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Holzkohle und Koks ais Brennstoff fur Hochofen.
nter dieser Ueberschrift wurde in „The 

'  Iron and Coal Trades R eview “ vom 19. Juni 
d. J .*  ein Aufsatz von R. H. S w e e t  s e r  ver- 
offentlicht, welcher in den „Transactions of the 
American Institute of Mining Engineers“ er- 
schienen ist und aus dem wir folgendes mitteilen : 

„So viele verschiedeneBedingungen beeinflussen 
den Betrieh der Hochofen, daB es schwer ist, 
gemigend sichere Vergleichszahlcn fur den Gang 
zweier Hochofen z u erhalten, und noch schwie- 
riger ist es, vergleichhare Ergehnisse iiher Be
triebe mit zwei ganz yerschiedenen Brennstoffen 
zu bekommen. Die verschiedencn Vorteile der 
Holzkohle gegeniiber dem Koks ais Hochofen- 
brennstoff diirften den meisten Hochofenleuten 
bekannt sein, aber die Bedingungen, yergleich- 
bare Ergehnisse dieser beiden zu erlangen, 
waren niemals so gUnstig wie wahrend des 
Jahres 1905 auf dem W erke der A lg o m  a - 
S ta h l  - G e s e l l s c h a f t  zu Sault - Ste. - Marie, 
Ontario, welche zwei neuzeitliche, wohlausge- 
riistete Hochofen, wenn auch von verhiiltnis- 
maBig geringem Fassungsvermogen, besitzt. In 
vier aufeinanderfolgenden Monaten wurde , einer 
dieser Hochofen mit Holzkohle und der andere 
mit Koks betrieben; dann wurde der Holz- 
kohlenhochofen eine Zeitlang mit einem Ge- 
menge von Holzkolilen und Koks, und zuletzt 
nur mit Koks beschickt.

Der Molier war fiir beide Oefen fast ganz 
derselbe, und naturgemaB waren auch die klima- 
tischen Bedingungen gleich. Die Abmessungen 
der beiden Hochofen und ihre Betriebsergeb- 
uisse mit den yerschiedenen Brennstoffen waren 
die folgenden (s. Zahlentafel 1).

Wiihrend des viermonatigen Betriebes Mitrz- 
Juli 1905 yon Hochofen I mit nur Holzkohle 
wurden zwei wichtige Tatsachen erw iesen:

1. daB ein neuzeitlicher Hochofen von 21 m 
Holie und angemessenem Profil, und ausge- 
riistet mit den neuesten Maschinen, erfolg- 
reich mit Holzkohle betrieben werden kann;

Zahlentafel I.

Hochofen I Hochofen II

H o l i e .................. 21336 min 24384 mm
Kohlensackdurch-

męsBer . . . 4114 1 n 4724 „
Gestell . . . . 2590 n 3048 „
Gichtweite . . . 2895 3200 „
Glockendurch-

messer . . . 1829 2134 „
Kubikinhalt . . 173,29cbm 252,42cbm
Zahl der Formen 9 9
F ormendurclimes-

s e r ................. 127 nm 127 mm

H o lz k o h le K o k s Koki)

GroBte Tageser-
zeugung . . 175,8 t 240,81* 344,4 t.

GroBte Wochen-
erzeugung . . 1020 t 1476,31 2209,8 t

GroBte Monats-
orzeugung . . 4136 t 6229 t*'* 8155,4 t

Angeblasen am . 0. Marz 16. Juli 17. Okt.
1905 1905*** 1904

S. 2477; vergl. auch „Iron A ge“ 1908, 13. Aug.,
S. 446.

KLII I.2S

2. daB die Einrichtungen und der geeignete 
Betrieb fiir gutgehende Kokshochofen auch 
auf Holzkolilenhochofen iibertragen werden 
konnen.

Die folgenden Zahlen (Zahlentafel 2) zeigen  
die Durchschnittsergebnisse, welche wahrend des 
dreimonatigen Betriebszeitraumes April-Juni 1905 
erzielt wurden. Stillstande wurden darin nicht 
in Abzug gebracht, obgleich Hochofen Nr. II 
im Monat April einige Tage wegen Reparaturen 
am Gestell stillgesetzt wurde.

Beim Vergleich dieser Zahlen zeigt sich, daB 
der Holzkohlenbetrieb folgende technische Vor- 
teile bietet:

1. der Hochofen verbrauclit fiir die Tonne Roh
eisen bedeutend weniger Holzkohle ais K oks; f

* Am 4. Februar 1906.
** Marz 1906.

*** Von Holzkohle u. Koks auf Koks alleiri umgesetzt.
t  A lim ork u n g  d es Ue b e r s e t z e r s .  Der Unter- 

sehied im.Yerbraueh von Koks und Holzkohlen be
tragt 985,3 — 930,2 =  65,1 kg und ist begriindet in 
dem Unterschiede im Kohlenstoffgehalt der beiden 
Brennstoifarten.

1
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Zalilentafel 2. B e t r i e b s e r g e b n i s s e  d e s  H o c h o f e n s  I m i t  H o l z k o h l e n :

1905

T h e o -
re t is c h e s

A us
b r in g e n

%

W lrk -
lie h e s
A u s 

b r in g e n

%

Y e r lu s t  
a n  A us
b r in g e n

%

Y e rb ra u c h
a n

M esab i-
E rz e n

%

W in d -  
m e n g e  fu r  

1000 k g  
R o h e ise n

cb m

H o lz k o h le n -  
y e rb ra u c h  

fu r  1000 k g  
R o h e isen

K a lk s te in -  
y e rb ra u c h  

fiir  1000 k g  
R o h e isen

kff

M o n a t-
e rz e u g u n g

a n
R o h e ise n

t

D u rc h -
s c h n it tl ic h e
R o h e is e n -
e rz e u g u n g

In
24 S tu n d e n  

t

W in d -  
m e u g e  fiir 

1 k g  
H o lz k o h le

cb m

April . , . 57,20 56,40 0,80 •33,4 2546 946,7 175,5 3781,6 126,1 2,691
Mai . . . . 58,51 58,30 0 ,21 33,7 2337 900,0 137,5 4104,6 132,4 2,599
Juni . . . 57,73 55,60 2,13 34,0 2772 943,8 180,0 3791,7 120 ,8 2,939

Durchschnitt 57,81 56,76 1,05 33,7 2551,6 930.2 164,3 3892,6 126,4 2,743

2551,6 cbm "Wind — 3328,7 kg — 3,3287 t "Wind fur 1000 kg Iiolzkohlenroheisen.* 

B e t r i e b s e r g e b n i s s e  d e s  H o c h o f e n s  II m i t  K o k s :

1905

T h e o -
re tisc h e i.

A u s 
b r in g e n

%

W lrk -
iic h e s
A u s

b r in g e n

%

Y e rlu s t 
a n  A u s

b r in g e n  

%

V e rb ra u e h
a a

M esab i-
E rz e n

%

W in d -  
rae n g e  fiir  

1000 k g  
R o h e isen

cbm

K o k s- 
v e rb ra u c h  

f iir  1000 k g  
R o h e is e n

k g

K a ik s te in -  
Y erb rau ch  

fu r  1000 k g  
R o h e ise n

k g

M o n a ts -
e rz e u g u n g

an
R o h e ise n

t

D u rc h -
■ ch n ittlich e
R o h e ise n -
e rz e u g u n g

in
24 S tu n d e n  

t

W in d -  
m e n g e  fiir

i te
K o k s

cbm

April . . . 57,30 54,70 2,60 23,5 ' 3755,7 969,2 462,5 5351,3 208,6 3,875
Mai . . . . 58,79 57,80 0,99 26,9 3910,9 940,7 463,0 7262,3 234,3 4,157
Juni , . . 58,16 55,00 3,16 28,3 4128,0 1046,0 468,8 6776,7 231,4 3,946

Durchschnitt 58,08 55,83 2,25 26,2 3931,5 985,3 404,8 6463,4 224,8 3,992

3931,5 cbm "Wind — 5118,4 kg =  5,1184 t "Wind fiir 1000 kg Koksroheisen.

2. nur etwa ein Drittel von dem Kalkstein- 
verbraucli des Betriebes mit Koks** ist fiir 
den Holzkohlenbetrieb erforderlich;

3. der Windbedarf eines Holzkohlenhochofens 
betriigt annahernd nur 65 °/o desjenigen 
eines Kokshochofens von derselben Erzeu- 
gungsfahigkeit ;***

4. die „kritische Temperatur*1 im Holzkohlen- 
hochofen scheint niedriger ais im Koks- 
hochofen zu se in .f

Zu diesen vier Hauptvorteilen sollen nach 
Sweetser noch die weniger in Erscheinung treten- 
den Vorteile kommen, wie geringere Unterhal- 
tungskosten, weniger Ausgahen zum Bewegen 
von Holzkohle und Kalkstein, und. kleinere Ge- 
blasemaschinen, iufolgedessen geringerer Dampf- 
verbrauch, kleinere Heizfiache der Winderhitzer

* Demnach iBt das Gewicht eines ICiibikmeters 
Wind mit 1,3045 kg angenommen, wahrend dasselbe 
1,2937 kg betragt.

** Der TJnterscliied im Yerbranch von Kalkstein 
betragt 464,8 — 164,3 =  300,5 kg, er ist sehr hoch und 
kann nur mit dem hoheren Aschen- und Schwefel- 
gehalt der Koks begrundet werden.

*** Der Untersckied im Yerbrauch von Wind be- 
triigt 5,0376 — 3,2775 =  1,76011; dieser Mehrverbrauch 
an Wind fur Koks, welcher gewohnlich weniger Kohlen- 
stoff entlialt ais die Holzkoblen, wiirde fielleicht eine 
teilweise Erklarung finden konnen, wenn Gasanalysen 
mitgeteilt waren. Siehe jedoch SchluBbemerkung.

f  Die in dem Originale mit „critical temperature“ 
hezeichnete Temperatur wird bei dem Betriebe mit 
Holzkohlen niedriger gewesen sein , ais bei dem Be
triebe mit Koks, weil bei letzterem mehr Kohlensaure 
gebildet sein wird, worauf auch der Mehrverbrauch 
an Wind beim Betriebe mit Koks hinweist.

und niedrigere Windpressung, geringere Staub- 
mengen und demgemafi ein klein wenig hoheres 
Ausbringen aus denselben Erzen —  Rast und Ge- 
stell des Hochofens brauchen weniger gekiihlt 
zu werden — und endlich ein niedrigerer Schwefel- 
gehalt im Roheisen.

Wahrend der drei Vergleichsmouate zeigte 
es sich uuverkennbar, dafi man bei der schlechten 
Holzkohlenąualitat und dereń ungeniigenden An- 
lieferung itn Holzkohlenhochofen nicht die Be
triebsergebnisse erzielte, wrelche man andernfalls 
hatte erreichen konnen. Aber gerade diese un- 
giinstigen Betriebsvorbedingungen sollen die Yor
teile des Holzkohlenbetriebes um so deutlicher 
erkennen lassen.

Beim Vergleich des fiir eine Tonne Roheisen 
benotigten B r e n n s t o f f e s  ist zu beachten, dafi 
die erhaltenen Zahlen sich auf die an das Stahl
werk abgelieferten Roheisengewichte und auf 
die Rohgewichte von Koks und Holzkohle — 
den Abrieb nicht abgezogen — , welche an die 
Hochofen abgeliefert wurden, bezielien. Bei der 
aufierordentlich schlechten Qualitat der Holz
kohlen betrug dieser Abrieb zeitweise bis zu 
16 °/o. Die Ergebnisse wahrend des Betriebs- 
zeitrauines von drei Monaten weisen einen Holz- 
kohlenverbrauch von 930,2  kg und einen Koks- 
yerbraucli von 985,3  kg f. d. Tonne Roheisen 
auf. Die Betriebsverhaltnisse fiir den Koks- 
hochofen waren aufierordentlich giinstige, die- 
jenigen des Holzkohlenhochofens dagegen sehr 
ungiinstig. Jedes Kilogramm Koks weniger ais 
1000 kg f. d. Tonne Roheisen bedeutet einen
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Zahlentafel 3. R o h e i s e n -  und S c h l a c k e n a n a l y s e n .  H o e h o f e n  I mi t  Ho l z k o h l e .

1905

ltobełsenanalyijen Schlackenanalysen

SI

%

s
%

p

%

Mn

%

S i0 3

%

AlaO,

%

SIO, Al,Ol 
zusammen

%

Fe

%

Mn

%

Ca 0

%

MgO

%

8

%

A p r i l ................. 1,22 0 ,0 1 0 0 ,0 8 6 0 ,5 2 4 2 ,1 5 1 1 ,0 2 5 3 ,1 7 0 ,7 4 0 ,6 2 4 3 ,0 0 1 ,2 5 0 ,2 4
M a i..................... 1 ,6 3 0 ,0 1 4 0 ,0 8 3 0 ,6 1 4 4 ,4 9 1 2 ,0 2 5 0 ,5 1 0 ,8 7 — — — _
J u n i..................... 1 ,5 3 0 ,0 1 0 0 ,0 8 2 0 ,5 1 4 5 ,7 6 9 ,9 9 5 5 ,7 5 1 ,2 9 — — — —

Durchschnitt 1 ,4 6 0 ,0 1 1 0 ,0 8 3 6 0 ,5 4 6 4 4 ,1 3 1 1 ,0 1 5 5 ,1 4 0 ,9 6 6 0 ,6 2 4 3 ,0 0 1 ,2 5 0 ,2 4

I I 0 c h 0 f e n  II m it  K o k s .

A p r i l ................. 1 ,4 8 0 ,0 3 1 0 ,0 7 4 0 ,4 9 3 7 ,4 8 1 1 ,8 4 4 9 ,3 2 0 ,6 3 0 ,3 4 4 8 ,1 0 1 ,4 6 1 ,3 2
M a i..................... 1 ,3 9 0 ,0 2 7 0 ,0 7 2 0 ,5 3 3 8 ,1 2 1 1 ,7 7 4 9 ,8 9 0 ,6 2 _ _ _ __
Ju n i..................... 1 ,5 0 0 ,0 2 9 0 ,0 6 7 0 ,5 4 3 9 ,1 7 1 0 ,9 4 5 0 ,1 1 0 ,7 4 — — — —

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

fast unvorhergesehenen Gewinn in Sault-Ste.- 
Marie, wenn nicht das Ausbringen aus den 
Erzen hoher ist ais gegenwilrtig. Der durch- 
schnittliche Koksverbrauch f. d. Tonne Eoheisen 
wahrend des Jahres 1905 war fur die Hoehofen 
in den Mahoning- und Shenango - Talern, aus- 
genommen die Hoehofen der United States Steel 
Corporation, 1031 ,8  kg. Werden die letzteren  
mit eingerechnet, so stellt sich der Koksver- 
brauch von 89 Hoehofen f. d. Tonne Roheisen 
auf 997,34 kg. Der Holzkohlenverbrauch von 
930,2 kg f. d. Tonne Roheisen war ungewohn- 
licli hocli. Wenn die Qualitat der Holzkohlen 
gut gewesen ware, so hatte sich diese Yer- 
brauchszahl 803,6  kg niłhern miissen. Einige 
Hoehofen des Reviers, welche gute Holzkohlen 
zur Yerfiigung haben, sind auf 714,3 kg her- 
untergekommen.

Man kann bei Holzkohle mit einem Minder- 
verbrauch von 178,6 kg gegeniiber Koks rechnen. 
Da die Holzkohle fast keine Asche enthalt, so 
wird auch kein Brennstoff und kein Kalkstem  
zur Verschlackung der Asche benotigt. AuBer- 
dem erlaubt die vollstandige Abwesenheit des 
Schwefels, eine sehr saure Schlacke zu fiihren, 
welche viel leichter* schmelzbar ist ais die 
Schlacke derselben Erze beim Koksbetriebe.

Die Anregung von Wm. W ilk in s  in Ash
land, W isc ., mit noch weniger Kalkstein zu 
arbeiten, hatte wenig befriedigenden Erfolg. 
Eine Schlacke, entlialtcnd 40 ,78  °/o S i0 2 ,
13,20 °/» AUOs und 0,35 °/o Fe, wurde ais 
richtig befunden** und der Gang des Hochofens 
war zufriedenstellend bei einer Windtemperatur 
von 650 0 C. Eine Schlacke, enthaltend 38,74 °/o 
Si 0 2 , 12,35 °/0 AI2O3 und 0,20 0/0 Fe, war ein 
wenig „schmierig“, und eine solche mit 37 ,12°/o

* Das kommt doch, nach don Zahlen in „Stahl 
und Eisen“ 1908 Nr. 1 S. 18, sehr auf die Zusammen
setzung an; yergl. auch „Stahl und Eisen*1 1908 Nr. 32 
S. 1130 ff.

** M erkwiirdigerweise fehlen in den Analysen die 
Bestimmungen der ubrigen Basen.

Si02 und 11,54 °/« AU Os war zu „kurz*1. Der 
Betrieb bei einer Schlacke, enthaltend 55,52°/o 
S1O2, 9,13°/o AliOa und 0,90 °/o Fe, war un- 
befriedigend. Beim Holzkohlenhoehofen sind die 
Folgen einer zu „kurzen“ Schlacke dieselben 
wie beim Kokshochofen. Die Menge der Schlacke 
muB geniigend sein, um einen glatten Betrieb 
zu gewillirleisten und die Unanneliinlichkeiten, 
welche eine plotzlich auftretende kalte, dick- 
fliissige Schlacke verursacht, zu vermeiden. Ein 
Holzkohlenhoehofen - Betriebsleiter setzte nur 
78,1 kg Kalkstein f. d. Tonne Roheisen bei Ver- 
arbeitung von Erzen, welche etwa 6 °/o Kiesel- 
saure enthielten. Die geringe Menge Kalkstein, 
welche der Holzkoklenbetrieb erfordert, ver- 
mindert die zu bewegenden Massen und den z u 
lialtenden Vorrat. Die geringer fallende Menge 
Schlacke vermindert die Unterhaltungskosten der 
Schlaekenpfannen, Geleisanlagen usw.

Einer der griiflten Vorteile beim Holzkohlen- 
verbrauch besteht in der geringen Menge G e -  
b la s e w in d  f. d. Tonne Roheisen. 1 kg Koks 
erfordert annahernd 50°/o mehr Wind zu seiner 
Verbrennung ais 1 kg Holzkohle. * Diese 
Ersparnis erlaubt die Anlage billigerer Geblase- 
mascliinen, weniger Dampfkessel und geringere 
Heizfliiche der W inderlutzer und folglieh ge
ringere Anlagekosten fur Maschinen, Kessel, 
W inderhitzer, Pumpen, Dampfleit.ungen, Wind- 
leitungen, Gasleitungen und dereń Zubehor. 
AuBerdem sind die Ausgaben fiir Lohne und 
Reparaturkosten niedrigere. Ein weiterer Yor- 
teil der geringen Menge benotigten Geblase- 
windes ist der geringere Verlust, wie Zahlen- 
tafel 2 zeigt, beim Vergleich des Unterschiedes 
zwischen theoretischem und wirklichem Aus
bringen. Der Verlust beim Ausbringen des 
Holzkohlenhochofens war nur 1,05 °/o, walirend 
derjenige des Kokshochofens 2,25 °/o betrug. 
Der Holzkohlenhoehofen yertrug 7,5 °/o mehr 
Mesabi-Erze ais der Kokshochofen. Naturlich

* Siehe SchluBbemerkung.
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fiihrt die geringere Menge Geblitsewindes auch eine 
viel geringere llenge Feuchtigkeit in den Hochofen.

Der grofie Unterschied in der Geblasewind- 
menge fiir die beiden Brennstoffe z e ig te . sich 
sehr deutlich, ais von Holzkohle auf Koks um- 
gesetzt wurde. Es wurde weder der Ofen ge- 
ditmpft, noch der Betrieb unterbrochen, sondern 
die Holzkohle wurde nach und nach durch Koks 
ersetzt, und die Anzahl der Umdrehungen der 
Geblasemaschine wuchs, um den steigenden Be
darf an Gebliisewind zu liefern.

2. hatten sich im Ofen ringformige Ansatze 
gebildet, welche spater beim Betriebe mit Koks 
und grofieren Windmengen wieder fortsclimolzen.

Wahrend der letzten Juniwoche, kurz yor 
Einstellen des Betriebes mit Holzkohlen, wurde 
etwas mehr Holzkohle angefahren. Die Um- 
drehungszahl der Geblasemaschine wurde eine 
Zeitlang vermehrt, es stieg die Erzeugung. aber 
die Windpressung erhohtc sich nicht. Repa- 
ratur am Aufzug und die mangelhafte Zufuhr 
von Holzkohlen yeranlafiten am 3. Juli einen

Schaubild 1. Betriebsergebnisse des Ofena I in Sault-St.-JIarie, Ontario.

Das yorsteliende Schaubild 1, zeigt die Durch- 
sclmitts-Windpressung, die Tageserzeugung an 
Roheisen in Tonnen und die durchschnittliche 
Anzahl Umdrehungen der Geblasemaschine auf 
eine Minutę fiir den Zeitraum yom 10. Juni bis 
zum 23. Juli. Den. groBten Teil dieses Zeit- 
raumes wurde der Hochofen mit Holzkohle be- 
trieben, und die Menge Geblasewind (und folg- 
lich die Menge des erzeugten Roheisens) richtete 
sich nach der taglichen Anfuhr der Holzkohle, 
welche niemals hinreichend war, um die hochst- 
mogliche Erzeugung und den yorteilhaftesten 
Betrieb zu erreichen. Zwei ungewohnliche Er
gebnisse zeitigte dieses schwache Blasen:

1. die Windpressung yon 4 ,082 bis 4 ,536  
Pfund ( =  0,287 bis 0 ,319 at) war lioher, ais sie 
hatte sein sollen, nnd

Stillstand yon 9 Stunden. —  Vom 6. bis 10. Juli 
stand geniigend Holzkohle zur Verfiigung, so 
daB mit 34 bis 35 Umdrehungen in der Minutę 
geblasen werden konute. Unter diesen Betriebs- 
yerhaltnissen war der Holzkolilenyerbrauch fur 
die Tonne Roheisen 7 70,1 kg, und die erzeugte 
Roheisenmenge stieg auf 170,3 Tonnen im Tag. 
Sodann wurde eine Woche lang Holzkohle und 
Koks gemischt yerbraucht und der Zusatz an 
Koks ailmahlich gesteigert, bis die gesamte Menge 
Holzkohle durch Koks ersetzt war, was mit der 
zweiten Gicht der Tagesschicht am 16. Juli 
erreicht war. Obgleich man sich bemiihte, die 
eingeblasene Windmenge geniigend zu steigern, 
war sie doch nicht yollkommen ausreichend, ais 
der Koks vor den Formen erschien, und folglich 
ging die Erzeugung an diesen Tagen — dem
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13. und 14. Juli —  zuriick. Die Steigerung 
der eingeblasenen Windmenge bracłite auch ein 
Steigen der Erzeugung mit sich. Wiihrend 
des Betriebes mit Holzkohle und Koks konnte 
man deutlich beide Brennstoffsorten gemischt vor 
den Formen beobachten.

Ais dic Holzkohle durch Koks ersetzt wurde, 
war keine Aenderung in der Konstruktion des 
Hochofens vorgenommen, aber die Steigerung 
der Windmenge und der Temperatur im Gestell 
begann bald das Mauerwerk in der Formebene 
und R a st ' anzugreifen. Es wurden zwischen den 
Formkasten Kiihlplatten eingelegt, aber trotz- 
dem hatte man spilter viele Betriebsstorungen 
infolge der diinnen Wandungen in der Formebene 
und oberhalb derselben. Nach dieser Erfalirung 
mufi das Gestell und die Bast beim Kokshoch- 
ofen gegen hohere Temperatur widerstands- 
filhigeres Mauerwerk und reichlichere Wasser- 
kiihlung erhalten, ais beim Holzkohlenhocliofen. 
Um Roheisen von demselben Siliziumgehalte zu 
erblasen, mufi beim Koksbetriebe die Temperatur 
im Gestell hoher gehalten werden ais beim Holz- 
kohlenbetriebe, und die beim ersteren fallende 
Schlacke ist schwerer schmelzbar ais beim letz teren.

Der durchschnittliche Siliziumgehalt des Roh
eisens beider Hochofen war wiihrend der drei- 
monatigen Betriebszeit gleich, aber der Durch- 
schnittsgehalt an Schwefel war im Holzkohlen- 
roheisen nur 0,011 °/o, wiihrend er im Koks- 
roheisen 0 ,029 °/o betrug. Selten uberstieg der 
Schwefelgehalt des Holzkohlenroheisens 0,021 °/o 
und niemals 0 ,082 o/o. Der hohere Phosphor
gehalt der Holzkohle bewirkt aucli einen hoheren 
Phosphorgehalt des Holzkohlenroheisens, ais den- 
jenigen des aus denselben Erzen erblasenen Koks- 
roheisens. Der Mangangehalt war in beiden 
Roheisenarten annahernd derselbe.

Yor allem sind es zwei ernstliche N a c li -  
t e i l e ,  welche der Yerbrauch von H o lz k o h le  
an Stelle von Koks ■ mit sich bringt, obwohl 
beide nicht unuberwindlich sind. Der erste besteht 
in der Schwierigkeit, in genugender Menge und 
Regelmilfiigkeit gute Holzkohle zu erhalten. Das 
Holz, welches erforderlich ist, um die Holzkohle 
liir die tagliche Erzeugung von 147,6 t Roheisen 
zu liefern. wiirde in Klaftern zu 3,6 cbm auf- 
gelegt, ein Stapel von rund einer halben Meile 
oder 800 m Lange ausmachen. Die erforder- 
lichen Flachen mit Ahorn- und Buchenwald-Be- 
stiinden werden in den Vereinigten Staaten
immer geringer, obgleich in Kanada noch aus- 
gedehnte Landstriche mit Waldern bedeckt sind, 
welche auf die Abliolzung durch die Ansiedler 
warten, und die mehr Holzarten enthalten, 
welche sich besser fiir die Herstellung von
Holzkohle eignen, ais fiir die Verarbeitung zu 
Rundhijlzern. Der zweite Nachteil ist die
Leiclitigkeit, mit welcher Holzkohle Feuer fangt, 
eine Gefahr, welche so lange besteht, bis die

Holzkohle vor die Formen des Hochofens kommt. 
Im Hochofen kann leicht Oberfeuer entstehen, 
wenn der Ofen plotzlich fallt. Der Hochofen I 
iiel oft heftig infolge der schlechten Holzkohle 
und dtir ungeniigenden Windpressung, und fast 
immer entziindete sich der feine Holzkohlenstaub, 
welcher aus den Explosionsklappen der Gicht 
lierausgeworfen wurde. Zuweilen fiel der bren- 
nende Holzkohlenstaub bis auf die Hiittensohle. 
Aber alles dies kann vermieden w^erden durch 
hinreichende Zufuhr und durch Yerwendung guter 
Holzkohle, welche in geschlosseneu Retorten 
erzeugt ist.*

Erwilhnenswert ist, dafi, wahrend der Zeit, 
wo im Hochofen I die grofite je mit Holzkohle 
erzielte Roheisenerzeugung erreicht wurde, 
ehenfalls in Kanada vielleicht die kleinsten 
Holzkohlenhochofen der W elt im Betriebe 
waren. Es standen zwei kleine Holzkohlen- 
hochofen der alten franzosischen Konstruk
tion, erbaut in. den Jahren 1880 und 1881  
in Drummondville, Quebec, im Feuer, und er- 
zeugten 3,44 t Roheisen taglich. Die Ab- 
messungen eines dieser Liliputs sind 9449 mm 
Hohe, 3048 mm Lange und 1118 mm W eite, 
und diejenigen des anderen 9753 mm Hohe, 
2743 mm Lange und 1118 mm W eite. “ —

Die in Vorstehendem angegebenen Zahlen 
fiir den Windverbrauch fiir Koks und Holzkoblen, 
nach welchen ersterer um 1,246 cbm auf 1 kg 
Brennmaterial oder 45,5 °/o hoher sein soli, ais 
fiir Holzkoblen, konnen unmoglich richtig sein. 
Wenn der Koks 10%  Asche enthielt uud 5%  
W asser, dann betriige der Kohlenstoffgehalt 85 °/0. 
Wenn die Holzkohle 5°/o Asche und 7°/o W asser 
enthielt, dann betriige dereń Kohlenstoffgehalt 
8 8 % . Nehmen wir an, dafi der Kohlenstoff
gehalt sowTohl des Koks ais der Holzkohle 85 °/o 
betragen habe, dann enthalten die 930,2 kg 
Holzkohlen, wrelche nach den obigen Mitteilungen 
von Sweetser auf 1000 kg Roheisen durchschnitt- 
lich gebraucht sein sollen, 790,67 kg Kohlen
stoff, und die 985,3 kg Koks, welche auf 1000 kg 
Roheisen durchschnittlich gebraucht sein sollen, 
837,51 kg Kohlenstoff.

S c h lu f ib e m e r k u n g .  W ie schon oben ge- 
sag t, wiirde man diese Unterschiede im Wind- 
rerbrauch erkliiren konnen, wenn Gasanalysen 
yorlagen. Nimmt man z. B. die Zusammensetzung 
der Gase wie folgt a n :

c o  H  c h » c o a N H aO

% % % % % %
25,84 2,96 0,54 9,37 56,00 5,29

so erforderten die 790,67 kg Kohlenstoff der 
auf eine Tonne Roheisen verbrauchten Holzkohlen 
an atm. Luft 3892,9  kg. Es sollen nun nach 
Sw-eetser fur Holzkohle 3277,5  kg verbraucht 
sein, also 615,4 kg weniger. Das wiirde natiir-

* Diese Naehteile Bind docb nur ortliche und 
nicht allgemeine.
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lich nur dann moglich sein, wenn die Gase beim 
Betriebe mit Holzkohle entsprechend mehr CO 
und weniger C 0 2 enthalten hiltten.

Wenn die Gase beim Betriebe mit Koks z. B. 
auch obige Zusammensetzung gehabt hatteri, dann 
wurden die 837,51 kg Kohlenstoff an atm. Luft

4123.5  kg erfordert haben. Es sollen aber
5037.6  kg, also 914,1 kg mehr, verbraucht 
worden sein. Das wurde natiirlich nur dann 
moglich sein, wenn die Gase beim Betriebe mit 
Koks entsprechend mehr C 02 und weniger CO 
enthalten hatten.

Die Bewertung der Hochofen- und Koksofengase in Rentabilitats- 
rechnungen.

Von Dr.-Ing. K. R u i n m e l  in Aachen-Rothe Erde.

Wie groB ist der W ert der Nebenprodukte 
eines Hiittenwerkes? Nehmen wir z. B. 

die Thomasschlacke. Sie hat fiir das W erk den 
W ert, zu dem sie verkauft werden kann, ab- 
ziiglich aller Unkosten. Anderseits: Nehmen 
wir die Abgase. Sie haben den W ert der Kohle, 
die man mit ihnen sparen kann.

Die Antwort ist also in den beiden betrach- 
teten Fiillen eine yerschiedene. Der Unterschied 
liegt darin, dafi ich das eine Mai die Schlacke 
nach auSerlialb verkaufe, das andere Mai die 
Gase im eigenen Betriebe verwende. Folglich 
liegt der Sclilufi nahe, dafi man in Rentabilitats- 
rechnungen dio Abgase, sobald man sie im 
eigenen Betriebe verwenden will, zu dem W ert 
der ersparten Kohle einzufiihren habe und nicht 
zu dem man sie (etwa in elektrisehe Energie 
umgewandelt) verkaufen kann.

Das ist aber falsch. Denn es ist etwas 
ganz anderes, ob ich frage: „Welchen W ert
haben die Gase fiir das W erk?tt oder: „Zu 
welchem W erte setze ich sie in Rcntabilitats- 
rechnungen ein?“

Betrachten wir einmal zu diesem Zweck zu
nachst den Unterschied zwischen dem W ert, zu 
dem man eine Sache verkaufen kann, und dem- 
jenigen W ert, den die mit ihrer Hilfe gemachte 
Ersparnis darstellt. Im ersten Fali ist von dem 
Verkaufswert, dem Handelswert (Tauschwert) 
dic Rede. Er ist ablUlngig von Angebot und 
Nachfrage am Yerkaufsort; er schwankt mithin 
mit dem Ort und mit der Zeit, kann unter Um- 
standen gleich Nuli sein, ist aber fiir gegebene 
Verhaltnisse eindeutig bestimmt. Aufier diesem 
absoluten W ert kann man noch von einem 
relativen W ert sprechon, d. h. von den Erspar- 
nissen, die man mit einer Sache machen kann. 
Dies ist der andere Fali. Hier handelt e^ sich 
immer um einen V e r g l e i  ch zwischen zwei oder 
melireren Betriebsmogliclikeiten. Also konnen 
diese Ersparnisse nur auf eine bestimmte Be- 
triebsmoglichkeit bezogen sein; sie sind relativ  
zu dieser Betriebsmoglichkeit. Der relative
W ert kann also zu gleicher Zeit ein mehrfacher 
sein, je  naclidem auf welche Betriebsmoglichkeit 
er bezogen wird; er ist n i c h t  eindeutig bestimmt.

W elcher W ert, der im Yorstehenden ais 
relativ bezeichnete oder der „absolute", ist fur 
die Bewertung der Abgase in Rentabilitatsrech- 
nungen einzusetzen ? Durch die Rentabilitats- 
rechnung wollen wir bestimmen, welche Erspar
nisse wir machen konnen, d. h. wir fragen nach 
dem relativen W ert. W ohlgemerkt: W ir f r a g e n  
danach; die B e s t i m m u n g  des relativen W ertes 
ist der Z w e c k  der Reehnung. W ir diirfen 
mithin den relativen W ert nicht in die Rech- 
nung einfiihren ; wir wollen ihn ja gerade durch 
die Reehnung suchen. Hier liegt der Kernpunkt 
der ganzen Untersuchung. Der Fehler, den 
man gemeiniglich macht, ist der, dafi man sagt: 
„Wir haben es bei der RentabilitUtsrechnung 
mit dem relativen W ert zu t un ;  folglich miissen 
wir mit dem relativen W ert r e c h n e n . “ Es wird 
dabei iibersehen, dafi man sagen miifite: „Es
ist bei der Rentabilitatsrechnung nach dem rela- 
tiven W ert g e f r a g t ;  folglich diirfen wir ihn 
nicht in die Reehnung e i n s e t z e n .  Daher findet 
man in Kostenbereclmungen meist d i e W ert- 
bestimmung, dafi den Gasen derjenige W ert zu- 
geschrieben wird, der sich durch die Ersparnis 
gegeniiber Betrieb mit Stochkohlen ergibt. Oft 
werden dabei sogar nicht einmal die tatsach- 
liclien Betriebskosten, also einschliefilicli Yer- 
zinsung, Amortisation, W artung, Schmierung, 
Reparaturen usw. fiir die Anlagen einschliefilicli 
der notwendigen Reseiwen zum Yergleich heran- 
gezogen, sondern der W ert des Gases nur nach 
den Brennstoffkosten, d. li. nach den zur Er
zeugung der gleichen Energiemenge notwendigen 
Kohlepreisen eingesetzt. Aber se lb st, wenn 
man diesen groben Fehler oder den noch groberen, 
einfach die Warmeeinlieiten des Gases auf den 
Preis fiir die Warmeeinheit der Kohle umzurechnen, 
nicht begelit — man roebnet eben mit einem 
r e l a t i v e n  W ert, mit einem in irgendwelcher 
W eise auf Kohle bezogenen W ert, und das ist 
nach Obigem unzulassig. W ir miissen das Gas 
yielinehr, wie aus dem Folgenden heiworgehen 
wird, mit dem ais absolut bezeichneten Werte, 
d. h. mit seinem Verkaufswerte, einsetzen. Dies 
wird am besten aus einigen Beispielen klar 
werden.
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Fiir die Energiebeschaffung auf Hiittenwerken 
stehen heute folgende Betriebsmoglichkeiten zur 
Yerfiigung:

A. Bezug der Energie in irgend einer Form 
von auswitrts, also z. B. durch Kohle, von 
einer auswartigen elektrischen Zentrale, 
durch Ausnutzung einer W asserkraft.

B. Erzeugung der Energie aus den Neben- 
produkten des W erkes selbst, also inittelst 
Hochofen- bezw. Koksofengasen.

Die Frage nach der Rentabilitat lautet dabei: 
„Hit welcher Betriebsmoglichkeit arbeite ich am 
billigsten?“, oder noch genauer, da nicht immer 
die Billigkeit allein mafigebend ist, sondern auch 
wirtschaftliclie Grunde hoherer Ordnung, wie 
Schwierigkeit der Kapitalbeschaffung, moglichst 
geringe Holie des investierten Kapitals, oder 
indirekte Vorteile, wie Uebersichtlichkeit des 
Betriebes u. a. m. mitsprechen: „W ieviel spare 
ich fiir die Yerkaufseinheit (z. B. f. d. Tonne) meines 
Fertigfabrikates gegeniiber der oder den anderen 
Betriebsmoglichkeiten ?“ Es ist also tatsilchlicli 
nach dem relativen W ert „gegeniiber anderen 
Betriebsmoglichkeiten “ g e fr  a g t.

B e i s p i e l  1 . Es sei, etwa infolge der ort
lichen Lage des Hiittenwerkes, keine Moglich- 
keit vorhanden, das Gas zu verkaufen oder sonst 
irgendwie auBerhalb des Werkes nutzbringend 
zu verwerten. Der „absolute “ W ert ist also 
gleich Nuli. Es soli v e r g l i c h e n  werden, wie 
sich die R e n t a b i l i t a t  bei Yerwendung des 
Gases zur Erzeugung elektrischer Energie in 
Gasmotoren stellt g e g e n i i b e r  der Erzeugung 
elektrischer Energie in Dampf turbinen, wenn Dampf 
in kohlegefeuerten Kesseln erzeugt wird. Man 
will also wissen, wieviel das Gas gegeniiber dem 
Betrieb mit Kohle wert ist, es soli sein Aequi- 
valentwert gegeniiber der Kohle errechnet werden. 
Ais Einheit des Vergleichs dient in diesem Falle 
am besten die KW.-Stunde ; die Preise werden 
also auf die KW.-Stunde bezogen. Die Rechnung 
mogę nun in einem besonderen Falle ergeben, 
daB die Gesamtkosten fiir die KW.-Stunde bei 
Gasmotorenbetrieb (wenn wir fiir das Gas nichts 
einsetzen, da ja sein absoluter AYert gleich Nuli 
ist) 2,2 S) betragen, bei Stoclikesselbetrieb da
gegen 3,1 ty. Ersparnis 3,1 — 2,2 =  0,9 ej fiir 
die KW.-Stunde. Sind zur Erzeugung der KW.- 
Stunde 4 cbm Gas notig, so ist fiir das Kubik-

meter Gas =  0 ,2 2 5 ^  gespart. Der rela-

tive W ert des Gases betragt also 0 ,225 ej. Die 
Verhaltnisse liegen hier vollig klar. Zu welchem 
Werte soli man denn in diesem Beispiel das Gas, 
welches man eben auf andere W eise gar nicht 
verwerten kann, einfiihren? Etwa zum Aeąui- 
valentwert der Kohle? Den w ill man ja gerade 
durch die Rechnung bestimmen! Es wird wohl 
niemand in diesem einfachen Falle Bedenken 
gegen obige Rechnung erheben.

B e i s p i e l  2. Es sei moglich, das Gas nutz
bringend in der W eise zu verwerten, daB man 
mit Gasmotoren erzeugte elektrische Energie 
mit einem Verdienst von 0,5 ^  fiir die am 
Schaltbrett der Gaszentrale abgegebene KW.- 
Stunde nach auswarts verkaufen kann. Daraus 
ergibt sich der absolute W ert des Gases, wenn 
wieder 4 cbm fiir eine KW.-Stunde erforderlich

sind, zu - |J =  0 ,125 f. d. Kubikmeter. Es

sei nun die R e n t a b i l i t a t  bei Yerwendung von 
Gaskesseln g e g e n i i b e r  der Verwendung von 
Kohlekesseln zu v er  g l e i c h  en.  Ais Einheit 
des Vergleichs diene der Preis fiir die Tonne 
Dampf, entnommen an der Kesselbatterie. Die 
Rechnung mogę nun in einem besonderen Falle 
ergeben, daB die Gesamtkosten fiir die Tonne 
Dampf bei Gaskesseln, wenn wir fiir das Gas 
nichts einsetzen, 35 0  betragen, bei Kohlekesseln 
dagegen 250 c). Ersparnis brutto 250 — 35 
=  215 %; wir hatten aber das Gas, in elektrische 
Energie umgewandelt, mit einem absoluten W ert 
von 0,125 ej fiir das Kubikmeter verkaufen 
konnen. Sind 1500 cbm Gas zur Erzeugung einer 
Tonne Dampf notig gewesen, so hatten damit 
1500 X  0, 125 =  187,5 $  gespart werden konnen. 
Also ist die Ersparnis netto 215 —  187,5  
=  27,5 3) fiir 1500 cbm oder der relative W ert 

27 5
des G a ses-r^ r =  0,0183 Ą. W ir haben also tat- 1500 ’ J
sachlich zur Bestimmung des relativen W ertes
den absoluten W ert in die Rentabilitatsrechnung
eingesetzt.

B e i s p i e l  3. Der absolute W ert des Gases 
sei wie im vorhergehenden Beispiel 0 ,125 Zu 
v e r g l e i c h e n  sei die. R e n t a b i l i t a t  einer 
elektrisch betriebenen UmkehrstraBe mit Er
zeugung der elektrischen Energie in Gasmotoren 
g e g e n i i b e r  einer DampfumkehrstraBe mit Er
zeugung des Dampfes in gasgefeuerten Kesseln.

Ais Vergleichseinheit diene der Energiepreis 
f. d. Tonne gewalztes Materiał bei 15facher Yer- 
langerung. Im ersten Falle (elektrische StraBen) 
mogę die Rechnung an Gesamtkosten des Ma- 
schinenbetriebes des W alzwerkes fiir die Tonne 
bei einem Aufwande. von 100 cbm Gas unter 
Beriicksichtigung des absoluten W ertes des Gases 
von 0 ,125 J) f. d. cbm 60 -f- 0 ,125 . 1 0 0  =  72,5 
ergeben, im zweiten Falle (DampfstraBe) bei 
einem Aufwande von 300 cbm Gas f. d. Tonne 
dagegen 25 -)- 0 ,125 . 300 =  62,5 d). Ersparnis 
f.d . Tonne gewalztes Materiał 72,5 — 62,5 =  10-$. 
Da im ersten Falle 100 cbm, im zweiten Falle 
300 cbm Gas f. d. Tonne gebraucht werden, so 
sind durch einen Aufwand von 300 — 100 =  
200 cbm Gas 10 ^  gespart worden. Dies ergibt 
einen relativen W ert des Gases, bezogen auf 
die DampfstraBe mit Gaskesseln, gegeniiber der

elektrischen StraBe v o n ^ =  °)05 ^ cl5m-
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B e i s p i e l  4. Der absolute W ert des Gases 
sei wieder der gleiclie wie. in Beispiel 3, ferner 
seien dieselben Strafien zu vergleichen, nur 
werde der Dampf nicht in Gaskesseln, sondern 
in Kohlekessęln erzeugt. Die Gesamtkosten des 
Maschinenbetriebes des W alzwerkes sollen f. d. 
Tonne Eisen im letzteren Falle 73,5 ^  betragen. 
Ersparnis 73,5 — 72,5 =  1 ^ f. d. Tonne. 
Relativer W ert des Gases, bezogen auf die elek
trische StraBe, gegeniiber der DampfstraBe mit

D a m p f k e s s e h i =  0,01 0 . In Beispiel 3 hatte

sich fiir dieselbe StraBe 0,05 Ą  ergeben. Es 
liegt also hier der eingangs angegebene Fali 
vor, daB der relative W ert nicht eindeutig be
stimmt is t , sondern je nachdem, auf welche 
andere Betriebsmoglichkeit er bezogen wird, ein 
mehrfacher.

B e i s p i e l  5. Die Reihe der Beispiele liifit 
sich ergiinzen, wenn man unter Zugrundelegung 
der Zahlen der Beispiele 3 und 4 die R e n t a -  
b i l i t a t  einer DampfstraBe mit Gaskesseln g e g e n -  
i iber einor solchen mit Kohlekesseln v ergleicht. 
Es ergibt sich: Ersparnis 73,5 — 62,5 =  1 1  ^  
f. d. Tonne gewalztes Materiał. Aufgewandt 
300 cbm Gas. Relativer W ert des Gases be

zogen auf Gaskessel gegeniiber Kohlekessel 

=  0,0367 ty f. d. cbm.

Die Zahlen hatten in diesem letzten Falle 
natiirlich ebensogut auf die Tonne Dampf ais 
Vergleichseinheit bezogen werden konnen. Die 
Tonne Eisen ist nur zu Yergleichszwecken mit 
den beiden vorbergehenden Beispielen gewahlt. —

Die Rechnung kann etwas umstandlicher, 
aber nicht zweifelhaft werden, wenn man unter 
gegebenen Verhaltnissen beriicksichtigen muB, 
daB im Hochofen- bezw. Koksofengas nicht eine 
unbegrenzte Energiequelle zur Verfugung steht. 
Dann gestaltet sich die Rechnung nur insofern 
anders, ais man ais Yergleięhseinheit etwa die 
Kosten der gesamten Jahresproduktion walilt 
und die etwa notwendige zusatzliche Stochkohle 
dabei beriicksichtigt.

Der Unterschied zwischen ,,absolutem“ und 
„relativem “ W ert bleibt bestehen. Stets ist 
das Gas zum absoluten W ert, d. h. seinem 
Verkaufswert, in die Rentabilitatsrechnung ein- 
zusetzen. Dięsęs Ergebnis ist ein auBerordent- 
licli wichtiges. Die Bewertung der Abgase ist 
yon bober Bedeutung, denn von ihr hangt das 
Resultat der Rentabilitatsrechnung in hervor- 
ragender W eise ab. Unter anderem entscheidet 
sich hiermit in yielen Fallen die heute so 
dringende Frage nach der W irtschaftlichkeit 
elektrischer Umkehrwalzwerke, und bei mancliem 
Hiittenwerk wird die Losung eine fiir die elek
trische StraBe ungiinstige sein.

Neuerungen auf dem Gebiete des Dampfkesselwesens.
Von Ingenieur E r n s t  A r n o l d  in Dillingen.

(Eortsetzung von Seite 1466.)

A  ls Beispiel eines Doppelkessels sei der Kessel 
r- von B e r n i n g h a u s  in Duisburg beschrieben 
(Abbild. 16).' Er hat 271 qm Heizflache und 
13 at Ueberdruck. Unter dor Annahme einer 
Verdampfungsfahigkeit von etwa 15 kg liefert 
der Doppelkessel auf etwa gleicher Grund- 
flache wie ein normaler Zweiflammrohrkessel 
271 X  15 =  4 0 0 0  kg Dampf i. d. Stnnde, 
also iiber das Eineinhalbfache. Die genannte 
Firma hat derartige Kessel fiir eine ganze Reihe 
von Hiittenwerken ausgefiihrt. Bemerkenswert 
an diesem Kessel ist der Ueberliitzer, der ais 
Spiralrohr-Ueberhitzer gebaut ist.

Wenn man die Warmeiibertragung in Doppel- 
kesseln mit Riicksicht auf das in der Einleitung 
Gesagte im einzelnen betrachtet, wird man denen 
recht geben miissen, die dieser Form keine ganz 
begriindete Berechtigung zusprechen. Die Dampf-

* In obiger Arbeit (yergl. dieso Zeitschrift 190S 
Nr. 41 S. 1461) ist ein MiBverstandnis unterlaufen. Die 
Firmenangaben in der Unterschrift der Abbild. 5a 
und 5b miissen umgewechselt werden: es bezieht sich 
also Abbild. 5 a auf Ausftthrungen des NeuBer Eisen- 
werkes, und Abbild. 5b auf solche der Deutschen 
Economiser-W erke.

erzeugung findet zu 80 bis 90 % im Unter- 
kessel, der ais Flammrohrkessel ausgebildet ist, 
statt. Der obere Kessel wirkt im wesentlichen ais 
Speisewasservorwarmer und ais Wttrmespeicher; 
er hat damit aber auch in verstilrktem MaBe die 
Nachteile des GroBwasserraumkessels, die darin 
bestehen, daB die groBe Wassermenge beim An- 
heizen nur sehr langsam die Wiirme aufnimmt und 
schon bei nur einigermaBen beschleunigtem An- 
heizendiebekanntenUndichtigkeiteninderhinteren  
Rohrwand zeigt, die eine Reparatur erfordern. 
Auch wird der Dampfkessel beiden jetzt ublichen 
Driicken von 10, 12 und mehr Atmospharen 
ziemlich schwer, so daB die Anlagekosten wohl 
beinahe dieselben werden wie bei der gleich- 
wertigen Heizflache in Zweiflammrolirkesseln, 
hochstens sind die Einmauerungskosten geringer.

Wenn man also, der modernen Entwicklang 
folgend, den Flammrohrkessel ersetzen will, so 
wird man nur zum W a s s e r r o h r k e s s e l  greifen 
miissen. DaB der W asserrohrkessel auf Hiitten- 
werken, ebenso wie auf Zechen, erst im Beginn 
seiner Entwicklung steht, ist in erster Linie 
dem Umstande zuzuschreiben, daB die bis jetzt 
gebrauchten Dampfmaschinen tatsachlich yielfach
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so wenig wirtschaftlich arbeiteten, daB dereń so 
ungeheuei' scliwankender Dampfyerbrauch nur 
durch den GroBwasserraumkessel befriedigend 
erzeugt werden konnte. Die Einfiihrung der 
schon wiederholt erwahnten Yerbesserungen, wie 
Verbundwirknng, Kondensation, Tandem-Zwil- 
lingsanordnung, Stauventilusw., haben dieSpitzen  
in den Dampfverbrauchskurven wahrend eines 
Walzprozesses schon bedeutend heruntergedriickt. 
Und nachdem nun die Verwendung des elektri
schen Antriebes yielfacli die Wirkung gehabt 
hat, daB durch Yerbesserung der Kalibrierungen

Die H a u p t y o r z i i g e  der Wasserrohrkessel 
sind im wesentlichen die folgenden: Auf der
gleichen Grundflache kann gegeniiber dem Zwei- 
flammrohrke8sel etwa 2,5 bis 3 mai so viel Dampf 
erzeugt werden. * Die Dampfspannung, dereń 
Grenze nach den Angaben auf Seite 1457 beim 
Flammrohrkessel wegen des sehr stark steigenden 
Gewichtes und damit des Preises bei etwa 10 
bis 12 at liegt, kann beliebig auf 12 bis 15 
und mehr Atmospharen gesteigert werden, ohne 
daB das Kesselgewicht sehr steigt. Letzteres be
tragt etwa 154 kg fiir das QuadratmeterHeizflache.

stark scliwankender Kraftbedarf nach Moglich- 
keit yermieden wird, so wird auch der Kessel- 
bau auf neue Grundlagen gestellt. Aus den 
umfassenden Untersuchungen des Kraftbedarfes 
beim Walzen, die bereits gemacht und auf breiter 
Giundlage noch im Gange sind, wiirden die 
Kesselfabriken noch manches entnehmen konnen. 
Łbenso wie die Elektriker aus diesen Unter- 
suchangen die notwendige MindestgrSBe der Mo
toren bestimmen, so werden die Kesselfabriken 
daraus berechnen kSnnen, wie groB je  nach den 
Anforderungen des betreffenden Betriebes der 
dem Was8errohrsjrstem beizugebende Wasser- 
vorrat im Oberkessel zu wahlen ist.*

* Einige der ersten Wasserrohrkessel, die iiber- 
aupt keinen Oberkessel hatten, muBten sieli ais 
urebaus unbrauchbar erweisen, -weil der geringe 
asserinhalt der Rohre keinen Warmespeicher darsteilt.

Der daraus fiir die D a m p f e r z e u g u n g  ent- 
springende wirtschaftliche Vorteil ist der, daB 
Dampf von 15 at nur wenig mehr Warmeein- 
heiten zu seiner Erzeugung braucht, ais solcher 
von 10 at, namlich etwa 666 gegen 660 W E., 
also nur etwa 1 % mehr, wahrend die Leistungs
fahigkeit des Dampfes erheblich steigt. Das 
Anheizen der Kessel erfolgt sclmell, so daB

* An Grundflache Bind zu rechnen: Fiir den Zwei- 
flammrohrkeBsel etwa 10,5 X  4,2 ni ^  44,1 qm, fur den 
Wasserrohrkessel etwa 7,0 X  3,5 m ^  24,5 qm. Dabei 
habe ersterer rd. 100 qm Heizfliiche und erzeuge anf 
dieser 25 kg/qm ^  2500 kg Dampf/Std. Letzterer 
habe 250 qm Heizfliiche und erzeuge auf dieser (niedrig 
gerechnet) rd. 20 kg/qm, also rd. 5000 kg Dampf/Std. 
Also betr§gt, auf das Quadratmeter Orundflache ge
rechnet, die Dampferzeugung beim Zweiflammrohr- 
kessel etwa 57 kg, beim Wasserrohrkessel etwa 200 kg.

M.uć.SSO.

qm Ileizflache, 13 at Ueberdruck.Abbildung 16. Doppelkessel von E. Berninghaua. 271
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dabei an Lohnen und Kohlen gespart werden 
kanu. Die neueren W asserrohrkessel gestatten  
nach Angabe der Kesselfabriken ebenso wie die 
Zweifiammrohrkessel heute eine Dampferzeugung 
von 25 und mehr Kilograinin auf das Quadrat- 
meter Heizflache, so daB unter Beriicksichtigung 
der oben gegebenen Zahlen ein ganz bedeutender 
Gewinn in der Ausnutzung des P latzes zu er- 
zielen ist. Die Wirkungsgrade der Wasserrohr
kessel werden im allgemeinen von den Kessel-

ranchschwach zu feuern sind, ais Flamm-
rohrkessel. Ferner sind die iiblen Folgen der 
Kesselsteinbildung in Wasserrohrkesseln von 
ungleich groBerer Bedeutung ais bei Flamm
rohrkesseln. Aber auch bei Flammrohrkesseln 
ist hartes Wasser unter allen Omstandeą scliild- 
lich, zum mindesten setzt es die W irtschaft- 
lichkeit des Kessels ganz bedeutend herab. Es 
ist mir ein Fali bekannt, wo eine Kesselbatterie 
nach mehrmonatiger Verwendung des einem ge- 

bohrten Brunnen entnomme- 
nen harten W assers nur nocli 
so wenig Dampf lieferte, daB 
sie zum Klopfen auBer Be
trieb gesetzt werden muBte, 
wahrend sie nach der Rei- 
nigung wieder leicht den 
notigen Dampf lieferte.

J?m.£.S62

fabriken mit 70 bis 75 ^  angegeben. Da aus 
der Betriebspraxis bisher noch wenig Materiał 
iiber Ergebnisse im Dauerbetriebe vero£fentlicht 
ist, wiirde deren Kenntnis die Allgemeinheit leb- 
haft interessieren.

Die B e t r i e b s s i c h e r h e i t  ist heute bei 
Wasserrohrkesseln guter Fabriken die gleiche wie 
bei Flammrohrkesseln, wie aus dćn Statistiken 
hervorgeht.* Reparaturen sind leicht und schnell 
auszufiihren, da von den hauptsachlich dem Ver- 
sclileiB unterworfenen Teilen Reserveteile auf 
Lager gehalten werden konnen. Ais N a c h -  
t e i l  wird oft genannt, daB Wasserrohrkessel 
unter sonst gleichen Yerhaltnissen schwerer

* Niiherea iiber ‘Wasaerrohrkesselsehfiden und 
deren Verhiitung siehe „Zeitsehrift fur Dampfkeasol 
und Masehinenbetrieb“ 1907 Nr. 31 S. 305 ff.

Die K e s s e l s t e i n b i l d u n g  im Kessel kann 
heute ohne Schwierigkeit selbst bei den groBten 
Anlagen vermiedeu werden. Die Wasserreinigungs- 
tecbnik baut heute so sichere und selbsttatig 
arbeitende Apparate aller Abmessungen, daB 
deren Anlagekosten sich stets, gleichgiiltig ob 
es sich um W asser fiir Wasserrohr- oder Flamm- 
rohrkessel handelt, verzinsen. Ferner gelingt 
durch die heute ublichen D a m p f e n t o l u n g s -  
a p p a r a t e  die Entolung des Dampfes so voll-
kommeu,daB das imKondensator niedergeschlagene 
W asser unbedenklich wieder alsKesselspeisewasser 
zu verwenden ist. W eiter gestatten die jetzt 
gebrauchlichen Schlammhahne ein Abblasen des 
an den tiefsten Stellen des Kessels sich sam- 
melnden schlammhaltigen Wassers im Betriebe 
und unter Druck, so daB der Schlamm gar nicht

Abbildung 17. 'Wasserrohrkessel von 1’etry - Dereux. 
300 qm Heizflache, 12 at Ueberdruck.

Abbildung 18. 

Hintere Wasserkammer 
der Petry-Dereux-Kessel.
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Abbildung 19. Wasserrolirkesscl von Babcock & “SYilcoK.

au den Wandungen zum Erhiirten kommt. End- 
lich ist durch die Moglichkeit der Verwendung 
von zweckentspreclienden Luftdruckwerkzeugen 
eine schnelle Reinigung moglich. Auf das Qua- 
dratmeter Heizfl&che 
gerechnet sind die 
Wasserrohrkessel ver- 
raoge ihres geringe
ren Gewichtes nicht 
teurer ais Zweiflaram- 
rohrkessel, die Ein- 
mauerung undFunda- 
mentierung ist aber, 
fur das Quadratmeter 
Heizflilche gerechnet, 
geringer. Im ganzen 
wird sich in den mei- 
sten Fallen, selbst 
unter Einrechnung 
eines oder zweier Re- 
servekessel, je nach 
GroBe der Anlage und 
derWasserreinigungs- 
anlage, der Anlage- 
wert nicht ungiinsti- 
ger stellen ais bei 

Flammrolirkesseln.
Jedenfalls sind die 
Wasserrohrkessel jetzt 
auf einer solchen Hohe 
der Yeryollkominnung

angelangt, daB bei de
reń weiterer Verbrei- 
tung nicht nur die Mog
lichkeit bestelit, den 
jetzt immer kostbarer 
werdendenPlatz zweck- 
maBiger auszunutzen, 
sondern vor allem dem 
Dampfbetrieb immer 
wieder giinstigere Aus- 
sichten im Wettkampf 
mit dem elektrischen 
Antrieb zu ermoglichen.

Yon W a s s e r r o h r -  
k e s s e l n ,  die in letz- 
ter Zeit eine besonders 
groBe Yerwendung ge- 
funden liaben, mogen 
die folgenden im ein
zelnen kurz beschrie
ben werden.

Der Wasserrohrkes
sel der Dampfkessel- 
fabrik P e t r y - D e r e u x  
in Diiren, Rheinl., ist 
in Abbildung 17 dar- 
gestellt. Der Kessel hat 
300qm, der Ueberhitzer 
80 qin Heizflilche, er ist 

fiir 12 at gebaut. Die unteren Rolirreihen sind 
fiir sich nach unten gezogen; die den Petry- 
Dereux-Kesseln eigene Scheidewand in der hin- 
teren Wasserkannner ist ans Abbildung 18 zu

Abbildung 20. Yier Babcox & W ilcos-K esael von je 325 qm Heizflache

fur Hochofengas-Feuerung.
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ersehen. Diese hat den Zweck, das W asser 
zunachst den unteren Rohren zuzufiihren, damit 
diese unter allen Umstanden stets geniigend 
Wasserumlauf erhalten.

In den letzten Jahren hat der B a b c o c k -  & 
Wi l c ox - Ke s s e l  anf Hiittenwerken eine weitere 
Verbreitung gefunden, insbesondere haben ihn 
die lothringischen und luxemburgischen Werke

nigung der Rohre erfolgt nach Losnehmen der 
Verschlusse. Erw&lint sei, dafi eine ganze An
zahl Kessel dieses Systemes auf Hiittenwerken 
iiber Schweifi- und Warmofen zur Ausnutzung 
der noch heifien Ofenabgase verwendet worden 
sind. Zur Heizung mit Hochofengas ist dem 
Kessel eine Verbrennungskammer yorgebaut, wie 
aus Abbildung 20 zu ersehen ist.

Abbildung 21. WasserrohrkcsBel mit Kettenrost, System Diirr, von 275 qm Heizflache,

13 at Ueberdruck mit Uoberhitzern von 120 qm.
7

in grofierer Zahl, meist fur Gasfeuerung ange- 
nommen. Das W esentliche dieses hauptsacblich 
in Amerika zu seiner heutigen Form ausgebil- 
deten Kessels ist die Unterteilung der yorderen 
und hinteren Wasserkammer in einzelne yerti- 
kale Streifen, „Sektionen“ (Abbildung 19). 
Durch diese Unterteilung wird die sonst not- 
wendige Anbringung yon Stehbolzen und Yer- 
steifuugen yermieden. Der Schlamm wird aus 
einem Schlamtnsammler, der unter den hinteren 
Kammersektionen lieg t, abgezogen. Die Rei-

Das W esentliche des Di i rr  kessels (siehe Ab
bildung 21) besteht darin, daB er nur e i n e  
(yordere) Wasserkammer hat; in dieser sind 
die Siederohre eingesetzt, wahrend sie hinten 
nur durch einen Rohrhalter gestiitzt werden. 
Sie konnen sich also frei ausdehnen. Die yor
dere Wasserkammer ist durch eine Scheide- 
wand in zwei Teile getrennt, die wiederum so- 
genannte Fiillrohre tragt, welche konzentrisch 
in die Siederohre eintauchend dazu dienen, das 
W asser in den hinteren (unteren) Teil der Siede-
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rolire einzufiihren. Die hinteren Roliroffnungen 
sind mit Deckein geschlossen, die bei Reini- 
gungen losgenommen werden konnen. Um den 
tur schwankende Dampfentnahme notigen Wilrme- 
speicher zu schaffen, ist die Wasserkammer in 
iiblicher W eise mit einem oder zwei Oberkesseln 
versehen.

Der in Abbildung 21 dargestellte Kettenrost 
zeigt die Eigentiimlichkeit, dafi die sonst den 
hinteren Abschlufi des Feuers bildenden Eisen- 
teile wie Abstreicher usw. fortgelassen sind, da 
dereń Erneuerung eine stete Belastigung des 
Betriebes darstellten. Der Abschlufi erfolgt viel- 
mehr in einfaclister Form durch die feuerfeste 
Feuerbriicke selbst. Die Firma Dfirr fiihrt ihre 
Kettenrostfeuerungen so aus, 
dafi die hintere Kohlentrich- 
terwand, die gleichzeitig die 
Schichthohe der Kohlen be
stimmt, an den Seiten nicht 
so weit herunterreicht wie in 
der Mitte, so dafi also die 
Kohlenschicht in der Mitte 
niedriger bleibt. Dies ge
schieht, weil sich im Betriebe 
herausgestellt hat, dafi die 
Kohlen an den Seiten schneller 
wegbrennen ais in der Mitte.

Im iibrigen ist die Ein
richtung die iibliche: Die Ge
schwindigkeit der Rostbewe- 
gung geschieht durch Ver- 
stellung des Hebelarmes der 
Ratsche. Beim Vorwiirtsbe- 
wegen des Rostes wird die 
Kohle erwftrmt, entgast und 
verbrannt. Der Rost karm 
zum Zwecke der Reparatur 
im ganzen herausgezogen 
werden. Da hier auch das 
Abschlacken selbsttatig erfolgt, also auch hierbei 
kein Oeffnen von Heiztiiren notig ist, hat die 
Feuerung einen hohen Wirkungsgrad. Es sind 
von berufener Seite Wirkungsgrade solcher 
Dampfkesselanlagen von iiber 75  °/o gemessen 
worden. Ais ein Nachteil ganz allgemein 
aller Wanderrostfenerungen darf wohl angesehen 
werden, dafi die Regelung der Luftzufuhr keine 
bo vollkommene ist wie beim Planrost und 
dafi wegen des Zusetzens der Rostspalten nicht 
jede Kohle auf Wanderrosten verfeuert wer
den kann.*

Schliefilich sei noch einer auch auf Hiitten- 
werken viel verbreiteten Kesselform gedacht, 
die ein Zwischenglied zw ischen dem Grofiwasser- 
raum- und dem W asserrohrkessel bildet, des 
H a c - N ic o l - K e s s e ls .  Abbildung 22 zeigt eine

* N aheres siehe dariiber „Zeitschr. fiir Dampf- 
kessel- und M aschinenbetrieb“ 1907 Nr. 3 S. 21 u. ff.

Ausfiilirung von P e t r y  - D e r e u x .  Bei diesem 
Kessel ist die vordere Wasserkammer des Rohren- 
systems mit dem Oberkessel in Yerbindung ge
bracht, wahrend die hintere Wasserkammer das 
vordere Kopfstiick der Unterkessel bildet, welch 
letztere von ihrem hinteren Ende durch weite 
Verbindungsstutzen mit dem Oberkessel ver- 
bunden sind. Ferner besteht eine Verbindung 
zwisclien der hinteren Wasserkammer und dem 
Oberkessel, und zwar ist diese durchgefiihrt bis 
in den Dampfraum hinein, zu dem Zwecke, den 
sich in den Unterkesseln bildenden Dampf ab- 
zufiihren. Schlammhahne gestatten, den an den 
ruhigeren Stellen des Ke3sels sich ablagernden 
Schlamm wahrend des Betriebes abzufiihren.

Der Kessel ist mit einem Ueberhitzer verselien. 
Der Mac-Nicol-Kessel stellt eine Vereinigung der 
Vorziige des Grofiwasserraumkessels und der 
Wasserkammerkessel dar. Bei etwa 100 qm 
Heizflache ist der Wasserinlialt:

beim Flammrohrkessel etwa . . . .  19 200 kg
„ Mac-Nicol-Kessel etwa . . . .  13060 „
„ 'Wasserkammerkessel etwa . , 5 160 „

Der Mac-Nicol-Kessel steht also, was den 
im W asser liegenden Warmespeieher anbetrifft, 
etwa in der Mitte zwischen den beiden anderen 
Arten. Diese Kessel werden gebaut in Grofien 
bis 300 und 400 qm Heizflache; ihre Leistung 
betragt 20 bis 25 kg/qm; ihr Wirkungsgrad ist 
zu 70 %  und mehr von berufener Seite festgestellt 
worden. Was den Raumbedarf solcher Kessel an
betrifft, so braucht ein M ac-N icol-K essel von 
105 qm Heizflache rd. 25 ,7  qm Grnndflache, also 
etwa 43 °/° weniger ais ein gleich grofier Zwei-

Abbildung 22. Mae-Nicol-Kesselanlage in Montage von Petry-Dereux.
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flaramrohrkessel; ein solcher von 260 qm Heiz- 
flilche rund 49 qm Grundfl&che. * Jedenfalls stellt

* Ilauptabmessungon von Mac-Nicol-Kesseln sieho 
die Angaben der Firma W a l t e r  & Co. bezw. „Glilck- 
auf“ 1907, 7. Sopt., S. 1185.

dort, wo die noch allzusehr scliwankende Dampf- 
entnahme iilterer Mascliinenanlagen einen Wasser- 
rohrkessel noch nicht gestattet, der Mac-Nicol- 
Kessel eine bemerkenswerte Anordnung dar.

(SchluB folgt.)

U eber mikrographische Zementuntersuchung.*
Yon Dr. E r n s t  S t e r n .

(Mitteilung aus dem IConigl. Materialprufungsamt: Abteilung fiir Metallographie.)

I |e r  Einfiilirung der petrographischen Unter- 
■*—* suchungsmetlioden durch L e  C h a t e l i e r * *  
und T o r n e h o h ni *** verdanken wir ohne Zweifel 
die becleutendsten Fortschritte, die in den letzten 
Jahrzehnten in der Erkenntnis des Portland- 
zementes geniacht worden sind, und alle fol
genden Arbeiten haben die Befunde dieser beiden 
Forscher im wesentlichen bestatigt.-f Aber man 
kann doch nicht behaupten, dafi die mikro- 
skopisclie Untersuchungsmethode bei wissenschaft- 
lichen Arheiten iiher Zement allgemein Eingang 
gefunden hat, obwohl sie wie keine andere dem 
Chemiker den W eg in diesem schwierigen Gebiet 
w eist; ehensowenig ist sie ein allgemeines Hilfs- 
mittel hei der praktischen Zementuntersucliung 
geworden. Wenn man sieht, mit welcher Sicher- 
heit der Metallograph auf Grund raikrographischer 
Untersuchung Schliisse auf die Vorbehandlung 
und Eigenschaften der Metalle und Legierungen 
zielit und Einblick in ihren inneren Aufbau ge- 
winnt, so liegt es nahe, sich die Frage vorzu- 
legen, ob nicht eine Mikrographie des Portland- 
zenientes von ahnlichem Nutzen sein wird. Von 
diesen Ueberlegungen ausgehend, habe ich den 
Versuch unternommen, den Portlandzement im 
auffallenden Licht zu untersuchen; hierbei haben 
mich sowohl wissenschaftliche ais auch prak- 
tisclie Gesichtspunkte geleitet.

1. D a s  Z e m e n t g e f U g e .  Die Herstellung 
eines Zementschliffes bietet keine besonderen 
Schwierigkeiten und geschieht mit den in der 
Metallograpliie iiblichen Hilfsmitteln. Auf tech
nische Einzelheiten soli hier nicht ntther einge- 
gangen werden, da sie in der in den „Mitteilungen 
aus dem Kgl. Materialpriifungsamta erschienenen 
Abhandlung beschriehen sind; es sei nur,hervor-

* AuBzugsweise 'NYiedergabe einer in den 
teilungen aus dem Kiinigl. 31aterialpriifungsamt“ 1908 
Heft 6 erschienenen Arbeit: „Das Kleingefiige des 
Portlandzemente8“.

** „Anuales des Mines" 18S7, IT, S. 345.
*** „Ueber die Petrographie des Portlandzementes". 

Stockholm 1897.
f  H a u e n s c h i l d :  „T. Ztg.“ 1895 S. 239.

K a p p e n :  „T. Ztg.“ 1904 S. 1345; 1905 S. 1261. 
F e r e t :  „Note sur diverses espóriences concernant les 
ciments“. Paris 1890. R i c h a r d s o n :  „The Engi- 
neering Record" 1904, II, S. 205. Siehe auch Ro hl and:  
„Der Portlandzemeut" uud S c hmi dt :  „Der Portland- 
zement“, Stuttgart 1906.

gehoben, dafi die schlieBliche Entwicklung des 
Zementgefuges durch Polieren auf einer Tucli- 
scheibe besondere Sorgfalt erfordert, weil es sonst 
unmoglicli ist, klare Gefiigebilder zu erhalten.

Das Gefiigebild des Zementes, das ich ais 
Normalbild bezeichnet habe, ist in Abbildung 1 
dargestellt. Man erkennt olme Schwierigkeit 
zwei ganz verschiedene Gefiigebestandteile, die 
Torlitufig mit A und B bezeichnet werden sollen. 
Der hartere Bestandteil A des erharteten Ze
mentes wurde beim Polieren weniger ahgenutzt 
ais der Bestandteil B, der samtliche Baume 
zwischen A liickenlos ausfiillt. Es ist sehr be- 
merkenswert, daB A einen weit groBeren Anteil 
der Flachę bedeckt ais B. Durch planimetrische 
Ausmessung von A gewinnt man hierfiir einen 
zahlenmaBigen Ausdruck.

Im Hinblick auf die Veranderungen, die sich 
im Zement wahrend des Abbindens und Erhar- 
tens vollzielien, war es von besonderer W ichtig
keit, festzustellen, ob diese Erscheinungen an 
dem mikrographischen Bilde zu verfolgen sind. 
Diese Frage ist zu verneinen; es ist ganz gleich- 
giiltig, ob der Zement wenige Tage, 28 Tage 
oder einige Monate im Wrasser gelegen hat, 
das mikrographische Bild setzt sich immer aus 
A und B zusammen, und der Gefiigebestandteil A 
nimmt nach wie vor den grBBten Teil der Flachę 
ein. Ein Zement, der 5 Monate in W asser er- 
hartet war, zeigte noch uas unveranderte Normal
bild. Auch wurde ein Zement untersucht, der 
melirere Jahre in erhartetem Zustande an der 
Luft gelegen hatte und das mikrographische 
Normalbild gab. Allerdings ist in manchen Falien 
deutlich zu erkennen, daB B auf Kosten von A 
zunimmt, aber dieser Yorgang vollzieht Bieli 
inr allgemeinen langsam. Aus dem allmahlichen 
Anwachsen des Gefiigebestandteiles B darf man 
folgern, daB sich hier die Vorgange vollziehen, 
die das Abbinden und Erharten kennzeichnen. 
Deshalb wurde B ais der sekundare Gefiige- 
hestandteil bezeichnet, wahrend A der primare 
Gefiigebestandteil ist. Die Berechtigung dieser 
Bezeichnungsweise wird aus den folgenden 
Ausfuhrungen zur Geniige hervorgehen. Durch 
besondere Versuche wurde schlieBlich noch fest- 
gestellt, daB das Zementbild auch unabhangig 
von der Herkunft des Portlandzementes wesent-
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lich dasselbe ist. W ir konnen also zusammen- 
fassend den Satz aussprechen, daB j e d e r  n o r -  
m a l  b e s c k a f f e n e  P o r t l a n d z e m e n t ,  d e r  
in  E r h i l r t u n g  b e g r i f f e n  o d e r  e r h a r t e t  
i s t ,  a u s  z w e i  G e f i i g e b e s t a n d t e i l e n ,  A 
und  B ( p r i m a r  und  s e k u n d a r ) ,  b e s t e h t .  
Das sog. N o r m a l b i l d  kennzeichnet einen Port
landzement.

Es wurden nuninelir Versuche angestellt, den 
primaren oder sekundaren Gefiigebestandteil noch 
weiter zu zerlegen; beziiglich B erschienen diese 
Versuche von vornherein aussichtslos, hingegen 
gelang es leicht, durcli Aetzversuche naclizu- 
weisen, daB der primare Gefiigebestandteil sich 
teilweise in Kristallaggregate auflosen laBt (Ab- 
bihlung 2 und 3). In Bild 2 ist ein Aetzbild in 
117facher VergroBerung dargestellt, und Bild 3 
zeigt eine besonders gut ausgebildete Kristall- 
gruiipe in 350facher VergroBerung. Es ist 
deutlich zu erkennen, dafi die einzelnen Kri- 
stalle einen vier- oder sechsseitigen UmriB haben 
und hiernach zu urteilen A l i  t e  Tornebohms 
sind. Es ist ja auch eine langst bekannte Tat
sache, daB der erhartete Zement noch Klinker- 
reste enthalt. Fiir die richtige Auffassung des 
Abbinde- und Erhartungsvorganges ist es von 
groBer W ichtigkeit, feststellen zu konnen, wie 
groB der Anteil an unverandertem Alit im Ze
ment ist, ferner war die Frage zu entscheiden, 
ob die zerlegbaren Bestandteile des primaren Ge- 
fiiges von den anderen auch nicht chemiscli ver- 
schieden sind. Ebenso sind diese Veranderungen 
fiir die Untersuchung des Zementes von groBem 
praktischem W ert. Ans diesen Griinden wurden 
die Aetzreaktionen eingehend yerfolgt.

T a b e l l e  I.
B e z e ic b n u n g  d es  A ecz m itte is  W irk u n g

Alkoholiseho Salzsauro 1 :100 gut.
„ Salpetersouro 1 : 100 „
» Essigsaure 1 : 100 „
» SalizylsSuro 1 : 100 „

Oxalsauro 1 : 1 0 0 ......................keine Aetzung.
Zitronensfiure 1 : 100 . . . .  zu sta rk .
MuBsaure 25prozentig . . . sehr kennzeiehnend.
Alkoholiseho Jodlosung 5proz. wirkt sehr langsam.
B ro m w a s s e r ................................. gut.
Zuckerlosung lOprozentig . . Gefiige stark ange-

griilon.
^atronlaugo 5prozentig . . . keino Yeranderung.

In Tabelle I sind eine Anzahl Aetzmittel mit 
Angabe ihrer besonderen Wirkung zusammen- 
gestellt. Aus der Uebersicht gelit herror, daB 
saure Losungen durehweg atzend wirken. Die 
Losungen der Sauren in W asser wirken meistens 
zu stark, deshalb yerwendet man zweckmaBig 
alkoholische Losungen. Oxalsaure nimmt, wie 
vorauszusehen ist, eine Ausnahmestellung ein. 
Ein sehr geeignetes Aetzm ittel ist alkoholische 
Salzsaure, die auch in der Metallographie viel 
benutzt wird. VerhaltnismaBig selten treten unter 
den Aetzbildern auch Gruppen von Krist.allen 
auf, wie sie in Abbildung 4 dargestellt sind. Ich

nelime an, daB wir es hier mit Beliten zu tun 
haben. Alkoholische Jodlosung wirkt sehr lang- 
sam, aber man erhalt sehr scharfe Aetzungen. 
Wenn man das Aetzm ittel langer einwirken laBt, 
so verschwinden die regelmaBigen Uingrenzungen 
der Kristalle mehr und mehr, und schlieBlich 
werden die Alite selbst angefressen.

Eine besondere Besprechung erfordert die 
FluBsaureatzung. Taucht man einen Zement- 
schliff 1 bis 3 Sekunden in etwa 25prozentige 
FluBsaure und wirft den Schliff darauf sofort 
in reines W asser, so sieht die Schlifflaclie nach 
dem Trocknen ein wenig matt aus, aber sie 
reflektiert noch ausreichend gut. Gewohnlich 
ist das Zementgefiige niclit mehr zu erkennen, 
bis auf Alitgruppen, die prachtvoll geatzt und 
tief braun gefarbt erscheinen (Abbildung 5). 
Bei vorsiclitiger Ausfuhrung des Yersuclies 
bleibt das Gefiigebihl hingegen klar, und man 
sieht deutlich, daB der gesamte Gefiigebestand- 
teil A die Braunfarbung angenommen hat. Hier- 
aus ist zu schlieBen, daB die nicht atzbaren 
Teile des Gefiiges A von den zerlegbaren ihrer 
Zusammensetzung nach nicht verschieden sein 
konnen, d. h. aus unveranderten Besten des 
Zementes bestehen. Daher ist auch die Bezeich- 
nung des Gefiigebestandteiles A ais des primaren 
gerechtfertigt, denn erst durch den oberflach- 
lichen Angriff des W assers bildet sich beim Ab- 
binden der zweite Gefiigebestaiidteil B aus. 
Innerhalb B spielen sich folglicli die gesamten 
Vorgange ab, die das Abbinden und Erharten 
kennzeicbnen. Ueberall da, wo beim Abbinden 
keine ausreichenden Mengen W asser hindringen 
konnten, sind die Alite einzeln oder zu Gruppen 
vereinigt, mehr oder weniger vollstandig er- 
halten geblieben und durch Aetzung zu er
mitteln; fiir gewohnlich hingegen ist der An
griff des W assers derart, daB die Alite an ihrer 
kristallographischen Begrenzung nicht mehr zu 
erkennen sind. Die FluBsaureatzung ist fiir 
Zeinent sehr kennzeiehnend; sie ist eine fur 
Portlandzement spezifische Reaktion, worauf 
gleich noch zuriickzukommen sein wird.

Die wichtigsten Veranderungen, die der Ze
ment erfahrt, beruhen auf der Einwirkung von 
W asser, und da das W asser stets anorganische 
Salze gelost enthalt, so haben wir es tatsach- 
lich mit der Einwirkung verdiinnter SalzliJsungen 
zu tun. Von besonderer praktischer W ichtig
keit ist diese Yersuchsrichtung im Hinblick auf 
die eigentiimlichen Unterschiede, die zwischen 
der Einwirkung des SuBwassers und des See- 
wassers auf Zement bestehen. Auch hier ver- 
spriclit die mikrographische Untersuchung manche 
Aufklarung; es muB jedoch beziiglich der Einzel- 
heiten auf die Abhandlung in den Mitteilungen 
yerwiesen werden. Es sei hervorgehoben, daB 
auch W asser die Alitgruppen sehr schon her- 
yortreten laBt (Abbildung 6). Man laBt bierzu
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das W asser (etwa 100 ccm) einige Minuten ruhig 
auf den Zementschliff einwirken. Hieraus ist 
zu sclilieBen, daB die Alite durcli Verbindungen 
yerkittet werden, die in W asser und verdiinnten 
Siluren leiclit loslich sind (jedenfalls Kalkhydrat). 
W enn Zemente mit Seewrasser angeriihrt werden 
und in Seewasser erlUlrten, so ist das Gefiige- 
bild im allgemeinen nicht von dem Normalbild 
yerschieden; unverkennbar ist aber die Zunahme 
des sekundilren Getiigebestandteiles, besonders 
wenn der Zement kurze Zeit nach dem Abbinden 
in Seewasser eingesetzt wurde. Jedenfalls ist die 
reichliche Abscheidung von Magnesiahydrat ais 
Ursache dieser Verilnderung anzusehen.

II. P o r t l a n d z  ement .  u n d  E i s e n p o r t j -  
l a n d z e m e n t .  Das mikrographische Bild des 
Portlandzementes ist von iiberraschender Gleich- 
inafiigkeit, und nach dem gegenwartigen Stand 
der Untersucliung ist das Kleingefiige eines nor- 
malen Portlandzementes ais gut umschrieben an
zusehen. Die Untersuchung wurde nunmehr auf 
Eisenportlandzemente ausgedehnt. Ich habe mich 
mit der Frage beschaftigt, inwiefern sich ein 
Eisenportlandzement von einem Portlandzement 
mikrograpkisch unterscheidet, und ob es gelingt, 
Schlacke mit Sicherheit im Mischzement nach- 
zuweisen. Auf die auBerordentlich umfangreiche 
Literatur* iiber diesen Gegenstand soli hier 
nur insoweit eingegangen werden, ais sie mit 
dieser Untersuchung in uninittelbareni Zusammen- 
hang steht.

Wenn man einen durch Zusatz von Schlacke 
zu Portlandzement hergestellten Mischzement 
inikrographisch untersucht, so ist es in vielen 
Fiillen moglich, ohne weiteres die Entscheidung 
zu treffen, ob der Zement dem „Normalbild “ 
des Portlandzementes entspricht oder nicht. Be- 
trachten wir hierzu Abbildung 7, die einen in 
Erliilrtung begriffenen Eisenportlandzement dar- 
stellt; die Schlackenreste sind im Schliff leicht 
zu erkennen. W eitere Anhaltspunkte fiir die 
Anwesenheit von Schlacke erhalt man durch 
Einlegen des Scliliffes in W asser; bis auf die 
Schlackenreste erscheint der Schliff in kurzer 
Zeit mit flockigen Niederschlagen uberzogen. 
Infolge ilirer verh;iltnisinilCig groBen Bestandig- 
keit gegen W asser und verdiinnte Siluren sind 
die groBeren Schlackenreste auch nicht mit Alit- 
gruppen zu verwecliseln. Auch ein Versucli mit 
dem Martensschen Ritzhartepriifer leistet w’ert- 
volle Dienste (Abbildung 8), indem die liarteren 
Schlackenreste leicht zu erkennen sind. Man 
findet also die Schlacke zum Teil in unyeritnder- 
tem Zustand im erhilrteten Zement vor, genau 
so, wie wir im Portlandzement unveranderten 
Alit fanden. Dieser Befund schlieBt natiirlich 
nicht aus, daB das Schlackenkorn in seiner Rand-

* Yergl. P a s s o  w: „Die łloehofonschlacke in der 
Zementindustrie“ , wo sich eine ausfuhrliche Zusam- 
menatellung dor beziiglichen Literatur findet.

zone vom W asser angegriffen wurde und mit 
den naclistliegenden Teilchen verkittet ist. In 
vielen Fallen ist es aber schwieriger, den Ze
ment auf Grund des mikrographischen Bildes 
auf seinen Schlackengehalt zu beurteilen, weil 
die Schlacke auBerst fein gemalilen ist und mehr 
oder weniger vollst!lndig abgebunden hat; ob 
dies eintritt oder nicht, hiingt ganz von der 
Natur der Schlacke ab, die bekanntlich sehr Yer
schieden ist. Es gibt Schlacken, die inikro- 
graphisch durchaus nicht ais glasige scharfkantige 
Fremdkorper auffallen.

Hier ist die sichere Entscheidung mit Hilfe 
der F l u B s a u r e - R e a k t i o n  moglich. Die Ver- 
ilnderung, die ein normaler Zementschliff durch 
FluBstture erfahrt, ist schon besclirieben worden. 
Unterwirft man einen Schlackenzement dieser 
Reaktion, so sind die unveriinderten Schlacken
reste an prachtvollen Interferenzfarben zu er
kennen, die jedenfalls infolge des oberflilchlichen 
Angriffes der Schlacke durch Fluorwasserstoff- 
saure auftreten. Diese Farbenreaktion gestattet 
aber, w inzige Schlackenreste, die sich sonst der 
Beobachtung entziehen wiirden, mit Sicherheit 
nachzuweisen. Die Farben sind allerdings ziem- 
lich verganglich und verblassen hilufig schon 
nach einigen Stunden. Aber in wiederholten 
Fallen wraren die Interferenzfarben auch nach
24 Stunden noch gut zu erkennen. Die Auf
gabe des Nackweises von Schlacke im Zement 
ist durch die Arbeiten von F r e s e n i u s *  und 
dieeingehende Studie von G a r y  und Wr o c h e m* *  
gelost; die hier beschriebene Methode sucht das 
Ziel auf einem grundsatzlich davon yerschiedenen 
W ege zu erreichen.

Schwieriger gestaltet sich die quantitative 
Seite der Frage, denn Schlackenteilchen, die 
durch den Angriff des W assers yollstilndig yer- 
andert worden sind, entziehen sich natiirlich dem 
Nachweis durch die FluBsilure-Reaktion; der Um- 
fang, in welchem die Schlacke yerandert wird, 
hangt aber sowohl von der Schlacke selbst, ais 
auch von dem mehr oder weniger reichlichen 
W asserzutritt ab.

Aber in erster Annaherung wird man an- 
nehmen konnen, daB der Zement um so reicher 
an Schlacke ist, je zahlreicber die auftretenden 
Interferenzbilder sind. Mit Hilfe bekannter Mi- 
schungen wird man aber auf die quantitative 
Zusammensetzung unbekannter Mischzemente 
schlieBen konnen. Zur Priifung dieses Schlusses 
diente der folgende Versuch: Es wurden neun 
Mischungen yon Portlandzement mit Schlacke 
hergestellt, ohne daB dem Verfasser Angaben 
iiber die Mischungen gemacht wrorden waren, 
und der Schlackengehalt wurde inikrographisch er-

* „Zeitschr. f. analytischo Chemie" 1884, 23, S. 32,
175, 433.

** „Mitteil. d. Kgl. H .-A .“ 1905, Erstes Heft.
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Ueber mikrographische Zementuntersuchung.
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A b b ild u n g  1. N o rm alb ild  e in e s  P o r tla n d z c m e n te s .

(V == 350)

A b b ild u n g  3 . A e tz b ild  m it a lk o h o l lsc h e r  S a lzs ttu re  e rh a l te n .

(V ar 350)

A b b ild u n g  2. A e tz b ild  m it  a lk o h o lisc h c r  S a lzsS u re  e rh a lte n ,

(V =  350)

A b b ild u n g  4. A e tz b ild  m it a lk o h o l isc h e r  S a lzs ilu re  e rh a lte n .

A b b ild u n g  5 . F lu fisH ureU tzung . A b b ild u n g  G. E rs te r  A n g r if f  v o n  S iif iw a sse r a u f  A lite



U eber  mikrographische Zementuntersuchung.
(V =  117) (V =  117)

A bbildung- 7. E is e n p o r t la n d z e m e n t.

A b b ild u n g  9. S c h la c k c n a c h w e is  
d u rc h  d ic  F lu B s a u re re a k tio n .

(V — 160)

A b b ild u n g  8. S c h la c k e n a c h w c is  d u rc h  M a rtc n s  R itzh & rtep riifc r .

(V =  U 7 )

A b b ild u n g  10. E influB  d e r  T e m p e ra tu r  a u f  dan Z c m e n tg c fu g c .

(V =  160)

A b b ild u n g  11. A litg ru p p e  m it C e llt  im  d u rc h fa lle n d e n  L ich t. A b b ild u n g  12. l ie l i tg ru p p e  im  d u rc h fa lle n d e n  L ich t.
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m ittelt. D ie Schlacken waren von verschiedener 
Herkunft und hatten folgende Zusam m ensetzung:

T a b e l l e  II.

S c h la c k e  b e  f

S iO » ................  34,02 34,16 32,20

f ^ o33 ‘ : : :  16- 3 } i2 -4°  2 i’4°
Ca O . * . 39,76 47,20 43,80
C a S ................  2,80 — —
Mg O ................  3,94 — 0,50
Alkalien . . . 1,61 —• —

R u c k s ta n d  a u f  d c iu  
2 0 00-M aschen8 leb  0  Ojq 2  ° /o  4  °/o

Das Ergebnis der Priifung w a r :

B e z e lc h n u n g  M lk ro g ra p h is c h  T atsS ich llch
des  Z e m e n tc s  g e fu n d e n  e ln g e w o g e n

I /  stark scblackcnhaltig 20 °/o f.
II \  20 bis 30 °/o 50 o/0 f

III Bchlackenhaltig (einige Proz.) 2 °/o f
IV frei -
V erhebliche Mengen 30 % f

VI Spuren 1 °/» b
VII wenig (einige Proz.) 10°/o b

VUI Spuren 5 o/0 e

{
H F.-Keaktion deutlich 
Gefugebild spricht fiir yiel 25 o/o e 

Schiacko

Qualitativ is t  der richtige N achw eis in siimt- 
lichen neun Mischungen gelungen, „quantitativ“ 
wenigstens der Grofienordnung nach in acht 
M ischungen; in der Zementmischung IX  war die 
iiufierst feinkornige Schlacke jedenfalls schon fast 
vollstandig hydratisiert. W ir  besitzen also in 
der FluBsaure-Reaktion eine brauchbare ąuali- 
tative Schlackenreaktion, die in der Hand eines 
Geiibten auch quantitative Schlusse erlaubt. Es 
ist auf diesem W ege gelungen, noch 1 bis 2 °/o 
Schlacke mit Sicherheit nachzuw eisen ; die Re- 
aktion versagt daher auch nicht bei Schlacken- 
zementen, in denen die Schlacke durch den 
W asserangriff zum groBten T eil verandert ist. 
Die Abbildung 9 ste llt  einen Portlandzem ent 
mit 2 o/o Schlackenzusatz nach yorgenommener 
FluBsaureatzung d a r ; im unteren T eil des Bildes 
bemerkt man eine fiir Portlandzem ent charak- 
teristische Alitgruppe und oben liegen  zwei 
Schlackenteilchen.

Im AnschluB hieran wurden auch einige  
technische E isenportlandzem ente untersucht, und 
es soli hervorgehoben werden, daB eine syste- 
inatische Untersuchung der technischen Eisen
portlandzemente nach der mikrographischen Me
thode w esentlich zur Kennzeichnung dieser ver- 
schiedenartigen Zemente beitragen kann und be- 
absichtigt ist. Das G efiige der Eisenportland
zemente w echselt mit dem technischen H erstel- 
lungsverfahren. D as G efiige einiger Zemente ist 
ganz normal, wahrend andere ein davon erheblich  
yerschiedenes A ussehen haben. In der folgen
den Tabelle sind die einzelnen Versuchsergebnisse 
von Eisenportlandzementen zusam m engestellt: 

XLIII.!8

M ark ę  G e fu g e b ild  
( k a u m  Tom  

A < N o rm a lb ild  zu 
^ u n te r s c h e id e n

T a b e l l e  III.
H F > R e a k tlo n  

s e h r  s c h w a c h , 
a b e r  u n  z w e ife l
h a f t  y o r h a n d e n

D

( z a h lre ic h e  s c h a r f

\ u m g re n z te  
S c h la c k e n re s te

f  G efiig e  
\  u n d e u tl ic h

( G efiig e  sc h w e r  
\  z u  e rk e n n e n

s e h r  d e u tl ic h

a u G e ro rd c n t-  
llc h  s ta r k

a u  Bero r  d e n  t- 
llc h  s ta r k

H C l-A e tz u n g  
t r i t t  e in ;  

g ro B e re  U tzb a re  
A ll tg ru p p e n

k e in e  A e tz u n g

E r g a n z e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  
M i k r o g r a p h i e  des  P o r  t l a n d z e m e n t e s .  
Bei der groBen Bedeutung, die den Alitgruppen 
ais diagnostisches Hilfsinittel bei der Unter
suchung des Portlandzementes zukommt, war es 
yon W ert, auch noch besonders den Beweis zu 
erbringen, daB wir es tatsachlich mit Aliten zu 
tun haben und es sich nicht um Rristallbildungen 
handelt, die infolge des Abbinde- und ErlUlr- 
tungsvorganges entstanden sind. Es ist vor 
allein daran zu erinnern, daB man Alitgruppen 
in vollendeter Ausbildung in jedem Stadium der 
Erhartung im Zement antrifft, was nicht zu er- 
klarerf ware, wenn die Kristalle ein Produkt 
dieser Yorgange sein sollten. Einen weiteren 
Anhalt bietet das V e r h a l t e n  des Zement- 
gefiiges bei hohen Temperaturen. Hierzu wurden 
Zementschliffe im elektrischen Ofen nach H e r  a u s  
eine Stunde einer bestimmten hoheren Temperatur 
ausgesetzt, und nachher die Aenderung des Ge- 
fiiges ermittelt. Nach dem Erhitzen auf 500°  
war das Gefiige fast unverandert erhalten, nur 
in dem sekundaren Teile waren ąugenscheinlich 
Selirumpfungen eingetreten, wodurch das Bild 
an Deutlichkeit eingebiiBt hatte. Fiihrte man 
den Versuch bei 900°  aus, so wurde Abbild. 10 
erhalten. Jetzt treten nur noch die Alitgruppen 
deutlich hervor, die durch Aetzung leicht nach
zuweisen sind. Waren die Kristalle Kalkhydrat, 
so waren sie'durch Erhitzen auf 900°  zerstort 
■worden. Bei Temperaturen zwischen 500 0 und 
900°  wird das Gefiige um so undeutlicher, je 
hoher die Erhitzungstemperatur liegt.

Der sicherste W eg zur Untersuchung der ais 
Alite bezeichneten Gruppen lag in der Feststel- 
lung ihrer optischen Eigenschaften im Diinnschliff. 
Hierzu wurden Dtinnschliffe von vollig erhartetem  
Zement und von Zement, der in Erhartung be- 
griffen wrar, untersucht. Die Alitgruppen sind 
in samtlichen Schliffen leicht aufzufinden (Abbil
dung 11); zwischen den Aliten beobachtet man 
haufig den stark doppelt brechenden Celit ais 
tief gelb gefarbte Masse. Gelegentlich, aber 
im Verhaltnis zum Alit sehr seiten, wrurden auch 
Belite in Gruppen (Abbildung 12) beobachtet. 
Das iibrige Gesichtsfeld ist von kleinen Aliten  
und Alitresten iibersat, woraus im Verein mit 
friiheren Yersuchen folgt (yergl. S, 1543),  daB 
der primare Gefiigebestandteil uberwiegend aus 
Aliten besteht.
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A l l g e m e i n e  F o l g e r u n g e n .  Das Ziel 
dieser Arbeit ist eingangs daliin abgegrenzt 
worden, in der mikrograpliisclien Untersuchung 
des Portlandzementes ein neues Hilfsinittel fiir 
die wissenschaftliche und praktische Zernent- 
forschung zu schaffen, und von Deutungen, fiir 
die uns die experimentellen Unterlagen felilen, 
nach Moglichkeit abzusehen.* Es soli jedoch kurz 
auf die Frage eingegangen werden, welcher Nutzen 
von der mikrograpliisclien Zementuntersuchung 
in praktischer und wissenschaftlicher Hinsicht zu 
erwarten ist. Sie liat sich ais ein brauchbares 
Hilfsmittel fur die praktische Zementuntersuchung 
erwiesen. Das Normalbild des Portlandzementes 
im Yerein mit den verschiedenenZeinentreaktionen 
kennzeichnet den Portlandzement sehr scharf, 
ebenso ist der Begriff Eisenportlandzement sehr 
einfach festzulegen, da ein guter Eisenportland
zement ebenso wie Portlandzement durch das 
Normalbild gekennzeichnet ist. Aber die mikro- 
graphische Zementuntersuchung trilgt auch zur 
KUirung unserer Anschauungen iiber den Abbinde- 
und Erhiirtungsvorgang bei.

Schon altere Forscher wie H a u e n s c h i l d , ** 
E r  dm e n g  e r  *** und neuerdings besonders 
M i c h a e l i s f  nehmen an , daB der Abbinde-

* Yergl. hierzu die Ausfiilirungen von TordiB und 
Kanter, „Z. f. angew. Chem.“ 1903 S. 463.

** „"Wagners Jahresbericht“ 1881 S. 539.
*** „Tonind. Zeitung" 1879 S. 454; 1880 S. 96, 160; 

1881 S. 96, 228, 333.
f  „ Jahresbericht der chemischen Technologie" 

1906, I, S. 332.

Zusehriften an
(F fir  d ie  u n te r  d ie s e r  R u b r ik  e rs c h e in e n d e n  A rtik e l

Bestim m ung des N ickels  im Nickelstahl  
mittels D im ethy lg lyox im s.

Die von Professor Dr. B r u n c k *  yeroffent- 
liehte yorziigliche Methode dor Nickelbestimmung 
m ittels Dimethylglyoxims und der in letzter Zeit 
erschienene Artikel yon Chefchemiker W d o  w i 
e c h o w s k i * *  gaben den AnlaC, tiber beide Mo- 
thoden Versuche anzustellen.

Die ziemlicho Yerteuerung der Brunckschen 
Methode durch Yerwendung eines - Neubauer- 
tiegels m it Piatinmooreinlage einerseits, sowio 
die allzu grofie Yorsioht beim Gliihen des Nickel- 
oxims nach W dowischewski, welches infolge der 
leichten Sublimierbarkeit des Niekeloxims keine 
zuveriassigen Resultate liefert, anderseits, fiihrton 
zu folgender Arbeitswreise, welche in kurzer Zeit 
(etwa 4 Stunden) oinwandfreie Resultate liefert.
o g  Stahlspane werden in 50 ccm Rotheseher 
Salzsiiure (spez. Gew. 1,125) in gelinder Warnie 
im bedeckten Becherglase gelost; nach erfolgter

* „Zeitschrift f. an gew. Chemie“ 1907 S. 1844.
** „Stahl und Eisen” 1908 Nr. 27 S. 960.

yorgang in der Umhiillung eines jeden Zement- 
kornes mit einer yerkittenden Masse besteht; 
d. h. der sekundilre Gefiigebestandteil entsteht 
aus dem primaren -f- W asser. Es ist moglich, 
daB zwischen den beiden Gefiigebestandteilen 
ein Gleichgewicht in bezug auf Kalk besteht, 
der sich primar in fester Losung und sekundar 
zunachst in kolloidaler Losung befindet (nach 
Michaelis u. a.), aus welcher er nach und 
nach auskristallisiert. Deshaib darf man auch 
von einer primaren und sekundaren Pliase im 
abgebundenen Zement spreclien. Worin besteht 
der Erhartungsvorgang ? Die Mikrographie sagt 
uns hieriiber nichts aus, denn das sekundare Ge- 
fiige sieht ganz gleichartig aus, ob der Zement 
Tage oder Monate alt ist. Aber es ist durch 
neue Versuche, die spater yeroffentlicht werden 
sollen, sichergestellt, daB die das Erliarten 
kennzeichnenden KristallisationsvorgUnge sich in 
den engen Zwischenraumen yollziehen, durch 
welche die unveranderten Zementkornchen von- 
einander getrennt werden.

* **

Hrn. Professor H e y n ,  auf dessen Veranlas- 
sung ich mich mit dem Zement besehaftige, 
spreche ich meinen besten Dank fur yielfache 
Anregung und die gewahrte Unterstiitzung au s; 
ebenso danke ich Hrn. Privatdozenten O. B a u e r  
fiir seine freundliche Ratgebung in Fragen der 
metallographischen Technik.

die Redaktion.
i ib e rn im m t d ie  R e d a k tio n  k e in e  V e ra n tw o rtu n g .)

Losung lafit man yorsichtig tropfenweiso kon- 
zeritrierte Salpetersaure zufliefien, bis durch den 
letzton Tropfen die yollkommen dunkle Fliissig- 
keit in eine klare, dunkolrot gefarbte iibergeht. 
Nun lafit man einige Minuten auf dem Sandbade 
stehen und engt bis auf 25 bis 30 ccm ein. Die 
so erhalten© LSsung spiilt man nun mit Salzsauro 
(spezifisches Gewicht 1,125) in einen Rotlieschen 
Schiitteltrichter und entfernt den grofiten Teil 
des Eisens mit 100 ccm wasserfreiem Aether bei 
dreimaligem Nachschiitteln mit je 5 ccm Aether- 
salzsaure (180 ccm Salzsiiure, spez. Gewicht 1,19, 
worden auf 330 ccm verdiinnt und im Schiittel- 
zylinder mit Aether allmahlich gesattigt).

Die in ein Becherglas abgelassene atherhal- 
tige Nickellosung yon gelblichgriiner Farbę stellt 
man fiir kurze Zeit auf die warme Herdrampe, 
wobei der Aether zum grBfiten Teile y e r f l i ł c h t i g t  

und ein Teil der in Losung befindlichen Kiesel
saure i n  Flocken abgeschieden wird. Man filtriert 
in ein 3/* 1 fassendes Becherglas, wascht das Filter 
mit heifiem Wasser rein (yorheriges z w e i m a l i g o s  

Aufspritzen m it heifier Salzsaure 1 :3  ist zu emp-
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fehlen), yerdiinnt auf 400 bis 500 ccm, gibt eine 
domzuruckgebliebenenEisonchloridentsprechende 
Menge Weinsaure (eine Messerspitze voll diirfte 
in allen Fallen genligen) dazu, neutralisiert mit 
Ammoniak und macht neuerlich mit Salzsiiure 
schwach sauer. Nun fiigt man eine dom Nickel- 
gehalte dor Nickellosung entsprechende flinffache 
Menge Dimethylglyoxim in Form einor einpro- 
zentigen alkoholisehon Losung hinzu, erhitzt zum 
Kochen und maclit schwach ammoniakalisch, 
worauf sofort die Fiillung des scharlachroten 
Nickeloxims erfolgt, dio nach '/»- bis ‘/astiindigein 
Stohon auf der Herdrampe Yollkommen be- 
endet ist.

Wiihrond der Dauor dor Abscheidung tariert 
man zwei grofie ( 0  =  12,5 cm) Schleicherfilter, 
indem man dieselben auf jo oino Wagsclialo legt 
undso lange yomschwereronFiltorabschnoidet, bis 
beide gleich schwer sind, wobei das tatsachliche 
Gewicht dor Filter gar nicht ermittelt zu wordon 
braucht. Der Niodorschlag wird nun iiber eines 
dor beiden Filter filtriert, wahrend durch das 
andere das klare Filtrat ohne Waschwasser durch- 
gegosson wird, damit boide Filter eine gloich- 
artige Bohandlung orfahron; ist dies geschohon, 
so werden nun beide Filter mit dor gleich grofien 
Menge hoifien Wassers roin gewaschen und wio 
gewohnlich im Trockenturm getrocknet. Die 
beiden gotrockneten Filter worden nun yorsichtig 
in ein roines Wageflaschchen, das man auch 
nicht zu wagen braucht, gobracht und V2 bis eine 
Stunde bei 120 bis 125J C. im Trockenschranke 
fertiggetrocknot. Nach dem Erkalten wird das 
Wageflaschchen m it beiden Filtorn gewogen (Ge
wicht A), hierauf das Ieere Filtor entfornt und 
das Wageflaschchen mit Inhalt wieder gewogen, 
(Gewicht B), nun auch das Filtor, in dem sich der 
Niederschlag bofindet, entfornt und schlieBlich 
das l o o r e  Fiaschchen gewogen (Gewicht C). Ge
wicht A — B =  X, d. i. das Gewicht des leeren 
Filters, Gewicht B — C =  Y, d. i. das Gewicht 
des vollen Filters, Y  — X =  Gewicht des Niedor- 
schlages. Dieses nun mit dem Nickel-Oximfaktor 
von 20,3rmultipliziert und auf 100 umgerechnet, 
ergibt don genauon Prozentgehalt an r e i  n em  
N i c k e l .

Dafi das Entfornon der Filter aus dem Wage
flaschchen rasch und mit Benutzung yon Fliisch- 
chenhalter und Pinzette yorgenommen werden 
mufi, ist wohl selbstyerstandlich. Die Benutzung 
z w e i  er Filter und deren yollkommen gleiche 
Behandlung, yom Austarieren angefangen bis zum 
schliefilichen Auswagen, ermoglicht sehr genaue

Resultate, was bei Yerwendung nur e i n e s  bei 
100° O. vorgetrockneten und gewogenon Filters 
bekanntlich nicht der Fali ist. — Boi uns hat 
sich diese Art dor Verwendung von Filtern zur 
W agung getrockneter Nioderschlago seit Jahren 
bostons bewiihrt.

A. Iwanicki, Trzynietz.

Elektrisch beheizte Abdampfvorrichtung.

Von R u d o l f  K r a h ć ,  Chefchemikor dos Hasper 
Eison- und Stahlwerkes, Ilaspe i. W.

Der nebenstehend abgebildete Apparat ver- 
ansohauliclit eine Abdampfvorrichtung, die im 
chemischen Laboratorium des Hasper Eisen- 
und Stahlwerkes im Gebrauch ist, und sich 
sehr gut bewiihrt. Der Apparat besteht aus einer 
Aluminiumplatte, die auf einer stabilon Eichen- 
holzplatte fest montiort ist. Erstero triigt eine 
Anzahl eloktrisclier Gllihlamponfassungon und die 
gleiche Anzahl Ausselialter fiir die einzelnen 
Gluhlampon. Bei der Befestigung der Lanipon- 
fassungen, der Ausselialter sowie der Leitung ist 
in erster Linie darauf Riicksicht genominen, dafi 
diose vor der Einwirkung der Sauredilmpfe ge- 
schlitzt sind. Die Heizplatte tragt ferner auf

einer Soito einen Steckkontakt. Ueber dio ein
zelnen Gllihlampen sind stabile Glaszylindor ge- 
stlilpt, deren Dimensionen so bemessen sind, dafi 
man dio Porzellanringe der Wasserbiider fiir die 
yerschiedenen Gofafio benutzen kann. Die Ein- 
richtung findet ausschliofilich wahrend der Nacht- 
zeit Verwendung, wiihrond am Tage Wasserbiider 
im Gebrauch sind. Der Apparat arboitet gofahr- 
los, das Abdampfen gelit yerhaltnismiifiig rasch 
und dabei aufierst sicher und sauber yonstatten. 
Selbst konzentrierte Salzlosungen werden in acht 
bis zehn Stunden pulyertrocken. Hervorzuheben 
ist dio Billigkeit und Einfachheit der Vorrichtung; 
die Unterhaltungskosten sind goring, da die Hlitten- 
werke selbst eigene elektrischo Zontralon haben 
und elektrischen Stroni zu einem geringen Selbst- 
kostenpreise erzeugen. Die Anfertigung und den 
Vertriob dieser Heizplatte hat die Firma 0. Ger- 
liardt, Marquarts Lager chemischer Utensilien in 
Bonn am Rhein, iibernommen.
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Bericht uber in- und
D eutsche Patentanmeldungen. *

8. Oktoher 1908. KI. 18 c, Sch 27 367. Block- 
gleitbahn in StoBofen und iihnlichen Wiirmofen. Paul 
Schmidt & Desgraz, Technischos Bureau, G. m. b. H., 
Hannover.

KI. 241, D 19 784. Yerfahren zur Yerfeuerung 
Ton Kohlenstaub. Bedfich Dołek, TouSen b. Brandeis 
a. E., Bohmen.

KI. 49 e, B 46 958. Mit nachgiebigem Einriick- 
getriebe verBehene NietmaBchine, dereń Hammer durch 
eine mit demEinriickhebel der Kupplung verbundene 
Fedor belaatot ist. Hans Btihler, EBliugen a. N.

12. Oktober 1908. KI. 12 e, B 44 767. Yorrich
tung z u m  Entstauben y o h  Gasen und Dampfen. Al win 
Bartl, Kottbus.

KI. 21 h, F 24 749. Yerfahren, bei elektrischen 
Induktionsofon mittels eines magnetischen Hilfsfeldes 
eine Zirkulation im Schmelzbad hervorzurufen. Se
bastian Ziani de Ferranti, Grindleford b. Sheffield, 
E ngl.; Prioritiit der Anmeldung in Grofibritannien.

KI. 24f, St 12 228. Wagerechter DrehroBt fiir 
Gaserzeuger. John Stewart, „Ash Tree“ Yilla, Codnor 
Park, Alfreton; Prioritat der Anmeldung in England.

KI. 49 e, L 24 288. Stangenfallhammer fiir Einzel- 
und fortgesetzte Schlage. Liiuerhiitte Ferd. Schultz 
& Co., Liinen a. d. Lippe.

Gebrauchsmustereintragungen.
12. Oktober 1908. KI. la ,  Nr. 351710. Ent- 

wasserungsapparat fiir Kohle, Erze und dergl. Ma- 
scliinenbauanBtalt Humboldt, Kalk.

KI. 24 c, Nr. 352 097. Halbgasfeuerung mit einer 
den Schwelraum yon dem Yerbrennungsraum trennen- 
den, einfachen, gelochten Wand, die senkrecht ver- 
stellbar ist und gleichzeitig ais Wehr dient. Keiłmann
& Yolcker, G. m. b. H., Bernburg a. S.

KI. 24 e, Nr. 352 237. Sauggasregler, bei dem 
Luft in einem durch die strahlende Warme des Ofens 
gebeizten, ringformigen Yorwarmer mit Dampf yer- 
mischt w ird. Les FilB de A. Piat & Co., PariB.

KI. 31 b, Nr. 352 315. Formmaschine. Rudolf
Geiger, Reutlingen, AYiirtt.

KI. 31 b, Nr. 352 316. Formmaschine. Rudolf
Geiger, Reutlingen, Wurtt.

KI. 31 c, Nr. 351 947. Formkern fiir GieBereien. 
Otto Dorendahl, Konigsteele b. Steele a. d. Ruhr.

O esterreich ische Patentanmeldungen.*
1. Oktober 1908. KI. 31 a, A 761/08. Yorrich

tung zum GieBen t o i i  Kettengliedern. Charles Shields 
He. Jutice, London.

KI. 40b, A 7198/06. Yerfahren zur Bewegung 
elektrisch leitfahiger Schmelzen, besonders in elek
trischen Induktionsofen. Franz NuBbaum, Spalato.

KI. 49a, A 4933/07. Hydraulische Presse mit 
Dampftreibapparat. Fa. Davy Brothers Ltd. und Thomas 
Edmund Holmes, Sheffield, England.

Deutsche Reichspatente.
KI. IS c , Sr. 19749S, vom 31. Oktober 1906. 

W i l l i a m  Sp e i r s  S i mp s o n  in London.  Yerfahren 
zum Zetnentieren von Eisen oder Stahl.

Der zu kohlende Teil des Gegenstandes w ird in 
bekam iter Weise m it einer Hiillo von kohlenstoff- 
h a ltig e r Masse, z. B. anim alische oder Yegetabilische 
Kohle und Sirup ais Bindemittei, um geben, in ein 
Bad von geschm olzenem  Metali, z. B. R oheisen, ein-

* Die Anmeldungen liegen Yon dem angegebenen 
Tage an wiihrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einspruchserhebung im Patentamte zu 
Berlin bezw. Wien aus.

auslandische Patente.
getaucht und hierin so lange belassen, bis dio Ze- 
mentierung die gewuuschte Tiefe erreicht hat.

KI. 31b, Nr. 197 780, vom 6. April 1907. F r i e 
d r i c h  Mul l e r  in S t af f e l .  Maschine zu r Herstellung 
von Formkernen aus Kermnasse, bestehend aus zwei 
in einem Gestell gefilhrten, parallel gegeneinander 
beweglichen Kcrnkastenhcilften.

Dio beiden Kornkastonhiilften a und b sind durch 
Arnie c und d mit um Zapfen e drehbaren Doppel-

hebeln/'Yerbunden, 
dio, auf beiden 

Seiten dor Form 
angeordnet, durch 
Stangen g, die an 
einem dritten He

bel h angreifen, 
unter sich und siimt- 

lich mit einem 
Schwingh ebeli Yer
bunden sind. Durch 
diesen werden beide 
Kernkastenhal ften 
der in feBtenLagern 
k ruhenden Kern- 

stange l gleichmSBig genahert oder von ihr fortbe- 
wegt. Nach Wegklappen der oberen Kastenhalften und 
Fortnehmen der Kernstange l werden beido Kaston 
mit Formmasse gefiillt; dann wird dio Kernstange 
wieder eingelegt, dio obere Kastonhalfte zuriickgeklappt 
und nun beide durch den Hebol i gegeneinander und 
auf die Kernstange gepreBt.

KI. 31a, Nr. 197 770, vom 9. NoYember 1907. 
M a i O l s c h e n k a  i n H a i g e r ,  Nassau. Kupolofen 
zu r Erzeugung von niedriggekohltem G u/Jeisen.

Der Ofen a ist um den Bolzon b kippbar ge- 
lagert und oberhalb seiner Formenebene ausgebaucht.

Der aufgerichtete Kupolofen wird mit KokB an- 
gefiillt und der Koks unter Luftzufilhrung in WeiB-

glut gebracht. Sodann 
wird phosphor- und 
schwefelarmes Roli- 
eisen und Schmied- 
eisensehrott in den 
Ofen hineingeworfen. 
Nach dem Nieder- 
schmelzen des sich iin 
Herdo c ansammelnden 
Eisens wird die Wind- 

zufiihrung unter- 
brochen und der Ofen 
gekippt. Das liierbei 
in den erweiterten
Ofenteil HieBendeEisen 
erhiilt einen weiteren 
Zusatz von Schmied- 
eisenabfSllen. Der Ofen 
wird wahrenddessen, 
um neue Teile der

heiBen Ofenwand mit dem Eisen in Beriihrung zu 
bringen, um seine wagerechte Achse gedreht. Zu 
diesem Zwecke wird er an der Kette d mittels eines 
Ringes e, in dem er drehbar ist, gehalten. Durch 
Tieferkippen erfolgt dann die Entleerung d e s  GuB- 
eiBens in die Pfanne f. Fiir eine groBere Leistung 
wird der Kupolofen derart gebaut, daB durch die Diisen 
Luft oder Dampf und Generatorgase in sein Iuneres 
bei gekippter Lage gefiihrt werden, nachdem Yorher 
Schrott, Erze und FluBmittel iiber das Eisenbad ge-
Bchuttet wurden. "Wie bei jedem andern Schmelz-
prozęB konnen auch hier das Eisen giinstig beein- 
flussende Zusatze gemacht werden.
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speisten Kanał d hocb, trifft zum orstenmal mit durch 
die Diise /'ausstromendem Brenngas, dann zum zwoiten- 
malmitdemaus einer zweiten Diise g kommendenGas zu
sammen. Die lieiBen Yerbrennungsprodukte ziehen uber 
don zweiten Zementierbehiilter a hin und fallen durch 
Kanale h in den zweiten Luft- bezw. Abhitzekanal d 
ab. Ein anderer Teil dor Frischluft stromt aus dem 
HeiBluftkanal d durch Kanale h, dio zwischen den 
Kaniilen e angelegt sind, an der AuBenwand bocb, 
vei'brennt das durch eine dritte Diise i ihm zugefuhrte 
Heizgas, zieht iiber den ersten und sodann iiber den 
zweiten Beliiilter a zu den Ziigen h der andern Ofen- 
seite, durch diese zum Abhitzekanal d und von da 
zum Schornstein.niesser habon. Sio sind mit einor Abschriigung und 

einem entsprechenden Rande luftdicht ineinander 
gesetzt. Zwischen den einzelnen Steinsaulen ist auf 
allen vier Seiten 1 Zoll Zwischenraum.

Durch don Kanał d wird das Heizgas eingofuhrt, 
welches mit durch Oeffnungen e zutretonder Luft ver- 
brennt, in den beiden Schachten a hochsteigt und yon 
der Kuppel f  sich iiber die Oeffnungen der Steine c 
verbreitet, diese nach abwiirts durchzielit und durcli 
den Fuchs g zum Kamin gelangt. Die Geblaseluft 
wird bei h eingefiihrt, umstriimt die Steine c, fiillt in 
dem Kanał b ab und tritt bei i  in erhitztem Zu
stande aus.

Nr. S14G, vom

#
 Jahre 1907. John  

H e n r y  D o w -

Form bildetin wa- 
gerechter Ebene 

einen oyalen 
Schlitz und ist

w eitert. E9 wird 
h ierdu rch  be- 

zweckt, den austre tenden  Windstrahl in w agererh ter 
Łbene m oglichst zu re rb re ite rn , so daB die ganze Ebene 
vor den Form en gleichmaBig yom Windę getroffen 
wird. Es soli so ein gleichmaBiges Niederschmelzen 
der B esehiekung erzielt werden.

Nr. 35!)8, yom Jahre 1907. A l b e r t  S e n i o r  
und G e o r g e  P a l m e r  W i n c o 11 in S h e f f i e l d ,  
England. Zementierofen.

Patente der Ver. Staaten von Amerika.
Nr. SG29!)(i. E d g a r  F. P r i c e  in N i a g a r a  

Kal la,  N. Y. Yerfahren, kohlenstoffarme Legierungen- 
des Eisens mit Chrom, Mangan, Titan, Yanadium  
lisic, hersustellen.

Das Yerfahren yorlauft in zwei Stufen. Zunachst 
wird in einem ełektrischen Lichtbogenofen aus einer

Mischung yon Kiesel- 
siiure, Eisen oder Eisen- 

j f ? ’1 erz ,ln<* Eohle ein kohj
| »  lenstoffarmes Terrosili-

f  * l §  f f l K  zium mit mindestens
\  500/oSiliziumhergestellt.

Wiihrend die entstan- 
■ n~: dene Schlacke durch die
jj- ~  Oeffnung o abflieBt, flieBt

S a  das entatandone Ferro-
mss-  ̂ silizium iiber den vor-
| |p l ż _e springenden Kohle-

fc=p;t błock b 111 einen tiefer
JpBgfc ,*  łiegendon ełektrischen

Widerstandsofen c, der 
t;'1 beid und emetallene, mit

—  S asE j_~  Kiihłyorrichtungen yer-
seheneElektrodenheBitzt 

und mit ‘ einer grobkornigen Mischung von Chromit 
oder, falls statt des Chroms eine andere Eisenlegierung 
gewonnen werden soli, mit einem entsprechenden 
anderen Rohstoff und einem FluBmittel, z. B. Kalk, 
beschickt wird. Zu diesem Zwecke ist der obere 
Gewolbeteil f  abnehmbar eingerichtet. Das flussige 
Ferrosilizium reduziert aus dem Erz die Metalle und 
diese sammeln sich im Herde des Schachtofens an. 
Das niederflieBende Metali bewirkt im Schachtofen c 
den StromschluB zwischen den beiden Elektroden.

Britische Patente.
Nr. 111, yom Jahre. 1907. W i l l i a m  A l f r e d  

W h e e l e r  in W o r k i n g t o n ,  Cumberland. Stei- 
nerner Winderhitzer.

Der Winderhitzor besitzt getronnto Gas- und Ge- 
blaseluftwege; es w ird also bestiindig geheizt und Ge
blaseluft durchgeleitet. Er besitzt oinen Verbrennungs- 
schacht a, der durch den HeiBluftkanal b in zwoi 
Halften gotoilt ist. Die feuerfeste Ausmauerung be
steht aus yierockigen Hohlsteinen c, die 15 Zoll broit 
sind und eino mittlere Oeffnung yon 10 Zoll Durch-

Der Ofen ist mit Siemens-Regeneratiy-Gasfeue- 
rung yersehen. Zwei Zementierbehiilter a, dereń Be- 
schickung und Entloerung yon an beiden Kopfseiten 
des Ofens yorgeBohenen Tiii-eu b orfolgen, sind mit 
Zwischenraum liebenoinander aufgestellt. Unter ibnen 
liegen die boiden GaBzuloitungskaniile c, die yon 
einem dicht neben dcm Ofen befindlichen Gaserzeuger 
heiBeB Heizgas erhalten. d sind die zugehorigen Luft- 
kaniile, die in iiblicher Weiso auch an den Schornstein 
angeschlosson werden konnen.

Durch Kamile e, die in groBerer Zahl yorgesehen 
sind, ateigt die HeiBluft aus dem gerade mit Luft go-
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S t a t i s t i s c h e s .
Erzeugung der Hochofenwerke in Deutschland und Luxemburg im September 1908.

B e z i r k e

E r z e u g u n g

im
A u g u s t  1906 

T o n n e n

im
S c p tb r.  1908 

T o n n e n

Tom 1. J a n .  
b is  SO. S cp t. 

1908 
T o n n e n

E r z e u g u n g

im
S e p tb r .  1907 

T o n n e n

y o m  1. J a n .  
b is  30. S ep t. 

1907 
T o n n e n

Rheinland-Westfalen*. . . ..........................
Siegerland, Lahnbezirk und HeBsen-Nassau
S ch les ien ...................................................
Mittel- und Ostdeutachland** . . . .  
Bayern, Wilrttemborg und Thiiringen
S aarb ez irk ...............................................
Lothringen und Luiemburg . . . . .

GieBerei-Roheisen Sa

71 999 
16 650

7 910 
25 251

2 820
8 800 

44 740

81 545 
17 626 

3 700 
24 246 

2 850 
8 000 

43 997

700 314 
154 538 
59 519 

210 364 
26 333 
81 264 

436 255

93 100 
21 074 

5 538 
18 336 
2 913 
8 576 

45 207

816 670 
188 187 

69 725 
164 539 
24 003 
76 524 

328 435
178 170 181964 1 668 587 194 744 1 668 083

Rheinland-Westfalen*.......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau
Schlesien .............................................................
Mittel- und Ostdeutschland**.................. ....

22 606

2 463
3 120

22 077

2 990 
2 570

216 027 
11 970 
21 622 
47 420

23 978 
3 429 
3 133 
7 805

220 517 
34 108 
31 731 
71 105

Bessemer-Roheisen Sa 28 189 27 637 297 039 38 345 357 461

Rheinland-Westfalen*.......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-NasBau
S ch les ien ...................................................
Mittel- und Ostdeutschland** . . . .  
Bayern, Wurttemberg und Thiiringen
S aarb ezirk ................................................
Lothringen und Lusemburg . . . .

238 849

29 598 
21 449 
13 220 
78 908 

240 807

235 092

30 628 
20 305 
13 109 
75 835 

228 606

2 369 008 
325 

261 749 
184 620 
121 569 
688 649 

2 132 985

302 594

29 863 
26 205 
14 020 
70 771 

275 757

2 555 350

237 511 
233 365 
117 080 
622 625 

2 554 783
Thomas-Roheisen Sa 622 831 603 575 5 758 905 719 210 6 320 714

i  1 1  
.£  i  a  ■S-fc-S

Rheinland-Westfalen*.......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-NaBaau
S ch les ien ............................................................
Mittel- und Ostdeutschland**......................
Bayern, Wurttemberg und Thiiringen . .

37 713 
14 652 
9 533 

284

42 873 
18 908 
9 915 

255

427 067 
172 733 
93 605 

4 325 
7 210

33 226 
37 085 
11 794

Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa 62 182 71 951 704 940 82 105

364 245 
290 990 
102 712

785
758 732

£ .5
Rheinland-Westfalen*.......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau
Schlesien ............................................................
Mittel- und Ostdeutschland** . . . . . .
Bayern, Wiirttemberg und ThUringen . . 
Lothringen und Luzemburg ..........................

479 
10 764 
27 508 

1 431

3 891

1 035 
6 251 

27 957 
1 820

6 539

41 532 
103 169 
264 518 

11 697 
2 424 

71 854

5 533 
12 273 
29 820

8 990

38 498 
150 823 
263 105

7 575 
123 493

Puddel-Roheisen Sa 44 073 43 602 495 194 56 616 583 494

g,

E -S
s  a

Rheinland-Westfalen*.......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau
S ch les ien ...................................................
Mittel- und Ostdeutschland** . . . .  
Bayern, Wurttemberg und Thiiringen
S a a rb ez irk ...............................................
Lothringen und Luiemburg . . . .

371 646 
42 066 
77 012 
51 535 
16 040 
87 708 

289 438

382 622 
42 785 
75 190 
49 196 
15 959 
83 835 

279 142

3 753 948 
442 735 
701 013 
458426 
157 536 
769 913 

2 641 094

458 431 
73 861 
80 148 
52 346 
16 933 
79 347 

329 954

3 995 280 
664 108 
704 784 
469 009 
149 443 
699 149 

3 006 711
Gesamt-Erzeugung Sa 935 445 928 729 8 924 665 1 091 020 9 688 484

GieBerei-Roheisen . . . 
Bessemer-RoheiBen . . . 
Thomas-Roheisen . . . 
Stahl- und Spiegeleisen 
Puddel-Roheisen . . . .

178170 
28 1S9 

622 831 
62 182 
44 073

181 964 
27 637 

603 575 
71 951 
43 602

1 668 587 
297 039 

5 758 905 
704 940 
495 194

194 744 
38 345 

719 210 
82 105 
56 616

1 668 083 
357 461 

6 320 714 
758 732 
583 494

Gesamt-Erzeugung Sa 935 445 928 729 8 924 665 1 091 020 9 688 484

September 1908:

Steinkohlen 
Braunkohlen 
Eisenerze . 
Roheisen . 
Kupfer . .

E ln fu h r

1 209 917 t 
735 072 t 
776 300 t 

27 034 t 
14 938 t

A u sfu h r

2 008 534 t 
2 430 t 

232 925 t 
25 194 t 

737 t

R o h e i s e n  e r z e u g u n g  i m A u s l a n d e :
Ter. Staaten von Amerika: Soptbr. 1908 . . 1 442 000 t

Jan.-Septbr. 1908 10 914 000 t
Jan.-Septbr. 1907 20 230 000 t

Belgien : September 1908 ........... 99 810 t
„ Jan.-September 1908 ..........  882 510 t
„ Jan.-September 1907 . . . . . . .  1 067 250 1

Bis Ende 1907: einschl. Lubcck. ** Yom 1. Januar 1908 ab: Hannover, Braunschweig, Lubect, Pommern-
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Grofibritanniens Ein- und Ausfulir.

E in fu h r Ausfuhr

J  a n  u  a r  b i s Septembe r

1907
tons*

1908
tons*

1907
tons*

1908
tons*

A lte ia e n ............................................................................. 20 594 16 988 133 041 95 246
R oh eisen .............................................................................. 72 947 46 113 1 555 198 997 642
E isenguB ............................................................................. 3 291 2 424 4 297 3 944
Stah lguB ............................................................................. 2 201 2 132 838 663
Schm iedestiicke................................................................ 1 345 418 918 617
Stahlschmiedestiicke ........................................................ 4 607 4 381 2 081 972
SchweiBeisen (Stab-, Winkel-, P r o f il - ) ...................... 45 669 58 097 122 669 87 687
Stahlstabe, Winkel und P r o f ile .................................. 15 515 27 855 178 533 125 449
GuBeisen, nicht besonders g e n a n n t .......................... 30 023 36 198
Schmiedeisen, nicht besonders g e n a n n t ................. 38 540 39 488
Rohblocke , . . ) 15 456 1 317
Yorgewalzte Blocke, Knuppel und Piatinen . . . . V 220 491 289 342 \ 12 178 1 587
Brammen und WeiBblechbrammcn.............................. ( BO146 J 3
T ra g er .................................................................................. 67 363 47 281 78 399 78 623
S ch ien en ............................................................................. 13 082 23 875 337 005 343 675
SchienenBtuhle und Schwellen .................................. — 70 527 57 694
R adsatze.............................................................................. 1 193 1 732 34 848 28 270
Radreifen, A ch sen ............................................................ 2 103 2 432 16 913 16 113
Sonstiges Eisenbahnmateria], nicht bes. genannt . 50 540 47 927

Blecho, nicht unter ’/»Z o l l ........................................... 27 310 26 082 183 012 120 582
Desgleichen unter !/» Z o l l ....................................... 11 551 15 684 51 898 45 339

Yerzinkte usw. B le c h e ................................................... 364 342 282 287

Scbwarzbleche zum Y e r z in n e n .................................. 53 572 43 817
Yerzinnte Bleche ............................................................. 299 892 298 828

Panzerplatten..................................................................... 575 2 699

Draht (einschlieBlich Telegraphen- u. Telephondraht) 45 159 30 139 40 316 36 632

D rah tfab rik ate ................................................................ 36 419 34 937

W alzdraht................................... . . . . 24 072 29 161 — —

Drahtstifte . . . .  . . . . . . . 28 772 31 766 — —
Nggel, Holzschrauben, Nieten .................................. 5 612 4 053 22 021 17 872

Schrauben und ł l u t t e r n ............................................... 3 370 2 987 19 878 16 225

Bandeisen und Rohrenstreifen .................................. 11 956 17 968 39 821 27 671

Rohren und R6hrenverbindungen aus SchweiBeisen 13 938 13 401 90 259 86 229

Desgleichen aus G u B e ise n ....................................... 2 860 2 269 167 337 126 355
Ketten, Anker, K a b e l .................................................... 25 096 21 504

Bettstellen und Teile davon........................................... 13 620 11 295

Fabrikate von Eisen und Stahl, nicht bes. genannt 18 780 16 455 61 354 69 979

Insgesamt Eisen- und Stahlwaren ..........................;
Im Werte von . . . .  . . ................. £  \

603 781 
5 097 276

808 637 
5 594 785

4 135 960 
36 083 037

3 204 366 
28 536 788

B ergbau- und H iittenerzengnisse O esterreichs im Jahre 1!K)7. *

Nach den yom K. K. MiniBterium fiir Sffentliche Arbeiten yeroffentlichten Angaben** gestalteten aich 
die Ergebnisse des osterreichischen Bergbaues and Huttenbetriebes, soweit sie fur die Eisenindustrie yon 
Wichtigkeit sind, im Jahre 1907, yerglichen mit dem Yorjahre, folgendermaBen:

G eg e n s ta n d
M en g e  in  T o n n e n G e s a m tw e r t  in  K ro n e n

G e g e n s ta n d
M en g e  in  T o n n e n G e s a m tw e r t  In  K ro n e n

1907 1906 1907 1906 1907 1906 i f  07 1906

Eisenerze . 2540118 2253662 21911283 19531074 1855376 1677646 35064635 30163760

Manganerze 16756 13401 282669 216438 Frischerei-
Wolframerze 44 56 134945 109906 roheisen . 1192273 1044412 92041521 .79027413

Steinkohle . 13850420 13473307 129492964 118063250 GieBereiroh- |
Braunkohle , 26262110 24167714 125528105 105838258 e iB e n  . . . 191251 177818 17654321 15097985)

Briketts auB: Roheisen
a) Steinkohle 135779 142135 1973089 1820459 iiberhaupt. 1383524 1222230 109695842 94125398

b) Braunkohle 159366 110229 1729304 1134357

Die Zahl der osterreichischen Hoehofen belief sich im letzten Jahre auf 61 (i. Y. 59), yon denen 
42 (37) im Betriebe waren.

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1907 Nr. 30 S. 1109.
** „Statistik des Bergbaues in Oesterreich fiir das Jahr 1907“. 1. Lfg. Wien 1908, K. K. Hof- und Staats- 

druckerei.
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Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

(F o r ta e tz u n g  r o n  S e ite  1515)

Indom wir nochmals auf die Trauerbotsehaft zu- 
riickkommen, durch welcho der Tod des Sekretars 
des Institutes

Bonnett H. BrougU
uns gemeldet wurde, geben wir heute ein Bild dea so 
plotzlich aus unserer Mitte Gerissenen wieder. llerr 
Brough war erst 48 Jahre, er hatte boreits seit 1884 
sich an den Arbeiten des Instituts beteiligt, und war 
im Jahre 1893 Sekretar geworden; er war in 
seinem Berufe unorniiidlich tatig, nichts war ibm zu 
viel, er fiillte seinen Posten in wirklich ideał-voll- 
kommener "Weise aus. Es 
ist daher verstandlich, daB 
die Trauer und die Teil- 
nahme, die wir schon friiher 
an dieser Stello zum Aus- 
druck brachten, iiberall herz- 
lich geteilt wird. —

Aus don Yortragen teilen 
wir noch weiter folgen- 
des mit:

C. K o t t g e n  machte im 
Yerein mit G. A. Ab l e t t  
einige Mitteilungen iiber

Erfahrungen 
an elektrisch botriobenen 

WalzenstrnCeu.
“Wie die Yerfasser her- 

yorheben, erlauben die ein- 
faohen Messungen an elek
trischen Antriebsmaschinen 
im Gegensatz zu den um- 
stiindlichen Aufnahmen und 
Berechnungen yon Dia- 
grammen an Dampfmaschi- 
nen die weitestgehende Kon- 
trollo des Kraftbedarfs 
beim "Walzen yerschiedener 
Profile wahrend der ein- 
zelnen Stiche und danach die Ausfiihrung einer 
Kalibrierung, die eine gleichmiiBige Beansprucliung 
der Antriebsmaschine gewiihrleistet. Zahlentafel 1 
(S. 1553) gibt eine Zusammenstollung der Ergebnisse von 
Messungen uber den mittleren Kraftbedarf zum Walzen 
yerschiedener Profile, wie sie an mehr ais 150 Trio- 
straBen gemacht worden sind. Interessant ist dabei 
z u beobachten, wie der Kraftbedarf steigt, je grofler 
die Oberflache des "Walzgutes im Yerhaltnis zu 
seinem Metergewicht wird, d. h. je rascher es sich 
abkiililt.

Diese Zahlen konnen natiirlich nicht ohne weiteres 
zur Bestimmung der notigen Motorstarke yerwendet 
werden, da sie nur den mittleren Kraftaufwand fur
1 t "Walzgut angeben, nicht aber die auftretenden 
KraftstoBe berucksichtigen. Diese sind meistenB sehr 
hoch und hangen ab yon der Art der AYalzenstraBe, 
der Anzahl der Geriiste, weil bei flottem Walzen zu 
gleicher Zeit in mehreren von ihnen die groBten 
Drilcke auftreten konnen usw. In jedem Fali muB 
der Antriebsinotor wesentlich starker gewahlt werden, 
ais es dem mittleren Kraftbedarf entspricht. Yon 
groBem EinfluB auf die Bestimmung der Motorstarke 
sind die Abmessungen des Schwungrades, dessen Ein- 
bau bei TriostraBen in den meisten Fallen angezeigt 
erscheint, und das wesentlich zur Verminderung der 
Kraftschwankungen beitragen kann. An zwei Kuryen-

blattcrn zeigen die Yerfasser Aufnahmen iiber den 
Kraftausgleich durch Schwungmassen; beispielsweise 
wurde an einer durch einen 1200 PS D rohstrom m otor 
angetriebonen TriostraBe die groBte Beanspruchung 
des Motors durch das Schwungrad yon 1980 auf 
1200 PS yermindert, wahrend die TTmdrehungszahl 
nur yon 163 auf 152, also um 7 °/o, Bel.

Bei der Bestimmung des Schwungradgewichtes 
ist die GroBe uud die Dauer der KraftstoBe sowie die 
Zeit zwischen zwoi Stichen, iu welcher das Schwung
rad Kraft aufspeichern kann, zu beriickBichtigen. Um 
das Schwungrad zur Wirkung zu bringen, muB ihin 
und damit auch dem mit ihm gekuppelten Motor ein 
gewisser Tourenabfall gestattet werden. Bei Gleich- 
strommotoren lśiBt sich das in einfacher "Weise durch 

Benutzung yon Compound- 
"Wicklungen ermoglichen, 
bei Drehstrommotoren wird 
die Einschaltung eines 
Widerstandes in den Ro- 
torkreis notig. Da dieser 
"Widerstand einen Kraft- 
yerlust und dadurch Strom- 
kosten yerursacht, wird 
man bei Drehstrommotoren 
meistens ein schwereres 
Schwungrad ais bei Gleich- 
strommotoren wablon.

Die Yerfasser haben die 
Beobachtung gemacht, daB 
fast immer nach dem Ersatz 
eiiieB Dampfantriebes einer 
W alzenBtrafie durch den 
elektrischen Antrieb dereń 
Erzeugung hoher wurde. 
In  der Hauptsache ist das 
dem UniBtand zuzuschrei- 
ben, daB infolge dor hobe- 
ren UeberlaBtungsmoglich- 
keit uud dos schnelleren 
Anpassons eines Elektromo- 
tors an jede Kraftforderung 
die Schwankungen in der 
Tourenzahl wesentlich ge- 

ringer werden, ais es beim Dampfantrieb der Fali ist. 
Bei dem geringen Spiel zwischen dem Anker und 
den 1’olschuhen eines Elektromotors miissen Yerschie- 
bungen der beiden Mittellinien, die durch starko 
Seitendriicke in den Lagern oder ungenauo Montage 
und dadurch bewirkte einseitige Abnutzung horyor- 
gerufen werden konnen, yermieden werden; es ist 
daher stets der Einbau yon beweglichen Kupplungen 
angezeigt, yon denen zwei bewiihrte Ausfiihrungsarten, 
und zwar eine Nadelkupplung* und eine LederBcheiben- 
kupplnng, von den Verfassern darg este llt werden.

Zum SchluB erwahnen die Verfasser dic Messungen, 
die yon Dr. K. "We n d t an der elektrisch betriebeneu 
UmkebrstraBe zu Georgsmarienhiitte gemacht wur
den.** Die in dieser Zeitschrift an der angegebenen 
Stelle in Abbildung 14 gegebene Kurve c iiber dio 
"Walzarbeiten beim Auswalzen eines 2200 kg-Blockes 
haben sie fiir das Auswalzen eines 3 t-Blockos von 
500 mm [p obere m uud 450 mm 0] unterem Quer- 
schnitt auf 100 X  150 mm in 11 bezw. 13 Stichen 
umgerecbnet, ebenso in der Abbildung 1 durch die aus- 
gezogenen Linien die Yerlangerungcn des Stabes und 
die Beanspruchungen des Motors dargestellt, wenn 
diese bei jedem Stich konstant einem D re h m o m e n t

* Yergl. „Stabl und Eisen“ 1908 Nr. 18 S. 61i.
** ,S taiil und Eisen“ 1908 Kr. 18 S. 609 ff.

Betmett II. ISrough f .
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Nr. Gewalzte Profile
Krafiver- 
brauch in 
KW.-Std.

fiir 
1000 kg

End-
lSDgC

m

Kniippel- 
■ gewicht

ker
1 Grubenschienen 12 kg/m . . . 37,5 28—30 390—412
2 10 n • . . 41,8 2 0 -2 8 249—344
3 8 n . . . 44,5 39 299—396
4 7 n . . . 47,5 27—41 249—369
5 5 » . . . 48,6 26—41 160—248
6 3 54 34—42 149—170
7 (J) Eison 30 mm . 38,3 27 148
8 » n 43 „ 40,3 13 ’ 130
9 CD » 20 71 ___ _ . 42 25 175

10 n n 30 „ . . . 28,8 15 152
11 40/20/5 mm . . . . . . 63,5 29 85
12 » 30/15/4 „ . 111 32 70
13 T 30/4 „ . 136 25 50
14 » 35/4,5 „ . 68,2 27—28 70
15 Flacheisen 60 X  10 mm . . 33,3 29 149
16 50 X  10 41,5 32 133
17 38 X  8 52 32 80
18* Bleche 1000 X  2400 X  2,8 mm . 84 — 176
19** 1300 X  3750 X  5,5 „ . 95 —  . 204
20* „ 1200 X  2250 X  2,5 „ . 80 — . 188

K n iip p e l-
Q u e rs c b n it t

E rż c u - I
g u n g  j 

Im  fag  j 
<

B e m e rk u n g c n

130 X  145
n
«

110 X  120

ibo’ m

143
135
115,5
114
117
88

200 Q]
|850 X  380 X 120 

170 CD

U cH sem erstah l 
• D esg l.

D esg l.
D esg l.
D esg l.
D esg l.
D esg l. 

B e sse m e rs ta h l  m it 36 
b is  44 k g  F e s tig k e it  

D esg l.
D esg l.
D esg l.
D esg l.
D esgL  
D esg l.
D esg l.
D cugl.
D esg l.
D esg l.
D esg l.
D esg l.

* Drei Bleche wurden aus jeder Brarame gewalzt. ** Ein Blech wurde aus jeder Bramme gewalzt.

von 90 mt entsprechen. Die strichpunktierten Linien 
geben die Yorliingerungen und Kraftmomento an, 
wenn diese in den letzten Stichen durcli Yermehrung
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der Stichzahl von 11 auf 13 auf eine Motorleistung, 
entsprechend nur 55 t Drehmoinent, yerringert werden. 
Hierdurch wird eine Ersparung an Schwungradgewicht

des Jlgner-Umformers erzielt, da dieses boi konstantem 
Drelimoment des Umkehrmotors wahrend der langen 
letzten Stiche wesentlieh mehr Energie abgeben milBte, 
ais wahrend der kurzeń ersten Stiche. Eine Yerringe- 
rung der Erzeugung tritt nach derMeinung der Yer- 
fasser durch diese Yermehrung der Stichzahl nicht 
ein, weil man die Walzgeschwindigkeit in den lotzton 
Stichen dann fast verdoppeln kann. Dio punktierten 
Linien in Abbildung 1 geben die Yerlangerungen und 
die Kraftmomento an, dio bei dor Projektierung des 
Umbaues einer mit Dampfantrieb versohenen Umkehr- 
BtraBo fiir elektrischen Antrieb an ersterer festgestellt 
wurden.

Danach ontsprachen die Beanspruchungen der 
Dampfmaschino Drohmomenten, die zwischen 33 und 
186 mt schwankten; hieraus ergibt sich, wie unwirt- 
schaftlich die Dampfmaschine infolge der Schwierig- 
keit derartiger Messungen arbeitete.

Dr. K. Wendt.

C h a r l e s  H. Me r z  (London) erstattete einen 
Bericht iibor
elektrisclie Kraftyersorgung au <ler Nordostkiiste
und ihren EinfluB auf die industriellen Unternohmun
gen des Bezirkes, ais dessen Hauptplatze Middlesbrough, 
Durham und Newcastle zu gelten haben. Redner be: 
schrfinkt sich in seinen Ausfiihrungen auf die Anlagen 
und Yerhaltnisse der drei groBten Gesellschaften, die 
9/io der gesamten Elektrizitat des Bezirkes fiir Kraft, 
Licht und Beforderungszwecke liefern.

Zur Charakterisierung der Katur und des Um- 
fanges der Hauptindustrien des in Redo stehendon 
Bezirkes werden folgende Zahlen gegeben:

B e ro lk e ru n g

1906

K o h le n fo rd e ru n g
1906

t

K o k se rz eu -  

g u n g  1906 

t

E is e n e rz -
fo rd e ru n g

1906

t

R o h e ise n -
e rz e u g u n g

1906

t

S ch iffb ttu  ! 
1906 

N e ito -R a u m - 
g e b a lt  

t

' ereinigte KSnigreiche.......................... .
Yerhftltnia • ^ordostkiisto

Yer. Konigreiche

2 015 000 
41 458 721

4,8 •/.

52 940 935 
255 084 710

20,7 0/0

7 955 280: 6 224 345 
19 605 270 15 748 412

40,5 o/o j 39,5 o/o

3 686 709 
10 271 204

36,0 #/o

630 872 : 
1 156 771 ;
54,5 o/o j
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Die Kraftstation, dio heute den grofiten Teil dea 
Stromes liefert, iat Caryille, in der Niilio yon New
castle. In derselben sind zurzeit 56 000 elektrische PS 
installiert. Yon hier erstrecken sich die Yerteilungs- 
netze westlich bis iiber Newcastle hinaus, nordlich bis 
Blyth, und OBtlich an dem FluB Tyne en tlang  bis 
North Shields. In Biidlicher Richtung erstreckt sich 
das ICabelnetz zurzeit etwa 48 km weit. In Kurze 
•werden dio Kabelyerlegungcn ao weit sein, daB oine 
Yerbindung mit dein Kabolnetz der Kraftstation, die 
seit 18 Monaten im Bezirk von Middlesbrough in Be
trieb ist, hergestellt werden kann. Nach einer von 
Merz gegebenen Zusammenatellung sind heute acht 
Kraftatationen mit zuB am men 101 950 installierten PS 
in Betrieb und drei Stationen, die zusammen 34 600 PS 
leisten sollen, im Bau. In sechs von diesen Kraftanlagen 
wird Kohle zur Erzeugung des Stromes benutzt, wiih- 
rend fiinf mit den aberschiissigen Gasen yon Hoch
ofen- bezw. Koksofenanlagen betrieben werden. Es 
wird Drehatrom yon 40 Perioden erzeugt in Spannungen, 
die zwischen 3000 bis 12 000 Yolt sich bewegen.

Nach den Angaben des Redners hat die Kraft- 
yersorgung der Schiffbau- und Masehineninduatrie am 
nordlichen Ufer des Tyne yon don Zentralstellen aus 
oinon solchen Uinfang erreicht, daB heute 95 °/° aller 
in diesen "Werken bonotigten Kraft yon den Elektri- 
zitiitswerken geliefort wird. Am Siidufer des Flusses 
nimmt dieae Entwicklung ahnlichen Fortschritt, wah
rend im Tees-Bezirk seit Januar letzten JahreB iiber 
20 000 PS in Motoren angeschlossen worden sind. 
Ein weitorer GroBabnehmer ist dio North Eaatern llail- 
way Co. Die Entwicklung des elektrischen Antriebea von 
Walzwerken hat durch die beschriebenen Yerhaltnisse 
auch oine Forderung erhalten: ea werden zurzeit in 
diesem Bezirke yior "WalzenstraBen elektrisch ange
trieben, zwei bei Dorman, Long & Co., oine bei dor 
Bowesfield Steel Co. und eine boi einer eben neu 
gebildeten Gesellschaft. Auch dio Bergbaubetriebe 
des Bezirkes beginnen mehr und mehr ihren Kraft
bedarf yon Jen Elektrizitiitswerken zu entnehmen. 
Merz herechnet den Betrag an Kohlen, dor durch die 
Zentralisation dor Krafterzeugung von don Bergwerken 
crspart bezw. fur den Yerkauf frei worden kann, auf 
uber 13/« Millionen Tonnen.

Redner bespricht dann oingehend die Frage der 
Ausnutzung der uberschuBsigen Gaso yon den im Be
zirk gelegenen Koksofen- und Hochofenanlagen und 
die techniaehen Moglichkeiten der Losung derselben. 
Es bietet sich hier noch ein weites Feld der Ent
wicklung, da hier in der Richtung der Nutzbarmachung 
dieser Abfallgasa noch sehr wenig getan zu sein 
scheint. Nach don Untersuchungen dea Yortragenden 
hat es in allen Fallen sich herausgestellt, daB ein 
Zusammenarbeiten mit einem zentralen Elektrizitiits- 
werk sich fur samtliche IntereBsenten (Kokaofen- 
anlagen, reino Hoohofenwerke uaw.) yorteilhafter 
stellen wird, ais ein unabhangiges Yorgehen des ein
zelnen zur Ausnutzung der Abfallgase usw. Die Be- 
strebungen in der Richtung einea kooporatiyen Vor- 
gehens haben denn auch den Erfolg gezeitigt, daB 
gerade dio drei in Rede Btehenden Elektrizitatsgesell- 
schaften, wie oben schon bemerkt, fiinf Kraftstationen 
im Betrieb bezw. Bau haben, yon denen drei in Yer
bindung mit Koksofen und zwei im AnschluB an Hoch- 
ofenanlagon arbeiten. Drei Grund- bezw. Aufriaso 
yon-typischen „ AbgaskraftBtationea", die dem Yor
trage angefugt sind, erlautern neben einer Karten- 
skizze des nordostlichen Kiistenbezirkes, einer An- 
aicht und einem Grund- bezw. AufriB der Carville- 
Kraftzentralo die Angaben des Redners in zweck- 
entaprechender Weise.

* *
*

Die yon Me r z  beschriebenen Yerhaltnisse dor 
Zentralisierung der elektrischen Kraftver6orgung in 
dem bedeutsndsten englischen InduBtriebezirke laasen

einen Yergleich mit dem R h e i n i s c h - W e s t f S l i -  
s c h o n E 1 e k tr i z i t iit b w o r k i n E s s o n  sehr nahe- 
liegond orscheinen, daB iihnlichen Bestrebungen und 
Yerhaltnissen seine Entwicklung und Bedeutung yor- 
dankt.

Dieses im Horzen des grofiten deutschen Eisen- 
bozirkes im Jahro 1900 entstandene Werk besaB An
fang 1908 yier Zentralen, und zwar:

Z e n t r a le :

1. Essen bei der Zecho Mathias Stinncs
2. Krukel bei der Zeche Wiendahlsbank
3. MUngsten ................................................
4. Berggeist bei Briihl im Braunkohlen-

rey ier..........................................................
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punkten (Gladbeck—Konigswinter) 110 km. Auf dem 
Essener Werk wird auch Abhitze bezw. Gas der 
benachbarten Koksofenbatterie, aber nur in be- 
schranktem MaBe, zur Keaselheizung yerwendet. 
AuBer diesen yier Hauptzentralen besitzt das Rhei- 
nisch-Westfaliache Elektrizitiitswerk in den ange- 
schlossenen Hiitten- und Zechenzentralen, mit denen cm 
Gegenseitigkeitsyerhaltnis fur Stromlieferung besteht, 
eine sehr erhebliche Reserye. In diesen Zentralen 
kommen teils Hochofongasc, ausgenutzt in Grofigas- 
masebinen, teils Koksofenabhitze und Koksofengaae, 
teilweise ausgenutzt unter Kesaeln, teilweise in GroB- 
gasmaschinen zur Yerwendung. Auch wird Abdampf 
in Abdampfturbinen yerwertet.
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Der von Prof. B a u o r ma n  angekiindigte Yortrag 
iiber dio

„Franko-britischo Ausstellung 190S“
wurde nicht gehalten, doch lagen zwoi Mitteilungen 
vor, dio diesoa Unternehmen betrafen. Die eino besteht 
aus einer Zusammenstellung von

A n a l y s e n  b r i t i s c h e r  R o h e i s e n s o r t o n ,  
welchen noch Analysen yon Spezialeisen, Eiscn- 
legierungen und Erzen oinheimiBchor und fremdor 
Herkunft sich anschlieBen. Dio Roheiaensorten sind 
nach den britischen Industriebezirken geordnet auf- 
gefuhrt und gewahron im Zusammenhang mit den 
Angaben iiber Eiscnerze einon interessanten Einblick 
in die englische Eisenindustrie, ohno daB die ganze 
Sammlung yiol Neues brachto, so daB von einer 
Wiedergabe dor 18 Seiten in Anspruch nehmenden 
Analysen hier abgesehen werden kann.

Die zweite Mitteilung enthiiłt eino Beschreibung der 
K o l l e k t i y - A u s s t e l l u n g  der br i t i s c h e n  

R o h e i s e n e r z e u g u n g .
Die Schrift gibt fiir jeden Interessenten wertvolle 
Einzelheiten und Aufschliisse, aber wir miissen es uns 
versagen, hier niihor darauf einzugehen ebenso wio 
auf die oben erwiihnte Analysenzusammenatellung. 
Wir geben nur den Stammbaum dor englischen Eisen
industrie (s. S. 1554) wieder, da derselbe einen bequemen 
Yergleich mit dem yon uns friilier gebrachten Stamm
baum der deutschen Eisenindustrie ormoglicht. *

Die Ausstellung ist wider Erwarten schlieBlicli 
doch noch zu einem starken iiuBerlichen Erfolg ge- 
kommen, obwohl sie spiiter fertig geworden ist ais

* Yergl. „Stahl und Eisena 1908 Kr. 24 S. 827.

jo eine ihror Yorgiingerinnen. Fur die kurze fur dia 
Yorbereitung der Ausstellung gegebeno FriBt yon 
zwei Jaliren hat das Ausstellungskomitee yiel geloistet; 
das iiber 50 ha groBe Ausstellungaterrain war mit 
Hallcn iiber und iiber bodeckt. Die Beleuchtung am 
Abend durch Hunderttausendo yon Gliihlampon war 
feenhaft und bildete fiir die Londoner Beyolkerung 
einen starken Anziehungspunkt. Eisenindustrie und 
Maschjnonbau waron yerhitltnismaBig am achwachsten 
yertreton. (SchluB folgt.)

Canadian Mining Institute.
Wie in Nr. 37 dieser Zeitschrift mitgeteilt wurde, 

traten eine Anzahl der Teilnehmer an dor Sommer- 
yersaminlung des C. M. I. eino Fahrt nach Nova Scotia 
an. Zu den schon genannten drei deutschen Teilneh- 
morn gesellte sich noch Hr. Dr. W u p p o r m a n -  
Dii8seldorf. In Noya Scotia wurden die Eisenhiitten 
und Kohlengruben besichtigt. An dieso Reise schloB 
sich eino Fahrt durch daB ganze Land bis nach Yic- 
toria B. C. Durch das Interesse, das die Behorden an 
der Fahrt nahmen, und durch die Gastfreundschaft der 
Stiidte, Industrie- und Handelsgesellschaften wurde es 
den Tcilnelmiern ermoglicht, bei dieser Durclwjuerung 
Kanadas vom Atlantiachen zum Stillen Ozoan die 
meisten industriellen Anlagen, Erz- und Kohlongrubon 
und einen grofien Teil dea ungeheuren Mineralreich- 
tums Kanadas kennen zu lernen. Die Besichtigung 
der landwirtschaftlichen Gebiete in den Priirien Mani- 
tobaa und SaskatcliewaiiB und der Naturschonhciten 
der Rocky Mountains kam dabei nicht zu kurz. Voll 
von den mannigfaltigsten Eindriicken kamen die Fahrt- 
teilnehmer am 2. Oktober wieder in Montreal an, 
um yon dort die Hoimreise anzutreten. Kraynik.

Nachrichten vom Eisenmarkte
Die Lage (los Roheisongescliliftos. — Yom 

d e u t s c h  en Rohoisonmarkte wird uns berichtet, daB 
Auftrage fiir Lieferung bia Ende dieses Jahrea noch 
roichlich eingehon, da Vorrate bislang yon den Yer- 
brauchern nicht gehalten wordon sind. Yerkaufo 
fiir Lieferung im Jahre 1909 konnen jetzt be- 
kanntlieh yon den Werken selbst getiitigt werden, 
doch scheinen noch nicht yielo Geachafte lierein- 
gekoinnien zu sein. Die Proise aind jedenfalls erhob- 
lich niedriger ala dio gegenwiirtig giiltigon.

Ueber den e n g l i s c h e n  Markt schreibt man uns 
aus Middlesbrough unterm 17. d. M. folgendes: Nach- 
dem die RoheiBenpreise seit Endo yoriger Woche er- 
hoblich zuriickgegangen waren, ist der Markt seit 
gestem wieder etwas fester. Da die politische Lage 
jetzt weniger Beunruhigung yerursacht, scheint sich 
daB Yertrauen wieder etwaB zu befestigen, sonst 
aber sind dio Yerhaltnisse kaum yerandert. Die 
Warrants haben sich gebessert und sind besonders 
fest fur Bpatere Lieferung. Der TJmsatz in Eiaen ab 
AVerk iBt schwach. In Hamatit wurden gestem fiir 
"V erbrauch im Inlande groBe Poston bis Mitte nachsten 
Jahres gekauft. Die Preise fiir Lieferung im Oktober- 
Noyember Bind: fiirGioBereieisen G.M.B.Nr. 1 ah 51/9 d, 
fiir Nr. 3 sh 49/3 d, fiir Hamatit in gleichen Mengen 
Nr. 1, 2 und 3 ah 57/—, samtlich netto Kasse ab 
^erk. HieBige Warrants Nr. 3 werden zu sh 49/1 d 
Kasse gesucht. Die YerBchiffungen sind etwas besser 
ais im yorigen Monate. Die Warrantslager enthalten 
jotzt 82 483 tons, darunter 81 448 tona G. M. B. Nr. 3.

Yersand des Stahlwerks-Yerbandes im Sep- 
tomber 1908, — Der Yersand dea Stahlwerks-Yer- 
uaudea an Produkten A betrug im Berichtamonate 
404 608 t (llohstahlgewicht); er ilbertraf damit den 
August-Yersand (401 159 t) um 3449 t, blieb aber 
hinter dem Versandergebnisse des Monats September 
1907 (419 623 t) um 15 015 t zuriick.

—  Industrielle Rundschau.
Im einzelnen wurden yersandt: an Halbzeug

127 648 t gegen 125 464 t im August d. J. und 
125 291 t im September 1907, an Formeisen 106 258 t 
gegen 116 371 t im Auguat d. J. und 117 359 t im 
September 1907, an Eisenbahnmaterial 170 702 t 
gegen 159 324 t im August d. J. und 176 973 t im 
September 1907. Der diesjiihrige Septemberyeraand 
war also in Halbzeug um 2184 t und in Eiaenbahn- 
material um 11 378 t hoher, in Formeisen dagegen 
um 10113 t niedriger ais im Yormonate. Yorglichen 
mit dem September 1907 wurden in der Berichtszeit 
an Halbzeug 2357 t mehr, an Formeisen 11 101 t und 
an Eisenbahnmaterial 6271 t weniger Yersandt.

In den letzten 13 Monaten gestaltete sich der 
Yersand folgendermaBen:

1907

September.
Oktober. .
Noyember .
Dezember .

190S
Januar . .
Februar. .
Marz . . .
April . . .
Mai . . .
Juni . . .
Juli . . .
August . .
September.

Actiengesellschaft Charlottenhiitte in Xieder- 
schelden. — Wie der Yorstand berichtet, batte das 
Werk im letzten Geschaftsjahre bis Ende 1907, in 
einigen Betrieben sogar noch liinger, lohnende Arbeit,

H a lb z eu g

t

F o rm -
e lsen

t

E is e n b a h n 
m a te r ia l

t

G eeam t- 
p ro d u k te  A 

t

125 291 117 359 176 973 419 623
120 014 129 921 188 998 438 933
115 891 85 091 222 074 423 055
81 706 58 279 219 530 359 515

101 460 67 039 214 557 383 056
108 854 104 092 207 562 420 508
132 190 155 437 198 841 486 468
104 703 126 125 141 128 371 956
114 599 137 343 162 913 414 855
98 056 115 109 165 196 378 361

114 335 126 954 147 420 388 709
125 464 116 371 159 324 401 159
127 648 106 258 170 702 404 608
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spater aber trat infolge des RiickgangeB in dor Eiseri- 
induatrie eine Yorschlechterung, insbesondere durch 
auBerordontlicho Preisfalle der niclitayndizierten Fabri- 
kato, ein, so daB sich derUmsatz, der im Jahre zuyor 
10 310 885 -4 betragen hatto, auf 9 456 501,20.-4; or- 
maBigte. Die Forderung der Grubo Briiderbund, dereń 
Erze ausschlieBlich auf dem Hochofenwerke yerhiittot 
■wurden, stieg wesentlicli und hatto sich noch weiter ent
wickeln lassen, wenn der Eisensteinyerein nicht Ein- 
schrankungen beschlosson hatte. Auch der „Yorein 
fiir den Verkauf von Siegerliinder Roheisen11 sah Bich 
zu gleichen MaBnahmen gezwungen. "Wenn die Hiitte 
trotzdem beido Hoehofen die ganze Berichtszeit hin- 
dureb im Feuer halten konnte, so war dies nur mog
lich infolgo yon Lieferungsruckstiinden aus dom Yor
jahre. Erst im letzten Yiorteljahre wuchsen die Roh- 
eisenyorrate an und betrugen am 30. Juni 1908 4610 t. 
Ofen II wurde inzwischon am 19. Juli d. J. zwecks 
Neuzustellung auBgeblason. Die Erzeugung des Mar- 
tinwerkes wurde wio friihor zu Blechen, Schmiede- 
stiicken, Achson, Bandagon und Radsiitzen yerarbeitot. 
Die Beschaftigung des Blochwalzwerkcs, des Hammer- 
werkes, des Bandagenwalzwerkes, der RadBatzfabrik 
und der Mechanischen Werkstatte war befriedigend. 
Auch blieb dor Betrieb yon ernstlichen Stiirungen 
yerschont. Dio Zahl der Arbeiter der Charlottenhiitto 
belief sich im Durchschnitt auf 800 (i. Y. 900). Der 
Fabrikationsrohgewinn betrug 1 036 976,75 „%>, dioEin- 
nahmo an Zinsen 17 770,94 *4. Da anderseits die 
allgemeinen Unkosten, Zinsen der Schuldyerschrci- 
bungen, Steuern u bw. 250 864,90 J t erforderteu und 
276 550,25 *4 abgeschrieben werden, so stehen unter 
Beriicksichtigung yon 109 468,82 *4 G ew innyortrag aus 
1906/07 und 51 500 ~4 Riickstcllung fur Obligationen 
insgeBamt 688 301,36 Jt zur Yerfugung. Hieryon sind 
47 003,36 J i ais Gewinnanteil an den Aufsichtsrat 
und YorBtand zu Yorgiitcn, wShrend 323 760 Jt (8 o/o) 
ais Diyidende ausgeBchiittet werden sollen, so daB 
317 538 -4 in neue Rechnung zu yerbuchen sind.

Actien-Gesellschaft Gorlitzcr Maschinenbau- 
Anstalt und Eisengiefierei, Giirlitz. — Die im Ge-
schaftsjahre 1907/08 fertiggestellten Betriebserweite- 
rungen ermoglichten eine wesentliche Erhohung der 
Erzeugung. Der RechnungBabBchluB w eist nach Abzug 
aller Unkosten, Yornahme yon 162 573,75 Jt Abschrei- 
bungen und Zuweisung von 16 976,15 Ji an das Del- 
kredere-Konto, yon 30000 .,4 an die besondero Riicklage 
sowie yon 12 144,50 Jt an den Arbeiter-Unterstiitzungs- 
bostand einen Reingewinn yon 380 372,44 *4 auf. Aus 
diesem Ergebnis sind 51376,80 Jt Tantiemę an Yor- 
stand und Beamto und 16 719,64 Ji Yergiitung an den 
AufaichtBrat zu cn trich ten , w ahrend 12 276 Ji zu 
Gratifikationen fiir Beamto und zu gemeinniitzigen 
Zwecken Yerwendung finden sollen. Der Rest von 
300 000 -4 soli ais Diyidende (10 o/o) yerteilt worden.

Actiengesellschaft Oberbllker Stahlwerk 
rormals C. Poensgen, Glosbers & Cło., Diissel-
dorf. — Aus dom Berichte dos Yorstandes fur das 
Geschaftsjahr 1907/08 geht hervor, daB der im Herbst
1907 auf dem Eisenmarkte eingetretene allgomeine 
Riickgang auch die Gesellschaft in Mitleidenacliaft 
gezogen hat. Der Absatz in Schmiedestucken und 
Eisenbahnmaterial konnte zwar yon 13 917. t.im  Yor
jahre auf 17327 t im Borichtsjahre erhoht werden, 
dor Stahlwerksbetrieb muBte dagegen erheblich ein- 
geschrankt werden; an Rohstalil wurden daher nur 
13 268 t gegen 28117 t im Yorjahre zur Ablieferung 
gebracht. Der GeBamtumachlag betrug 6793299,55 
(i. Y. 7 503116,72) <,4. Die Yerkaulspreise aller E r- 
zeugnisae sanken erheblich. Im Berichtsjahre wur
den die gesamten AYerksoinrichtungen bedeutend er
weitert und yeryollkommnet. D er Betriebsiiber- 
schuB betragt 925 099,69 (991 968,21) J t. Hieryon 
gehen ab fur Geschaftsunkosten 189 998,59 Ji, fur

Zinsen usw. 137 517,72 J i, fiir Abschreibungen 
411 629,07 (440 277,10) J l, ftir die Riicklage 50000*4  
und fur daB Delkredere-Konto 25000 *4, so daB untor 
Hinzurechnung des Gewinnyortrages aus 1906/07 yon 
229659,80 *4 ein UeberschuB von 340614,11 Ji yer- 
bloibt. Aus diesem Ergebnis sollen 60000 J i (6°/o) 
Diyidende auf die Yorzugsaktien yerteilt werden, so 
daB 280 614,11 *4 auf neue Rechnung yorzutragen sind.

Aktion-Gosellscbaft Bergisclier Grnben- und 
Hiitten-Yerein in Hochdahl. — Wie der Yorstand 
in dom Berichte iiber das Geschaftsjahr 1907/08 mit- 
teilt, waren dio Werke der Gesellschaft in den erBteu 
Monaten noch voll beschaftigt. Gegen den Herbst bin 
trat aber unter dem Einflusse des hohen Geldstandes 
eine Yerringorung der Nachfrage ein, die Yerbrauchcr 
deckten nur den notwondigston Bedarf fiir dio aller- 
nachste Zeit oin. Auch das Friihjahr 1908 braclite 
boi der iiuBerst schwachen Bautiitigkeit keine Belebung. 
InfolgedeBen sah sich dio Gesellschaft zu Betriebs- 
oinschriinkungen gezwungen und muBtc am 15.Februar 
den kloinen Ofen III ausblason. Dio Yerrechnungs- 
preiso muBton herabgesetzt werden, ohne daB es 
moglich war, gleichzeitig die Selbstkosten zu ermaBigen. 
Das Ertriignis blieb daher hintor dem des Yorjabres 
zuriick, zumal da infolgo der Betriebseinschrunkungon 
die allgemoinen Kosten in den letzten 41/* Monaten 
des Bericlitsjahres eine wesentliche Erhohung erfuhren. 
Die Erzougung betrug 55024 t gegeniiber 60 362 t im 
Yorjahre; der Yersand ging yon 60590 t auf 46865 t 
zuriick. Wiihrend sich der RoheiBen-Yorrat am 
30. Juni 1908 yon 184 t auf 8343 t erhohte, ging der 
Auftragsbestand yon 23545 t auf 1645 t herab. Dor 
BetriebsiiberschuB betragt nach Abzug yon 71 354,99 JC 
Handlungsunkosten und untorEinschluB yonl7 247,61 Ji 
Gewinnyortrag 294764,19 J l, die Einnahme an 
Pachten und Zinsen 15 824,97 *4; an Zinsen sind
33 637,23 *4 aufzubringeu, somit yerbleibt nach Yer- 
wondung yon 154381,45 Ji zu Abachreibungon ein 
Roinerlos yon 122570,48 J t. Hieryon sollen satzungs- 
gemaB 11698,69 J i Tantiemen an den Aufsichtsrat und 
Yorstand yergiitet, 5250 J i dor auBerordentlichen 
Riicklage und 5000 J l  der Arbeiterunterstiitzungs- 
kasse uborwiosen und 81504 Ji (6°/o) Diyidende yer
teilt werdon, so daB 19117,79*# auf neue Rechnung 
yorzutragen sind.

Aktiengesellschaft der D illinger HQttoinvorko, 
Dillingen a. d. Saar. — Die Gesellschaft erzielte im 
Geschiiftsjahre 1907/08 nach Abzug d e r  Abschreibungen 
und Riickstellungen einen Reingewinn von 2 476 797 
(i. Y. 2 197 767) *4. Hieryon Bollen 509 152 (477 297) *4 
zu Gowinnanteilen, Belohnungon und Dotationen yer- 
wendet, 1 923 750 (1 710000)*# (19% wie i. V.) ais 
Diyidende y erte ilt und 43 894 (10 470) Jt yorgetragen 
werden. Bei einem Aktienkapitale yon 11 250 000 
(9 000 000) J i und 7 446 000 M  (wio i. Y.) Anleiheschul- 
den enthalten der Schuldentilgungsbestand 3 032 027 
(2 192 309)^4, der Tilgungsbestand 1000 000 *4 (wie 
i. Y.), die gesetzliche Riicklago 4 059 400 (2 709 400) ,4, 
yerschiedeue Riicklagcn 5 338 438 (4 574 348) .4 , der 
FeueryersieherungB bestand 200 000-4  (wie i. Y.) und 
der Gewahrleistungsbestand fiir Panzerplattenlieferung 
500 000*4 (wio i. V.). Die Buchschulden betragen 
4 885 252 (3 745 695) .4 . Anderseits werden ausgewieseu 
an Liegenschaften und Grubenfelderbesitz 21492  010 
(16 820 128)*4, an Bestilnden usw. 12 507 734 
(9 812242) *4, an Wechseln 62 659 (122 887) J t, an AVort- 
papieren 133290 (136690) .?,  an Barmitteln 237 794 
(162536) *4, und an AuBeństiinden 5923644 
(6 719 456) *4.

Aktien- Gesellschaft Wilhelm - Heinricha werk 
rorm. Willi. Heinr. Grillo zu D iisseldorf. — Das 
Geschaftsjahr 1907/08 yerlief in seiner ersten Hiilfte 
gunstiger ais der entsprechende Zeitraum des A or* 
jahres. Die zweite Halfte des Berichtsjahres brachte
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dagegen oinen erheblichen Ausfall an Auftriigen. Zu- 
gleich trat ein empfindlicher Riickgang der Preise 
fast aller Erzeugnisse der Gesellschaft ein, wahrend 
dio Preise dor Rohmaterialion fast unyerandert bliebon. 
Der Yorstand ontschlofi sieli daher, dio im Yorjahro 
in Angriff genonimeneii Neuanlagen zur Herstellung 
von Spezialitaten noch weiter auszudehnen, ais es 
urBpriinglich geplant war, doch konnte die Gesellschaft 
im Bericlitajahre noeh keinen Nutzen auB den neuen 
Betrieben ziehen. Boi 12 928,12 J i Yortrag und
231 886,31 .*  Betriebsgewinn rerbleibt nach Yerrech- 
nung von 69 755,67 .H Unkosten, 35 904,70 .*  Zinsen 
und 79 992,44 .*  Abschroibungen ein Reinerlos yon 
59 161,62 Ji. lIiorvon sollen 2311,68 Ji derllucklago 
zugefiihrt, 11000 .*  zu Tantiómen und Gratifikationen 
verwendet und 45 849,94 .*  auf neue Rechnung vor- 
getragen werden. Mit RUcksicht auf die fiir dio Neu- 
anlagen gemachten Aufwendungen und das Anwachsen 
der Yorrate empfiehlt der Yorstand, yon oiner Gewinn- 
Yerteilnng abzuBohen.

Bochnmor Yerein fiir Itergbau und Gufistahl- 
fabrikation zu Bochum. — Aus dem yom Verwal- 
tungsrate erstattoten Geschaftsboriclite fiir das Rech- 
nungajahr 1907/08 ist zu orsehen, daB yon dem Nacli- 
lassen des Bedarfea an industriellen Erzougnissen das 
Unternehmen nicht unberuhrt geblieben ist, wenn auch 
in erheblich geringorem MaBe, ais die nur Massen- 
erzeugnisse herstellenden Werke. Dor Rohgewinn be
trug 6095511,10 (i. Y. 6 043 382,53 =,*. Hierzu haben 
beigetragen die Stahlindustrio niit 199 800 (299 700)**, 
die Zeche Carolinengluck mit 806 006,87 (742 067,42)=,* 
und die Eisensteingrubo Fentsch mit 912 063,01 
(662893,18) .* . ZubuBe haben dagegen erfordert: die 
Zeche Engelsburg 146 427,90 .*  (i. V. 271 857,20 Ji Ge- 
winn), die Quarzitgruben 14 766,70 (13 139,25) .* , und 
die Siegener Eisensteingruben 754,74 (1090,80) .* . Auf 
Zeche Engelsburg kamen Mitte Mai d. J. im jetzigen 
1'orderschachte yon der 4. zur 5. Sohle yerschiedene 
Briiche yor. Diese Stiirung hatte, abgesehen von den 
hisher entBtandenen Kosten dor A uBbesserungsarbeiten, 
auch eino bedeutonde Yerringerung der Forderung 
zur ło lgo, auf die im wesontlichen der ungiinstigo 
AbschluB der Zeche fiir das abgelaufeno Jahr zuruck- 
zufiihren ist. Nach Abzug dor Absclireibungen in 
Hohe von 1 326 686,63 (1 186 681,21).*  und der
332 324,30 .*  betragenden Kosten der in der auBer- 
ordentliclien Generalyersammluug am 2. April d. J. 
ueschloBBenon und inzwisclien begebenen Anleibe yon 
10 Millionen Mark verbleibt ein Reinerl5s yon 
4 436 500,17 (4 856 701,32) Ji. Die Yerwaltung schliigt 
yor, aus diesem ErtragniBse nach Abzug der satzungs- 
maBigen und yertraglichen Gewinnanteile eine Divi- 
donde yon 3 780 000 .*  (15 o/0) zu zahlen, 50 000 .*  
der Beamten-Pensionskaase zu iiberweisen und den 
''orbleibenden Rest zu Belohnungen, Unterstiitzungen 
und anderen besonderen Ausgabon nach eigenem Er- 
messen zu Terwenden. — Der Gesamtabsatz der GuB-  
s t a h l f a b r i k  einschlieBlich des yerkauften Roh- 
eisens, dessen Monge um rund 10 600 t geringer war, 
ais im Yorjahre, betrug 245715 (253 954) t, die Ge- 
aamteinnahmo dafiir 44 711 205 (42 200829) .*.
>er verhaltniBmaBig hoheren Einnahmeziffer fiir den 

l aS’tal,Batz 8*anden erheblich gesteigerte Lohne 
°katoffpreise SeSeniiber. In das mit dem 1. Juli 

nn-K  *,e»onnene neue Rechnungsjahr sind 68 306 
(10a561) t Gesamtauftriige, einschlieBlich des ver- 

au^ en Roheisena, dessen Ziffer sich auf 12 000 
( 5 000) t belauft, iibernommen worden. — Der Ab- 
n fu^er ®t a '‘ ' ' n(l u 8 t r i e  einschlieBlich yerkaufter 
Kohblocke betrug 78165 (64196 t ohne Rohblocke), 
aie Łmnahme 10 195 205,66 (10043414,84) Die 
er btahlindustrie am 1. Juli d. J. yorliegenden Be- 

stellungen bezifferten sich auf etwa 8322 (33 000) t. — 
of°. , E n g e l s b u r g  fdrderte 451 235 (431 717) t 
steinkohlon und stellte 198 783 (185 716) t Briketts

ber, wahrend auf Zeche C a r o l i n e n g l u c k  dio 
Steinkohlengowinnnng 365763 (374 897) t und dio 
Koksherstellung 125 536 (96 895) t erreichte. ■— Eisen
steingrubo F o n t a c h  lorderte 660 649 (661925) t 
Minette. — Dio Q u a r z i t g r u b e n  lieferten 7540 (6449) t.
— Die K a l k s t e i n f e l d e r  boi Wulfrath waren wioder- 
um nicht im Betriebe.

Dio Z u g a n g e  der GuBstahlfabrik an Grundatucken, 
Gebaudon,Maschinen und Eisenhahnanlagen beliefen sich 
dom Werte nach auf 3 118 455,38 Ji und botrafen haupt- 
aachlich Yorbesserungon und Erweitorungen der Gas- 
kraftmaachinen-Anlage, der Dampfkeasel, der Martin- 
schmelze, der mechani8chen Werkstatton, der Bahn- 
hofaanlagen und den Umbau des Schienenwalzwerkes. 
Dem standen an Abgiingen bei Grundstiicken und 
Gebauden 62 220,50 .*  gogeniiber. Dor Grubenbetrieb 
hatte bei den Zechen Engolaburg und Carolinengluck 
insgesamt fiir 2 487 912,79 .*  Zugange zu yerzeichnon. 
Fiir die GowerkBchaft T e u t o b u rg i a wurden im Be- 
richtsjahro noch yerschiedene Grundstiicke angekauft. 
Mit dem Bau des erforderlichen Eisenbahnanschlussos 
der Zeche ist man beschaftigt und wird, sobald dio Piano 
dio Genehmigung der zustiindigen Behiirden gefundon 
haben, mit der Errichtung dor endgultigen Tages- 
anlagen beginnon, so daB dann im nachsten Kalendor- 
jahre das eigontlicho Abteufen des Schachtes in An- 
griff genommen werden kann. — Auf das ICaufgeld fur 
dio Zeche Yer. Maria Anna und Steinbank hat dio 
Gewerkschaft Mathias Stinnes im Borichtsjahro 
wiederum 720 000 .*  abgetragen und ais letzten Teil- 
betrag fur Zeche Maria Anna und Steinbank im Juli d. J. 
52 097,44 .*  gezahlt. Fiir Zeche Hasonwinkel hat die 
Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hiitten- 
Aktien-Gosellschaft am 2. April d, J. den dritten Teil- 
betrag von 780 000 Ji entriclitet. — Fiir das laufende 
Geschaftsjahr glaubt dio Yerwaltung im Hinblick 
auf die gesichorto geldliche Lage des Yereines und auf 
dio seit Jahren orfolgte Yerbesserung der Fabrik- 
und Zechenoinrichtungen oin den allgemeinen Yer- 
haltnissen entBprechendeB bofriedigendes Ergebnis in 
AuBsicht stellen zu diirfen.

Deutsch-Oesterreicliisclie MannesmaiinrShren- 
Werke zu Diisseldorf. — Dom Rechonschaftsberichte 
iiber daa Geschaftsjahr 1907/08 entnehmen wir nach- 
Btehende AeuBerungen: „Dio in unaerem letzten Be- 
richte* zum Ausdruck gebrachte Ansicht iiber die 
gesunde Yerfassung des R ohrenm arktea  iat durch den 
Yerlauf des Berichtsjahres beatatigt worden. Zwar 
ist der Yerbrauch zuriickgegangen, und die Preise 
haben der Yerbilligung des Halbzeuges folgen miissen, 
aber beides nicht mit der Scharfe, dio auf manchem 
andern Gebiete der Eisen- und Stahlindustrio zu yer- 
zeichnen war. Das ist oinersoits auf dio maByolle 
Preispolitik wahrend der letzten Hochkonjunktur und 
anderseits darauf zuruckzufuhren, daB dio Maschinen- 
bauindustrie mit ihrem erhoblichon Rolirenkonaum 
wahrend der grofieren Halfte des Betriebajahres durch 
die Erledigung friiher iibernommener Auftrage noch 
befriedigend beBchaftigt war. Unser iiber yerschiedene 
Lander ausgebreitetes Unternehmen ist ubrigens den 
Einflussen wirtschaftlicher Depressionen nicht in dem 
MaBe ausgesetzt wie andere Gesellscliaften der Eisen- 
induatrie, die nur in e i n e m Lando fuBen, weil aolche 
wirtschaftlichen Depressionen fast niemała in allen 
Landem gleichzeitig auftreten. So stand im Berichts- 
jahre dor geringeren Aufnahmefahigkeit des deut
schen Marktes eino grofiere in Oesterreich gegeniiber. 
Infolgedessen konnte die Ausfuhrtatigkeit unserer 
osterreichischen Werke zugunsten unserer deutschen 
eingeschrankt und dadurch der yolle Betrieb aufrecht 
erhalten werden. Die Gosamterzeugung hat die bis- 
herige Hochstleistung noch iiberschritten und auch 
unser Export ist wiederum groJJer gewesen ais im

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1907 Nr. 44 S. 1600.
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Yorjahre. Die Geaamtzahl dor in unseren in- und 
auBlandischen Werken beachiiftigten Beamten und 
Arbeiter betragt 7872". — Der Bericht erwahnt ao- 
dann den mit Riicksicht auf nationale Stromungen und 
zur Yereinfachung der Yerwaltung yorgenommenen 
ZusammenschluB der osterreichischen Werke in Form 
einer G. m. b. H.,* teilt forner mit, daB die Societh 
Tubi Mannesmann im Fruhjahr mit dom Bau ihrer 
Werksanlagen in Dalmino bei Yerdello begonnen 
habe, bemerkt, daB die Entwickelung des Betriebes 
der Abteilung GuBstalilwerk in Burbach, dor friiheren 
Saarbriicker GuBstahlwerke, den Erwartungen ent- 
sprochen babo, und iiuBert Bich Uber die British 
Mannesman Tabe Co. dahin, daB dieses Untornehmen 
im GeBchaftsjahre 1906/07 zwar besser gearbeitet 
habe, daB mau ober, ohno daselbst eine Diyidende 
zu yerteilen, den hoheren BotriobsiiberschuB zu yer- 
starkten Abschroibungen benutzt habe. — Weiter ist 
dom Berichte zu entnehmen, daB der Umaatz der 
deutschen Werke der Gesellschaft im lotzton Ge- 
schaftsjahro 34 733 469,44 (i. Y. 33 522 642,43) J t  cr- 
roichte, wiihrend der Gesamtumachlag der iiberhaupt 
zur Mannesmann-Gruppe gohorigen in- und auBliindi- 
schon Unternehmungcn 57 353 704,55 (52 499 151,36) J t  
botrug. Tn das laufendo Geschaftajahr traten die deut
schen Worke (alBO auBschlieBlich dor osterreichischen) 
mit einem Auftragsbestande yon 20 830 (i.V. 28 786) t 
ein. Der Itobgewinn der Bcrichtszeit betriigt
9 595 225,99 J t .  Hieryon sind dio Unkosten der Werke 
in Remsclieid, ltath, Bous, des SchwoiBrohr- und GuB- 
atalilwerkes sowio dor Generaldiroktion einschl. der 
Gewinnantoilo dor Direktion und der Werksleiter mit
2 550 965,72 *4!, die Zinsen der 8chuldverschreibungen 
und das Disagio mit 335 000 J t  abzusetzen. Zu 
kiirzen Bind ferner fiir Abschroibungen 2 477 258,51 .4  
und fiir Ueberwoisung an das Delkredere-lfonto 
36 951,39 J t .  Ala Reinerlos bleiben Bornit, da noch 
209 588,63 J t  Yortrag aus dem Yorjahre hinzukommen, 
4 404 639 J t. Yon diesem Betrage sind 209 752,52 J t  der 
Rucklage und 116 764,89 J t  dem Aufsichtsrate zu 
iiberweisen, fernor sollen 200000 J t  der Rucklage fiir 
Beamtenwohlfahrt und 50 000 J t  der Riicklago fiir 
Arboiterwohlfahrt zugefiihrt, jo 250 000 J t  fiir den 
weiteren Ausbau der Ausfulirorganisation und fiir 
Yeraucho zum Zwecke der Ausboutung neuer Er- 
tiudungen zuriickgestellt und endlich 2 700 000 J t  
(12 o/o) ais Dividende yerteilt werden. Ais Yortrag 
auf noue Rechnung wurdon aomit 628121,59 J t  zu 
yerbuchon sein.

Diisseldorfer Eisen- nnd Drahtindustrle, 
Aktleu-Goscllscliiift zu Dusseldorf. — Das Ge-
achaftsjabr 1907/08 stand, wie aus dem Berichto des 
Yorstandes hervorgeht, unter dem Einflusse des 6ich 
immer mehr rerschiirfenden allgemeinen wirtschaft- 
lichen Rflckganges. Wahrend die Preise der Roh- 
stoffo nur wenig zuriickgingen, fielen die Yerkaufs- 
preise ganz bedoutend. Das Ergebnis steht deshalb 
nicht auf der Hohe des Vorjahres. Umfangreicho 
Neuanlagen, Erweitorungen und Verbesserungen des 
Botriobes wurden im Berichtsjahre fertiggestellt, 
groBere Betriebaatorungen kamen nicht yor. Erzeugt 
wurden 44 220 (i. Y. 47 S05) t Rohblocke und Luppen,
34 582 (29 068) t Walzdrabt, 55 347 (47 740) t Drabt- 
und Drahtwaren und 10 478 (21 077) t Stabeisen. Der 
Umsatz belief sich auf 8 711 162,05 (9 257 330,39) *4.
An Arbeitern wurdon am 1. Juni 1908 1094 gegen
1152 am gleichen Tago des Yorjahres beschaftigt. 
Der BetriebsiiberschuB belauft sich auf 676 256,36 *4!. 
Nach Abzug ron 330 788,81 *4! fiir Handlungsunkosten, 
Yersicherungen, Zinsen usw. und 205 163,93 *4J fiir 
Abschreibungen yerbleibt unter Beriicksichtigung yon
15 567,75 .4  Gewinnyortrag ein Reinerlos yon
155 871,37.4. Hiervon sollen 7 015,1$ J t  der Riick-

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1908 'Nr. 23 S. 823.

lago zugefiihrt und 5093,26 J t  an Tanti&men yergiitet 
werden, wahrend 3000 J t  fur Gratifikationen yorwendet, 
126 0 00 .4  (4 0/0) Dividende yerteilt und 14 762,93*4! 
auf noue Rechnung yorgetragen werdon sollen.

Diisseldorfer Rolirenindustrie, Diissoldorf- 
Oborbilk. — Nach dem Berichto des Yorstandes 
wurde das Geschaftsjahr 1907/08 yon der ungiinBtigon 
allgemeinen wirtschaftlichen Lago und dem hohon 
Bankdiakont beeintriichtigt. Handler wie Yerbrau- 
cher deckton jeweils nur den dringendBten Bedarf, 
deshalb konnten einzelno Abteilungen des Betriebes 
nicht regelmilBig beschaftigt werden. Besonders fiihl- 
bar wurde der EinfluB dor preuBiachen lex Gamp, dio 
dio Tiitigkeit dor Tiefbohrunternehmungen im Inlande 
und damit den Yerbrauch yon Bohrrohren bodeutend 
einschriinkto. Um  diesen Yorlust wettzumachen, 
wurde ais neuer Zweig dio Herstellung yon schmiedo- 
oisernen Muffonrohren hinzugenommen. Die in dor 
auBerordentlichen H auptrerB am m lung yom 9. No- 
yember 1907 boB chlossene Erhohung des Aktien- 
kapitals um 1 000 000 J t  wurde durchgefiihrt. Die Be- 
tr ie b B ein ric h tu n g o n  wurden orwoitort und yeryoll- 
kommnet. Dio am 30. Juni abgeschlossene Rechnung 
weist unter EinschluB yon 76 223 ,49^  Yortrag einen 
Rohgowiun yon 770 808,67 v<t auf. Hieryon gohen 
311 044,18 Abschreibungen auf Anlagowerte und 
68 454 J t  fur Tantiftmen und Gratifikationen ab. Von 
den yorbleibenden 391 310,49*4 aollen nach dom Yor- 
schlage doa Aufsichtsratos je 10000*4! fur den Ar
beiter- und den Beamten-Unterstiitzungsbestand yer- 
wendot und 320 000 *4! (10°/o) Diyidende in der WeiBO 
yerteilt werden, daB 1 000 000*4 neue Aktien nur fiir 
ein halbes Jahr am Gewinne teilnehmen; 51310,49.4  
konnon alsdann noch auf noue Rechnung yorgetragen 
werden.

Eschweiler Uorgwerks-Yoroin z« Eschweiler- 
Pum pe. — Wie der Vorstand in Beinem Berichte aus- 
fiihrt, brachte das Geschiiftsjahr 1907/08 in seiner 
lotzton Hiilfto einon unerwartet scharfon Ruckscblag 
in der Roheisenindustrie, der don Koksmarkt ungiinstig 
beeinfiuBte und auch auf die Lage dor gesamten Kohlen- 
industrie einwirkte. Die in der zweiten Hiilfte des 
Berichtsjahres schiirfer auftretende Absatzstockung in 
Koks macbte sich fiir den Yerein infolge der lang- 
sichtigen Lioforungsyertriige nicht fiihlbar, der Bedarf 
in Kohlon fiir industrielle Zwecke wurdo etw âs schwii- 
cher, dagegen entwickelte sieli das Geschaft in Haus- 
brandkohlen iu bofriedigender Weise. Die Roheisen
erzeugung muBto ganz erheblich eiugeschrankt werden; 
im Januar wurde ein Hochofen kaltgelegt, wiihrend der 
zweite nur in beschranktem MaBo betrieben werden 
konnte. Auch im Berichtsjahre yerhinderte Arbeiter- 
mangel dio yollatiindige Ausnutzung der Gruben. Die 
Gesamtforderung an Fett-, Flamm- und Magorkohlon 
betrug 2 087 112 t. Zu diesen wurden noch 135 013 t 
hinzugekauft, wahrend zum Selbstycrbrauch 177 592 t 
und bei der Separation und Waache 260 798 t abgingen, 
so daB 1 783 735 t zum Yorkaufe yerblieben. !Iiervon 
wurden zur Brikett- und Koksherstellung 795 764 t 
benotigt, aus denen wiederum 73 637 t Briketts und 
549 272 t Koks gewonnen wurdon. An Nebenerzeug- 
nissen wurden insgesamt fast 20 954 t Ammoniaksalz, 
Teer, Teerpoch, Rohbenzol usw. hergoBtellt. An Roh
eisen wurden im ganzen 75 860 t erzeugt. Auf der 
Con c or d i ah i i t t e  war der Ofen II ununterbrochen 
in Betrieb, Ofen I muBte dagegen am 11. Januar 1908 
ausgeblasen werden. Die SchlackenBteinfabrik stellte 
5170000 Stiick Schlackensteine her, yon denen 4400000 
Stuck abgesotzt wurden. Der nur yon Juli bis Sep
tember 1907 in Betrieb befindlicho Kalkringofen 
lieferte 2843 t Kalk. Yon den s o n s t i g e n  An l a g e n  
waren die llauptwerkstiłtten zu Eschweiler-Punipo, 
Kiimpchen, Gouley und Maria durch die auf den ein- 
zelnen Betrieben ausgefiihrten Neubauten und Repa-
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raturen yollstandig in Anspruch genommen. In den 
Ziegeleion wurden 8 750 000 Stiick Ringofensteine 
und 7 342 000 Stiick Feldbrandziegelsteine ango- 
fertigt. In der neuen Kolonio Kellerborg wurden 
150 Wohnungen fertiggestellt. Die Gesamtzabl der 
bescbiiftigten Arbeiter betrug 9648 Mann. Das Ge- 
samtergobnia aua dor Kolilon- und Koksorzeugung 
belauft sich auf 6 023 228 **, dasjenigo dor Concordia- 
hiitte auf 536 374,21 J i. Unter Einrechnung yon 
226 198,19 ** Ertrag aus sonstigen Betrieben und 
166 349,40 ** Yortrag aus 1906/07 ergibt sich nach 
Abzug von 43 099,91 J i  Zinsen ein Rohgewinn von
6 909 049,89 **. Abgescbrieben werden 2 600 000 * ,̂ 
der verbleibende Reingewinn von 4 309 049,89 ** soli 
folgendo Yerwendung finden: 3 840 000 J i  ais Diyi
dende (12°/o), 220 035,70 ** ais Tantieme fiir den 
Aufsichtsrat, 82 254 J i  ais Bolohnungen fiir Bearate,
30 000 J i  ais Ueberweisung an den Arbeiter-Untor- 
stiitzungs- und Beamten-Pensionsfonds und endlich 
136 760,19 J i  ais Yortrag auf neue Rechnung. Die 
Gesellschaft fiir Teeryerwortung m. b. U. in Duisburg- 
Meiderich, bei der der Vereiti mit 210 000 ** beteiligt 
ist, zahlte auBer einer nachtraglichcn Yergiitung yon
2 o/o auf don yorgehenden Betriobsabschnitt eine Diyi
dende yon 6°/o fiir das Geschaftsjahr 1907/08. Die 
Societć Anonyme des Charbonnages Rśunis Laura et 
Vereeniging wird fiir 1907/08 eine erstmaligo Diyidende 
yon 3 °/o ausschutten; yon dieser Gesellschaft besitzt 
der Yerein ungefiihr 41 °/o des Aktienkapitals.

Esckweiler - Koln Eisenwerke, Aktiengesell
schaft zu Eschweiler-Piimpclien. — Nach dem Ge- 
scliaftsberichte des Yorstandes fiir das Jahr 1907/08 
war die Gesellschaft im ersten Yierteljahre in allen 
Betrieben zu lohnenden Preisen reichlich beschiiftigt. 
Innerhalb weniger Monate gingen jedoch die Preise 
fur Bleche und besonders fiir FluB-Stabeisen bedeu
tend herunter. Die Erzeugung von FluB-Stabeisen 
wurde daher nach Moglichkoit oingeschrankt. Dem 
Preissturz dos FluBeisens folgto naturgemaB ein sol- 
cher des SchweiB-Stabeisens und der Rohrenstreifen. 
Wahrend Kohlen und Koks unyerandert auf ihrem 
hohen SyndikatBpreiBO ycrharrten, setzten die Roh- 
siseuayndikate nur langsam ihre Preise herunter. Die 
Yorarbeiten zum Bau eines Siomens-Martin-Stablwerkes 
sind im guten Gange. Ein zweiter BahnanschluB zur 
Yerbiudung der an beidon Indo-Ufern gelegenen Werke 
uud des Bahnhofes Eschwciler-Aue ist in der Ausfiih- 
rung begriffen. Entsprechend den billigeren Umsatz- 
preisen und dem teilweiso schwuclieren Betriebe er- 
miiBigte sich der GeBamt-Rechnungsbetrag an Fremde 
fon 11756332,82 J i  auf 10901000 **. Die Gesell
schaft beBchiiftigto durchschnittlich 1606 Beamte und 
Arbeiter. Unter Iieriicksichtigung yon 201 602,12** 
Aortrag und 116 702,26** Zinsen betragt der Betriebs- 
gewinn 1 323 095,54 J i .  Nach Abzug yon 351 362,54 J t  
Abschreibungen sollen 54 570,48 J t  fiir Gewinnanteile 
an den Aufsichtsrat und Belohnungen an Beamto aus- 
geworfen, 30 000 J t  dem Bcamton- und Arbeiter- 
Pensions- und Unterstiitzungs-Fonds und sonstigen 
Wohlfahrt8einrichtungen zugewiesen, 576000 J t  (8°/o) 
Diyidende ausgeschiittet und endlich 311 162,52 ** auf 
neue Rechnung yorgetragen werden.

Harpeuer Bergbau -A ctlen- Gesellschaft za 
Hortmund. — Die Gesellschaft orzielte im Geschiifts- 
jahre 1907/08 bei einer Gesamtkohlenforderung yon
i 405532 t, einer Koksgewinnung yon 1 708 717 t und 
einer Brikettherstellung yon 194 203 t einen Betriebs- 
uberschuB yon 24 683 005,91 J t. Unter EinschluB des 
Gewinnyortrages yon 236 727,61 J t  und der ander- 
weitigen Einnahmen in Hohe yon 1234 766,87 J i  auf 
der einen Seite und nach Abzug der allgemeinen 

nkosten, der sonstigen Kosten und der mit 
1469 999,07 M  festgesetzten Abschreibungen auf der 

anderen Seite bleibt ein Reinerlos yon 8 685 607,07 J i ,

der wio folgt yerwendet werden soli: 180 000 J t  fiir 
gemeinniitzige Zwecke, 322 852,75 J t  zu Tantińmen,
7 942 000 J t  ais Diyidende (11%) und 240754,32 ** 
zum Yortrage auf neue Rechnung.

Peipers & Co., Aktiengesellschaft fiir Walzen- 
guB in Siegen. — Wio aus dem Berichte dea 
Yorstandes heryorgoht, hat dor allgemeine wirtschaft- 
liche Riickgang, dor auch ein aufiergowohnlich 
schnelles Sinken dor Walzenpreise yeruraachte, daa 
Ergebnis des G cB chiiftsjahreB  1907/08 ungiinstig beein
fluBt. Unter Beriicksichtigung des Yortragea yon 
18882,72 J t  stellt sich der Ueberachuss nach Abzug 
derGeschiiftsunkoston auf 168356,73 (i. Y. 249 689,51)**. 
Nach domBeschlusse der Hauptyersammlung sollenhier- 
yon 47 768,70 J t  fiir Abschreibungen und 2985 J t  fiir 
Kursyerluste gekurzt, 8000 ** dor Riicklage und 
2880 ** dom Aufsichtsrate uberwiesen, 2575 J t  fiir 
Belohnungen ausgeworfen und nach Yerteilung yon 
84000 J t  (7o/o) Diyidende 20148,03 ** auf neuo 
Rechnung yorgetragen werden.

Saciisiscke Maschinenfabrik yormals Rich. 
Hartmaun, Aktiengesellschaft In Cliemnitz. — 
Der Umaatz der Gesellschaft belief sich im Betriebs- 
jahro 1907/08 auf 17 115 557,06 (15 362 440,08) J t , 
wahrend der Rohgewinn 2658 115,32 (1 773 007,36)** 
betragt. Zu Abschreibungen werden 606 413,32 ** 
bestimmt, die ais Reingewinn yerhleibenden 2051 702 ** 
sollen wie folgt yorwendet werden : 1 440 000** (12 °/o) 
ais Diyidende, 100 000 ** ais Riicklage fiir Nou- 
anscliaffungen, jo 125 000 J i  zu besonderen Abschrei
bungen auf Maschinen und Zweiggeleis-Anlagen, je
30 000 J i  zu Ueberweisungen an den Beamten- und 
an don Arbeiter-Ejispositionsfonds, 5000 ** fur dio 
Stiftung „IIeim“, 93 492,13 ** ais Tantićmen fur Auf
sichtsrat und Direktion und 103 209,87 ** ais Yortrag 
auf neuo Rechnung.

Stahlwerk Becker, Aktien-Gesollschaft, Kro- 
fold-Willlcli. — Unter der yorstehenden Firma ist 
am 15. Oktober eine Gesellschaft gegriindet worden, 
dereń Worke Bich ausschlieBlich mit dor Erzeugung 
liochwortigen CJualitatsstahls fur Werkzougo, hoch- 
beanspruchte Konstruktionsteile, Automobilbestand- 
teile, Gowehrlaufe, BeachuBbleche usw. boschaftigen 
sollen. Das Grundkapital betragt 500 000 **, die orsto 
Hauptyersammlung soli jedoch die Erhohung des 
Aktienkapitals auf 3 000 000 ** beschlieBen. Die Lei- 
tung liegt in denHandendeallorrn Re i n  hoł d Be c k e r ,  
des friihoren Direktors des Krofelder Stahlwerks. In 
den ersten Aufsichtsrat wurden die Herren Wilhelm 
Becker in Obercassel bei Dusseldorf ais Yorsitzender, 
Architekt Anion Birgels in Krefeld und Apotheker 
Hermann Schmitten in Dortmund gewiihlt. Die Bau- 
arbeiten sollen bo beachleunigt werden, daB die Be- 
triebseroffnung innerhalb weniger Monate erfolgen kann.

Yereinigte Konigs- und Laurahiitte, Aktien- 
gesellschaft fiir Bergbau uud Hiittenbetrieb zu 
Berliu. 1— Wie dom Geschaftaborichte zu entnehmen 
ist, Btand das Jahr 1907/08, obwohl sich boi Beginn 
desselben bereits die Anzeichen des allgemeinen wirt- 
schaftlichen Riickganges bemerkbar machten, hin- 
sichtlich des Betriebaumfangea und der Einnahmen 
unter den 37 Geschiiftsjahren der Gesellschaft an erster 
Stelle. Die Lage des Kohlonmarktes war im ganzen 
Jahre eine durchaus gute. Trotz der yerringerten Nach
frage gelang ea der Gesellschaft, die erforderlichen 
Auftrage fur ihre WalzenstraBen hereinzuholen, bo daB 
Erzeugung und Arbeiterzahl gesteigert werden konnten. 
Die S t e i n k o h l e n z e c h e n  fórderten im Berichtsjahre
2 820402 (2 743 092) t, yon denen die eigenen Werke
31 o/o yerbrauchten, wahrend an Fremde 1 944 883 
(1902 988) t yerkauft wurden. Fur dio Herstellung 
yon Koks muBten 119 122 t fremder Kohlen angekauft 
werden. In den oberschlesischen E r z g r u b e n  und 
S t e i n b r u c h e n  wurden 17 610 (18003) t Eisenerz und
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175515 (155319) t Kalksteine, Dolomit und Sand ge- 
wonnen, dio Borgfreiheitsgrube liatte eine Ausbeute 
yon 28 773 t Magneteisenstein, die auslandisclien Erz- 
forderungon beliefen Bich auf 6364 (5131) t. Ton den 
Uocliofen, dio auf den sclilesischen Iliittenwerken 
yorhanden sind, waren insgesamt aclit daa ganze Jahr 
hindurch ununterbrochen im Betrieb; dieselben er
zeugten zusammen 243 561 (199 781) t Roheisen. An 
GulSwaren yerBohiedener Art wurden in fiinf Hiitten 
zusammen 22 545 (19 818) t hergestellt. Die Erzeu
gung an AYalzeisen aller Art in Eisen und Stahl bo- 
zifferte sich auf 234 125 t, woyon 26 095 t yon der 
Katharinahiitte h ergeste llt wurden. Die Rohrwalz- 
werke in Laurahiitte und Katharinahiitte lieferten an 
gowalzten Rohren 17 424 (15328) t. Auch die/Werk- 
stiitten in Konigshiitte, die Maschinenfabrik, Kessel- 
schmiode und Uiefierei in Eintrachthtltte sowie die 
Yerzinkerei in Laurahiitte hatten erholite Erzeugungs- 
ziffern aufzuweisen. Unter den Neubauten und Ver- 
besserungen, die im Berichtsjahro yollendet wurden, 
sind zu erwahnen: bei der Konigshiitte der Bau eines 
Radscheibenwalzwerks, einer Eedernfabrik, einer 
Montagelialle fiir die Briickenbauanstalt und die Er
weiterung des PreBworkes; bei der Laurahiitte der 
Bau yon Gasroinigern fiir dio Kesselanlagen der 
Hochofen und einor Geblasemaechine, dor TJmbau in 
der Yerzinkerei und der Bau eines Beamtenwohn- 
hauses; bei der Eintrachthiitte die Erweiterung der 
Kesselanlage, die YorgroBerung der Kraftanlage; bei

der Katharinahiitte die Erweiterung der Kesselanlagen 
und die Yerbesserung der "Waaserversorgung. Da- 
neben wurden zahlroiche andere Neueinrichtungen in 
A ngriff genommon, fortgesetzt oder boondigt. Die 
Gesellschaft boschiiftigte an Beamten, Unterbeamten, 
Meistern und Arbeitern zusammen 24 885 Personen, 
daruntor 1684 weibliehe und 1872 jugendliche bezw. 
Inyaiiden. Dio Kopfzahl war im ganzen um 1661 hoher 
ais im Yorjahro. Die Gowinn- und Yorlustrechnung 
zeigt auf der einen Seite neben 114980,13 ^  Gewinn- 
yortrag einen BetriebsiiberschuB yon 10 339 547,48 ^  
und ZinBen in Hohe von 42 778,08 J i \  auf der an- 
dern Seite sind 758 572,65 J i  Yerwaltungskosten, 
910 419,71 J i  Zinsen usw., 14 909,54 J i  KuraeinbuBe 
und 4 707 691,91 J i  AbBohreibungen aufgefiilirt; mit- 
hin bleibt einschlieBlich deB Gewinnyortrages ein 
Reinerlos yon 4105 711,88 J t .  Yon dieser Summo 
sind an den Yorstand und an Beamto 199 536,59 J t  
und an don Aufsichtsrat 126 559,76 Tantiemen zu 
yerguten; fiir den Restbetrag sclilagt die Yerwaltung 
folgende Yerwendung yor: 3150000 J i  (10 o/o) ais 
Diyidende, darunter 450 000 J i  auf dio yom 1. Januar
1908 ab bereehtigten nouon Aktien, 300 000 J t  fiir 
\Yohlfahrtseinrichtungen, 50 000 ais Zuweudungen 
fiir offentliche Anstalten, 100 000 J t  zur Erweiterung 
des Beamten-Pensions-ZuschuBfonds, 26 700 J i  fiir den 
auBerordentlichen Arbeiter - UnterstutzungsfondB und 
2322,85 J t  an die Riicklage zur Abrundung. 150 592,68 J i  
sind sodann auf neuo Rechnung yorzutragen.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Gęli. Konunorzienriit H. Brauus
konnto am 19. ds. Mts. auf seinem Ruhesitze in 
Eisenach die Y o l l e n d u n g  s e i n e s  7 0.. L e b e n s -  
j a h r e B  feiern. Aus diesem Anlasse hat der Yerein 
deutscher Eisenhiittenleute seinem ehemaligon zweiten 
Yorsitzenden, der die Beatrebungen dea Veroina Btets 
eifrig unteratiitzt und lango Jahre hindurch yon be- 
yorzugter Stelle auB beaonderB gefordert hat, die 
herzlichaten Gliickwunache iibormittelt.

Fiir die Vei’eiusbibliothek siud eiugegangeu:
(D ie  E in s e n d e r  s in d  d u rc h  *  b e z e ic h n e t.)

Met ayer* ,  Maur i ce :  Le Siacie de l’Acier. (Aus 
„Bulletin de la Sociśte Induatrielle du Kord do la 
France.”)

K o l k o * ,  H. (Hamburg): Japan ais Absatzgebiet fiir  
die deutsche Maschinenindustrie. (Aus „Technik 
und AYirtachaft".)

S t a d t i s c h e  H a n d o l s - H o c h s c h u l e * ,  Coln: Vor- 
lesungs-Yerzeichnis fiir  das Winter-Semester 1908,09.

Aenderungen in der M itgliedorliste.
Bengtsson, A. F., łngenieur bei dorDeutsch-Luxomburg. 

Bergw.-u. Hiitten-Akt.-Ges., Diffordingen,Luxomburg.
Gaab, Franz Carl W., Ziyilingenieur, Diissoldorf, 

GartenstraBo 128.
Kraus, [Vilhelm, Essen a. d. R.-West, 'Waitzstr. 3.
Meerbach, K urt, Walzwerksingenieur, Aachen, Lud- 

wigsalieo 27.
Schmidhamnter, Wilh., Ing., Direktor a. D., Wien III, 

Fasangasse 42.
Schiiller, Dr. pbil. A., Berlin W. 62, Kurfiirstenstr. 81 a.
Seyfert, Rudolf, Betriebsingenieur im Martinwerk der 

Akt.-Ges. Phoenix, Abt. Horder Yerein, Hordo i. W.
Stiirenberg, Bernhard, Ing., Stahlwerkschef der Fa. 

Otto Gruson & Co., Magdeburg -Buekau, Sch5ne- 
beekerstr. 52.

Traut, Rudolf, łngenieur, Duisburg, Werthauser- 
straBe 207.

Y ers t orbe n:
jElbertzhagen, Arnold C., Fabrikant, Mahr.-Ostrau.
Gugler, K arl, łngenieur, Ziirich.

Eisenhiitte Oberschlesien,
Zweigverein  des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.

Die nachste HAUPT-VERSAMiMLUNG findet am 25. O k t o b e r  1908, nachmittags 1 Uhr, im 
Theater- und Konzerthause zu G l e i w i t z  statt.

T A G E S - O R D N U N G :
1. Geschaftliche Mitteilungen.
2. Wahl des Vorstandes.
3. Vortrag des Hrn. Diplom-Ingenieurs Dr.-Ing. N a t h u s i u s - F r i e d e n s h i i t t e :  Vergleichende Dar- 

stellung der neuesten Eiektrostahlofen vom metallurgischen Standpunkte aus.
4. Referat des Hrn. Konigl. Eisenbahnbau- und Betriebsinspektors Zi e l i  1 -Gleiwitz: Weitere Ent

wickelung der Frage der Schnellentladewagen.
5. Vortrag des Hrn. Dr. H u g o  B o n i k o w s k y ,  Nationalokonomischen Dezernenten des Ober- 

schiesischen Berg- und Huttenmannischen Vereins, Kattowitz: Staat und Karteile. Volkswirt- 
schaftliehe Glossen zu den Yorschlagen fur eine staatiiehe Regeiung des Kartellwesens.


