erfolge aowohl ais Zusatz zum 1’ort- 
landzement wie auch zur Ilerstellung von Eisenport- 
landzement und Schlackenzemont yerwendet werden 
konnen, da sie hiiufig sehr reaktionsfiihig aind und 
eine hohe Anfangsfostigkeit ergeben. Zum Nachweis 
der Ricbtigkeit dieser Behauptung dienen folgende 
Y ersucbe: D ie Pulyer glaaiger, entglastor und un- 
granulierter Schlacken aua ein und denBelben Hoch
ofen wurden auf ihren Schwefelkalziumgehalt gepriift, 
angefeuchtet und dann so lange der Einwirkung eines 
Kohlensaurestromes ausgeaetzt, bis keino Temperatur- 
erhohung mehr eintrat. Sie wurden dann aufs neue 
untcrsucht und ergaben naclistehendo Reaultato, bei 
denen zu bemerken iat, dali a den Prozentsatz an 
K alzium sulfid  „vor“ der Einwirkung, b „nach" der 
Einwirkung yon gasform iger Kohlensiiure bedoutet:

„ , . , Sclacke I  Schlacke II  Schlacke I I ISchlacke
n b a  b a  b  

G lasige . . . .  4.32 4,30 3,62 3,33 3,39 3,2 H i  ~
Entglaste . . . 4 , 15  1,55 3,39 2,07 3,19 1,48
Ungranulierte 3,03 1,75 3,26 1,59 1,63 0 ,32 j§  •
Aus dieser Tabelle geht heryor, daB durch gaaformige 
Kohlepsauro nur den entglasten und ungranulierten 
Schlacken Schwefel unter Schwefelwasserstoffentwick- 
lung in nennensworter W eise entzogen wird, die gla
sigen Schlacken dagegen nur wenig oder gar nicht 
beoinfluBt werden. Schiidlich wirken werden aber in 
der Hauptaache nur Schwefelyerbindungen, die leicht 
zersetzbar sind.

U e b e r  v e r g l e i c b e n d e  B r u c h v e r s u c h e  m i t  
P r o b e o b j e k t o n  a u s E i s o n b e t o n  u n t e r  Y e r -  

w e n d u ii g  doa  K o n i g  s h o f e r S c h l a c k e n -  
z e m e n t e s .

bericlitet Ingenieur M. B l o d n i g  aus W ien.** Auch 
dieser Artikel zeugt yon der hohen Leistungsfiihigkeit 
des Konigshofor SchlackenzementCB auf dom Gebiete 
der Eisenbetonbauten. Der Yerfasser weist darauf 
liin, dafi seit 1902 eine ganze Reihe groBer Objekto 
mit Eisenbeton in AuBig, Falkenau, Brioni, Donawitz,

Kladno und Prag mit Erfolg ausgofiihrt sind und sich 
beatens bewahrt haben. Die Firma Ed. A st & Co. 
in W ien wiinschte im Jahre 1906 ebenfalls den Kiinigs- 
bofer Zement boim Bau des Ropriiaentationshauses 
dor Prager Eisenindustrie-Gosollsehaft in Prag zu ver- 
wenden. Um ganz sicher zu gehen, steilte sie yorher 
eingebendo Yersucbe an, die dartun sollton, ob und 
inwieweit der botreffondo Zement hinter Portland- 
zoment zuriickstoho. Sie machto zu diesom Zwecke 
eingehendo Biege-, Bruch- und Haftfabigkeitsyersuche 
und wShlte den Kurowitzer Portlandzement ais Yer- 
gleichsm arke. Natiirlich orheben diese Versuche 
keineswegs den Anspruch, oine Grundlage zu theore- 
tischen Forschungen zu bilden; Bie sollen yielmehr 
einzig und allein fiir die Praxis don Nacbweia geben, 
daB die statischen Eigenschaften yon Eisenbeton- 
konstruktionen, die unter Yorwendung von Konigs- 
hofer Schlackenzemont ausgefiihrt werden, nach keiner 
Richtung hin andero sind ais bei Yerwendung yon 
Portlandzement, und diesen Nachweis haben sie yoll- 
auf erbraclit.

Am Schlusse seines Artikels woist der Yorfassor 
noch auf die zahlreichen Raumbestiindigkeitsprobon 
hin , die unter Annahme der yerschiedensten Um- 
stiinde im  Yergloich mit Portlandzementen zur Fest- 
atellung der Schwindrissigkeit dea Konigshofer Ze- 
mentes angestellt worden aind und dereń Ergebnisse 
keine nennonswerte Unterschiede zeigten. —

W ir sehen daraus, dali sich die Artikel von Pro- 
feasor Birk und yon Ingenieur Blodnig yortrefflich 
ergiinzen, denn beido beleuohton den niimlichen 
Gogenatand yon yerachiedenen Seiten. Sie zeigon  
uns, daB an der Vervollkommnung der aus Schlacken  
hergestellten Zemento intensiy gearbeitet wird und 
daB infolgedessen die Bedeutung der Schlacken fiir 
die Zementindustrie yon Jahr zu Jalir sttirker her- 
yortritt. j ) r  H erm ann Passow.

D ie Tfirtscliaftliche Lage von Siidost-Borneo.
Ueber diesen Gegonstand bringen die „Bericbte 

iiber Ilandol und Industrie" * aualuhrliche JMitteilungen, 
denen wir Nachstehendes entnehmen:

Yon groBer Bedeutung fiir Borneos Zukunft sind 
zweifelloa zwei Industrien, die aieb jetzt zwar noch 
in den Kindheitsjahren befinden, aber doch bereits 
erliebliche Kapitalien ina Land gezogen haben und 
anfangen, ihren EinfluB auf die Gestaltung der Han- 
delsbilanz geltend zu machen, niimlich die Gewinnung 
yon S t e i n k o h l e  und P e t r o l e u m .  Bis vor weni- 
gen Jahren wurde die fast iiberall in Siidost-Borneo 
yorkommende, vielfach zutago tretende tertiiire Stoin- 
koble nur durch Eingeborene auf primitiyste W eise  
gefordert und an dio Schiffahrtsgesellschaften und 
Handelsfirmen yerkauft. Solclier Betriebe gibt es 
auch jetzt noch eine groBe, nicht niiher zu kon- 
trollierende Anzahl. Eino wirklich bergmiinnischo, 
allen Regeln moderner Tochnik entsprechende For
derung yon Steinkohle erfolgt jedoch biaher nur auf 
der Insel Poeloe Laoet in der yon der gleichnam igen  
Steinkohlengeaellscbaft betriebenen Zecbe Simblim- 
blingan. Die unter Leitung einea Deutschen, des Ober- 
bergamtsmarkscheiders J. L o n s d o r f e r ,  stohende 
Anlago beachiiftigt 24 Europiier — Deutsche und 
Hollauder — in techniachen bezw. yerwaltenden Stel- 
lungen und gegen 1900 Malayen, Javaner und Cbi- 
nesen ala Kulis. Bislier ist oine Grube mit zwei 
Schiichten, zwei Sohlon und einer einfallenden Strecke 
ais Forderstrecke im Betrieb. Die Hauptgrundstrecke 
liegt in etwa 100 m, die obere in 50 bis 60 ni Teufe. 
Die obere ist 1500, die untere 800 m ins Fold go- 
triebeu. Dio Grubenriiume sind sorgfiiltig, haupt- 
siicblicb in Eisenholz, auagebaut und gut yentiliert.

* ,Tonindustriezeitung“ 190S Nr. 54 S. 741.
** „Beton und Eisen" 1908 H eft 7 S. 175 bis 179. * 1908 Heft 7.
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Zum Antrieb dor Ventilatoren sowie zur Belouchtung 
diont Elektrizitiit. Yon don beidon abbauwiirdigen 
Flozen iBt das obere 2,7 m miichtig, wahrond das 
untcre zwoi Biinke Yon 1,15 und 0,80 m nnd da- 
zwiscben ein Mittel von 0,60 m, also 1,95 m roine 
Kolile enthalt. Direkt wostlicb yon Simblimbingan 
ist oino 100 m lango, starko Landobriioko aus Eison- 
holz erbaut worden, an der auch tiofgohende Dampfor 
anlegon konnen. Dor niedrigste W asserstand botriigt 
dort 7,09 m. Mit dor LandeBtelle ist dio Grubo durch 
eino 5 km lange Eisenbalm in dor Spurweite der 
javanischon Staatsbalin — 1,086 m — Yerbunden. Un- 
mittelbar an der Landobriicke befindon sich Lager- 
scliuppen fiir Kohlo m it einem FasBungsraum von 
ungefahr 7000 t.

Dio Forderung betrug im Jahro 190G 87 243 t, 
d. h. 271 t f. d. Tag, gegen 78 160 t im Jahro 1905 
uud 25 935 t im Jahre 1904. Sie soli zuniichst auf 
500 t, spator auf 600 t taglich gestcigort werden.

Dio llauptabsatzmiirkte fiir foc loo  Laoet-Kohle 
sind Singapore und Hongkong. IndesBen nehmen auch 
vielo Dampfor in Stagen selbst Bunkorkohlon ein. 
Zahlreiche Atteste von Kapitiinen der verschioden8ton 
Natioualitiiten — Deutsche, Engliindor, Franzosen und 
Norweger — bezeichnen sie ais „recht gute Schiffs- 
kohle“. Es werden von Poeloe Laoot-Kohle etwa 
20 o/0 mehr verbraucht ais von Cardiff-, und otwa 
15 bis 18°/o mehr ais von Japankohle. Sio ist jedoch  
besser ais die beste indische und ais Durbankolile 
und hinterlafit wenig Schlacko. Dagegon brennt sie  
sehr langflammig, was besondere Yorrichtungen an 
der Feuerung erfordert uud unter TJmstanden eine 
gewisse Gefalir fiir das Schiff mit sich bringen kann. 
Uobrigens ist die Qualitiit der Kohlo mit zunehmender 
Tiofe immer besser und reiner gewordon. Der Preis 
der ICohle betrug am Steigor in Stagen 8 bis 8,5 Gulden 
f. d. Tonne.

Die Maschinerien aller Art m it Ausnahmo einer 
einzigen englisebon Speisopumpe sind aus Deutsch- 
land bezogen und werden fiir die demniichst in An- 
griff zu nehmonde zweite Grube gleichfalls aus Deutsch- 
land bezogen worden. Dio hollandische Regierung  
bringt dom Unternehmen lebhaftes Interesso ontgegen  
und untorB tiitzt es nacli Moglichkcit.

In Deutschland hat sich Yor kurzem eino Gesell
schaft gebildot — die Siidborneo - M inengesellschaft 
mit einem Kapitał yon 1 Million Mark — , dio augen- 
blicklich mit Bohrungen auf Kobie auf einem Schiirl- 
feld von 3500 ha Ausdehnung siidostlich von Marta- 
poora bescliiiftigt ist. Es Bind bisher drei Bohrlochcr 
gesetzt und Floze von 0,30 bis 1,20 uud 1,60 m 
Miichtigkeit angCBchnitten worden. Spator sollen auf 
dom Folde noch drei bis vier Bohrlochcr nieder- 
gebraclit werden. D ie GroBe der vier rYorgunnings-“ 
folder, welche dio G esellschaft besitzt, betragt zu- 
sammen 40 000 ha. Dio bei den Bohrungen an- 
gotroffeno Kohlo ist in Deutschland auf ihre Qualitiit 
untersueht und giinstig beurteilt worden. Sie hat oino 
mehr ais sechsfache Yerdampfung, 84,1 relatiye Ko- 
hasion, ist also yerhiiltnismaBig bart und hinterliiBt 
nur 1,9 °/o unyerbrennbare RiickBtiinde. Wie alle Kohle 
in Niederlandisch-Indien ist sie jedoch YerhiiltnismaBig 
jung — altesto Tertiiirformation — und yerbrennt mit 
zu groBer Flamme. Vor 50 Jahren trieb die Re- 
gierung selbst auf Borneo Kohlenbergbau, w ie sio dies 
jetzt noch auf Sumatra tut. Eine Grube, die Oranje- 
Nassau-Minc, befand sich in Pengaron, Abtoilung 
Martapoera, wo auch jetzt noch durch Inlitndcr auf 
die wciter oben geschilderte primitive NYeise viel Kohle 
gowonnen wird, die sich in Bandjermasin m it 5 bis
7 Gulden f. d. Tonne bezahlt macht. Auch an Yiolen 
anderon Orten auf Borneo wird in geringeren Mongen 
Stoinkohle gefordert.

Mit ganz anderen W erten rechnet die P e t r o -  
l o u m i n d u s t r i e  von Borneo, die, obwolil auch noch
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vcriiUltnisninBig jung, doch schon einen ganz erlieb- 
lichon Aufschwung gonommen hat.

Nach dor amtliclien Statistik betrug die Petroleum- 
ausfuhr aus Ostbornoo im Jahre 1903 nur 11,7 Mil
lionon Liter im W erto von etwas iiber 467 000 Gulden, 
im Jahre 1905 dagegen bercits 112 Millionen Liter 
im Worte von Millionen Guldon, also boinaho 
zehnmal so Yiel. Dazu treten eine Ausfuhr Yon Riick- 
stiinden im W erte Yon 380 000 Gulden und eine Benzin- 
ausfuhr yon 71 000 Gulden im Jahre 1905. Das Haupt- 
produktionsgobiet yon Rohol liegt siidostlich Yon Sa- 
marinda am Unterlaufo und Delta des Mahakam, und 
zwar bildet Sangga Sangga am gleichnam igen Ncben- 
fluB.se des Mahakam sein Zentrum. Hier arbeiten die 
„Koninklyk Nederlandache M aatschappy tot exploi- 
tatie yan petroleumbronnen in Nederlandsch-Indieu, 
gewiihnlich kurz ais die „Koninklj-ke“ bezeichnet, und 
die Nederlandsch - Indische Industrio- und Handol- 
Maatschappy, eine Tochtorgesellschaft der „Shell“ 
Transport- and Trading Company Ltd., nebeneinander. 
Das Petroleum kommt dort aus einer Tiofe Yon 500 m 
und steigt zum T eil unter eigenem  Druck an die 
Oborfiache, zum Teil wird es herausgepumpt oder 
durch komprimierte Luft herausgeprcBt.

Die Ausfuhr von Petroleum, Petroleumriickstanden 
und Benzin erfolgt namentlich nach Ostasicn. Ein 
Gebiet, dem fiir Petroleum und Kohlo eine groBe 
Zukunft Y o r h e r g e sa g t wird, ist die bisher dem Bergbau 
noch nicht eroffnete Landschaft PasBir an der Ostkiiste 
Borneos. Es diirfto wohl kaum einem Zweifel unter- 
liegen, daB dio Petroleum- und Kohlongewinnung auf 
Borneo noch groBor Ausbroitung fiihig ist.

Ein anderes Minerał, das auf Borneo gloiclifalls 
gefundon, aber bisher noch nicht system atisch aus- 
gobeutot wird, ist E i s e n c r z .  Auf der Insel Sabookoo 
ostlich von Poeloe Laoet, in dem kolilefiihrenden  
Distrikt yon Martapoera, in dem Gebiet des Tabalong 
und dos oberen Barito — den Doesoenlandon — liegt 
das Minerał in groBen Blocken frei zutago und braucht 
nur weggenom m en zu worden. Die Eingeborenen ver- 
hiitten das Erz in primitiyer AYeiso und yerwonden 
es dann zu Schm iedoarbeiton; im Jahre 1849 soli die 
Regierung die Absicht gehabt haben, selbst einen 
Hochofen aufzuatellen. Der Plan gelangte jedoch  
nicht zur Ausfiihrung. In neuerer Zeit sind mohrero 
Konzcssionen zur Ausbeutung der Eisenerzlager an 
Europaer erteilt worden. Fiir eine praktiBcho Ver- 
wertung derselben fehlt es indes noch an Kapitał. 
Mit zweien diosor Konzessioniiro hatte sich die japa- 
nische Regierung unliingst wogen Bezuges Yon Eison- 
erzon fiir ihre llochofon in Osaka in Yerbindung gesetzt 
und hatte auch mit don Eisenerzen yon Seboekoe Ver- 
Buchc angestellt. Zu einem YertragsabschluB ist es 
jedoch nicht gekommen. Nach einom Geriicht, fiir 
desson R ichtigkeit eine Gowiihr nicht ubornommen 
werden kann, soli das Eisenerz von Seboekoe ais stark 
schwefelhaltig befunden worden sein.

Zur Frage dor Rauchverm indoriuig.

In der am 3. Juli zu Emmorich unter dem Yor- 
sitz des Oberpriisidenten Dr. Frhr. y. S c h o r l e m e r  
abgelialtenen Sitzung der RheinschiffahrtskommiBsion 
w u rd e auch die Frage dor Rauchverminderung auf 
den Rheindampfern erortert. Geheimrat T r i l l i n g -  
Koln leitete die Erorterung ein, indem er zunachst 
oine geschiclitliche Darstellung der umfassenden Yer- 
suche gibt, die in den letzten Jahrzebnten angestellt 
worden sind, um der Rauchplage Ilerr zu werden. 
Er macht sodann Mitteilungen iiber dio Versuchs- 
fahrten, dic mit Dampfern gem acht worden sind, 
dio m it RanchyerzehrungBapparaton ausgeriistot waren. 
Er erortert endlich die Moglichkcit des ErlasseB einer 
Polizeiverordnuugdurch dieStrombauyerwaltung, derals 
sachvcrstandiger Beh5rde auch die Handhabung dieser
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Verordnung zufallen wiirde. Gegen eine solche Ver- 
ordnung wenden sich Direktor Ott, Direktor Piper 
und Abg. Dr. Beumer. Letzterer legt ausfiihrlich 
dar, daB er dieser Frage nicht ais Laie gegeniiber- 
stehe, sondern die Yersuche der Rauchyermindorung 
in den letzten zwanzig Jahren aufs aufmerksamste 
vertolgt habe. D ieses Studium habe ihn an das Wort 
des bekannten Professors erinnert, daB jede Frage 
drei Seiten habe, eino juristische, eine wissonschaft- 
licho und eine yerniinftige. (Heiterkeit.) Mit Bozug 
auf dio letztore konno von einer eudgultigen Losung 
dieBer Frage nicht dio llode soin; das zeige vor allein 
das Beisjiiel der Koniglichen Eisenbahuyorwaltung, 
die der Rauchplage kcineswegs Hen- geworden soi. 
Auch dio mit Raucliyorzehrungsapparaten ausge- 
rustoton Scbiffe qualmen nicht seiten, wio Redner an 
den DuBseldorfer am tlichen Notierungcn rauchender 
Scliiflo naehweist. Vielloicht qualmen sie nur bei 
neuer Beschickung des Feuers. Erlasse man aber 
eino Polizoiverordnung, so frago er, wie man fest- 
Btollen wolle, aus welchom Grundo ein SchiiY qualme. 
Eine solche Yerordnung miisse zu don groBten Unzu- 
triigiichkeiton fiihren. Anderseits sei Abhilfo dos bis- 
herigon Zustandes dringend wiinschenswort. Er enjp- 
fehle deshalb, von einor Polizeiverordnung abzusehen, 
dagegen die Schiffseignor zu ersuchen, der Frage der 
Rauchyorminderung ernouto Aufmerksamkeit zu wid- 
men, auf eine tiichtigo Schulung der Heizer hinzu- 
wirken und mit der Einbauung Yon Raucliyerminde- 
ru n gB ap p araten  freiwillig so weit wie moglich yorzu- 
gehen. Diesem Antrag, den auch der Oberpriisident 
zur Annahme empfielilt, stimmt die Kommission ein- 
mutig zu. llierzu  schroibt die „Koln. Ztg.“ vom
0. Juli 1'olgendos: „Dor Abg. Dr. Beumer hat in dor
jiingston Sitzung der Rheinschiffahrtskommission darauf 
hingewiosen, daB die Frage dor Rauchyerzehrung 
keinoswogs ais gelost zu betrachten sei. Dafiir 
sprecho in erBter Linio das Beispiel der Koniglich 
PreuBischen Ei8enbahnvorwaltung, dio der Rauch- 
plago koineswegs Herr geworden sei. W io zutreffend 
dieser Hinwois war, dafiir kann oin besonders bowois- 
kriiftiges Beispiel angefiihrt werden. Auf der Strecke 
Blaukeneae— Óhlsdorf sollte vom 1. Juli d. J. ab der 
yoIIo elektrisehe Betrieb eingefuhrt werden. Der 
Termin ist aber auf den 1. Oktober 1908 vorschoben 
wordon, und die vielon Klagcn, die deshalb in Ham
burg erhoben worden sind, haben die Konigl. Eisen-

bahndirektion Altona yoranlaBt, an das »nam burger 
FremdonblatU unter dem 3. Juli d. J. eino Erkliirung 
zu senden, dio folgendes bozeiebnende Bekenntnia 
onthult:

• An der Leitungsanlage sind in letzter Zeit mohr- 
facli durch P l a t z e n  v o n  H o c l i s p a n  1111 n g s - I s o -  
l a t o r e n  Ku  rz s c h  lii s s e eingetreton, dio erhebliche 
Betriebsstorungen hervorgerufen haben. Der Grund 
diirfte hauptsSchlich in einer schadlichen Einwirkung 
der von den L o k o m  o t i v e n d o s  D am p  f b o tr  ie  be s 
a u s g e s t o C e n e n  D a m p f -  u n d  R n u c h i n a s s e n  
zu suchon sein. Abhilfo wird durcli Einfiilirung einer 
zweiten Isolation der Fahrleitungen und zum Teil 
auch der Speisoleitungcn geschalfcn werden.*

Hier gibt also die Eisenbahndirektion unumwunden 
zu, daB dio Lokomotiven des Dampfbetriebes Dampf- 
und Rauchmassen ausstoBen, die bo gew altig sind, 
daB sio den Botriob der elektrischen Beforderung 
storon und zum Teil unmoglioh machon. Die Eisen- 
bahndirektion will diosen Schadon auch nicht etwa 
durch Rauchverzohrnng begegnen — was doch am 
nachston liige, wenn die Frago der Rauchverzehrung 
wirklioli ais »gclost« betrachtet worden konnte — son
dern sio Bioht sich gezwungen. eine zwoito Isolation 
dor Fahrloitungon und zum Teil auch der Speiso- 
leitungen anzulegen. Man sieht, dor Ilorr Eisenbalm- 
ministor hat Yeranlassung gonug, die Losung der 
Frage dor Rauchyerzehrung auf dem Gebiete seineB 
Betriebes dauornd im Augo zu belialten und ais 
W assorbauminister dio Schiifahrt nicht mit einor 
Polizeiyerordnung zu begliicken, die zu den tatsiich- 
lichen Erscheinungen kiiniglicher Betriebsyorwaltungen  
auf dem Lande im schreiendsten Gegensatz stohen 
wiirde.u

Ganz unsero Meinung!

B a n -U iig liick  an dor K olnor S iid b rilek e.
Am 9. Juli oreignoto sieli an dem Neubau der 

Kolner Siidbriicko ein hochst bedauernswertes Bau- 
Ungliick, indom der Teil des Montagegeriistos, wolchor 
die fiir die Schiifahrt zu Berg froizuiaasonde Ooffnung 
der eigentlichen Briicko iiberspannto, einstiirzte und 
mehrore Opfer unter sich bogrub. Dio Ursachen des 
Gorusteinsturzos sind zurzeit noch nicht bekannt. So
baki das Ergobnis der Sachyerstiindigen-Untersuchung 
yorliegen wird, werden wir auf das beklagenswerte 
Ereignis zuriiekkommen.

Biicherschau.
Vortrdge iiber m odem e Chemie f iir  Ingenieure, 

gehalten  im Oesterreichischcn Ingenieur- und 
A rcłiitek ten -Y erein  in W ien . W ien  1908 . 
Ei gen tu m  des Y ereins, Kom m issionsverlag von 
W illielm  E rnst & Sohn, Berlin. 5

Die rasclie Aiisgestaltung der modernon Chemio 
hat es m it sich gobraclit, dali es kaum allon alteren 
Chemikern, geschweigo denn ilen Ingeniouren, denen 
die Chemie doch nur eine H ilfsw issenBchaft ist, moglich  
war, sich trotz, oder yielloicht besser gesagt, wegen  
der reichen Fachliteratur auf dem Laufenden zu 
erhalten. Aus diesem Grunde hat die Fachgru(>po 
fur Chemie dos Oosterreichischen Ingenieur- und Archi- 
tekten-Yereins in den Jahren 1904 bis 1907 von 
berufenon Fachmiinnern oine Reiho yon Einzelyortragen 
halten lassen, die seinerzeit in dor Zeitschrift des 
genannten Yereins yoroffentlicht worden sind und 
nunmehr in der Form eines hubschen Bandos yon 
236 Oktayseiten gesam m elt yorliogen. Da manche 
der bobaudelten Gebiete auch fiir yiele unseror Leser 
yon Interesse soin werden, so lassen wir im Xach- 
stelienden die Ueberschrifton nobst den Namen der

Yortragenden folgen: Dr. W. O s t w a l d :  Tlieorie und 
Praxis. J o s e f  K l a u d y :  Elem ente, Yerbindungon, 
Mischung, Losung. II. F r o i h e r r J u p t n e r  v. J o n s -  
t o r f f : Das chemische Gleichgewicht. Dr. C. P o 111 e r a n z : 
Chemische Kinetik. Dr. R. W e g s c h e i d e r :  Dio 
Pbascnlehre. Dr. Z. II. S k r a u p :  Ueber dio Konsti- 
tution und die Synthoso chemischer Verbiiulungen. 
Dr. J. II. y a n ’t H o f f :  Dio Thermochemic. Dr. J. M. 
E d e r :  Die Photochemie. Dr. G. L u n g o :  Das Zu- 
sammenwirken yon Chemio und Tngeniourwesen in 
der Technik. Dr. Ot t o  X.  W itt :  Dio Methoden und 
die Bedeutung der organisch-chem ischon Technik. 
Dr. W . X e r n s t :  Die Elektrochemie. Dr. G. Ci a -  
m i c i a n :  Auigabon und Ziele der heutigen organiseben 
Chemie auf eigenem und biologiscbem Gebiete. Dr. 
G. J i i g e r :  Die kinetische Tlieorie der Materie. —  

W ir konnen das Studium dieser Yortreffliclien 
Sammlung durchaus zeitgemaBer und wertvoller A’or- 
trage allen Fachgonossen auf das angolegentlichste 
ompfelilen und bedauern nur, daB der Yortrag yon 
Professor .\ e r n s t  nicht ebenso wic dio iibrigon śeineni 
yollen Wortlauto nach aufgenominon w'ordon ist.

O. V .
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F i s c h e r ,  Dr. F e r d . ,  Professor an dci- Uni- 
yersitilt Grottingen: D ie Industrie D eutschlands 
und seiner Kolonien. 2. neubearbeitetc Auflage. 
L eip zig  1 9 0 8 , Akademische V erlagsgesellsehaft 
jii. b. H. 2 ,8 0  J(o, geb. 3 ,6 0  - J .

Dor Yerfassor dieser kleinen Sehrift, die fiir allo 
auf yolkswirtschaftlicliem Gobiete tiitigen Leute ein 
angenehmes Hiilfsmittel ist, hat der ersten Auflage 
rasoli die zwoite folgen lassen. Dio geschichtliche  
Einleitung und die groBe statistische Tabelle ist darin 
weggolassen, dagegen die Besprechung der Kolonien, 
fiir dio dor YorfasBer patriotischer W eiso eintritt, 
ausfiihrlicber ala friiber gobalten.

Gedenkblatt zum  funfundzw anziysten  Jahrestage  
des Besłehens der M aschinenfdbrik  Baum, 
Alctiengesellschaft in  Ilerne, 1. J u n i 1 0 0 8 .  
Druck von A ugust B agel in D usseldorf.

Es ist dies eino sehr hubach ansgestattete Fest- 
achrift, die wir dem Umstande vordnnken, dali yor 
25 Jahren der damalige Ingenieur Fritz Baum zu 
Herne nach eigenonFntwilrfen und fiir eigeneRochnung  
den Bau von Kohlenwaschon aufnahm. W ir habon in 
dieser Zeitscbrift* einige Worto dem Leben und 
Wirken dieses horvorragenden Mannes gewidmet, dor 
aus kleinen Anfiingen GroBos goschalfen hat. Śeine 
Tatigkoit und die Entwicklung soiner Fabrik in Herne 
hehandolt dor erete Toil dieser Denkschrift, wiihrend 
dor zwoite sich mit den nach System Baum gebauten 
K o h len w a sc h o n  in W ort und Bild oingohend beschaftigt 
und damit einen sehr dankenswerton Beitrag zur 
Gescliichto einor mechanisch-tochnischen Errungen- 
schaft liefert, auf die der doutache Maschinenbau stolz 
sein kann.

Feslschrifl. zu r  Einweiliung des Neubaues der 
K aiserliclien  Bergscliule zu  Diedenhofen. Yer- 
fafit von Bergraeister Dr. K o h lm a n n .

Dio kleine Sehrift bescliroibt, unterstiitzt yon 
mehreren gut gelungenen Abbildungen, nach oinigen 
liemerkungen iibor die Geschiehto dor noch jungon 
erst im Jahre 1901 gegriindeten Anstalt, in kurzeń 
Worten das neuo, in gefiilligom  Barockstil erbauto 
Heim der Bergschule fiir den lothringischen Eiaenorz- 
und Kohlenbergbau. DaB YerdicnBt an dem ZuBtande- 
kommen dea liaues gebiihrt neben den betoiligten 
Werkon, dereń Beihilfe im Verein m itderDiodenhofener  
Stadtyerwaltung den Bau erst ermoglicht hat, vor allem  
dem jetzigen Leitor der Sehule, H m . Bergmeiater 
Dr. K o h l m a n n ,  der aich mit grofier ljiebe dor ibm 
unterstelltcn Schulo angenommen und unabliiasig ihr

* „Stahl und Eisen" 1906 Jfr. 12 S. 767.
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Gedeihen gofordert hat. Ihm mochton wir daher in 
erstor Linie zur Einweiliung des Neubaues ein frohes 
Gluckauf! zurufen. Die Bedaktion.

Fernor sind der Redaktion folgendo W erke zu- 
gegangon, doren Besprechung yorbohalton bleibt:

B r a u B ,  E d . , Ingenieur: H andbuch zu r  Berechnung 
der Feiierungen, Dam pfkessel, Vorw&rmer usw. 
(Bibliothek dor gesam ten Technik. 17. Band.) Yierte 
Auflago. Hannoyer 1908, Dr. Max Jiinecke. Geb.
2 J i.

F  r o i s e , Dr.-Ing. F r d . , B ergingenieur: A ufbereitung  
von E rzen mul Kohle. (Bibliothek der gesamten 
Technik. 37. Band.) Mit 195 Abbildungen im T este. 
Hannoyer 1908, Dr. Max Jiinecke. 2,80 geb.
3.20 J i.

F r i e d l a n d  er ,  ~Loo, Ingenieur: F e ld -u n d  Industrie- 
bahnen. (Bibliothek der geaamten Technik. 20. Band.) 
Mit 102 Abbildungen im Texte und vier Tabellen. 
Hannoyer 1908, Dr. Max Jiinecke. 1,80 »K>, geb.
2.20 Ji.

F u h rer durch die Samtnlungen des Deutschen M u - 
seiirns. Leipzig, B. G. Teubnor. 1 J l.

J i i g e r ,  Dr.  G u s t a y ,  Professor dor Physik an der 
Technisehen Ilochschulo in W ie n : Theoretische
Physik. IV . Eloktromagnetische Lichttheorio und 
Elektronik. (Sammlung Goschen. 374. Biindchen.) 
Mit 21 Figuron. Leipzig 1908, G. J. Goschen’Bche 
Yorlagshandlung. Geb. 0,80 J t.

M o y o r ,  Dr. M. W i l l i . :  Erdbeben und Vulkane. 
Mit zahlreichcn Abbildungen. Stuttgart 1908, Kos
mos, Gesellschaft der Naturfreundo (G eschiiftsstelle: 
Franckh’sche Yorlagshandhing). 1 geb. 2 

N e n m a n n ,  Dr.  H u b e r t ,  Teacher of Modern Lan- 
guages at tlie W illielm sliaven „Kaisorlicho Marine- 
lngenieur-Scliulo1' : A Technicnl Ileader, especially 
adapted for Use in teclm ical Schools, confaining 
Extracts from teclmical Journals and W orks. W il- 
helmshaven 1908, Horueinann & Eissing. Geb. 5 Ji. 

R o y a u in o d e  li e 1 g  i q u e , M i u i s t ó r o do 1 ’ 1 n d u - 
s t r i e  e t  du T r a y a i l  (Office du Travail): In dustries  
du  Caoutschouc et de l ’Am iante. Bruxelles 1907, 
J. Lebógue & Cie — O. Schopens & Cio. 

S c h o e n b e c k ,  Dr.  F r i e d r i c h :  D ie E lek triz itilt  
ais W armeąuelle. (Bibliothek der gesam ten Tech
nik. 61. Band.) Mit 53 Abbildungen im Text. 
IIannover 1908, Dr. Max Jiinecke. 1,60 ,H. 

W i l d a ,  H e r m a n n ,  Ingenieur, Oberlohrer am Tech
nikum zu Bromon : D ie D am pfturbinen . Ihre Wir- 
kungsweiso und Konstruktion. (Sammlung Goschen. 
274. BHndclien.) Alit 104 Abbildungen. Zweite 
yermehrte Auflage. Leipzig 1908, G. J. Gi>schen’sche 
Verlagshandlung. Geb. 0,80 -Jt.

Yergl. „Stalli und Eisen" 1906 Nr. 21 S. 1344.

Nachrichten vom Eisenmarkte.
Y iorteljaliros-M arktberlcllt. (April, Mai, Juni 

1908.) — I. R h  e i n 1 a n d - W e  s t f a 1 e n. — Dio all- 
gemeine Lage zcigte im BerichtBviertoljahrc kcine 
Bessorung. Handler und Yerbraitcher ubten groBto 
Zuriickhaltnng, obwolil der Ileiehsbankdiskont wiedor- 
liolt lierabgesctzt und seit dem 18. Juni mit 4 %  ein 
ziemlich normaler wurde. D ie Yerhilligung dea Geldes 
hat somit die yon ihr orlioffte Belebung dor G eschafts
lage nicht zur Folgo gehabt, wie denn auch in don 
Yereinigten Staaten yon Amerika, in GroBbritannien, 
Belgien und Frankreich trotz billisren Geldstandes nacli 
wie vor eine groBe goBcbiiftliclic Dopresaion besteht.

A uf dem K o h l e n m a r k t e  freilich yollzog sich 
der Absatz in den Hauptsorten g latt; nur fiir Koks- 
kohlon traten Absatzschwiorigkeiten heryor; die

Kokereibetriebe muBten zum Teil oingeschriinkt und 
hier und da muBte Koks auf Lager genommen werden. 
Andersoits war in Separationsprodukten die Jiachfrago 
nicht ganz zu befriedigon. Der W asserstand des 
Rheines war fortgesetzt giinstig.

Die Lago des E i s o n e r z i n a r k t e a  erfuhr keino 
Besserung. Infolge dor erheblichen Erzeugungsein- 
schriinkung der Siegerliinder Hóchofenwerke war es 
diesen unmoglich, die fiir das 1. Halbjahr gokauften 
Eisensteinm engen abzunchmen. D ie FordereiiiBcbran- 
kung muBte daher im II. Yierteljahro yon 10°/o auf
20 o/o erhiiht worden. Die P roise fiir daa zwoite Halb
jahr wurden, wie bereits m itgeteilt,* weiter ermaBigt,

* „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 27 S. 971.
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und zwar fiir Rohspat um 11 J i  und Rostapat um 
15 J i  fiir 10 Tonnon. — Im JTassauiachen liegen die 
Yerhiiltnisso nieht giiuatiger, es sind dort groBero 
Yorriite auf den Gruben yorhandon. Daaselbe gilt 
von ausliindiscbon Erzen.

Der Abrul' in R o b  e i s e n ,  namentlich in Puddel- 
und Stahleisen, war ein iiuBerst schwacher. Siimt- 
liche Verbrauchcr kauften nur fiir solortige Lieferung. 
Bei weitorem Andauern der GeachaftBflauo diirften 
Erzeugungsoinachrankungen kaum zu umgehen Bein.

Den groBten PreiaBturz hatto S t a b e i s e n  aufzu- 
weisen. Zu Proisen, die im yorigen Yierteljahro fiir 
AuBlandageschiifto inafigebend waren, konnten wahrend 
des Bericht8viorteljahreB im lnlande kaum GeschSfte ab- 
geschloBsen werden. Unter dem scharfen  Wettbowerb 
dea EluBstabeisens hatte SchweiBatabeison schwor zu 
leiden. Die SchweiBeisenwalzwerke arbeiteten durchweg 
m it eingeachrauktoni Betriebe und vielen Feierschich- 
te n ; oin Siogener Work stellte den Betrieb ganz ein.

Dio D r a h t w a l z w e r k e  hatton leidlich guto Be- 
aehiiftigung, da der Yerband groBe Ausiandaauftriige 
zu freilich recht gedruckten Preisen lioreinnahm ; auch 
war der inliindische Absatz yerbaltniamiiBig gut.

Im G r o b b l e c h g e B c h a f t  trat eino Besserung 
nicht ein, und wenn sich einige Worko durch groBero 
Auslandsauftriigo Beschiiftigung siclierten, so geschah  
dies auf Kosten dor Preisstellung. — Die zur Syn- 
dizierung der Blechindustrie eingeleiteton Bostrebungen 
sind lcider bishcr erfo lg loB  verlaufen. — Schiffbau- 
material war wenig gefragt, da dio Worften sehr 
schlecht bcBchiiftigt waren.

Yom P e i n b l e c h m a r k t e  ist ebenfalls nur Un- 
giinstiges zu berichten. —

Der S t a h l  w o r k s v e r  b a n d  Bendet uns iiber die 
in ihm vortretonen Erzeugnisse folgendon Bericht:

Der Yorsand in Produkten A der Monato Miirz 
bia Mai (Juni war noch nicht bekannt) in Hiiho von 
1 273 279 t iibortraf den der Monate Dezember-Februar 
(1 1(33 179 t) um 110 100 t.

H a l b z e u g .  Nach ErSffnung des VerkaufB fiir 
daa II. Yierteljahr trat der Friilijalirsbedarf etwas atiirker 
hervor, und oin Teil der Yerbraucher deckte den vor- 
auasichtliclien Bedarf bia Ende Juni. Andorę Ab- 
nehmer kauften in Erwartung einer PreiBormaBigung 
nur von der Hand in den Mund, obwohl sie nach 
MaBgabe dor nigenen Yerkaufe aicli wolil lmtten 
woitcr cindecken konnen. Im ganzen hielt sich der 
Abruf in miiBigen Grcnzen. Im Juni wurde der Yerkauf 
fur das III. Yierteljahr zu einem um 5 ermiiBigten 
Preise freigogeben, und zwar fur diejenigen Abschlii88o, 
die bis zum 15. Juli d. J. zur Abnahme im Laufe dea 
dritten Quartals gctiitigt werden.* Die Yorsclirift muBte 
gom acht werden, weil bei der Art dea Einkaufs, wie 
aie in den letztcn Monaten Platz gegriffen hatte, oin 
rationoller Betriob und eino riclitige Arbeitsvertoilung 
unmoglich goworden waren. Nach Erofliiung desY er- 
kaufa wurde yon don Yerbrauchern llott gekauft.

E i a e n b a h n m a t o r i a 1. Das Geschiift in Eisen- 
bahnmaterial war im ganzen bofriedigend. In achwerem  
Oberbau wurden dio noch ausstehenden Vertriige mit 
den yerschiedonen deutachen Staatsbuhnen sanitlich 
abgoachlosBen. Dio Bestollungen der preuBischcn 
Staatabahnon sind loidor gegeniiber dem Yorjahre 
aehr orheblich zuriickgegangen; auch die yon den 
preuBischen und anderen deutachen Staatsbahnyer- 
waltungen aufgegebenen yorliiufigen Bedarfsmengen 
fiir das nachste Jahr sind sowohl in Schienen wie in 
Sclrwellen bedeutend niedriger ais die yorjahrigen. — 
Im Auslande wurde eine Anzahl Geschiifte getatigt, 
indessen war das Aualandsgeschaft durch don freinden, 
beaonders russisclien \Yettbewerb sehr umstritten. Fiir 
die von dem Deutsclien Reichstage genehm igten Ko- 
lonialbahnen sind inzwischen ebenfalla Teilbeatellungen

* Yergl. „Stahl und Eigen“ 1908 Nr. 27 S. 973.

eingegangen; doch wird sich der ziem lich umfang- 
reiche Bedarf fur diese Babnen yoraussichtlich auf 
mehrere Jahre yerteilen. — In RillenBchienen kam 
eine Reihe neuer Abschliisso mit atadtischen StraBon- 
bahnen zustando und in GrubenBchienen wurde der 
Bedarf dor staatlichen Saarzechen abgeBchloaaen. In 
leichtem  Gestiinge gingen die Spezifikationen etwas 
reichlicher ein. lin  allgem einen horrschte aber ziem- 
liche Rulie und ea wurde nur der notwendigste Bedarf 
gekauft. — Das Auslandagoschiift in Rillen- und 
Grubenachieiien yerlief gloichfalls lustloB; auBerdem 
driickte der fromde W ettbeworb die Preise.

F o r m  e i s e n .  Der Friihjahrsabruf in Tragern 
gestaltoto sich etwas lebhafter, und die W aggonfabrikcn  
deckten ihren Bedarf zum Teil achon iiber daa crate 
Halbjahr liinaua. Im allgem einen hielten aber dio 
Abnehmer infolge dor Unsicherheit iiber die Ent
wicklung der Bautiitigkeit und der Bauarheitervor- 
yerhaltnisso zuriick und Bchlossen, auch wrohl in Er
wartung einea Preisriickganges, nur die notwendigsten 
Mengon ab. Die Bautiitigkeit wTar auch gegen Endo 
des zwciten Yierteljahres nicht Bohr lebhaft. Im Juni 
wurde der Yerkauf fiir daa dritto Quartal zu den aeit- 
herigen Proiaen freigogeben. Die Triigerhandler-Yor- 
einigung wurde bis Ende des Jalires yerliingert. —  
Daa AuslandsgeBchaft wurde zum Teil durch dieselben 
Yorliiiltuisse wie im lnlande becinfluBt. Dazu machte 
sich in einzelnen Absatzgebioten der russische und 
italienischc Wettbewrerb stiirend bemerkbar. In GroB-

Z u a a m m o n a t o 11 u n g  d e r  P r e i s e .

M onat
A prli

M onat
Mai

M onat
J u n i

K o h le n  u n d  K o k s :
F lainm kohlen  . . . .  
K okskohlen, gew aschen 

r, m elierte, z.Z erkl. 
K oks fiirllocho fenw crke  

„ n B esscm crbetr. .
E r z e :
R o h s p a t ...........................
G crost. S pateisenstein . 
S oinorrostro f. a. B.

R o tterdam  . . . 
R o h e i s e n : GicBcreleisen 
Prclac |  N j j J  •

a b n a n i « m M u :  : :
B essem er ab  H iitte . . 
„  , ( Q ualitaU  -  Pud- 
P re i s c  ) de lc l.cn  Kr. I .

)Q u n lIt.-P u ilde l- 
Sil'K"n i  eisen Slegerl. 
S tahlcisen , weifles, mit 

n ich t iiber 0,1% Phos- 
phor, ab  S iegen . . 

Thom ascisen m it min- 
destens 1,5% M angan, 
frei Y erbrauchsstelle, 
ne tto  Cassa . . . .  

D assclbe ohne M angan 
Spiegcleisen, 10 bis 12% 
E ngl. G ieCcrciroheisen 

Nr. I I I ,  frei R uhrort 
Luxem burg . P uddele isen  

ab  Luxem burg  . . .
G e w a lz te s  E i s e n :
Stabeisen, SchweiB- . .

* FluB- . . . 
W inkel-und  Fassonelsen  

zu Uhnlichen Grund- 
p reisen  wie Stabeisen 
m it AufschlUgen nach 
der S kala.

T riiger, ab  D iedcnhofen 
fu r N orddeutschland 
fiir S uddcutschland 

Bleche, K esscl- . . . 
„ secunda . . . 
„ diinne . . . .  

S tah ld rah t, 5,3 mm, netto
ab  W e r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D raht aus SchweiCeisen, 
gew ohn l^abW erk  etw a 
besondere  QualitUten

c*
11,75—12,75
12,25— 13,25

16,50—18,50

12,30—13,75
18,00

76.00
71.00
80.00

|  74,00

76,00

64.80

85.00-87,00

70.00-72,00

52.80

135.00
105.00-110,00

115.00
118.00

125.00-130,00
115.00-120,00
124.00-130,00

11,75—12,75
12,25—13,25

16,50—18,50

12,30-13,75
18,00

76.00
71.00
80.00

74.00

76.00

64.80

85.00-87,00

70.00-72,00

52.80

135.00
105.00-110,00

115.00
118.00

122.00-125,00
112.00-115,00
122.00-125,00

J(,
11,75—12,75
12,25—13,25

16.50—18,50

11,20—12,65
16,50

76.00
71.00
80.00

74.00

76.00

64,80

85 .00-87,00

52 .00-52 ,80

135.00
102.50-107,50

115.00
118.00

120.00-122,50
110.00-112,50
118.00-120,00 

'
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britannien herrschto nur geringe Bautatigkoit, und das 
Danicdcrliegen des Schiffbaues wirkte druckond auf 
dio Stimmung des Formeisengescbiiftos. In den nor- 
dischen Landem , namentlich in Schweden, becintrach- 
tigten auBer dom Geldmangeł noch Ausstftnde sowie 
Aussperrungen die industriello Entwicklung und dio 
Bautatigkeit. Besser war das Geschiift in den Niedor- 
landon und besondors in den Balkanstaaten.

W ie sich der Yorsand in den Monaten Marz-Mai 
gestaltoto, haben wir bereits m itgoteilt.* —

Dor Bedarf an g u B e i s e r n e n  R ć i h r o n  lieli 
gegen das Vorjabr ganz wesentlieli nach, so dali dio 
Beschiiftigung eine durchaus ungoniigende war.

Die Iloreinholung von Auftriigon auf M a s c h i n e n  
war mit groBen Schwierigkeiten und 1’reiBopforn ver- 
bunden.

Uebor die Gestaltung der P r e i s  o w&hrend dor 
Berichtszcit gibt die auf S. 1044 abgedruckto Zu- 
Bammenstellung AufscbluB. D r. W. Beutner.

II. O b e r s c b l e s i e n .  — A l l g o n i o i n e  L a g e .  
Im zweiten Yiertel dieses Jabres bat sieli dio all- 
gem eine Gescbaftslago Oberschlesiens, yerglichon mit 
dem vorhorgehenden Yierteljahro, wenig geiindert. 
Wahrend Bieli der Absatz in ICohlen und Koks nach 
wie vor noch ziemlich glatt vollzog, nahm der Riick- 
gang des Eisengeschiiftes, das auch in der Bericlits- 
zeit durch die schwache Bescbilftigung der lhoinisch- 
wcstfiilischon Industrie reebt ungunstig beeinfluBt 
wurde, seit Beginn des Jalires fortgesetzt zu, so daB 
yoreinzelte Betriebseinschriinkungen nicht zu umgehen 
waren. Selbst die froundliebero Gestaltung des Geld- 
marktes, die durch eine dreimaligo Herabsetzung des 
ZinsfuBes der Reichsbank um jo */2 o/0 bia auf den 
gegonwiirtigen Stand von 4 °/o herbeigefiibrt wurde, 
yermochte nicht, die Unternehmungslust anzuregen 
und die Absatz- und Marktyerbiiltnisso zu bessom. 
Besonders lag das Baugewerbe danieder, und die 
sonst von dieser Seite kommenden Auftrage wurden 
sehr yormiBt. Die Yerbraucher beschriinkten sich in 
der Ilauptsache auf die Deckung ihres augenblick- 
lichen Bedarfes. Wahrend trotzdom der Beschafti- 
gungsstand der oberschlesisehen W erkc im groBen 
und ganzen noch einigermaBen befriedigend war, 
namentlich wenn man die Arbeitsnot im W esten  
Doutscblands zum Vergloiche heranzieht, war dagegen  
das preisliche Ergebnis in oinzelnen Erzeugnissen nocli 
ungiinstiger ais in den yorliergchenden Monaten und 
lieB das MiByerbaltnis zwischen den Erlosen fur Fertig- 
orzeugnisse cinerseits, den hohen Rohstoifpreisen und 
Arbeitsliibnen anderseits noch sebarfer zutage treten.

IC o h 1 e n. Das obersehlesiBche K olilengeschaft 
bat jetzt wieder in normale, ruhigo Bahnen eingelenkt. 
Die Abschwiichung des Marktes machte sich nicht be
sonders fuhlbar, da wogen des Abganges yon Arbeitern 
und wegen dor Notwendigkoit, an Stelle der Abbau- 
betriebo wieder YorriebtungBarbeitcn belegen zu 
miissen, die Forderung etwas eingesebrankt werden 
muBte. Nach Einfiihrung der Sommerpreise am 1. April 
wurde das Geschiift, das im Marz etwas nacbgelassen  
hatte, wieder lebbaftor und blieb bis zum Yiertel- 
jahre88chlusse ziemlich giinstig. Dio Staatsbahn bozog 
neben dem laufonden Bedarfe betriichtliche Vorliefe- 
rungen, um dio Bestiinde aufzufullen und die W agen  
spiiter fiir don W asserverkehr und dio Kartoffel- und 
Riibenyerladungen froi zu haben. In Industriekohlen 
war die Nachfrage reichlich, nur bei den Cellulose- 
und Papierfabriken, den Ziegoleien und Kalkbrenne- 
roien machte sich eine Yerringerung des Bedarfes 
bemerkbar. Dio Bestiinde in mittleren Sorten nahmen 
im Berichtsyierteljahro etwas zu, was den Gruben, die 
yon Yorraten fast yollig entbloBt waren, im Interesse 
einer schlanken Befriedigung der Abnohmer wahrend 
der Herbst- und Wintermonate nicht unangenehm war,

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 27 S. 973.

— Dio durchweg giinstig gebliebenen Scbilfahrtsyer- 
hiiltnisse auf der Oder erloichterten den Absatz und 
yorbilligten etwas die W assorfrachten. Dio W agon- 
gestollung der Staatsbahn orfolgte in ausreichender 
A\roiso und betrug:

im  W agen  W agen  im

April 1908 189 809 gegen 197 121 April 1907
Mai „ 203 533 „ 183 323 Mai
Juni „ 185 010 „ 190 398 Juni „

Dio Vorladungen zur Ilauptbahn umfafiten:
Tonnen

im 2. Yierteljalire 1908 . . . .  5 790 180
„ 1. „ 1908 . . . .  0 300 900
„ 2. „ 1907 . . . .  5 708 420

waren inithin gegeniiber den yorhergehenden drei 
Monaten um etwa 9,06 °/o goringor, gegeniiber dem  
gleichen Zeitraume des Yorjabres dagegen um etwa
l,43o/o liolier. — Die Ausfuhr nach Oestorreicb und 
RuBland stieg in der Berichtszcit um ungefiihr jo 
12°/o. Iinmorhin blieb dor Vorsand nach RuBland 
im ganzen Ilalbjahre liinter dem jenigen im gleiclien  
Zeitraume dos Yorjabres zuriick, da dio polnischon 
Gruben die oberschlesisehen Kohlen mehr und mehr 
zuriickzudrangen suclien.

IC o k s. Die Lage deB oborscblesischon Koks- 
marktes 'W ar im abgelaufenen Yierteljabro wenig be
friedigend. Dio Nachfrage lieB allenthalben nach, 
namentlich im  ruSBischen Absatzgebieto. Trotzdem  
wurden Einschrankungen nicht orforderlich, yielmolir 
konnte die Erzeugung aufrecht erhalten wordon, olino 
daB die angesammelton Bestiindo einen sehr groBen 
Umfang erroichten. Zu preislichen Zugostiindnissen, 
dio wohl eine Besserung der Absatzyerhaltnisso in 
Koks herbeigefiibrt hatten, waren die Kokserzeugor 
nicht in der Lage, da der maBgebende Kokskohlen- 
jireis der staatlieben Gruben aufs neuo in unver- 
iinderter Hobe fostgesetzt wurde.

E r  z. Auf dom Erzmarkto war das Angebot bei 
weichenden Preison Bohr stark, namentlich in spani- 
Bchen und siidruBsischen E rzen; indessen wurden in 
Anbotracht der bestehendon, weitsichtigen, noch zu 
boben Preison abgeschlossenen G escbafte neuo Ah- 
scliliisse nur in goringem Umfango gotiitigt. Dio Erz- 
zufuhr aus Schweden, Oesterreich-Ungarn und Siid- 
ruBlaud gestaltoto sich sehr umfangreich, wahrend die 
Yorladung obcrschlosischer Brauneisonorze das nor- 
male MaB einliielt. Die yon RuBland in Aussicht 
gestellten Fracbterhohungen sind bis Ende dieseB 
Jabres, die ungarischcn bis Endo Septembor diesos 
Jahres aufgeBchoben worden.

R o b o  i s  en.  Infolgo der andauernden Zuriick- 
lialtung der Kaufer war das Geschiift am Roheisen- 
markto erheblich schwiicher ais im yorborgehenden 
Yiertoljahre. Der Absatz der erzeugten Mengen ge- 
staltote sich fortgesetzt schwicriger und auch der 
Yerbrauch der eigenon AYerke ging zuriick; daher 
waren Ansammlungen von Yorraten auf den AYerken 
unyerineidlich. Dio Verkaufspreise muBten wegen des 
besondors sebarf aufgetretenen W ettbewerbes yon eng- 
lisebem  und luxemburgischem Roheisen fiir die ineisten 
Marken betrachtlich herabgesotzt werden und standen 
angesichts des hohen Kokspreisoa zu den Jlerstellungs- 
kosten in keinem richtigen Yorliiiltnis mohr.

S t a b e i s e n .  In Stabeison lagen dio Marktver- 
hiiltnisse am ungunstigsten. W enn auch die Be- 
stellungen reichlich eingingen und durchschnittlich 
Lioferfriaten von etwa acht AYochen gefordert wurden, 
so konnten sich doch die Preise yon ihrem bereits 
im yorigen Yiertoljahre erreichten Tiefstande nicht 
erholen, und die AYerke erlitten in diesem Betriebs- 
zweige, dor don Haupttoil der W alzwerksarbeit bildet, 
fortlaufend erheblicho Yerluste.

F o r m e i s e n  u n d  E i s e n b a h n m a t e r i a l .  Das 
Form eisengeschaft, das schon zu Beginn dea Friihjabrea
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auBorordentlich matt eingesetzt lia tte , erfuhr in der 
lierichtszeit keine woaentliche Besserung, und auch die 
Hoffnungen auf oine Belebung dea BaugoworboB, die 
man an die Brleicliterung des Geldmarktea gokniipft 
hatte, erfiillten 8icli keineswegs. D ie AYerke aahen 
sich dahor genotigt, ihre Formeisenerzeugung be-
trachtlich einzuschranken. — Auch die Yeraorgung 
der Werko mit Arbeit in Bisenbahnmaterial lieB
merklich nach, da die Eisenbalinverwaltung iiire Aua- 
fiihrungsauftrage erheblich verringerte.

G r ó b -  u n d  F e i n b l e c h e .  In Grobblcchen
war dor W ettbewerb nach wie vor aohr atark; dio
Preise wichen infolgedeasen noch weiter und liegon 
jetzt unter den Gestehungskosten. Jedoch war dio 
Beschaftigung, wenn auch zeitweiae die Beatellungen, 
namentlich in Schiffablechen, etwaa spiirlich eingingon, 
immer noch ausreicliend, so daB Feierachicliten nicht 
eingelogt zu werden brauchten. — Dagegen lioB der 
Hoachiiftigungsatand in Feinblochen yiel zu wiinschen 
iibrig; besonders die Ausfulir lag yollstiindig danieder 
und der UeberschuB der Erzeugung iiber den inlan- 
dischen Yerbrauch driickte um ao mehr auf don 
Markt, ais diejenigen W erke, die biaher in dor oraten 
Reihe an der AuBfuhrbeteiligt geweaen waren, numnehr 
ihre Feinbleche ebenfalk im Inlande ahzuaetzen auchten. 
Domzufolge verachleehterten aich dio Erlose noch 
mehr nnd brachten den W erken groBe Yerlusto.

D r  a bt .  Obgleich der W alzdrahtpreis im Ein- 
klange mit den unyeriindort gebliebenen Ilalbzeug- 
preisen im Inlande ani seinem biaherigen Stande be- 
harrte, muGten im Auslaudsgeschiifte wegen der bil- 
ligeren Angebote, besondera des belgiachon und fran- 
zosischen W ettbewerbea, weitero PreisormaBigungen 
eingerfiumt werden. In Drahtwaron iioB den W erken, 
da daa Friihjahr regelmiiBig groBere Anforderungen 
stellt und die Kundschaft iiber keine Lagerbestiinde 
yerfiigte, eine reebt befriedigende Arbeitamenge zu, 
die atellenweise nicht raach genug erlodigt werden 
konnte. Leider verachlechterton aich die Erlose unter 
dem ungeregelten Wottbowerbe von Monat zu Monat, 
wahrend die RohatoU’ - Yoreinigungen, insbesondere 
auch fiir K obie, ihre biaherigen hohen Preise auf- 
recht liielten. Dadurch yerschiirfte sich das MiBver- 
haltnis zwischen Erloaen und Selbstkoaten immer mehr.

E ia  e n g  i e B e r e i e n  und Jl a a c h i n e n f a b r i k e n .  
Die Beschaftigung der EisengieBereien lieB in der Be- 
richtszeit zwar etwas nach, war aber im allgemeinen 
noch zufriedenstellend. Die Preise wurden atellen- 
weiae von den klcineren GieBereien in ihrer Angst 
um Arbeit unnotigerweiso geworfen und waren wenig 
befriedigend, Die Rohren- und StahlgieBereien hatten 
bei festen Preiaen noch einen guten Auftragsbeatand; 
die Preise fur StahlguB brauchten dahor vom Stahl- 
formguBverbande bialang nicht herabgesetzt zu worden. 
Auch die meiaten Bisenkonstruktionswerkstatton waren 
noch gut besetzt; dagegen klagten fast aiimtliche Ma- 
schinenfabriken iiber Arbeitsmangel. Der ubermaBigo 
W ettbewerb des W estens yerursachte auch hier in 
ietzter Zeit einen erheblichen Preiasturz.

P r e i s e :
a) R ohoisen: r. d. t ab Werk

G ioBereirohoison......................................70 — 7 fi
H i i i n a t i t ....................................................77 — 80
1'uddelroboiaen.......................................... 64 — 67
Sieinona-M artinrohoiaon.......................  66 — 69

durchschnHtlicber 
Grundpreis f. d. t

b) Gewalztes Eisen: ttb ^erk

S ta b e is e n ..................................... ..... 105 — 120
K e s s e lb le c h e ...........................................1 3 0 — 135
F lu G eisen b lech e ......................................115 — 125
Dunne B l e c h e .......................................... 120 — 130
Stahldraht, 5,3 mm . . . . . . . .  132l/s

111. G r o li b r i t a n n i e n. — Dor R o h o i a e n -  
m a r k t  blieb im yerflosaenen Yierteljahro Torhiiltnia- 
miiBig fost. Die Hiitten konnten nicht genug hor- 
stollen, und groBe Anspriiche wurden daher an dio 
WarrantBiagor gemacht. Die VerBchiffungen waron 
sohr 8tark, wonn man sie mit denen der friiheron Jahro 
Yorgleicht, gegen die vorjalirigen bleiben aie freilich 
bodeutend zuriick. Ueber Soe wurden im eraten ila lb - 
jahre 1908. 750 300 tona yerschilft, davon wurden 
443 700 tons ausgefiihrt, wahrend 261 600 tons nach 
englischen Hafen gingen. Die Zahlen fiir 1907 bo- 
liefon sich auf 926 500 tona, 674500 tons und 252000  
tona. Die Vorrate bei den Hiitten sind aelten so go- 
ring geweaen wio Ende Juni dieses Jahres. Da genaue 
Auawoiso iiber dio Erzeugung nicht zugiiuglicli sind, ao 
lasson sich nur luckenhafte Yorgleiche anstellon. 
W enn man von den yerscliifften Mengen die Abnahme 
dor W arrantslager abzieht, so ergibt aich, daB durcli- 
schnittlich 110 000 tona monatlich von den Hiitten 
abgogeben wurden, und zwar sowohl im eraten Halb- 
jahro 1907 ais auch 1908. Hieraus konnte man 
achlieBcn, daB, wenn die Abladungen 110 000 tons 
monatlich iibersteigen, das Mehr aiiB W arrants- 
lagern gonommon worden muB. Ungenau iat dieser 
Yergloich natiirlich, denn es felilen Angabon iiber den 
Bahnvorsand und Solbstverbrauch der mit GieBereien 
odor mit W alzwerken yerbundenen Hochofen. Auch  
wurde mehr Hamatiteiaen auagefiihrt ais friiher.* — 
Dio Lago in Nord-England bleibt giinstiger ais sonat 
irgendwo. Dio 1’roiso wurden niclit allein durch dio 
groBen Lieforungen gehalten, sondern auch dio W ar- 
rantaspekulation brachte durch groBo Yerkiiufe in der 
Hoffnung auf starkę Abflauung des allgem einen Ge- 
schiiftes schlieBlich eine Besserung zustande, denn die 
HauaaierB hatten aich dio Kontrolle iiber die geringen  
Warrantalager yerBchafft und machten so dio Gegen- 
partei von sich abhiingig, indem die Hochofen bei 
den starken Lieferungen nichts fiir Gonnals W arrants- 
lager iibrig hatten. Ea kam zu einer Art Warranta- 
„Schwiinzo11, dio Mitte Mai zur Abwicklung dor Difie- 
renzon fiihrto. Seitdorn aind die Baisaiers, wenn auch 
nicht m it gloicher Zuyeraicht, im alten Goleiso weiter- 
gefahren. Sie fanden es haufig aehr achwer, dio 
Warrants am Fiilligkeitstage zu beachaffon. Die Preis- 
spannung zwischen Kaufern und Abgeborn betrug da
her oft sli 1 /— f. d. t. Dor Umsatz ist auBerst ge- 
ring. In dor vorigen W ocho z. B. wurden offizioll 
nur 3500 tons in Glasgow gehandelt. Da, wie go- 
sagt, die Hochofen dem tataiichlichen Bedarfe nicht 
geniigen, man also auf Warranta angewiesen iat, so iibon 
dio Warrantapreise anhaltend einen erheblichen EinfluB 
auf den Markt aus. Fiir Roheison Nr. I G. M. B. lie- 
triigt dor Aufschlag sli 2/6 d gogoniiber Nr. 3. — In 
Hiimatitciualitiiten, in denen hior keine W arrants vor- 
handon sind, blieb der Markt nur don natiirliclien 
Einliu88on ausgosotzt, und die Preise gingen sehr 
langsam zuriick, weil die Stahlworke inlolgo des 
Stillatandes der Schiftawerften und allgem einer Ab
nahme dea Begehra nach auderer Richtung faat nichts 
zu tun hatten. — Die A n z a h l  de r  H o c h o f e n ,  dio in 
Botrieb aind, betriigt 79; von diesen yerarbeiten 
42 hiesigea E rz, 37 gehen auf Ferroailizium, Ferro- 
mangan usw. — C o n n a l a  h i e e i g e  W a r r a n t a -  
l a g e r  enthielten Ende Dezember 1907 88 203 tona

* Nachtriiglicli bekannt gewordonen Auaweisen zu- 
folgo wurden in Middlosbrough im zweiten Yiertel 
dieses Jahres 570 000 tons Roheiaen horgestellt, dar- 
unter 360 000 tona aua Cleveland-Eisenerz; dor Rost 
besteht aus Hiimatit, Spiegeleisen uaw.; fiir daa erste 
Quartal war dio Zalil 565 000 tona und fiir daa zweite 
Yierteljahr 1907 581 000 toiiB.- An Eiaenerz wurden 
nach Middleabrough im letzten Yierteljahro 466696 tons 
eingefiihrt gegen 389 716 tons im zweiten Yiertel- 
jahre 1907.
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(darunter 83 444 tons 2śr. 3 G. M. 15.), Endo Juni 1908 
48 350 tons ausschlicBlich Nr. 3 G. M. B.

Dio S t a h l  w o r k e  sind scliwacb beschiiftigt und 
liaben den Betrieb teilweise ganz eingestollt. Dio 
Hauptursachc dafiir war dor Ausstand dor Arboiter 
auf den Schiifswerften und die Abnalime deB Ausfuhr- 
geschiiftes. Vor kurzem gingen zienilich bostimmto 
Geriichto um sowolil iiber ein internationales Ab- 
kommen ais auch iiber Abmaclningon englischor Werke 
unter sich, doch ist in dieser Sache mehr der W unsch 
dor Yatcr des Gedankens, ais daB bestimmto Tat- 
saclien vorliegen. Dio Uebereinkunft mit den schotti- 
schen W erken fiir gomeinsame gloicho Preisstelhm g  
hat aufgeliort. Dio hiesigen IIiitten sollon billigere 
Seefrachton haben und die schottisclicn sich daher 
im Nachteil betinden. Zwei Werko in Schottland, dio 
llalbzcug aus Doutschland bezogen , durchbrachcn 
zucrst das Einverstandnis.

Die E i s e n w a l z w e r k o  leidon auch sehr an 
Arboitsmangel. Der letzte, Endo Mai bekanut go- 
wordene Ausweis fiir Miirz und April zeigt einon Preis- 
riickgang um sh 4/9,63 d f. d. ton im Yerglcich zum 
Januar und Februar, so dali der Preissturz seit Sej>- 
tombor/Oktober 1907 sh 9/3 d f. d. ton betriigt. Durcli- 
schnittiich stellten sich Grobbleche auf ,£ 6 .4/— , Stab- 
eison auf £  6.8/11 und Eisenwinkel auf X  7.4 9.

Die G i e B e r e i e n  haben ebenfalls wonig zu tun.
Bei don K oli r e n w a l z w o rk o u ist das inter- 

liationalo Uebereinkommen, durch das die Absatz- 
gebiete eingetoilt und demzufolge bestimmte Rabatt- 
siitze einzuhalten waren, durchbrochen worden. Die 
ganze miihsain hergestelltc Einigung mit den ver- 
wickelten Rabattsatzen nach TerBchiedenen Landem  
crroichto damit ein Ende. Die Worke gehen jetzt vollig 
imabhiingig -yoneinander vor, und die Rabattsiitze 
wochseln. Es zeigt auch dies, wie schwer es ist, bei 
Yerschlechterung dor Marktlage Preisvereinigungen 
zu halten.

Der S c h i f f b a u  litt ausnahmslos vor allen an
deren Industrien am Hehwersten, nicht allein wegen 
Matigels an Noubestellungen, sondern hauptsiichlich 
auch durch fortwahrende Lolmstreitigkeiton. Am
29. April begann eine allgomeino Aussperrung. Am 
25. Mai wurdo von den Leuten abgcstimmt, 24 145 
waren fiir Beeudigung und 22 110 fiir Fortsetzung des 
AusstandcB. In Schottland waren die Stimmen fur, 
hier gegen die Lohnlierabsctzung um sh 1/6 d fiir dio 
Woche. Die Leuto sind unzufrieden mit ihren Yor- 
standen, und die Maschinenbaucr haben sogar jetzt 
noch nicht zu arbeiten augefangen. Die A^ermittlung 
des HaiidelBamtes vorsagte. Niedrige Seefrachten und 
ungiinstige ISetriebsergebnisse der m eisten Reedereien 
sind dem Eingange von Bestellungen auf neuo Schiffo 
hinderlicli.

L o h n k i i  rz  u n g e n  sind nur bei den Schiffs- 
und Maschinenarbeitorn eingetreton. Bei don Hoch
ofen trat sogar eino Erhohung um 1 o/0 ein, da sich 
ais Durchschnittspreis des hiesigen Eisens G. M. B. 
im letzten Yierteljahr sh 5 1 /0 ,8 S d  gegen sil 50/2,52 d 
im orsten "Yierteljalire ergaben.

Die S e e f r a c h t e n  sind elier flauer donn besser 
goworden. Es wurden bezahlt fiir ganze Ladungen: 
nach Antworpon odor Rotterdam sh 4 /—, nach Geeste- 
miinde sh 5 / —, nach Hamburg sh 4 /—, nach Stettin 
sh 4/6 d. Fiir Teilladungen muB entsprechend mehr 
angolegt werden.

Die P r  e i s e  stellten sich in dor Berichtszeit 
wie folgt: . „ , ,  .°  A pril Siat Ju n i

sh sh sh
M iddlesbrough Xr.3GM B 51/6—52/1!
O stkiisten - Hamalie M. X. 5S/6—59/—
W arran ts Kussa K Sufcr:
M iddlesbrough Nr. 3 . . 51/-----52/5‘/j

do. llilm a tlt . . .  —
Schottische M. X...............  —
W estkiistcn-IIU m atlt . . .  —

H e u t i g  o 
ladung sind:

0 0 /3 -5 2 /-  
57/8— 5S/—

5 0 /1 -5 2 /9

5 0 /9 -5 1 /9
57/-

51/9—50/4'/a

58/3

(8. Juli) P r o i s o  fiir prompte Yer-
sh

53/9 
51/3 
50/—
48/6

Middlesbrough Nr. 1 G. M. B. . .
n » d „ • •
„ „ 4  GieBerei . .
„ „ 4  Puddel . .
„ Hamatit Nr. 1 ,2 , 3

gem ischt . . .

Middlesbrough Nr. 3 Warrants . 
W estkusten-Ham atit „ . .

56/9

51/2
57/—

Stahlschienen ab W erk X  5 .15/— 
Eisenblecli ab W erk hier „ 6 .5/— 
Stahlblcch „ „ „ „ 6 .— / —
Stabeisen „ „ „ „ 6.15/—
W inkolstahl „ „ „ „ 5.12/6
W inkeleisen „ „ „ „ 6 .15/—
Stahltriiger „ „ „ „ 5.12/6

\ s a i  

j 2 ‘-S
netto Kassa. 

f. d. ton mit
21/* o/o 

D iskont und 
NachlaB fiir 
dio Ausfuhr.

M i d d l o s b r o u g h - o n - T e e a ,  den 8. Juli 1908.

II. Ronnebeck.

1V. Y e r e i n i g t o  S t a a t e n  v o n N o r d a m e r i k a .  
W ahrend des ganzen Bericht8vierteljahro8 hielt die 
Dopression auf dem amorikanischen Eisenmarkte an. 
Trotz der ganz bedeutend oingeschriinkten Erzeugnng 
ist es nicht m oglich gewesen, dio Preise fur Roheisen 
und Rohstahl auf der friiheren Hiihe zu halten. Es 
ist vielmchr, wio aus der unten aufgefiihrten Ziisammeu- 
stcllung hervorgeht, in allen Sorten ein weiteres Nach- 
geben der Preise zu vorzeiclmen, ohno daB es geluugcn  
wiire, dadurch die Yerbraucher aus ihrer Zuruckhaltung 
zu bringen. Die Roheiaenerzeugung des ersten lla lb-  
jabres wird kaum dio Hohe von 7 Millionen Tonnon 
erreichen gegen mehr alB 13 Millionen in dor gleichen  
Zeit des Y orjahres!

Das Goschtift in Rohstahl und Ilalbzeug lag  
ebcnBO wie das in allen W alzwerkscrzeugnissen sehr 
ruhig, da alle W eit abwartet, wie dio Yerhiiltnisso 
sich weiter entwickeln werden. In  BauoiBen war fort- 
gosetzt einiger Bedarf, der jedoch nur Zug um Zug 
gedeckt wurde, wiihrend fiir Abschlusso auch hicrin 
keino Stimmung ist. Das gleiclie gilt fiir Feinblecho, 
wahrend in WeiBblechen YerhiiltnismiiBig lobhafte Be- 
schiiftigung herrachte, und gegenwiirtig die Werko 
sogar in der Lage sind, ihre volle Leistungsfiihigkeit 
auszunutzen.

Dio Preisbewegung in der Berichtszeit gestaltctc  
sich wio folgt:

1908
bcc ~
5  Ł

tcH —sJ s;
Łfln — - a •B Oa. a

K
'Oa

D ollar fiir die T onne zu 1016 k ę

GieBerci-Rohoison Stan
dard Nr. 2 loco Phila- 
d o l p h i a ................... .... 17,75 17,50 16,75 16,50 24,50

GieBerei-Roheisen Nr. 2 
(aus dem Siiden) loco 
Cincinnati . . 15,25 14,75 15,25 15,25 24,25

Bcssem er - Roheisen f “ 17,75 17,00 16,90 16,90 24,15
GrauesPuddelroheis.] §•! 15,65 14,90 14,90 14,90 23,15
Bessemerknuppel 2 8 , - 28,— 2 8 - 26,— 29,50
Schwere Stahlschienen  

ab W erk im Oston . 2 8 , - 2 8 , - 2 8 - 2 8 , - 2 8 , -

Behalterbleche , t 1,70
CeuU  fiir das P fu n d

1,70! 1,701 1,60 1,70
Feinblecho Nr. 27 V ■§ = ~ 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50
Drahtstifte . . .)  tLI'° 2,05 2,05 1,85 1,75 2,05
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Im groBen und ganzon herrscbt jetzt eine mehr 
zuverliissigo Stimmung fur die weitoro Entwicklung 
dea Eisenmarktes; auch soli in einzelnen Zweigen der 
Auftragaeingang sich etwas belobt haben. Der Fort- 
achritt ist indessen woder besonders ausgepragt, noch 
ist er allgem ein. Das Auefulirgesehiift zeigt einigc 
Belcbung. Namentlich fiir Indien und China, ebonso 
sind fiir Siidafrika ferschiedeno groBore AbschliisBO 
getiitigt worden. Doch ist man noch Behr wcit davon 
entfernt, von gerogelteń Erzeugungs- und Absatzver- 
hiiltnissen reden zu konnen.

Oas- und Sloderohr-Syndikat zu DUssoldorf.
— W io dio „lih.-W . Ztg.“ m itteilt, wurden in dor am
7. d. Mts. abgehaltenen Hauptversammlung des 
Syndikates dio Preiso fiir Gasrohre um 2‘/a “/o, fur 
Siedoroliro um 2 °/o und fiir Flanschenrohro um 3 °/° 
ermiiBigt. Mit den amerikanischen W erken wurde 
eino Einigung orzielt.

Er/.ausfuhrzoll in  N onregeiu* — Dio norwegi- 
scho Yolksvortrotung hat kiirzlich den Antrag der 
Regierung, einen Auafuhrzoll Yon 25 Oero fiir jede

* „Oestorr. - Ungar. Montan- u. Metallind. - Ztg." 
1908 Nr. 27 S. 3.

Registertonne ausgehender Erzscliiffe einzufiihren, an- 
genommen.

D io  L ago dos R o lio iso n g o sc lia fto s . — Yom
d e u t s c h o n  Markte ist nur kurz zu berichten, daB 
nach Featsetzung der Preiee fiir das zweito Halbjahr 
1908 dor laufende Bedarf in don Yorachiedonen Roli- 
eisensorten gedeckt worden ist. Dor Yersand im Juni 
war schwaclior ais im Yormonato.

Ueber das o n g l i a c h e  Rohoisengeschiift wird 
una unterm 11. d. M. aua Middlosbrough folgendes 
geschrieben: Obgleich die Roheisouverschift'ungen in 
dieBem Monate etwas nachgelassen liabon, die W ar- 
rantsYorrilto soit Endo Juni unter fortwiihrenden 
Schwankungon oino Zunahme zoigen und sieli dio 
N ach frage Ycrringort hat, so ist trotz des stilleren 
GoBchaftes dor Markt sehr foat. Hiosigo Warrants 
achlieBcn zu sh 51/1 d Kiiufor, ali 5 1 /3 ’/2 d Abgebor; 
der Umsatz in diesen Papieren ist etwas stiirkor ge- 
worden, da yiole Deckungen stattfinden. Gegonwiirtigo 
Preise sind fiir G. M. B. Nr. 1 sh 53 /6  d bis 
sli 53/9  d, Nr. 3 s h 5 1 /3 d ,  ILimatit in gleichen Mengon 
Nr. 1, 2 und 3 sh 56/6  bis sli 56 /9  d, samtlich netto 
Kasee ab W ork fiir Juliyerschiffung, fur August und 
spator kann man etwas billiger abschlieBon. In Connals 
bieB igon Lagorn befinden sich 49 026 tona.

Y ereins-N achrichten.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.
Fiir dio Yoroinsbibliotliok sind oingogangon:

(Die E in sender 8lnd durch * bezelchnet.)

S tiid t. H an  d e l s - H o c  h s c h  u l e *  Co l n:  Personal-
Verzeichnis f i ir  das Som mersetnrster 1!)08.

Yorschliige z u r  R eform  des Gesetzes, betreffend dic 
B ekdm pfung des unlaułeren Wettbeioerbes. I. T e il: 
Borichte. — II. Teil: Denkschrift der Kommisaion 
fiir die Bekampfung des unlautoren "SYottbewerbos.

. [Deutscher Yorein* fiir don Schutz des geworblichen  
Eigentums.]

Aenderungon in der M itgliodorliste.
Allm ann, M ax, Oberhiitteninspektor, Katharinahiitte, 

Soanowice, Russ.-Polen.
A rn old , E rnst, Ing., Chef dos Mascbinonbetriebea und 

Konstruktioii8-Bureaus dor Akt.-Ges. dor Sosnowicer 
Rohrenwalzw. u. Eisenwerko, Sosnowico, Russ.-Polen.

B aldus, E Betriebsingenieur dor Firma Otto Jach- 
mann, Berlin N"W., Iluttenatr.

Besuch, Josef, Betriebschef der Firm a Thyssen & Co., 
Miilheim a. d. Ruhr, Seilorstr. 13.

B lanchart, Georg, Ingenieur des Deutachen GuBrohron- 
Syndikates, Akt.-GeB., Cóln, Bremerstr. 18.

B rauer, Carl, Bergwerksbositzer, Coln, WeiBenburg- 
BtraGo 43.

Bungeroth, R udolf, Oberingenieur und Btellv. Yor- 
Btandsmitglicd der DeutBcb-Oesterr. Maimeainaiin- 
riihron-Worko, Diisseldorf, Adersstr. 36.

Cupey, B ernhard, Betriebsdirektor und Prokurist der 
Geiswoidor Eisenwerko, Akt.-Ges., Geiaweid.

E ckardt, Paul, Betriebsleiter, Clmrlottenburg, Sybol- 
straBe 53.

Eich, Nicolaus, Goneraldirektor der Deutsch-OeBtorr. 
Mannesmannroliren-Werko, Diisseldorf, Duisburger- 
straBe 118.

F ahrenhorst, Dr. jur., Reg.-Rat, Direktor, Zentral- 
direktion Phonix, Iloorde i. W.

Falk, A rn old , Stelly. Yorataudsmitglied der Deutsch- 
Oostorr. Mannesmannróhron - W erk e, Diissoldorf, 
Boethovenstr. 5.

Geifiel, A lfred , Oberingenieur, Essen a. d. Ruhr, Siid, 
PaulinenatraBe 95,

Gin, Gustavc, 149 Ruo do Romo, Paris.
Hagemann, E rnst, Dipl.-Ing. dos Stahl- und AYalz- 

werkes, Rondaburg.
Jung, A rth u r,  Stahlwerkschef der Maxhutte, Rosen

berg, Oborpfalz.
M a rto n , Georg, Zentralinspektor, Resiczabiimja 

Krasaó-Izoreny, Ungarn.
M itin skyj, A lexander, St. Petersburg, GroBe Prospekt, 

Petersburgskaja Nr. 2.
M ueller, O ttomar, Iliitteningoniour im Martinstahlwerk 

der ÓhorBchlosischou Eisonbalm-Bedarfs-Akt.-Ges., 
Friedenaliiitte, O.-S., Morgonrotbstr. 24.

Nehoda, E ugen, Ing., Werksvorwaltor der Hernad- 
thalerUngari8chenEisenindustrie Akt.-Gea.,Koroinpa, 
Ober-Ungarn.
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