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S J r ł f E R j i 1 Ueber Turbogeblase.’
. Yon (D irektor C. R e g e n b o g e n  in Sterksąde

I j e r  Grundgedanke der rotierenden K raft- und
* A rbeitsm aschinen is t uralt, ebenso einzelne 

Ausfiihrungen, aber erst in ganz neuer Zeit, noch 
frisch im G edachtnis eines jeden der hier An- 
w esenden, is t  der bedeutsame F ortschritt im Bau  
brauchbarer, w ettbew erbs- und m arktfahiger Ma
schinen. Aufbauend auf die gen iale Konstruktion  
eines C. A . P a r s o n s  oder die eines d e  L a v a l ,  
der in rich tiger E rkenntnis der Erfordernisse 
fur geringen Dam pfverbrauch sein Rad baute, 
das m it 30 0 0 0  bis 40  0 0 0  Umdrehungen in der 
Minutę laufen s o l lt e , der die schier unuberwińd- 
lichen Schw ierigkeiten  der A ufgabe loste durch 
die biegsam e W elle , fiir sich allein eine hoch- 
bedeutende Ingenieurarbeit. E s haben dann v ie le  
K onstrukteure in beispiellos kurzer Zeit die T ur
binę lebensfahig gem acht, und in w enigen Jahren  
ist sie so vervollkom m net worden, dali heute wohl 
kaum ein Z w eifel dariiber besteht, dafi sie die 
Dampfinaschine iiberfliigelt hat. E s waren Miinner 
des eisernen Jahrhunderts oder ein Jahrhundert 
der Erfindungen notig , um dies zu ei-reichen. 
W issenschaft und P raxis haben sich die Hande 
gereicht, H iittenm ann und Maschinenbauer haben 
gearbeitet, um das M ateriał zu schaffen, das die 
neue Maschine erforderte, die Konstruktionen zu 
ersinnen, w elche die theoretische Erkenntnis in 
die W irk lichkeit um setzen sollte.

D ie F ortsch ritte  und E rlo lge  der E lektro
technik yor A ugen, w elche rotierende Maschinen 
fiir die U m setzung der E nergie und M ittel zur 
Fernleitung yon  K raft und A rbeit geschaffen  
hatte, hat der M aschinenbauer den in grofien 
Sprungen voraneilenden E lektrotechniker ein- 
geholt und ihm fiir die rotierende Arbeitsmaschine, 
die Dynamo, in der Turbinę geeignete Antriebs- 
maschinen gegeben.

Es w ar nur ein Schritt yon der Dampf
turbine zum Turbogeblilse und zum Turbokom- 
pressor, yon der K raft- zur Arbeitsm aschine.

* Y ortrag, g eh a lten  vor der H auptY ersam m lung  
desY ereins deutseher E iaen h u tten leate am  3. M ai 1908.
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D ie dazu notigen hohenUmdrehungszahlenJfOnu. 
mit vo lliger  B etriebssicherheit erreicht wertron.

Um L uft oder irgend ein Gas zu koinpri- 
mieren und eine emigermaBen hohe Spannung 
zu erhalten, hat man bis in die le tz te  Z eit hinein  
immer K olbengeblase und Kolbenkompressoren  
benutzt. R otierende Kom pressoren und V enti- 
latoren wurden nur fiir geringen D ruck, bei- 
spielsw eise 1 m W assersfiule, yerw endet. Seit 
dem A uftreten der Dampfturbine und der D y- 
liamomaschine mit grofieren Um drehungszahlen  
und auf Grund der hohen U m fangsgeschw indig- 
keiten, w elche man dabei erreiclite, is t die Y erw en
dung yon Zentrifugalgeblitsen und Kom pressoren  
auch fiir hohere D riicke moglich gew orden.

D ie erste Maschine wurde im Jahre 1899  
in  der W erk sta tt von S a u t t e r & H a r l e i n  P aris  
gebaut. D ieselbe arbeitete m it einer U m fangs- 
geschw indigkeit yon 25 0  m und erreichte einen  
W irkungsgrad von 30 ,7  °/o. D er erste H och- 
druekkompressor (Abbiklung 1), w elcher nach 
den Plilnen yon R a t e a u in Bethune au fgestellt 
wurde und se it Mai 1906  in regelm afiigem  B e
triebe is t, komprimiert die L uft bis auf 7 at. 
E r is t  in doppelter W eise interessant, indem  
die Antriebsmaschine den Abdampf yon Forder- 
maschinen benutzt. D er eigentliche Kom pressor 
zerfa llt in y ier E inzelzylinder, jeder mit mehreren  
Laufradern. Zwischen den Zylindern befinden 
sich Kiihler, um die L uft jew eils  m oglichst auf 
die Anfangstem peratur zuriickzukiihlen. D ie y ier  
Kom pressionszylinder sind auf zw ei P ara lle l-  
achsen yerteilt, welche durch je  eine N ieder- 
druckturbine angetrieben werden. D ie eine A chse 
hat aufierdem eine Hochdruckturbine, w elche in 
T atigk eit tritt, wenn nicht geniigender Abdampf 
zur Yerftigung steht. D er Dam pf der Hoch- 
druckturbine arbeitet dann in der Niederdruck- 
turbine w eiter. B ei Versuchen in den W erk- 
statten  der Erbauerin Sautter & H arle in P aris 
hat die Maschine bei 5 0 0 0  Umdrehungen 5 4 0 0  cbm 
L uft i. d. Stunde angesaugt und auf 8 , 13  at 
absolut komprimiert.

l
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Abbildung 1. Abdampfturbokompressor in Bethune.

legen . Ich halte  es fiir die beste Losung, 
den W irkungsgrad auf die Isotherm e zu beziehen, 
da diese A rt der Kom pression d iejenige is t, welche 
inan zu  erreichen bestrebt sein  so li; sie gibt 
das MindestmaB an A rbeit, w elches aufgew endet 
werden muB, um die L uft zu komprimieren, falls 

man nicht unterkulilt. Nur in 
Fiillen, wo nur n iedriger Luft- 
druck erzeu gt werden soli und 
w o keine Kiihlung yorhanden 
is t, kann die A diabate genom-

__  ____ _ =  £!? men werden, da ohne Kiihlung
ae 'v ie  lT ae i,e5 geringem  Luftdruck die

Abbildung 2. Theoretisches Diagramm eines Kompreesors. Kom pression beinahe genau

B evor ich  auf die K onstruktionen und die 
erreichten E rgehnisse eingehe, mochte ich einige 
allgem eine Punkte heriihren, die hei der B e- 
urteilung von W ich tigk eit sind und die klar- 
g e le g t  werden miissen, um Irrtiim er und falsche 
U rteile zu verhindern.

-In V ersuchsherichten, die in der L iteratur  
erscheinen, findet man y ielfach  den Ausdruck: 
dynamischer W irkungsgrad. E s soli dies das 
Y erhaltn is sein zw ischen den Diagramm flachen  
des L uftzylinders uud des D am pfzylinders. Nun  
yerlauft die Kom pression im L uftzylinder nach 
einer P olytrope, die zw ischen der A diabate und 
der Isotherm e lieg t. Naturgem aB is t  deshalb 
dieser W irkungsgrad bedeutend holier ais ein 
W irkungsgrad, bezogen auf die Isotherm e, w eil 
nur die Y erluste zw ischen dem D am pfzylinder 
und dem L uftzylinder berucksichtigt werden,

sofern sie in den Diagramm flachen zum Ausdruck 
gelangen . B e i Turbokompressoren kann man aber 
diesen W irkungsgrad iiberhaupt nicht bilden, da 
man kein Iiulikatordiagram m , almlicli w ie bei 
einer Kolbenmaschine, zeiclm en lassen  kann. Um 
aber die M aschinen untereinander vergleichen  zu 
konnen, is t es zunachst durchaus notig , eine 
einheitliche D efinition der W irkungsgrade festzu-

Abbildung 3. MeBduse, in Bothe Erde benutzt.
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adiabatisch vor sich geht. E ine Y erw irrung ist  
aber nicht m oglich , solange man in jedein F alle  
angibt, auf w elche A rt der Kom pression man den 
W irkungsgrad bezielit.

arbeitet am w irtscliaftlichsten  mit einem Yakuum  
von etw a 85 °/o, wilhrend die Dampfturbine 
95 °/o und jnehr mit E rfo lg  ausnutzen kann. 
Y ergleich t man nun beide M aschinen, so muB

Abbildung 4. MeBdusen der Gutohoffnungshutte.

Auch auf einen anderen F ehler, der bei Ver- 
gleichen gem acht w ird, moehte ich aufmerksam  
machen. D er W irkungsgrad einer Maschine wird  
bestimint nach dem Yerhilltnis der geringsten

Abbildung 5. Multiplikator.

fiir die Kom pression aufzuwendenden W ilrme- 
menge zu der W ilrm em enge, die zur Ausnutzung 
zur Yerfiigung stand. D iese wird aber hilufig 
begrenzt durch Unvollkom m enheiten der Maschine. 
Zum B eispiel die betreffende Dampfmaschine

ais untere G renze des W arm egefalles doch un- 
zw eifelhaft 95 °/o angenommen werden und nicht 
in einem F a lle  85 °/o und in dem andern F a lle  
95 °/o, denn sonst kann es vorkomrnen, daB die 

eine Maschine scheinbar einen  
besseren thermischen W irkungs
grad a is die andere hat, w as 
aber der W irklichkeit nicht 
entspricht, denn die W ilrm e
menge, die von 85 °/o bis 95° / o  
noch frei wird, kann ausgenutzt 
werden und geh t bei Maschinen, 
die nur bis 85 °/o arbeiten kon
nen, yęrloren. Um jede M og
lichkeit des Irrtums z u um- 
gelien , is t  es unumganglich  
notig, bei Entscheidungen iiber 
M aschinensystem e bis auf die 
E rzeugungskosten  zu gehen, 
die durch Dampfyerbrauch, A n- 
schalfungsw ert, Am ortisation  

und Y erzinsung, U nterhaltung, W artung und 
Schmierung bestimmt werden, dagegen aber die 
Einfiihrung von W irkungsgraden, sofern sie nicht 
au f gleicher Grundlage au fgestellt sind, zu ver- 
meiden.
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Abbildung G. Drnckroguliorung dor Gutehoffnungshiitto.

Grofie Schw ierigkeiten  treten  ferner auf bei 
der Bestim m ung der L u f t m c n g e .  H ier ist  
ein Z weifel an der U ebereinstim m ung der bis- 
lierigen A ngaben mit der W irk lichkeit am P la tze .
Um dies zu erklaren, is t  es notig , kurz auf die 
bis je tz t  iiblichen Mefimethoden einzugelien, um 
dann im A nschlufi daran die A rt der Messung 
fiir rotierende M aschinen zu erlautern, da sie  
von der bisher iiblichen abw eicht.

Abbildung 2 ze ig t ein Luftdiagram m , dessen  
Yerstftndnis ich ohne w eiteres voraussehen darf.

c d

oder des Geblases aber 
allein die Menge der 
komprimierten L uft 
in teressiert, erscheint 
es zw eckm afiiger, von  
der Ausdriicklinie aus- 
zugehen. Man kann 
dann, wenn gew iinscht, 
riickw arts die ange- 
saugte L uftm enge be- 
stimmen, w ie in A b
bildung 2 durch die 
gestrichelto  L inie an- 
gedeutet ist.

In neuerer Z eit sind, 
w ie g e sa g t , schw er- 
w iegende Bedenken an 
dieser A rt der M essung 
rege gew orden , und 
man is t v ielerorts be
schaftigt, Naclipriifun- 
gen stattfinden zu la s
sen. Auch der Y e r e i n  
d e u t s c h e r  I n g e 
n i e u r e  h at sich mit 
dieser F rage beschilf- 
tig t und eine Kom- 
mission aus Mannern 
der P rax is und der 
T heorie berufen, um 
Normen fiir Messun- 
gen festzu legen  und 

die einzelnen heute benutzten Methoden auf 
ihren W ert zu priifen.

Zur Bestim m ung der Luftm engen hat man 
aufier der direkten M essung in M efigefafien, die

A us dem Y erhaltiiis der Linien bildet man

einen volum etrischen W irkungsgrad und durch 
M ultiplikation m it dem vom Kolben in der Zeit- 
einheit durchlaufenen Yolum en erlialt man die 
angesaugte Luftm enge „ a n g e n a h e r t a . Ich sage  
angenahert, w eil das E rgebnis beeinflufit wird  
durch die D ichtheit der Steuerorgane und den 
Zeitpunkt ihres Oeffnens und Schliefiens in bezug  
auf den K olbenw eg, durch die Erwarm ung der 
L uft in den E inlafiorganen und an den Zylinder- 
wanden, durch die M ischung der warmen Luft 
des schadlichen Kaumes m it der einstromenden  
usw . E s kommen durch alle diese Umstande 
U ngenauigkeiten in die R echnung, die den W ir
kungsgrad w esentlich  und entscheidend beeiu- 
flussen konnen. D a den B esitzer  des Kom pressors

ftęg/er

Abbild 7. Druckregalierung von Brown, Boveri & Co.
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Abbildung 9. Druck- und Saugventil eines LuftkompressorB, System Hohenzollern, 
fiir eine Leistung von GOOO cbm in der Stunde.

Abbildung 8. Elektrisch angetriobener Kolbenkompressor der Maschinenfabrik Hohenzollern.

fast in allen  Fiillen  undurchfuhrbar ist, auBer 
der besprochenen Schatzung auf Grund des 
Indikatordiagram m es mehrere Metlioden ange- 
w andt, auf die ich kurz eingehen miiclite. W ie  
bekannt, nimmt jedes Gas beim Ausstrom en aus 
einem Raum hoheren D ruckes in einen solchen  
niederen G egendruckes eine ganz bestimmte Hochst- 
gescliw indigkeit an, sofern der Gegendruck unter-

halb der durch den kritischen Druck gegebenen  
Grenze bleibt. D iese G eschw indigkeit nennt 
man die kritische. Sie liiBt sich in ganz ein- 
facher W eise bestimmeu. LiiBt man die D ruck- 
lu ft durch eine genau ausgem essene D iise (A b
bildung 3) ausstromen und sorgt dafiir, daB der 
Gegendruck unter dem kritischen lieg t, so strom t 
durch die D iise eine ganz bestimmte M enge L uft,



1734 Stalli und Eisen. Ueber Turbogebldse. 28. Jahrg. Nr. 48.

Abbildung 10. Fahrbaror Grubenkompressor, erbaut ron Meyer in Miilheim-Ruhr.

so dafi jeder D iise bei bestimmtem Anfangsdruck  
eine bestim m te Luftm enge entspricht.

Kann man die L uft nicht ausblasen lassen  
oder das niitige D ruckgefalle nicht erzeugen, 
so  kann man auch D iisenm essungen in anderer 
W e ise  vornehmen. W enn man in einen L uft- 
stroin eine V erengung, eine D iise, einbaut und 
die Druckdifferenz vor und hinter der D iise 
mifit, so is t  die durchśtromende L uftm enge der 
Druckdifterenz entsprechend. D iese G eschwindig-

y2 y
k eit berechnet sich aus derF orm el li = - - - K -  —,

ff r>

woraus hei bekanntem D iisenąuerschnitt die 
Luftm enge in einfachster W eise  erm ittelt wird. 
Solange die Tem peraturen einigerm afien konstant 
sind in den beiden Llefiąuerschnitten, w as fiir 
Luftm essungen an Geblilsen fur die in  der P raxis  
geforderte G enauigkeit immer der F a li sein 
durfte, is t  die Anwendung dieser M ethode un- 
bestreitbar hijchst einfach. Jedoch auch die 
B eriicksichtigung der Tem peraturen bringt keine 
grofien Schw ierigkeiten . D er bei M essungen  
der H ochofengase benutzte A pparat*  von P a u l

* Yergl. „Stahl und EiBen" 1907, Nr. 18 S. 019.

Abbildung 11. Kompressorventile von Meyer in Miilheim-Ruhr.

sr.u .£ . 2.
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Wasser - 
Me/jffęfóft

d e  B r u y n ,  der allen A nweseiiden bekannt sein  
diirfte, beruht auf ahnlichem Grundsatz. Man 
muB dabei beriicksichtigen, daB der Apparat

derung von L uft kennen gelernt haben. In der 
A nwendung der soeben angedeuteten MeBmethode 
ergibt sich sofort ein M ittel, um sicher zu sein,

/iO'c/(jeA/qgvenh'/

Abbildung 12. MeBvorrichtung fiir Dichtigkeitspriifung.

auf H ochofenwerken nicht so genaue E rgebnisse  
geben kann w ie auf dem Versuchsstande, da 
einmal die E olirąuerschnitte durch den init- 
gefiihrten Schmutz stark ver- 
anderlich sind und an sich nicht 
so genau bestim m t w erden kon
nen und da es sich h ier ferner um 
groBe M engen handelt bei sehr 
kleinen Driicken. Fiir den ge- 
dachten Zweck werden lioch- 
polierte, genau kalibrierte Stalil- 
diisen (Abbildung 4) und ziem - 
liche Druckdifferenzen benutzt.
Man kann auf diese W eise  die 
angesaugte L uftm enge sow ohl 
wie die komprimierte messen, 
so daB man einen A nhalt iiber 
die E ich tigk eit der Messungen 
und auBerdem iiber die V erluste 
im Kompressor erhalt.

Um die Druckdifferenzen, 
welche zu m essen sind, besser 
siclitbar zu machen und so 
groBere G enauigkeiten zu er
halten, fiillt man die Glasrohre 
mit spezifisch leichten  F liiss ig - 
keiten und le g t  die Rohre 
sclirUg. B ringt man dann hinter 
den Glasrohren eine Skala an, 
die eine ąuadratische E intei- 
lung hat, so kann man an 
dem Rande des F liiss igk eits- 
spiegels d irekt die jew eils  ge- 
forderte Luftm enge ablesen.

Hier m ochte ich g le ich  einem E inw urf vor- 
w eg begegnen, der von denen gem acht werden 
wird, die das Schliipfen der rotierenden Gebl&se 
bei Kupolofen, d. h. das Rundlaufen ohne For-

daB die Maschine komprimierte L uft fiirdert 
und nieht einfacli die L uft w irbelt. W enn nam
lich  keine L uft gefordert w ird, so is t die Ge-

schw indigkeit im M eBąuerschnitt N u li, des
gleichen die Druckdifferenz N uli. LaBt man 
also yon dem Stande der M eBfliissigkeit, d. h. 
von der Druckdifferenz, die R egulierung der
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Maschine beeinflussen, so dafi sie bei abnehmen- 
der G eschw indigkeit im Druckrohr schneller  
lauft und entsprecliend mehr Druck gibt, so ent- 
fa llt  ohne w eiteres jene Befurchtung. D ie Ma-

Abbildung 14. Langsscbnitt durch ein Turbo- 
geblaserad, Bauart Gutehoffnungskutte.

schine wird ihre G eschw indigkeit und damit den 
Luftdruck bis an die Grenze ihrer L eistungs
fahigkeit steigern .

Um die Druckdifferenz ohne allzugroBe  
D rosselung zu obigem Zweck zu yergroBern,

ordnet man nach R a t e a u s  Y orsch lag mehrere 
Diisen ineinander an (Abbildung 5). In der 
Su Ber en D iise herrscht der grofieren G eschwin
digkeit entsprechend ein geringerer D ruck, in 
der eingeschalteten  D iise ein wiederum ver- 
m inderter D ruck, so ebenfalls in  der dritten D iise. 
D ie Druckdifferenz zw ischen L eitungsdruck und 
D ruck in der innersten D iise is t  eine ziem lich

bedeutende, so dafi sehr w ohl ein R eguliervorgang  
dadurch ein gele itet werden kann (Abbildung 6). 
D ie Druckdifferenz w irkt auf den federbelasteten  
Steuerkolben in Abbildung 6 und die S tellung  
dieses K olbens v er leg t den Drehpunkt des Steuer - 
hebels, an dem der R egulator angreift und an 
dessen anderem Ende der Steuerschieber der 
E inlafisteuerung b efestig t ist. Abbildung 7 ze ig t  
eine ahnliche E inrichtung. D ieselbe w ird von  
B r o w n ,  B o v e r i  & Co.  i n  B a d e n  benutzt.

W enn die Antriebsm aschine so regu liert 
w ird, lie g t  keine M oglichkeit vor, dafi bei 
hangendem H oehofen das Turbogeblase yersagt. 
Man mufi natiirlich die Antriebsm aschine so stark  
bauen, dafi sie die hoclisterforderliche E nergie  
hergeben kann, genau so w ie man die A ntriebs- 
m aschine eines K olbengeblases so stark machen 
mufi. Auch diese bleibt stehen, wenn die W ind- 
le istu ng die angeforderte H ochstleistung der 
Arbeitsm aschine iibersteigt.

B ei gleichbleibender U m laufgeschw indigkeit 
yerm ag das T urbogeblase einen nahezu g leich - 
bleibenden Druck zu erzeugen. U nterschiede  
in der L eistung konnen bei konstanter Um- 
drehungszahl durch das einfache Y erstellen  eines 
R egulierschiebers hervorgerufen werden, und 
darin beruht ein groBer Y orteil der Turbogeblase. 
Innerhalb g ew isser  Grenzen kann jeder Druck  
bei jedem  Volumen erreicht werden.

Um nun auf die M essung der L uft zuriick- 
zukommen, m ochte icli der Y ollstilnd igkeit w egen  
noch ein chem isches Y erfahren anfiihren, iiber 
dessen W ert ich allerdings keine A ngaben machen 
kann. D as V erfaliren wurde angew andt bei 
Abnahm eyersuchen eines von K ii h n 1 e , K  o p p 
& K a u s c h  in Frankenthal gebauten Kompressors 
durch die B estellerin , eine chemische Fabrik, 
selbst und besteht darin, dafi in einer genau

begrenzten  Z e it durch einen besonders dazu 
geeichten  A pparat eine bestim m te Menge Saure 
in die S augleitung des K om pressors eingefulirt 
w ird. D ie Saure w ird yon der L uft absorb iert. 
D as L uft- und Sauregem isch w ird der Druck- 
le itu n g  entnommen und das Mischungsverhaltnis 
bestim m t, w oraus unm ittelbar die Luftm enge be
stimm t werden kann.

Abbildung 15. Radsatze eines Turbokompressora.
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A lle  MeBmethoden m it D iisen haben den Y or
te il jed erzeit nachgepriift werden zu konnen, 
die Diisen konnen geeicht werden, so daB, wenn 
auch nicht absolute G enauigkeit, so doch ein 
Y ergleich  zw ischen verschiedenen Maschinen 
m oglich is t . Ich habe dem oben erwahnten Aus- 
schufl des V ereines deutscher Ingenieure vor- 
gesch lagen , MeBdiisen anzuschaffen und solche, 
w ie z. B . das U rm eter in  P aris, bei der R eiclis-

einfachster W eise nach der bekannten Forniel 
der mechanischen W arm eth eorie: 

d Q =  di — A y dp.
H ierauf an dieser S te lle  einzugehen, wiirde mich 
zu w eit fiihren. Ein Y ergleicli der so bestimm ten  
A rbeit mit der theoretisch zu bereclinenden auf- 
zuwendenden A rbeit fiir isotherm e Kom pression  
gibt einen GUtegrad fiir den K om pressor; ein 
V ergleich m it der in der A ntriebsm aschine auf
gew endeten W arm e, die durch Bestim m ung der 
D ampfmenge und der darin enthaltenen W arm e 
gefunden werden kann, g ib t den W irkungsgrad  
des A ggregates.

D a die K osten des K raftm ittels bei A u fstel- 
lung von R entabilitatsreclm ungen, bei der E nt- 
scheidnng iiber das eine oder andere System  der

Abbildung 16. Querschmtt eines Eades, 
Bauart Jaeger.

anstalt aufzubewaliren und mit ihnen die Diisen  
fiir Y ersuchszw ecke zu eichen. Sollten die Ur- 
diisen selbst nicht haargenau das bestimm te 
Quantum L uft durclilassen, so bleibt die Ver- 
gleichsm essung doch immer richtig  und a llge
mein g iilt ig  und die R esu ltate yergleichsfaliig , 
solange iiberall m it so geeichten  Diisen ge- 
arbeitet w ird.

M e s s u n g  d e r  L e i s t u n g .  D ie Messung 
der aufgenommenen A rbeit geschieht am besten  
durch Bestim m ung der W arm einengen, w elche  
die Luft, das K iihlw asser, die AuBenluft, das 
Schmierol der L ager aufgenommen hat. D ie 
Berechnung der A rbeitsm enge geschieht dann in

Abbildung 17. Rad fiir oin Turbogeblase.

K raft- oder Arbeitsm aschine vor allein in  F rage  
kommt, so halte ich es fiir richtig, auch auf diesen  
P unkt ganz kurz einzugehen. D a auf H oeh- 
ofenwerken die Gasmaschine und das K olben- 
geblase mit der Dampfturbine und dem Turbo
geblase in W ettbew erb stehen, solange eine Gas- 
turbine noch nicht ausfuhrbar is t , so m ochte ich 
die Betrachtung auf diesen F a li beschranken. 
E tw as ahnliches g ilt  fiir die K oksofengasm aschine 
der Zechen. In der L iteratur w ird, je  nachdem  
der Y erfasser der R entabilitatsrechnung ein V or- 
kampfer fiir die eine oder andere M aschinen- 
gattung is t, der W ert des H ochofengases g leich  
N uli oder zu einem gew issen  P reis an gesetzt,

st. u. e . sa.
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w elcli le tzterer  ganz w illkiirlich auf die ver- 
sch iedenste W eise bestimm t werden kann; damit 
kann ebenso w i l l k i i r l i c h  d a s  G e w o l l t e  a i s  
■das B e s t e  h e r a u s g e r e c h n e t  w e r d e n .  Ganz 
■allgemein is t keine dieser Ansichten richtig.

B ei allen A nlagen, bei denen Gas in reich- 
lichen Mengen zur Y erfiigung steh t fur die W ind- 
erh itzung und den K raftbedarf des W erkes, ohne 
dafi Gas direkt oder in Form elektrischer E nergie  
abgegeben w ird oder werden kann, mufi un- 
hedingt der W ert des R ohgases N uli sein, denn 
es hat fur das betreffende W erk  keinen Markt- 
preis. H atte  es einen solchen und zw ar, w ie 
haufig angenoinmen w ird , bestimmt im Y er
haltnis seines W arm ew ertes zu dem der Kohle

sehr v ielen  A nlagen, besonders solchen, die reine 
H ochofenanlagen sind oder iso liert liegen , die 
F rage, ob Dampf- oder Gasbetrieb anzulegen  
is t, sehr wohl erortert werden mufi.

In allen F allen , wo hinreichend Gas auch fur 
absehbare Zeiten zur V erfiigung steht, um den B e
darf zu decken, is t derDam pfbetrieb ganz unbedingt 
vorzuziehen. B etriebssiclierheit, B etriebsbereit- 
schaft und die personliche B eruhigung der ver- 
antw ortlichen L eiter  sind W erte , die in R enta- 
bilitatsreclinungen nicht erscheinen, die aber be
deutend und w ertro ll sind. In allen F allen , wo 
eine unbegrenzte Energiem enge verw ertet werden  
kann, is t heute noch ebenso unbedingt der Gas- 
m aschinenbetrieb am P la tze . In allen Fallen,

A.bbildung 19. Hocliofengeblase der GutehoffnungBhiitte fiir 1200 cbm i. d. Minutę, 
angetrieben durcli einen Elektromotor.

Yon bestimmtem P r e ise , so erscheint es sehr 
fraglich, ob es r ichtiger ist, das Gas in Cowpern 
zu verbrennen, anstatt es zu verkaufen und 
den W ind auf eine andere, w eniger kost- 
spielige W eise  zu erhitzen. In W irklichkeit 
fa llt es keinem Menschen ein, das Gas fur die 
Cowper hoher ais mit seinen R einigungskosten  
zu bewerten. E s is t ein N ebenerzeugnis, das 
bei der E isenerzeugung entsteht. Jedes Kubik- 
meter, das nicht im Cowper yerbrannt oder in 
der Maschine in E nergie um gesetzt werden kann, 
mufi in die A tm osphare gelassen  werden. E rst 
in dem A ugenblicke, wo man so v ie l oder mehr 
Energie m it N utzen  abgeben oder venverten  
kann, a is die Gasm enge bei g iinstigster Aus- 
nutzung enthalt, mufi das Gas bew ertet werden, 
und zw ar auf Grund des zu erzielenden P reises  
fiir den Strom , fur die D ruckluft oder das Gas 
selbst, sofern es im U rzustande yerkauft wird. 
immer aber im W etthew erb mit anderen K raft- 
quellen. E s is t daher augenscheinlich, dafi auf

wo ein T eil der E nergie durch Stochen von  
K esseln  erzeugt werden mufi, is t eine eingehende  
Priifung am P la tze , und diese wird in v ielen  Fallen  
zum Dampfbetrieb fiihren, wo die Mode, anders 
kann man es haufig nicht nennen, oder eine iiber- 
triebene W ertschatzung des Gasm aschm enbetriebes 
zu Gasmaschinen gefiihrt hat. Ich empfehle die 
F rage der sorgfaltigsten  Prufung auf Grund 
der je tz t  yorliegenden Erfahrungen und mit 
R iicksicht auf die Errungenschaften und F ort- 
schritte im Turbinen- und Turbogeblasebau.

K o l b e n k o m p r e s s o r e n .  Seitdem auch auf 
diesem Gebiete w issenschaftliche Erkenntnis Uber 
die einzelnen Umstande, die den W irkungsgrad  
bei Kompressoren beeinflussen, den K onstrukteur 
le ite t , hat man besonders bei grofieren Maschinen 
alle Organe der L uftzylinder umgebaut. Das 
A nsaugen m oglichst kiihler L uft und eine bis 
ins K leinste durchgebildete, unter Umstanden  
eine Komplikationen nicht scheuende Anordnung 
der Kiihlung findet man an allen modernen erst-
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klassigen  Maschinen. D ie D reh- 
schieber sind von dem neueren 
Maschinenbau fast ganz auf- 
gegeben. Auch bei sorgfiiltig- 
ster H erstellung, beim genaue- 
sten E inschleifen is t  der Schie
ber nicht bei allen  Tem pera
turen , denen er im B etriebe  
au sgesetz t is t ,  dicht zu be- 
kommen. V entile allein oder 
V entile in Verbindung mit ge- 
steuerten Kolbenscliiebern sind  
an modernen Kom pressoren zu  
finden. DaB natiirlich aucli 
mit V entilen oder K olbenschie- 
bern nicht ohne w eiteres ein 
guter K oinpressor gebaut w ird, 
is t klar.

Hohe U m drehungszalilen lia- 
ben sich auch hier eingebiir- 
gert, so daB der direkte A n
trieb durch Elektrom otoren  
m oglich wurde. Abbild. 8 z e ig t  
einen Kom pressor von der Ma
schinenfabrik H o h e n z o l l e r n  
mit V entilen nach Abbildung 9 
au sgesta ttet. Abbild. 10 ste llt  
einen fahrbaren Kompressor fur 
unter T age m it V entilen nach 
Abbildung 11 dar, von M e y e r  
in Mulheim-Ituhr.

W elche W ich tigk eit und B e
deutung dichte Steuerorgane, 
sei es nun Schieber oder V entil, 
haben, is t aus dem friiher ge- 
sagten  ohne w eiteres einleuch- 
tend. E rstk lassige Fabriken auf 
diesem G ebiete, w ie z. B . P o 
k o r n y  & W i t t e k i n d ,  schufen 
daher besondere Versuchsein- 
richtungen zur Priifung dieser 
Organe (Abbildung 12). Die 
E inrichtung links dient dazu, 
V entile und V en tilsitze  auf ihre 
D ichtheit zu priifen. D ie Druck- 
lu ft w ird oberhalb des Ventils 
in das Gehause eingelassen und 
die in den Y en tilsitzen  durcli- 
dringende L uft kann durch eiu 
Rohrchen entw eichen. D ie Luft 
wird aber nicht ins Freie ge- 
lassen , sondern in eine Flasche, 
in w elcher sie durch eiu Steige- 
rohr W asser yerdrangt, wel
ches dann in einem MeBgeftfi 
gem essen wird. A u f  diese Weise 
kann man sehr genau die 
L uftm enge erm itteln , welche 
ein normales Y entil durch- 
dringt. D as Bild rechts stellt
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Abbildung 21. Hochofengeblase mit Dampf tu rbinenantrieb.

F ortschritt im Kolbenkompressorenbau hervorzwin- 
gen wird und ich begriifie daher das Auft.reten dieser 
Maschine im Interesse unseres W irtschaftslebens.

D ie Kom pression gesch ieh i in den Turbo- 
geblasen und Kom pressoren in alm licher W eise  
wie in Zentrifugalpumpen. In einer mehr oder 
minder groBen R eihe von Radern wird nachein- 
ander die angesaugte L uft auf den gew iinschten  
Enddruck vcrd ichtet. * Abbildung 13 ze ig t den 
Querschnitt eines solchen R ades mit geraden  
Schaufeln, B auart Gutehoffnungshutte - Bateau, 
Abbildung 14 den L angsschnitt, wahrend Ab
bildung 15 sam tliche Laufrader eines 8 0 0 0  cbm- 
Kompressors fiir 7 a t D ruck darstellt. D ie Ma
schine arbeitet mit einer Umdrehungszahl von  
etwa 4 0 0 0  in der Minutę und wird direkt durch 
eine Abdampfturbine angetrieben. Abbild. 16

* Sieue „Stahl und E isenu 1908 Nr. 3 S. 73 u. ff.

zahlen fiir Drehstrom, d. h. in diesem F a lle  fast 
immer an 1500  und 3 0 0 0  gebuiulen, — da die 
L eistung groBerer Geblase w ie im vorliegenden  
F a li bedeutend is t, śo sind auch 3 0 0 0  Um
drehungen beinahe ausgeschlossen —  dann is t  
der Antrieb durch einen Drehstrom m otor nicht 
so einfach, w ie der durch Dam pflurbine, da die 
R egulierung der Maschine durch A endeiung der 
Um drehungszahl nur in beschranktem Mafie mog
lich is t; allerdings is t in neuerer Z eit die Touren- 
regulierung durch Zuschaltung eines Umformers, 
System  Brown -B o v er i, m oglich gem acht, sonst 
mufi man mit den Saug- und Druckschiebern  
regulieren. Oft kommt erleichternd hinzu, dafi 
ja  bei vielen Geblasen nur eine geringere Ma
no vrierfahigkeit erforderlich ist.

Ohne jede Schw ierigkeit is t  dagegen der 
Antrieb durch die Dampfturbine, da le tz tere

ze ig t das Rad eines Turbokom pressors, B auart 
J iiger , Abbildung 17 das Rad eines grofien  
Hochofengeblilses fiir 12 0 0  cbm L uft, B auart 
GutehofTnungshutte-Rateau. Abbildung 18 ze ig t  
das Geblase im Schnitt und Abbild. 19 und 20  
in A nsicht und zw ar angetrieben durch einen 
Elektrom otor. D ie Maschine wurde yon der 
Gutehoffnungshutte gebaut und is t fiir die E r
w eiterung des eigenen H ochofenwerkes bestimmt.

L eider ist man in dem Bau derartiger Ge
blase fiir elektrischen A ntrieb durch den Motor 
beschrankt. Einmal ist man an die Umdrehungs-

die g leiclie  V ersuchseinrichtung fiir einen Steuer- 
schieber dar. Auch hier w ird die durch den Schieber 
stroinende L uft nach einer grofien W asserflasche  
ge le ite t , verdrangt in derselben das W asser durch 
ein Steigerohr, und das aus dem Steigerobr aus- 
fliefiende W asser wird gew ogen  oder gem essen. 
N atiirlich is t  damit keine Gewahr gele iste t fiir 
die D ichtheit der Organe im erwarmten Zustande 
des B etriebes, immerhin aber is t damit sicher- 
lich ein bedeutender F ortschritt yerbunden. Ich  
glaube annehmen zu konnen, dafi der W ett-  
bewerb des Turbokompressors noch manchen
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jeile  gew iinschteU indreliungszahl innerhalb grofier und Kom pressoren dar, die im Zusammenhang-
Grenzen ohne w eiteres erlaubt. Abbild. 21 ze ig t hier einiges In teresse haben diirften. D er End-
ein Geblftse System  G utelioffnungshutte-Rateau druck wird bei Kom pressoren m eistens in der

fur 12 0 0  cbm L uft, angetrieben durcli eine Maschine selb st aufgenommen durch Entlastung
Dampfturbine. Abbildungen 2 2 , 2 3 , 2 4 , 25 , 26 , der einzelnen R iider, unter Anbringung eines
2 7 , 28  und 29 stellen  eine R eihe von Geblasen Kam m lagers zur S ich erheit, in anderen Fallen



25. November 1908. Ueber Turbogebldse. Stahl and Eisen. 1743

durch G egeneinanderarbeiten der einzelnen Ar- 
beitszylinder. Man kann auch alinlich w ie bei 
Pumpen die L eistung in zw ei Hillften zerlegen  
und gegeneinander arbeiten lassen, oder die Hillften  
in einem Zylinder mit getrennten Saugkanalen  
und gem einsam en Druckrohren unterbringen.

E in durch Motor angetriebenes Geblase ste llt  
ferner Abbild. 30 dar. D as Geblase is t gebaut 
fiir 200  cbm minutlich auf 1,2 at abs. von  
Kiihnle, Kopp & K ausch in Frankenthal. D as in 
Abbild. 31 g eze ig te  Geblase is t  von  C. H. J a g e r  
gebaut fiir eine L eistung von 100  cbm/Min. auf 
1,3 at abs. bei 2 9 0 0  Umdrehungen.

Ich m ochte Ihnen nun noch die V e r s u c h s -  
e i n r i c h t u n g  erklaren, die w ir in der W erk
sta tt zu dem ausschliefilichen Zweck der U nter

suchung yon Turbinen uud Turbogeblase g e 
baut haben (Abbildung 32).

D ie K esselanlage der W erkzentrale liefert 
den Dampf, dieser wird direkt zur Turbinę, wenn 
es sich um eine Frischdam pfmaschine, oder zum 
W arm espeicher, wenn es sich um eine Abdampf- 
turbine handelt, gefiihrt. Im letzteren  F alle  
tr itt er gedrosselt, also iiberhitzt in den Speicher 
ein, verliert aber beim Durchstrom en durch das 
W asser des W arm espeichers die Ueberhitzung, 
so daB aus dem Speicher nur nasser W asser- 
dampf yon etw a atm ospharischer Spannung er- 
halten werden kann. A uf diese W eise werden  
die V erhaltnisse denen der W irk lichkeit bei 
Hiitten- und B ergw erksanlagen entsprechend ge- 
macht. E ine Oberflachenkondensation schafft 
hinter der Maschine das erforderliche Yakuum. 
Las Kondenswasser w ird zw ei Behaltern zuge- 
druckt, die direkt auf W agschalen  ruhen, so daB 
ein W iegen des Kondensats stattfindet. Um Ab- 
lese- und W iegefeh ler nach M oglichkeit zu  ver-

ineiden, besitzen  die W agen  Kartendruckapparate. 
W ahrend der eine Kasten vollauft, kann der In
halt des andern in a ller Ruhe gew ogen  w erd en ; 
die W iegekarten , mit fortlaufenden Nummern yer
sehen, gesta tten  eine spatere Priifung.

Fiir die Luftm essungen is t zunachst am yor
deren D eckel eines sehr w eiten  und langen A n- 
saugebehalters eine D iise eingeschaltet. In ein iger  
Eutfernung dahinter sind Stutzen  angebracht fiir 
die Druck- und Tem peraturm essungen. D er U nter- 
druck wird direkt an einer W assersaule gem essen, 
die Tem peratur mit Prazisionsinstrum enten. An 
den Saugbehalter schliefit sich das eigentliche  
Saugrohr oder der Saugstutzen  unter E insclial- 
tung eines Schiebers an, um auch die einstromende 
L uft drosseln zu konnen. H inter dem Kom-

pressor vor dem Druckrohr befindet sich zur 
H erstellung des Betriebsdruckes der eigentliche  
D rosselschieber und daran ein w eites A usstrom - 
rohr. D ieses Rohr enthalt mehrfache Zwischen- 
wande aus gelochtem  B lech, damit der Luftstrom  
beruhigt wird und W irbelungen, w elche die Mes
sungen beeinflussen konnten, yerm ieden werden. 
Am Ende des AusfluBrohres befindet sich wiederum  
eine D iise, durch w elche die L uft ins F reie tr itt. 
D iese gesta tte t die M essung der gelieferten  
D ruckluftm enge, indem w ieder die Druckdifferenz 
an beiden Seiten der Ausstrommiindung bestimmt 
w ird, wahrend die Temperaturen w eiter vorn 
am A usgangsstutzen  aus dem Kom pressor g e 
m essen werden. D as Ktihlwasser w ird fiir Kom
pressor und Lagerkiihlung ebenfalls der M essung 
unterzogen und Menge und Temperaturerhohung  
festge leg t. D ie W arm eabgabe an die AuBenluft 
durch Strahlung konnte bis je tz t  nicht erm ittelt 
w erden, da dieselbe w egen des so yollkom m en  
ausgebildeten W asserm antels nicht meBbar war.

Abbildung 23. Hochofengebliise, System Rateau, in CbasBe.
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Abbild. 25. Hochofengeblase in Trzynietz fiir 600 cbm i. d. Min. auf 0,5 at.

D ie Aufienwilnde des K om pressors erreichten kaum 
eiue hohere T em peratur a is die der L uft im H a- 
schinenhaus. Man kann daher w ohl die Stralil- 
ung vernachli!ssigen, ohne einen grofien Fehler  
zu machen. D ie D iisen sind, w ie friiher g eze ig t, 
geform t. D ie K onstantę K  is t  in den Berech- 
nungen mit 0 , 9 8  ein gesetzt. D er der U nter
suchung unterzogene Kom pressor ist fiir 8 0 0 0  cbm 
L uft gebaut und so li die L uft auf 7 at abs. 
komprimieren. E r w ird durch eine Abdampf- 
turbine angetrieben, die 
ihren D am pf yon B erg- 
werksmaschinen erhiilt.
Sie macht bei vollem  
Druck und vo ller  L ei
stung 4 0 0 0  Umdrehun- 
gen. W ir  haben bis 
heute drei solcher Kom- 
pressoren im Bau. D ie  
R esultate, die w ir bis 
je tz t  erreicht haben, 
sind ais iiufierst giin- 
stige zu bezeichnen.

Besonders g iin stig  
wird das B ild , wenn das 
Geblase oder der Kom- 
pressor mit einer Ab- 
dampfturbine gekuppelt 
ist. Ich darf w ohl yor- 
aussetzen, dafi die Ab- 
dampfturbine ais solche  
allen A nwesenden be
kannt is t. Ich mochte 
nur betonen, dafi sie in 
erster L inie und v ie l er-

X L Y in.t8

liohterem Mafie ais eine 
Dampfmaschine befahigt 
ist, dieEnergiedesDam p- 
fes bis auf das prak
tisch m ogliche Vakuum  
auszunutzen. W enn man 
beriicksichtigt, dafi der- 
selbeD am pf von FSrder- 
maschinen, Y entilator- 
mascliinen usw . auf 
Z echenanlagen, sow ie  
yon W alzenzugm aschi- 
nen usw . yon W alz-  
w erks- und H iittenanla- 
gen in sehr yielen  Fill- 
len unausgenutzt in  die 
L uft entw eicht, in Ab- 
dampfturbinen dagegen  
ausgenutzt und die in 
ihm enthaltene W ilnu e- 
m enge bis auf einen sehr 
kleinen T eil in mecha- 
nische E nergie in Ge
sta lt von E lektrizitilt
oder P refiluft umge-

w andelt werden kann, so erhellt, dafi in solchem  
F alle  das T urbogeblase oder der Turbokompressor 
allen anderen Maschinen sehr w eit iiberlegen ist. 
R entabilitiltsrechnungen werden in solchen F allen  
ganz iiberraschende R esultate zugunsten der 
rotierenden Maschine ergeben. Ich w ill diese A n
sicht oder Behauptung an dieser nicht dazu be
stimm ten S te lle  nicht auf ihre re lative oder vo ll- 
standige W ahrheit priifen, um nicht vom Them a
zu w eit mich zu entfernen. Jedenfalls lassen

Abbild. 26. Ilochofengeblase, System Parsons, fur 600 cbm i. d. Min. auf 0,5 at,
Deckel abgenommen.

2
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die Erfahrungen, die heute mit Abdampfturbinen 
fiir Dynam oantrieb gem acht worden sind, die
selbe ais hochstwahrscheinlich richtig  erscheinen.

L eider bin ich heute nicht in der L age, 
Ilmen iiber abschlieBende eigene V ersuche an 
Turbogeblasen bericliten zu konnen. D ie zu iiber- 
windenden Schw ierigkeiten lagen  nicht allein im

Bau der M aschinen, sondern auch in der H erstellung  
der V ersuchseinrichtung. In folge notw endiger- 
w eise voraufzugehender U ntersuchung und F est- 
legung der MeBmethoden und H erstellung der 
notigen  A pparate is t der heutige T ag  heran- 
gekomm en, ehe w ir uns versalien. Ich beab- 
sich tige jedoch, ein umfassendes Zahlenmaterial 
in einem besonderen A ufsatze zu  bringen und 
hoffe Sie bald alle zur B esichtigung der A nlage 
oder Naclipriifung der Y ersuchsergebnisse bei 
uns begriiBen zu konnen.

N achfołgend gebe ich aber ein ige E rgebnisse  
w ieder, die ich dem um fangreiclien V ersuchs- 
m aterial entnommen habe, das die Erprobung  
des einen der oben genannten drei Kom pressoren 
von 8 0 0 0  cbm L eistung ergeben hat. D er Kom- 
pressor is t inzw ischen dem regelm afiigen B e
triebe iibergeben.*

Abbildung 33 ze ig t die E rgebnisse eines
Y ersuches, der an einem sehr heiBen T age bei
der konstanten T ourenzahl von 3 6 0 0  Um- 
drehungen i n . der  Minutę gem acht worden ist. 
D ie V erhaltnisse bei diesem Y ersuch waren sehr 
ungiinstig, insbesonders dadurch, daB nur auBerst 
w enig  K iihłw ąsser unter geringem  Druck zur

* Der g e n a n n te  Kompressor la u f t  se it  d re i Ifo-
n a te n  a n s ta n d s lo s  im  n o rm a le n  Z ech e n b e tr ie b e , em 
z w e ite r  g le ic h e r  GroBe i s t  v o r  y ie r  W o c h e n  in  Betrieb 
g e k o m m e n .

Abbildung 27. Turbokomprossor fur 8000 cbm i. d. Stunde auf 7 at abs. auf Zeche Concordia in Oberhausen,
erbaut von der Gutehoffnungshutte.
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Abbildung 29. Gesamtanordnung eines 750 PS-Turbogeblases, erbaut von Brown, Boyeri & Cie.

Kiihlung der K om pressorzylinder zur V erfiigung  
stand. An anderen T agen jed och , wo ge- 
niigend W asserdruck fiir die Kiihlung vorhanden  
war, is t es m oglicli gew esen, die L uft am D ruck- 
stutzen bis auf E intrittstem peratur und darunter 
abzukiihlen.

Es wurden iluBerst sorgfa ltig  die Kuhlwasser- 
mengen gem essen, w elche dieK iih lm anteldesH och-

und N iederdruckzylinders durchstromten, ebenso 
die Tem peraturerhohung der angesaugten L uft 
auf ihrem W ege durch den K om pressor, sow ie  
die des K iihlwassers in beiden Zylindern, wahrend 
die Luftm engen durch D iisen und W asserm ano- 
m eter, w ie beschrieben, bestimm t wurden.

D er Yersucli erstreckte sich auf D riicke zw i
schen 2 bis 8 at, wobei die Yolumen sich, w ie

Schnitt A—B.
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die D ruckvolum enkurve des D iagram m es ze ig t, 
einstellten .

D ie W irkungsgrade ergaben sich aus dem 
Y erhiiltnis der zur isotherm en Kompression er-

Abbildung 30. Turbogeblase von Kiihnle, Kopp & Kausch.

forderlichen A rbeitsm engen zu den 
aufgew endeten, die aus der Tem peraturerhohung  
der L uft und des K ulilw assers bestimmt w ur
den, unter B erucksichtigung des mechanischen  
W irkungsgrades.

D ie L inie des K iihlw asser- 
yerbrauches z e ig t , dafi der 
Kom pressor noch sehr gut 
gearbeitet hat bei aufierst 
geringem  W asseryerbrauch.
N icht gem essen wurde das 
W asser fiir die L agerkiiblung.
D iesen Yerbrauch schatze ich 
aber nach anderen Y ersuclien  
auf etw a 1,5 bis 1 ,7  cbm in  
der Stunde. D ie Tem peratur
erhohung d ieses W assers w ar  
ganz auBerordentlich gering, 
so daB die Schatzung des 
mechanischen W irkungsgra
des des K om pressors auf 98 °/o 
jedenfalls berechtigt is t. Ich  
bem erke, dafi bei anderen  
Yersuclien sich noch w esent
lich hbhere W irkungsgrade  
ergeben haben, insbesondere, 
sobald ausreichende Kiihl- 
w asserm engen zur Y erfiigung standen. E ine Y er- 
offentlichung w eiterer Y ersuchsergebnisse be- 
lialte ich mir 
M aterials vor.

D a die Kenntnis der Y organge innerlialb eines 
solchen Turbokompressors nur in den Kreisen  
w eniger F achleute bekannt is t ,  so glaube ich, 
dafi die Abbild. 34  v ielen  eine Ueberraschung  
bieten w ird. D iese Abbildung ze ig t die Kurven

des D ruckyerlaufs innerlialb des Kom pressors bei 
Enddriicken von 2 bis 8 at absolut und bei 
der konstant gehaltenen Um drehungszalil von 
3 6 0 0  Umdrehungen in der Minutę.

Man erkennt, dafi bis zu  
3 at die Kompression haupt- 
sUchlich in  dem ersten T eil des 
K om pressors, der schem atisch  
unter den Kurven (Abb. 34) 
dargestellt is t , vor sich geht, 
und dafi in dem letzten  T eil 
keine K om pression, in be- 
stimm ten F alien  sogar ein 
D ruckabfall e in tritt. E rst bei 
hoheren D riicken wird in 
allen  Teilen des Kom pressors 
eine D rucksteigerung erzielt, 
und bei den liochsten erreicli- 
ten Enddriicken bringt der 
le tz te  T eil des Kompressors 
eine grofiere D rucksteigerung  
ais die ersten T eile hervor. 
D ie W irkung des Kom- 
pressionsverlaufs nach diesen  

K urven wird in den W irkungsgradkurven fur
dieselben Enddriicke zum Ausdruck gelangen.

A uf Grund von Angaben in der L iteratur habe 
ich  festg este llt , dafi Dam pfkolbengebliise im Durch- 
schnitt 7 k g  D am pf f. d .ind . P . S. bei Kondensation

Abbild. 31. Turbogeblase, Bauart Jaeger, fiir 100 ebm i. d. Min. auf 0,3 at.

nach Y erarbeitung des ganzen

gebrauchen, und zw ar bei einem Danipfdruck von 
9 at abs. B ei einem mechanischen W irkungsgrad  
yon 0 ,8 5  °/o ergibt sich ein Dampfyerbrauch f. d.ind. 
L uftpferd yon 8 ,4  kg. D as W arm egefalle adiabatisch 
yon  8 k g  abs. bis 0 ,1  Vakuum is t  168  Kai., also 
wiirde fiir ein Luftpferd eine W armem enge von 
8 , 4 . 1 6 8  Kai. aufgew andt und der W i r k u n g s g r a d

< 5-3()00-100 _  ô o betragen. Nach den
8 , 4 - 4 2 5 .  168
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B ericliten von J u l i u s  F i i r s t e n a u *  liat man 
bei einem Parsonsgebliise (Abbildung 22) 7, 45 kg  
D am pf fiir ein Luftpferd und 6 ,45  k g  fiir

ein Turbinenpferd erreicht. E s bereclm et sich  
dann bei 8 ,41 a t abs. Dampfdruck und 0 ,0 4 5  Kon- 
densatorspannung eiu W irkungsgrad von 49 o/o. 
Eine vergleichende Zusamm enstellung 
mit zw ei vorliandenen K olbengeblasen  
fiihrte zu dem E esu lta t, dafi fur 
100  cbm L uft in den K olbengeblasen  
1 6 ,45 -4 -18 ,1  k g  Dam pf und im Turbo
geblase 1 5 ,4 5  k g  aufzuwenden waren.
E ingehende Untersuchungen eines Ge- 
blases in M arcinelle, von B row n,
B overi erbaut, haben R esu ltate er- 
geben , die in Abbildung 35 gra 
phisch w iedergegeben sind. D ie D ar
stellung is t w ohl ohne w eiteres ver- 
standlich. In Chasse, w o ein Hoch- 
ofengeblase von Iiateau  arbeitet, be- 
tragt der W irkungsgrad  des G eblases 
allein 68 bis 72, 5 °/o, je  nach der 
B elastung. B e i einem W irkungsgrad  
der Turbinę von 65 °/o is t der Ge- 
sam tw irkungsgrad 4 4  °/o. B ei dem 
Turbogeblase von Chasse b etragt der 
W irkungsgrad  des G eblases allein  
72, 6 °/o (Abbildung 36).

D ie V ersuche an dem T urbogeblase 
in  R othe Erde haben nach den B e- 
ricliten von K . R u m m e l * *  einen  
DamplYerbrauch von etw a 9 ,5  k g f .  d. 
eff. P . S.-Stunde und einen Gesam twir- 
k u n g sg r a d v o n 3 8 b is4 2 ,6  °/o gegeben.

W ie aus den Zahlen zu ersehen, liegen  die 
W erte  der W irkungsgrade der K olbengeblase,

* „Zeitschrift desYereines deutseher Ingenieure“
1907 Nr. 29 S. 1125.

** „Zeitschrift des Yereines deutseher Ingenieure'
1908 Nr. 47 S. 1845 ff.

in dei' bisher iiblichen W eise bestimm t, bereits 
neben, wenn nicht unter denen desK reiśelgeb lases, 
so dafi ein W ettbew erb der letzteren  sehr w ohl 

m oglich is t. W enn man nun 
bedenkt, dafi dieL uftm essungen  
an den Kolbenmaschinen auf 
Grund von Indikatordiagram - 
men gem acht werden, die, w ie 
anfangs g eze ig t, erheblich zu 
giinstige W erte  ergeben diirf- 
ten, wenn man ferner bedenkt, 
dafi das K olbengeblase pulsie- 
rend die L uftsaule in der W ind- 
le itung  in B ew egung setz t, w ah
rend das Turbogeblase gleich- 
mafiige G eschw indigkeit unter- 
halt, und endlich absiehtvon  der 
P la tzfrage , den geringeren  Fun
dament- und Gebaudekosten, 
der E infachheit und U ebersicht- 
lichkeit des B e tr ie b e s , der 
B etriebsbereitsehaft, so diirfte 
die Behauptung nicht anfecht- 

bar sein , dafi in  allen F allen , in denen Dampfantrieb  
zu nehmen is t ,  dem durch eine Turbinę an- 
getriebenen ICreiselgeblase der Y orzug gebiihrt.

Abbildung 34. Druckverlauf im Kompressor 
bei versehiedenen Enddrucken.

Ueber den P la tzb ed arf g ib t Abbild. 37 Auf- 
sc.hlufi. Abbild. 38 ze ig t zum Y e r g l e i c h  ein Kolben
geblase und ein Turbinengeblase fiir 750 cbm.

Abbildung 39  z e ig t einen Kolbenkompressor 
und einen Turbokompressor von 8 0 0 0  cbm in der 
Stunde.
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Abbildung 35. Yersucbskuryen am Turbogeblaso in Marcinelle.

keinen W ert haben. Jeder vorliegende F ali hat 
seine ganz charakteristischen E igenheiten , die in 
der R echnung beriicksichtigt werden miissen, und 
die sie entscheidend beeinflussen.
B eziiglich  der V orteile  an sich, 
w elche die mit hoher Geschwin- 
digkeit rotierenden M aschinen den 
hin und her gehenden gegeniiber  
bieten, gelten  dieselben G esichts- 
punkte w ie bei Dampfturbinen  
gegeniiber den Kolbenmaschinen.
H ier hat es dazu gefiih rt, daB 
heute, wo eben angangig, Dampf
turbinen genommen werden.

D ie V orteile, ganz abgesehen  
von Ersparnissen an A nlagekosten ,
P latzbedarf, U nterhaltungskosten, 
sind durch Ersparnisse im B e
triebe, durch B etriebssicherheit,
Einfachheit der Bedienung und 
Betriebsbereitschaft so allgem ein  
anerkannt und bekannt, daB es 
vollstandig unnotig erscheint, hier- 
auf einzugehen, und ich glaube 
daher, unter den Anwesenden kaum  
eine andere A nsicht erw arten zu 
diirfen, ais die, daB auch dem 
rotierenden Geblase und Kom- 
pressor das groB te V ertrauen entgegengebracht 
werden kann, sofern diese M aschinengattung die 
Erwartungen erfiillt und in bezug auf W irtschaft- 
lichkeit auch nach langerer B etriebszeit einiger

Maschine bilden, an A nzahl gering  
und an K onstruktion hochst ein- 
facli sind. D ie Schw ierigkeiten , 
w elche auftreten konnten, sind  
bereits im Turbinenbau durch 
langjahrige Erfalirung iiberwal- 
tig t. Ich kann daher am Schlusse  
meiner Bem erkungen nur den 
W unscli aussprechen, bei Neu- 
anschaffungen diese M aschinen mit 
in den K reis der B etrachtungen  

s  hineinzuziehen und, w ie ange- 
deutet, auf Grund von richtigen  
R entabilitatsrechnungen zu priifen. 
Ich bin uberzeugt, daB es dann 
keiner w eiteren  W orte bedarf, um 
auch diesem Kind der T echnik  
eine gute Zukunft zu sichern. 

Sobald es in Zukunft g e lin g t, eine Gas- 
turbine brauchbar und m arktfahig zu bauen, is t  
ohne w eiteres der rotierenden K raftm aschine das

i

I
37.

maBen denen entspricht, w elche sie heute auf dem

Feld  sicher. B is dahin kann zw ar noch lange  
Z eit yergehen; denn allzu  rosig  sind die Hoff- 
nungen nicht. H ier stellen  sich nicht allein  
Schw ierigkeiten konstruktiver N atur entgegen , 
die das Genie im begnadeten A ugenblick losen
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Ho/hen -  Seó/ase

Abbildung 38. Yergleich des Raumbedarfs zwischen Kolbcnkompressor und Turbokompressor.

kann, sondern auch andere, die zu beseitigen  
schw er, wenn niclit unmoglich sein werden.

B is dahin, denke ich  mir, w ird die Gasmaschine 
ihren P la tz  unzw eifelhaft behaupten, und zw ar

yorw iegend zur E rzeugung von E lektrizitat, 
wahrend der G eblasewind durch elektrisch an- 
getriebene T urbogeblase erzeu gt w ird. Hier
durch w ird ohne grofie K osten eine groBere Ke-

Abbildung 37. Yergleich des Raumbedarfs zwischen Kolbengeblase und Turbogeblase.
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Abbildung 39. Turbokompressor fur 8000 cbm i. d. Stunde auf dem Yersuchsstaude 

in der Turbinenwerkstatt der Gutehoffnungshutte.

serve in der ełektrischen Zentrale sowohl, w ie im 
Geblasehaus geschaffen, die G esam tanlagekosten  
werden geringer, wiihrend fiir die Kraftuber- 
tragung ein k leiner T eil der E nergie, der sicher

geringer ausfallen w ird, ais man auf den ersten  
A ugenblick annimmt, verloren geht, der aufierdem  
reichlich durch Ersparnisse an W artung, U nterhal
tung, Reparaturen usw . wieder eingebracht w ird.

Der Schwefelgehalt des Kupolofengichtgases.
Von Dr. phil. O t t o  J o h a n n s e n  in Brebach a. d. Saar.

L łr o fe s s o r  B . O s a n n  hat in seinem kiirzlich  
erschienenen A ufsatz iiber die Berechnung  

der Kupolofenabmessungen * zuerst darauf hin- 
gew iesen, daB der mit dem Eisen und mit den 
Koks in  den K upolofen hineingebrachte Schwefel 
nicht vollstand ig  in das geschm olzene E isen und 
in die Schlacke iibergeht, sondern dafi ein 
grofier T eil desselben durch „andere U rsachen“ 
entfernt w ird. D iese w ich tige T atsache scheint 
man friiher nicht beachtet zu haben, w enigstens 
findet sie sich in keinem Lehrbuch erwahnt. 
Nach Prof. Osann erfolgt die „E ntschw efelung14 
im Kupolofen genau so w ie im E lektrostahlofen  
und im R oheisenm ischer durch „Entweichen von  
schwefliger Saure und zum groBten T eil durch 
A usseigern von schw efelreichen E isen- und 
ilan gan leg ieru n gen ; »M anganlegierungen« dabei 
unterstrichen“. P rof. Osann nimmt an, daB sich  
unter der bekanntlich ziem lich schwefelarmen

„Stahl und E isen“ 1908 Nr. 41 S. 1449.

und iiberhaupt nur in geringer Menge fallenden  
K upolofenschlacke noch ein sulfidreicher „S te in “ 
abscheidet, auf welchem die Schlacke schwimmt.

Ich habe nun dadurch Einblick in die „E nt- 
schw efelung“ des Kupolofens zu gew innen ver- 
sucht, daB ich den S c h w e f e l g e h a l t  d e s  
G i c h t g a s e s  erm ittelte. Zu diesem Zweck  
wurde eine mit der Gasuhr gem essene Gasmenge 
durch ein Porzellanrohr aus der Ofengicht ab- 
g esau gt und das Gas durch A bsorptionsgefafie  
mit Kalium karbonatlosung gele itet. A us der 
L osung wurde der Schwefel nach dem Ansauern  
und Oxydieren mit Brom salzsaure durch Baryum - 
chlorid gefallt und zum Schlufi ais Baryum - 
sulfat gew ogen.

D iese Untersuchungen wurden an einem  
Kupolofen der II a l b e r g e r  h i i t t e  bei Brebach  
a. d. Saar ausgefuhrt. D er betreffende Ofen hat eine 
Hohe von 5 m und einen Schachtdurchm esser 
von 1 m. E r wird mit kaltem W ind betrieben  
und dient zum Einschm elzen von L usem burger
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G ieBereieisen in Form von M asseln (P latten) gesam t 8 g  Schw efel, enthalten, so is t leicht zu
und GuBbruch. erkennen, d aB  e in  b e d e u t e n d e r  T e i l  d e s

D er Schw efelgehalt der G ichtgase dieses K o k s s c h w e f e l s  m i t  d e m  G i c h t g a s  e n t -
Ofens wurde nun bei hauflgen Versuchen zu w e i c h t .  D ie W ielitigk eit des G asschw efels
rund l  g  in 1 cbm Gas von 0 °  und 760  mm erhellt am klarsten aus einer vollstandigen
Druck erm ittelt. D iese Zahl erscheint auf den B ilanz des Schw efels im Kupolofen. Ich habe
ersten B lick  nur gering. U eberlegt man sieli fiir den erwalmten Kupolofen der H alberger-
aber, daB bei der Verbrennung von 1 k g  K oks hiitte alle hierzu notigen  W agungen  und
mit 1 bis 1 1/2 o/o Schw efel, also 10 bis 15 g  A nalysen vorgenomm en. E iner dieser Ver-
Schw efel, annahernd 8 cbm G ichtgas * gebildet suche sei nachstehend in Zahlentafel 1 wieder-
werden, die 1 g  Schw efel in 1 cbm, also ins- g eg eb en :

Zahlentafel 1.
B i l a n z  d e s  S c h w e f e l s  im  K u p o lo fe n .

Beginn des Yorsuches:** Yormittags 9 15. Ende: Nachmittags 4 00.
D em  O fen  z u g e fU h r te r  S c h w e f e l :

44 Satze zu 400 kg Brucheisen mit 0,078 % S ............... 17 G00 kg mit 13,73 kg S ks s
200 „ Roheisen Nr. 5 mit 0,104 °/o S ...........................................................................  8 800 „ „ 9,15 „ n

26 400 kg mit . . . “  22,88
„ „ „ 50 kg Koks mit 7,2 o/0 Feuchtigkeit, 9,5 o/o Asche, 1,24 °/« Schwefel =  2200 kg

feuchter Koks =  2044 kg trockener K o k s .........................................................  25,35
„ „ „ 25 kg Kalkstein mit 40 °/o COs, 0,03 °/o S =  1100 kg K a lk s to in ......................  0,33

Summa 48,56
A u s  d em  O fo n  e r h a l t e n  er  S c h w e f e l :  g

Eisenabstiche, wie oben,*** 26 400 kg mit 0,088 °/° S ...................................................................... 23,23
Schlackenabstiche 2200 kg mit 0,25 '/i S ................................................................................................ 5,55

Gichtgas:
Die Gasmonge wurde in bekannter Weise berechnet aus dem Yerhaltnis 

Vergaster Kohlenstoff 
Kohlenstoffgehalt von 1 cbm Gas

a) Berechnung des vergasten Koblenstoffes:
Aus dem Koks: 2200 kg abziiglich (7,2 -j- 9,5) % fur Asche und Feuchtigkeit 1833 kg C
Aus dem Kalkstein: 440 kg COa en th a lten d ................................................................................. 120 „ „

1953 kg C
b) Berechnung der in 1 cbm Gas enthaltenen Kohlenstoffmenge:

Gasanalysen: o/0 COa 15,3 16,0 18,0 17,4 15,6 17,0 18,0
% Co 6,3 5,4 2,3 4,2 6,8 3,8 2,5

o/o COs +  CO 21,6 21,4 21,3 21,6 22^4 20,8 ..... 20,5

im Mittel annahernd 21 °/o CO2 4- CO 
21

1 cbm Gas von 0° und 760 mm Druck mit 21 °/o CO2 +  CO enthalt: 0,536 — " =  0,1126kgC,f

folglich sind entstanden  ̂  ̂^  -  =  17 350 cbm Gichtgas von 0 ° und 760 mm Druck. f f

Schwefelgehalt des Gases:
Yormittags: 77,5 1 Gas yon 32° und 745 mm Druck gaben 480 mg BaSO-i;

1 cbm Gas von 0° und 760 mm Druck ............................................................. 1,015 g S
Nachmittags: 109,0 1 Gas yon 32 0 und 745 mm Druck gaben 684 mg BaSOi;

1 cbm Gas yon 0° und 760 mm Druck ............................................................. 1,028 g S
im Mittel 1,022 g Ś  kg s

folglich Gesamtmcngc des Gasschwefels: 17 350 X  1,022 g ..................................................... 17,73
Summa 46,51

B ei diesem V ersuck sind also -48,56 k g  worden. D ie Difterenz von 2 ,0 5  k g  lie g t  inner-
Schw efel in den Ofen eingefiihrt und 46 , 51  k g  halb der bei solchen Betriebsversuchen natiirlich
Schw efel in den Schm elzprodukten nachgew iesen ziem lich w eiten  F eh lergrenzen. D ie Bilanz

* Siehe B. O sann , „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 41 Einschmelzen kam und da das Brucheisen geputzt
S. 1451. war, so glaube ich keinen Abzug fur Schmelzyerlust

** Der Ofen befand sich zu Beginn und bei Be- anbringen zu durfen. Der Abbrand war gering, da
endigung des Yersuches in yollem Betrieb. Wahrend die Schlacke nur 4,6 o/0 Eisen enthielt.
der hauiigen Stillstande wurde die Schwefelbestimmung f  Ais bekannt sei yorausgesetzt, daB 1 cbm COs
im Gas unterbrochen. ebenso wie 1 cbm CO bei 0° und 760 mm Drack

*** Die Eisenabstiche konnten nicht abgewogen 0,536 kg C enthalt.
werden. Da das Roheisen in Form von Platten, die f f  Ich komme also annahernd zu demselben Re-
in GuBschalen gegossen, also sandfrei waren, zum sultat wie Professor Osann (s. S. 1451).
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ze ig t, daB von den 25 , 35  k g  K oksschw efel 
17 , 73  kg m it dem G ichtgas aus dem Ofen ent
fernt sind, d. h. 70 °/o ! S ie laBt ferner erkennen, 
w ie gering dagegen die entschwefelnde W irkung  
der Schlacke gew esen is t: D ie Schlacke enthalt 
nur 1/3 von dem Schw efel, der durch das Gicht
gas entfernt ist.

An sich ist es eigentlich selbstverstandlich, 
daB w ie iiberall beim Verbrennen von Koks so 
auch im Kupolofen der groBte T eil des K oks- 
schw efels gasfijrm ig entw eicht. Jeder brennende 
Koks riecht ja  nach „Schw efel" . Ich glaube, 
daB die Koks auch im H oehofen vor den Formen  
zuerst unter E ntw icklung gasform iger schw efliger  
Saure yerbrennen. Im Hoehofen befindet sich  
dieses Schw efeldioxyd nun aber in einem rich- 
tigen  A bsorptionsturm e, der mit schweflige 
Saure bindenden Stoften gefiillt ist, namlich mit 
basischer Schlacke, gebranntem K alk und dergl. 
D iese  binden die schw eflige Saure unter Bildung  
von Sulfiten, w elche dann erst sekundar zu 
Sulfiden reduziert werden. D er Kupolofen ist  
ein m angelhafterer Absorptionsturm  ais der Hoch- 
ofen, w eil er w eniger K alk enthalt, mit lockererer 
Beschickung gefiillt is t, eine geringere Durch- 
se tzu n gsze it b esitzt usw. D eshalb kann hier 
ein groBer T eil der schw efligen Saure unabsorbiert 
aus der Gicht entw eichen, w as beim Hoehofen 
unmoglich ist.

W ie  steht es nun mit der E ntschw efelung  
durch sulfidreichen „ Stein “, der Professor Osann 
bei w eitem  den groBten A nteil an der E nt- 
fernung des Schw efels zuschreibt? A us der oben 
m itgeteilten  B ilanz geh t m it Sicherheit heryor, 
daB sie in diesem F alle  hochstens eine sehr 
untergeordnete E olle  gesp ielt hat. E s liiefie An- 
naherungsw erte fiir absolut genau ansehen, 
w ollte man den „V erlust“ von 2 ,0 5  k g  Schw efel 
auf R echnung dieser „Sulfidsteinentschw efelung“ 
setzen . Ob bei den von P rof. Osann angefiihrten  
F allen  (s. Zahlentafel 7) die „durch andere Ur- 
sachen entfernten“ Schw efelm engen nicht nur, 
w ie ich annehme, aus der Gicht entwichen sind, 
sondern auch ais „S te in “ entfernt sind, das kann 
nur eine vollstandige „ B ilanz “ des Schw efels fiir 
diese Oefen lehren. Oder aber Professor Osann 
ze ig t uns diesen hypothetischen Sulfidstein in  
natura. B is je tz t  kann ich an die E xistenz des- 
selben nicht glauben.

W enn sich auch in allen F allen  herausstellen  
so llte , daB die „Entschw efelung" im Kupolofen, 
meiner A nsicht folgend, auBer durch regelrechte  
V erschlackung a l l e i n  durch den „G asschw efelu 
und nicht auch durch andere bis je tz t  hypo- 
thetische Ursachen erfolgt, so bleibt es doch das 
V erdienst P rofessor Osanns, diese interessanten  
V organge in ihren Grundziigen k large leg t zu  
haben.

Zum  Gesetzentwurf betreffend die Gesellschaftssteuer.
I j i e  „N ordw estliche Gruppe des Vereins 

deutscher E isen- und StahlindustriellerK 
hat an den L andtag der PreuBischen Monarchie 
die nachfolgende D enkschrift gerichtet:

In der S itzung des PreuBischen Abgeordneten- 
hauses vom 20 . Oktober d. J . sagte der PreuBische 
Finanzm inister H r. Staatsm inister F r h r .  y o n  
R h e i n b a b e n  iiber die A k tien gesellsch aften :

„D iese kapitalistischen Y ereinigungen haben 
in unserem W irtschaftsleben eine von Jahr zu 
Jahr steigende B edeutung gew onnen, und zwar  
eine B edeutung, die auch ihre steuerliche L ei
stungsfah igkeit ais sehr hoch erscheinen laBt. 
B ei der W ahl, ob man die steuerliche Be- 
lastung der einzelnen Zensiten iiber 25  °/o stei- 
gern so llte , oder ob man dieseK apitalvereinigun- 
gen steuerlicli starker erfassen so llte , muBte 
die E ntscheidung fiir den letzteren  Modus aus-
fallen .............  D ie A ktiengesellschaften  haben
fast alle ein Grundkapital von mindestens 
einer M illion Mark, s i e  h a b e n  d u r c h 
s c h n i t t l i c h  11 °/o D i y i d e n d e  yerte ilt  
und wurden also, wenn sie physische Personen  
w aren, k iinftig  einer Einkomm ensteuer von  
5 %  unterliegen . D azu wiirde die E rganzungs- 
steuer treten , die bekanntlich rund 1 1/ i °/o 
ausmacht. E in physischer Zensit in dieser

Situation wiirde also 6 1/ i  °/o an Staatssteuern  
zu entrichten haben, und w ir schlagen Ihnen 
yor, die juristischen Personen durchschnittlich  
mit 6 o/o, also noch eine K lein igkeit w eniger, 
zu belasten, und sie bei ganz hohem Gewinn 
auf etw as iiber 7 °/o steigen, zu lassen . D er 
M ehrertrag einer so abgestuften Steuer wiirde 
22  M illionen Mark betragen."

DaB zu den erhohten Steuerleistungen, die 
in folge der A ufbesserung der B eam tengehalter  
notw endig sind, auch die A ktiengesellschaften  
beitragen miissen, bezw eifeln w ir keinen A ugen- 
blick, konnen aber nicht zugeben, daB es in dem 
Um fange notw endig is t, w ie  ihn der Herr F inanz
m inister in yorstehender D arlegung gew iinscht 
hat. W ir  lassen dabei die F rage ganz unerortert, 
ob w irklich zur D eckung des Bedarfs von  
126 Millionen Mark 55 M illionen Mark durch 
neue Steuern aufgebracht werden miissen oder 
ob nicht der preuflische Staatshaushalt noch 
andere R eserven aufw eist. D ies zu prufen, is t  
Sache des L andtags allein.

W ohl aber fiihlen w ir uns yerpflichtet,' den 
N achw eis zu fiihren, daB die yorstehenden Aus- 
fiihrungen des Herrn Finanzm inisters iiber die 
A ktiengesellschaften  ein durchaus unzutreffendes 
B ild der w irklichen Y erlialtnisse bieten.
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B ei (ler Bem erkung, dafi die „steuerliche- 
L eistungsfah igkeit“ der A ktiengesellschaften  eine 
„sehr liohe“ sei, hat der H err Finanzm inister  
allem A nscheine nach vergessen , in w ie holiem  
Grade die A ktiengesellschaften  schon heute zu 
den Steuern, zu den sozialpolitischen Abgaben  
usw. herangezogen werden. W ir  gestatten  uns 
daher, folgende streng buchmafiig zu belegende  
Tatsachen m itzu te ilen : *

D er B o c h u m e r  Y e r e i n  f i i r  B e r g b a u  
u n d  G u  f i s t a h l f a h r i k a t i o n  entrichtete im 
Geschiiftsjahre 1 9 0 7 / 0 8  fiir :

1. Unfall-, Kranken- und Invaliden- M
Yorsicherungsbeitrttge (Werks-
b e itr iig e ) ............................................ 861 226,44

2. Ausgaben fiir verBchiedene AYohl- 
fahrtseinrichtungen, Ueberweisun- 
gen an die Beamten-Pensionskasse 
und Unterstiitzungen an Arbeiter
und Arbeiterfamilien .................. 238 886,64

3. Steuern ............................................ 572 648,11
zusammen 1 672 761,19

D er Gesam treingewinn fiir das Geschaftsjahr 
1 9 0 7 / 0 8  betragt 4 4 3 6  5 0 0 , 1 7 , ^  und die D iy i
dende, w elche der V erw altungsrat der am 
31 . d. M. stattfindenden Generalversam mlung in 
Y orschlag bringen wird, 3 780 0 0 0  J(>. —  D ie 
vorstehend berechneten 1 6 7 2 7 6 1 , 1 9 ^  ergeben 
37 , 70  o/o des R eingew innes und 4 4 ,2 5  °/o der zu 
zahlenden Dividende.

D ie U n i o n ,  A ktiengesellschaft fiir Bergbau, 
Eisen- und Stahlindustrie in Dortmund, zahlte
im G eschaftsjahre 1 9 0 7 / 0 8  an : M

Steuern . . .  ................................... 268 217,65
Beitragen zu den Arbeiterkranken- 

kassen und zur Invaliden-, Witwen-
und "W aisenkasse..........................  111 909,28

Beitragen zu den Knappschaftskassen 307 843,39
Beitragen zur UntalWersicherung der

Arbeitor und B ea m ten .................  413 990,65
die Alters- und Invalidcnyeraicho-

rungsanstait ................................... 98 043,58
Lebon8ver8icherungsbeitriigen und 

auBcrordentlichen Unterstiitzungen 
der Arbeiter und Beamten . . . 101 739,57

insgesamt 1 301 744,12

mithin einen B etrag , der 3 ,1 0  °/o des A ktien- 
kapitals ausm aclit. D er R eingew inn der W erke  
betrug 1 950  3 6 9 ,3 0  d (>, also nur 648  6 2 5 ,1 8  d i  
mehr ais der B etrag  fiir sozia le  Z wecke.

F r i e d .  K r u p p ,  A ktiengesellschaft in E ssen. 
In der Gewinn- und V erlustrechnung fiir 1 9 0 6 / 0 7  
betru gen : 6

Steuern ................................................  4 137 578
A rbeiterversicherung..........................  3 391 041
Wohlfahrtsausgaben ..........................  4 775 190

zusammen 12 303 899

* Ygl. die Denkschrift des „Yereins deutscher 
Eisen- u. Stahlindustrieller“ iiber die Notwendigkeit 
der Beibehaltung der Roheisen-, Halbzeug- und 
Schrottzolle. Berlin 1908.

D er Gewinn aus 1 9 0 6 / 0 7  belauft sich auf 
24  8 4 4  2 6 6 ^ ,  so dafi die vorgenannten L asten  
fast 50  °/o, fast die H alfte des G ewinnes aus- 
machen. Fiir A rbeiterversicherung und W ohl- 
fahrtseinrichtungen allein wurden 8 166 231  J(, 
ausgegeben, also ungefilhr 30 °/o oder fast ein 
D ritte l des G ewinnes. Aufierdem wurde von
letzterein  noch 1 Million Mark fiir die A rbeiter- 
stiftung verw endet.

A uf die A ktien y erte ilt wurden 18 Millionen 
M a r k = 1 0 ° /o ,  so dafi fiir Steuern, A rbeiterver- 
sicherung und W ohlfahrtsausgaben iiber zw ei 
D ritte l von  der den A ktionaren zufallenden  
Summę ausgegeben wurden.

P h o e n i x ,  A ktiengesellschaft fiir B ergbau- 
und H iittenbetrieb, zah lte im Geschiiftsjahre 
1 9 0 7 / 0 8 :

an Beitragen zu den Unfallyersiche- M
rungB - Genossenschaften, zu den 
Kranken- und Invalidenkassen 
sowie fur die Invaliditiits- und
A U ersversich eru n g ......................  2 848 936,55

an Beitragen zu den Beamten-Pen-
sionskassen ........................................  56 061,54

an U nterstiitzungen ...........................  64 280,85
Der durch die Binnahmen fiir die 

den Jleistern und Arbeitern zu 
billigen Mietspreisen iiborlassenen 
YVerkswohnungen nicht gedeckte 
Betrag fur die TTnterlialtung der 
Arbeiterkolonien und fiir Ver- 
zinsung der Anlagewerte belauft 
sich fiir 1907/08 auf rund . . . 75 000.—

zusammen 3 044 278,94
Die Gesamtsumme der gezahlten 

Staats- und Kommunalsteuern be- 
liiuft sich a u f .............. J 896 060,68

Summa 4 940 339,62

D er Gewinn des G eschaftsjalires 1 9 0 7 / 0 8  
betriigt 15 2 6 3  4 7 0  ^ .  D ie fiir A rbeiterver- 
sicherung und W ohlfahrtszw ecke aufgewTendete 
Summę macht hiernach 32 , 37  °/o vom Gewinn aus.

D ie G e l s e n k i r c h e n e r  B e r g w e r k s -  
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  zahlte 190 7  an Staats- 
uud G em eindesteuer 2 0 9 7  4 8 6  J(> , d. i. 
12 , 14  o/o vom R eingew inn; fiir Knappschafts- 
gefiille  1 6 9 0  0 4 6  c/ś, d. i. 9 , 79  °/o vom Rein
gew inn ; B eitrag  zu U nfallberufsgenossenschaften  
1 8 6 4 5 3 8  d. i. 10 , 79  °/o vom  R eingew inn; 
B eitrag  zur Invaliden- und A ltersversicherung
351 949  cS ,  d. i. 2 ,0 4  °/o vom R ein gew in n ; Ge- 
sammtsumme ausschliefilich der B eitriige der A r
beiter 6 0 0 4  0 2 0  J 6 , d. i. 3 4 ,7 6  °/o vom Rein- 
gew inn. D ie L asten  auf den K opf der be- 
schaftigten  A rbeiter beliefen sich auf 149 d l-  

W ir glauben, dafi die „sehr hohe Steuer- 
le istu n gsfah igk eit“ der A ktiengesellschaften  denn 
doch schon heute in einem Mafie „beriicksichtigt 
wird, dafi eine w esentliche S teigerun g nach den
Y orschliigen des G esellschaftssteuer-G esetzent-
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w urfes die allerschw ersten Bedenken liervorrufen  
mufi, um so mehr, ais schon die heutigen Auf- 
w endungen zum groBen T eile  eine V orbelastung  
der deutschen Industriegesellschaften  ihren aus- 
landischen W ettbew erbern gegeniiber auf dem 
W eltm arkte bedeuten. S te igert man diese Vor- 
belastung in einem unzulilssigen Mafie, so unter- 
griibt man damit die W ettbew erbsfahigkeit 
unserer W erke auf dem W eltm arkte und 
schlachtet damit, um ein Bism arcksches W ort 
zu gebrauclien, die H enne, die die goldenen  
E ier leg t.

V o llig  unzutreffend is t  aber die S tatistik , 
die der H err F inanzm inister seinen Vorschliigen  
zugrunde leg t. E r sag t w o rtlich : „Die A ktien- 
gesellschaften  liaben durcli3chnittlich 11 °/o D iv i- 
dende yerte ilt . “ D abei begreift aber seine S ta tistik  
nur die G esellschaften in sich , die wiihrend 
dieser funfzehn Jahre E r t r a g e  geliefert  
haben, und verg ifit die grofie Zahl derer, die 
k e i n e  U e b e r s c h i i s s e  brachten. Dadurch ent
steht ein ganz schiefes und falsches B ild, und 
der A bgeordnete Dr. F r i e d b e r g  geh t sicher- 
licli n icht w eit fehl, wenn er behauptet, dafi bei 
einer sta tistisch  richtigen B etrachtung der Er- 
trag der A ktiengesellschaften  im D urchschnitt 
nur etw a 5 bis 6 °/o ergeben wiirde.

D iese Behauptung stiitzt auch ein U rteil 
v. S e l i m  o 11 e r s  in der neuesten Auflage des 
ersten Bandes seiner V olksw irtschaftslehre, wenn 
er sag t, die A nsicht, dafi „das K apitał aus 
der A ktiengesellschaft eine ungeheure R ente be- 
ziehe, o h n e  e t w a s  d a f i i r  z u  l e i s t e n “ , sei 
eine Anschauung, „die dem alteren mehr 
k n a b e n h a f t e n  und noch halb mauchesterlich 
denkenden Sozialism us“ e ign e! Dann ste llt  
v. Schm oller fest, dafi fiir das Jahr 1 9 0 2 / 0 3 ,  
wo die T abelle des H errn M inisters 12 , 26 °/o 
und fiir 19 0 3  1 0 ,4 9  °/o ais D urchschnittsertrag  
der A ktiengesellschaften  berechnet, von den ge- 
samten 2 5 5 4  preufiischen A ktiengesellschaften  
952 keine D iyidende, 67 0  eine D iyidende yon 
0 bis 5 °/o, 6 1 4  eine D iyidende von 5 bis 7 °/o 
und nur 2 8 4  eine solche von iiber 10 °/o ge- 
bracht haben.

Einen ferneren F eh ler begeht der G esetz
entw urf damit, dafi er die yerte ilte  D iyidende 
ais r e i n e n  Zins des A ktienbesitzers betrachtet, 
ohne zu bedenken, dafi dies nur in den selten- 
sten F alien  zutrifft, namlich nur dann, wenn  
die Aktioniire ihre A ktien seit der Griindung 
besitzen. E r z ieh t nicht in B etracht, dafi v iel- 
mehr E inissions- und vor allem Borsenkurs den 
W ert einer A ktie  bestimmen und ihn gemiifi 
den normalen Z insyerhaltnissen regulieren , so 
dafi im D urchschnitt der A ktionar bei befriedi- 
gend rentierenden G esellschaften nur einen guten  
Zinsfufi auf sein A ktienkapital erhiilt und 
nicht mehr. In w elchem  Y erhaltnis nun Nominal- 
w ert und K ursw ert der preufiischen A ktien zu-

einander stelien, mogę eine A ngabe R a t h g e n s  
im W orterbuch der Y olksw irtschaft zeigen . Er 
bemerkt, dafi von den A ktien der 2 5 5 4  preu- 
fiischen A ktiengesellscliaften  des Jahres 1 9 0 2 /0 3  
led iglicli 719  einen Borsenkurs besafien und der 
N ennw ert 4 6 2 5  M illionen Mark, der B orsenw ert 
aber 71 0 0  Millionen Mark betrug.

E s is t auch nicht richtig , led iglicli das 
e i n g e z a h l t e  A ktienkapital zur Steuerberech- 
nung gelten  zu lassen; denn nicht das A ktien
kapital a l l e i n  bringt die neuen W erte hervor, 
sondern das g e s a m t e  w e r b e n d e  K a p i t a ł ,  w ie  
z. B . Anleihen, zur V erbesserung und E rw eiterung  
yerw endete U eberschiisse usw . S oli der P rozent- 
satz des G ewinnes in gerechter W eise  erm ittelt 
werden, so mufi der Gewinn in B eziehung zum 
gesam ten werbenden K apitał g e se tz t werden, 
nicht zum A ktienkapital allein.

D irekt falsch is t die B etrachtung des ein- 
gezah lten  A ktienkapitals bei den V e r s i c h e -  
r u n g s g e s e l l s c h a f t e n .  H ier bildet das A ktien
kapital doch gew isserm afien nur einen R e s e r v e -  
f  o n d s , und mafigebend mufite hier der gesam te  
G e s c h i t f t s u m f a n g  sein. W as wiirde dann 
geschehen bei V ersicherungsgesellschaften , die 
ihr eingezahltes A ktienkapital zum groBen T eil 
w ieder zuriickgezahlt haben oder dereń A ktien
kapital in Solaw echseln auf Sieht besteht?

Auch die Definierung des Grundkapitals der 
B e r g g e w e r k s c h a f t e n  is t m angelhaft, da hier 
nur von B e i t r a g e n  der Gewerken geredet wird, 
v ie le  G ew erkschaften aber ihre E rw eiterungen, 
Neuerwerbungen usw. nicht durch ZubuBen der 
Gewerken, sondern durch A b z i i g e  v o n  d e n  
A u s b e u t e n  gedeckt haben. D iese aber wiir- 
den k e i n e  B e i t r a g e  darstellen uud kamen ais 
Grundkapital also nicht in B etracht. E s g ib t 
doch bekanntlich genug G ew erkschaften, die nur 
ein paar Millionen Zubufie eingefordert haben, 
dereń B orsenw ert aber das Y ielfache dieser Zu
buBen betragt.

Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich zur 
G eniige, daB der Steuererheber nicht zu seinen  
U ngunsten das Grundkapital um schreibt, und 
dadurch, dafi er das w e r b e n d e  K a p i t a ł  nicht 
in seiner G esam theit in Rechnung zieht, das  
Y e r h a l t n i s  d e s  G e w ń n n e s  z u m  K a p i t a ł  
z u g r o B  erscheinen lafit, die Steuerstufe aber 
erhoht und so łiohere Steuersummen einzieht.

W ie  hoch nun diese Summen sein werden. 
und vor allem w ie hoch sich die M e h r b e l a s t u n g  
durch die neue Art der B esteuerung und ihren 
Steuersatz stellen  w ird, m ag folgende S ta tistik  
zeigen , dereń Grundlagen w ir von 55 rheinisch- 
w estfalischen A ktiengesellschaften  erhalten haben 
und die einer aufierst sorgfaltigen  Priifung  
yon uns unterzogen sind, daher auf strengste  
Z uyerlassigkeit Anspruch erheben konnen.

D ie Steuerbetrage sind selbstverstandlich  
fiir das g leiche Geschaftsjahr berechnet.
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132 
134 
129 
119 
147 
112
127 
89

128 
122
116 
102 
119 
178 
119 
106 
219 
112 
192 
256 
109 
119 _  
140°/o

407

2100

57908

S te u e rm e h r-  
b e la s tu n g  n u r  in  % 
a n g e g e b e n .

M e h rb e la a tu n g  n u r  
in  % a n g e g e b e n .

M e h rb e la s tn n g  n u r  
in  % a n g e g e b e n .

M e h rb e la s tu n g
D u rc h s c h n it t .

D ie  a u fle ro rd e n t-  
l ic h e n  S te ig e ru n -  
g e n  53— 55 s in d  b e i  
d e r  D u rc h s c h n it ts -  
b e re c h n u n g  a u s -  
g e la s s e n ,  d a  sie  
e in  f a ls c h e s  B ild  
e rg e b e n  w u rd e n ,  
u n d  s ic h  z u d e m  
n ic h t  a u f  b e t r a c h t-  
lic h e  S um  m en  b e -  
z ie h e n .

Aus diesen Zahlen ergibt sich, dafi die Mehr
belastung entsprechend den Grundsatzen der B e
rechnung des H errn F inanzm inisters im Durch
schnitt 140  %  betragt, also w eit iiber das von  
ihm in A ussicht geste llte  MaB hinaus geh t und 
sich durchaus nicht auf die schon an sich enonne 
V erdoppelung beschrankt. D araus ergibt sich  
bereits ein ganz bedeutender M ehrertrag von 
d e n  G esellschaften, die bisher schon von der 
Einkoinm ensteuer in verhaltnism afiig gutem  
MaBe getroffen wurden. H inzu kommt aber 
—  und das w ird den E rtrag  der Steuer fiir 
den S taatssackel sicherlich gew a ltig  anschw ellen  
lassen  — , daB diejenigen G esellschaften, die 
bisher keine, oder infolge des d lj2 °/oigen Ab- 
zu ges nur geringe Steuern zu tragen hatten, 
nunmehr zum T eil mit ganz erklecklichen  
Summen herangezogen werden. Gerade diese 
G esellschaften, die gew isserm aBen um ihre 
E xistenz kampfen, trifft die Schm alerung ihres 
karglichen G ewinnes auBerst hart und w ird sie 
in ihrer W eiteren tw ickelung zw eifellos hemmen.

Uns stehen Berechnungen leider nur von 
d r e i  G esellschaften zur Y erfiigung, wo diese 
Steigerung ganz abnorm und die ungeheure B e
lastung reclit erkenntlich wird.
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W elche Summę diese B etrage bei allen in 
B etracht kommenden A ktiengesellschaften  aus- 
machen wurden, laB t sich kaum schatzen , aber 
das kann auch hier g le ich g iiltig  sein; festgeste llt  
is t, daB zu dem yorigen  M ehrbetrag der r e g e l -  
m a f i i g e n  Steuerzahler ein solcher der bisher 
nicht oder in folge des 3 Ł/a °/oigen A bzuges nur 
gering  betroffenen h inzutritt.

E ine kleine Schatzung konnte man yielleicht 
an der Hand der vorhin erw ahnten S c h m o l l e r -  
s c h e n  S ta tistik  treffen, nach der etw a 1 4 
sam tlicher in PreuBen ans&ssiger A k tiengesell
schaften 0 bis 5 %  D iyidende erbrachten, also 
zum groBeren T eil w ohl unter diese Rubrik 
fallen diirften.

F iir die H ohe des S teuerertrages kommt 
w esentlich  in  F rage, au f w elche K lassen der 
Zensiten sich die M ehrbelastung in  der Haupt- 
sache v erte ilt . N aturgem aB w ird der H 6chst- 
prozentsatz auf die n iedrigste  K lasse entfallen, 
da ja  sie bisher von dem 3 1/a°/o igen  Abzuge 
den groBten Y orte il h atte . D ie geringste  pro- 
zentuale M ehrbelastung is t selbstredend bei der
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hochsten Gruppe zu finden, w eil der SteuerfuB  
iiber 7 2/5 °/o hinaus nicht mehr ansteigt.

Um einigermafien einen orientierenden CJeber- 
blick zu gew innen, und um zu sehen, w ie  und 
w  o der SteuerfuB erm aBigt werden muB, sei 
nachfolgende S ta tistik  angefiihrt. E s felilen in 
ihr die ganz abnormen P rozentsiitze, sow ie die
jen igen  P rozen tsa tze , mit denen die absoluten  
B etrage nicht angegeben waren.

D ie voraussichtliche M ehrbelastung in P ro- 
zenten durch die G esellschaftssteuer ste llt sieli 
bei den bisherigenE inkom m ensteuerbetragen von:

S te u e r s a tz  fur d ie  G em e in d o -  
e in k o m m e n ste u e r .
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1. 267 1. 121 1. 108 1. 127 1. 113 1. 111
2. 169 2. 133 2. 127 2. 142 2. 113 2. 119
3. 103 3. 100 3. 132 3. 172 3. 125 3. 112
4. 363 4. 149 4. 127 4. 119 4. 116
5. 126 5. 96 5. 128 5. 122
6. 186 6. 134 6 . 119 6. 112
7. 94 7. 129 7. 109
8. 139 8. 115 8. 119
9. 179 9. 231

10. 134 10. 129
11. 147 11. 102
12. 119 12. 219
13. 178
14. 106
15. 192
16. 256

i  'i
1 ? 172o/o 138°/o 121% 1470/o 1170/0 115%
EJ—1 v

A uf alle F a lle  ergibt sich schon aus Vor- 
stehendem, daB die vom G esetzentw urf in § 5 
vorgeschlagenen S atze  v ie l zu hoch und gar  
nicht zur D eckung des Bedarfs erforderlich  
sind, so dafi w ir schon aus diesem Grunde aucli 
den Gedanken der Q uotisierung noch einmal an- 
regen m ochten, gegen  den sich der H err F inanz- 
minister so sehr straubt. H inzu kommt fiir die 
weitaus grSfite M ehrzahl der A ktiengesellschaften  
noch die T a tsach e , daB sie auch an die 
Kommunen hohere Abgaben zu leisten  haben 
wurden ais bisher. Sie belaufen sich im Durch- 
schnitt auf 22°/o , w ie folgende S ta tistik  bew eist. 
W ir bemerken zu dieser S tatistik , daB wir 
unsere Erhebung zunachst auf die eventuellen  
W irkungen betrefts der Staatssteuern beschrankt 
hatten und erst im letzten  Augenblick vor 
Drucklegung dieser D enkschrift mit R iicksicht 
auf die yielfachen Erorterungen in der P resse  
iiber die W irkungen des § 11 des Entw urfs 
auf die Hohe der Kommunalsteuern unsere Um- 
frage auch auf die letztereń  ausdehnten. H ier
durch is t  es zu erklaren, daB die nachfolgende 
Statistik  nur 17 W erke umfafit.

15
IG
17

41 720 
546 000 

34 02 
39 480 

308 800 
26 880 

102 226 
13 000 

409 700 
97 200 

1 599 600 
526 262 
151 200 
44 240

58 265 
593 757 

41 487 
50 288 

359 398 
35 820 

107 412 
16 699 

414831 
112 162 

1 G20 000 
730 769 
170 100 

61 516

B e m e rk u n ę e n

113825 
31 016 
48 161

30 4041

% • v ■

16 545 40
95 514 17

7 460 22
10 808 27
50 598 16

8 940 33
5 186 5
3 699 28
5 131 12

14 962 16
21 000 1

204 507 39
18 900 13
17 276 39

also 22% M c h rb e la s tu n p  
i. D u rc h sc h n lt t.

Zu b e a c h te n  
is t , daB  S te ig e -  
r u n g e n  v o n  1 
u n d  5%  m lt- 
g e rc c b n e ts in d !

‘  n  s  
“ 3 = 2

u a « a

•= S o i i 0 a
■2-2.S es — i  a %
28 454 25

612 0,2
7 083 15

Gegen eine derartige w eitere B elastung der 
A ktiengesellschaften  bestelien die allerschw ersten  
volksw irtschaftlichen  Bedenken. Zunachst wird 
die ungerechte D oppelbesteuerung in ausgedehn- 
testem  Mafie festgeleg t, die da, wo T ochter- 
gesellschaften  esistieren . zu einer dreifachen  
B esteuerung w ird. D ie „G esellschaften m. b. H .u 
sollen aber von der G esellschaftssteuer aus- 
geschlossen bleiben, w eil man die „ D o p p e l 
b e s t e u e r u n g  der G esellschaftsgew inne“ ver- 
meiden w ollte, da dieselbe von den „ B e -  
t e i l i g t e n  a i s  U n b i l l i g k e i t  e m p f u n d e n  
werden wiirde". D ieses Unbilligkeitsem pfinden  
haben nach der Meinung der R egierung die 
A ktionare nicht; denn „ d e r  Z u s a m m e n h a n g  
z w i s c h e n  d e m A k t i o n a r  und der G e s e l l -  
s c l i a f t  i s t  d e r a r t  l o s e ,  der A ktionar is t  von 
der Geschaftsfuhrung so w eit entfernt, daB er 
die B esteuerung der A ktiengesellschaft n i c h t  
ai s .  e i n e  i h n  s e l b s t  t r e f f e n d e  B e l a s t u n g  
empfmdet“. D ie Y orstande der A k tien gesell
schaften seien im allgem einen bestrebt, an die 
Aktionare in den einzelnen Jahren m oglichst 
gleichm afiige D ividenden zu verteilen, und die 
Mehrbesteuerung nach dem vorgeschlagenen Modus
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wiirde iu der Hohe der D iyidende i i b e r h a u p t  
n i c h t  zum Ausdruck gelangen.

E iner K ritik dieser durch Sachkunde wirk- 
lich nicht getrUbten Bem erkungen konnen w ir  
uns hier w ohl enthalten.

D ie konservatiye K reuzzeitung polem isiert 
aufs schUrfste gegen  diese „M otive“ des Mi- 
n isters, „die keine M otive sind“ . Sie greift 
den „schonen“ Ausdruck der Begriindung „un- 
zw eife lh aft“ auf, und sa g t m it R echt, dafi von 
dem, was die Begriindung a is „unzw eifelhafta be- 
trachte, „d a s  G e g e n t e i l  u n z  w e i f e l h a f t “ sei.

D as is t ja  iiberhaupt das H n l o g i s c h e  in der 
Begriindung des Enwurfes: einmal erkennt sie die 
D oppelbesteuerung i i b e r h a u p t  n i c h t  a n ,  da 
der Aktionitr „die B esteuerung der A k tien gesell
schaft n icht ais eine ilin selbst treffende B elastung  
em pfindet"; dann sagt sie, daB der A ufliebung  
der D o p p e l b e l a s t u n g  d e r  A k t i o n a r e ,  ahn- 
lich w ie sie bei den G. m. b. H. durchgefiihrt ist, 
derartige „praktische Schw ierigkeiten  sich ent- 
gegen stellen , daB sie die Ausfiihrung dieses 
Gedankens geradezu unm oglich machen und dieses 
Moment ais f e r n e r  entscheidend in B etracht 
kom m t“ ! Darin lieg t doch ein offenbarer 
W iderspruch.

H inzu kommt, daB die geplante G esellschafts
steuer eine bedeutende E ntw ertung des K apital- 
besitzes in A ktien  herbeifiihren wiirde, den w ir 
ganz maBig greifend auf 16 bis 17 °/o annehmen 
konnen, so daB hier eine te ilw eise  Konfiskation 
des B esitzes vorlage.

Endlich aber befiirchten w ir, daB sich das 
Publikuin von der B ete iligu n g  auch an soliden  
Aktienunternehm ungen in erheblichem Umfange 
abwenden wurde, da der Erw erber einer A ktie nun-

Bericht uber in- und
Deutsche Patentanmeldungen.*

12.'November 1908. KI. 7a, S 21871. Universal- 
tragerwalzwerk mit zwei Horinzontalwalzen und einer 
oder zwei mit ihren Achsen in derselben Yertikal- 
ebene wie die Achsen der Horizontalwalzen liegenden 
Yertikalwalzen. Ilugo Sack, Rath.

KI. lOa, O 5669. Liegender Begenerativkoksofen 
mit gleichbleibender Richtung der Flamme und mit 
Sohlenkanal unterhalb der Kammersohle. Dr. C. Otto 
& Comp. G. m. b. II., Dahlhausen a. d. Ruhr.

KI. 12k, C 16 467. Yerfahren zur Gewinnung 
von Ammoniak aus Destillationsgasen. Franz Joseph 
Collin, Dortmund, Beurhausstr. 14.

KI. 35 b, M 34030. Greifvorrichtung fur einen 
Błock Briketts, Ziegelsteine und dergl. Eberhard 
Mohlen, Homberg a. Rh.

KI. 49 b, Sch 28 276. Maschine zum Zerteilen 
von Profileisen; Zus. z. Pat. 163 994. Schulze & Nau- 
mann, Cothen.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fur jedermann zur 
Einsicht und Einspruchserhebung im Patentamte zu 
B e r lin  aus.

mehr eine v o l l e  f i i n f f a c h e  s t a a t l i c l i e  Steuer- 
la st zu tragen hatte, nam lich: 1. A ktienstem pel, 
2. U m satzstem pel, 3. Einkom m enbesteuerung ais 
physische Person, i .  Erganzungsbesteuerung ais 
physische P erson, 5. G esellschaftssteuer (E in- 
kommen- und E rganzungssteuer zusammen). D as 
muBte aber zw eifellos die Gefahr herauf- 
bescliw oren, daB auch fiir die notw endigen Er- 
w eiterungen unserer Unternehinungen auf die 
D auer nicht mehr geniigendes K apitał zur V er- 
fiigung g este llt  wrerden wiirde. DaB eine der
artige N ichtbefriedigung des Geldbedarfs fiir 
Aktienunternehm ungen im Interesse unserer ge- 
sam ten w irtschaftlichen V erhaltn isse auf das 
tiefste  zu beklagen sein und auch betrefts der 
Steuerertragnisse die unheilvollsten  F olgen  fiir 
den S taa t selbst ze itigen  w iirde, bedarf an dieser 
S telle  eines w eiteren  B ew eises nicht. Ebenso- 
w enig brauchen w ir nochmals heryorzuheben, 
daB die m it groBen Opfern und unernuidliclier 
A rbeit errungene W ettbew erbsfah igkeit der 
deutschen Industrie auf dem W eltm arkt durch 
eine derartig schw ere B elastung auf das Nach- 
te ilig ste  beeinfluBt und zum T eil ganz zw eife l
los in F rage g este llt werden wiirde. A us allen  
diesen Griinden richten w ir an den PreuBischen  
L andtag die dringende B itte ,

er w olle dem G esetzen tw urf in der vor- 
liegenden Form  die G enehinigung yersagen  
und insbesondere nicht die S teuersatze im 
§ 5 des E ntw urfs gutheiBen. 
N o r d w e s t l i c h e  G r u p p e  d e s  V e r e i n s  

d e u t s c h e r  E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e l l e r  
Der Yorsitzende: Das geschiiftsf. Mitgl. d.Yorstandes: 

A. Servaes, Dr. W. Beumer,
K g l. G e h .K o m m e rz ie n ra t .  M. d . A .

auslandische Patente.
16. November 1908. KI. 24e, B 46159. Gas- 

generator mit Łuftzutritt von oben, bei welchem dio 
Gase in unmittelbarer Nahe eines den unteren Teil 
des Scliachtes ringformig umgebenden, mit der Dampf- 
abscheidungsTorrichtung in Verbindung stehenden 
Dampferzeugungsbehiilter abgefiihrt werden. Johann 
Gottlieb Leberecht Bormann, Charlottenburg, Scbliiter- 
straBe 28.

KI. 40 c, G 25 064. Ofen zum elektrischen
Śchmelzen und Raflinieren von Metallen, insbesondere 
von Stahl. 'Westdeutsche Thomasphospliat-Werke, 
G. m. b. H., Berlin.

KI. 40 c, G 25 086. Ofen zum elektrischen
Śchmelzen und Raffinieren von Metallen, insbesondere 
von Stahl; Zus. z. Anin. G 25 064. Westdeutsche 
Thomasphosphat-Werke, G. m. b. H., Berlin.

KI. 40 c, W 27 917. Ofen zum elektrischen
Śchmelzen und Raffinieren von Metallen, insbesondere 
von Stahl; Zus. z. Anm. G 25 064. Westdeutsche
Thomasphosphat-Werke, G. m. b. H., Berlin.

KI. 49 e, L 25 965. Maschine zum Nieten mit 
Schwungrad. Leipziger Maschinenbau - Gesellschaft 
m. b. H., Leipzig-Sellerhausen.

KI. 49f, St 9968. Yerfahren und Yorrichtung 
zur Herstellung von Rippenrohren. William Joseph
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Still, Ealing, County of Middlosox, Engl. Prioritiit 
der Anmeldung in GroBbritannion.

Gebrauchsmustereintragungen.
16. Noyomber 1908. Ki. 7 a, Kr. 855 414. Yor- 

richtung zum Richten von “Walzeisen und andoron 
Walzmetallen. C. Markera, Kneuttingen-Hiitte i. Lothr.

KI. 7b, Nr. 355 609. Yorrichtung zur Herstellung 
yerstiirkter Muffen an Rohren. Diisseldorfer Rohren- 
induBtrie, Diisseldorf-Oberbilk.

KI. 10a, Nr. 355 408. AuswecliBelbarer Stein mit 
Hohlkehle fiir Koksofensohlen. Dr. C. Otto & Comp. 
G. m. b. H., Dahlhau8eu a. Ruhr.

KI. 10 a, Nr. 355 452. Koksofentur, die aua einem 
GuBrahinen und oinem auswechselbaron, schmiede- 
eisernen Rahmen besteht. "Wilhelm Portmann, Dalil- 
hausen a. Ruhr.

KI. lOa, Nr. 355 552. Vorriehtung zum Absaugen 
der Gase von Koksofen in dor Zeit zwischen den 
Kokungaperioden. Gustav Lessing, Borbeck, Rhld.

KI. 24 f, Nr. 355 338. Biindelroststab. D r.-Ing. 
Carl “Weidmann, Aachen, Goothestr. 11.

KI. 24 f, Nr. 355 089. Gitterschriigroststab fiir 
Feuerungen aller Art, dessen Seitenflanken nach Form 
eines Gittertragers ausgobildet sind. M. Streichcr, 
EisengieBerei und Dampfkesael-Fabrik, Cannstatt a. N.

KI. 24 f, Nr. 355 690. Gitterplanroatstab fiir Feu
erungen aller Art, dessen Seitenflanken nach Form 
eines Gittertragers ausgebildet sind. M. Streicher, 
EisengieBerei und Dampfkessel-Fabrik, Cannstatt a. N.

KI. 49 f, Nr. 355 422. Nietofen mit mechanischor 
Anhebovorrichtung fiir die erwiirmten Niete. Hermann 
Schneider, EBlingen, Neckar.

Deutsche Reichspatente.
KI. 21 li, Nr. 197 478, vom 30. Juni 1907. H ugo  

H e l l b e r g c r  in Mi i n c h e n .  Elektrischer Induk- 
tionsofen mit Kiihlcorrichtuntj fiir  Eisenkern und 
Wicklung.

Dio durch die groBo Hitzeentwicklung des fliissi- 
gen Metallea yerursachten Uebelstiinde (haufige Re- 
paraturen) sollen dadurch behoben werden, daB der 
Eisenkern dorart beweglich ist, daB das der heiBcn 
Zono ausgesetzto Stiick desselben wahrend des Be- 
triebeB b estan d ig  daraus entfernt und gekiihlt wird, 
ohne dabei den magnetischen SchluB zu storen. Am

emfachsten geschieht dies durch eine rundę Gestal- 
tung des Magnetkernes a, der dabei auf Rollen b ge- 
lagert ist und von ihnen godreht wird; hierbei findet 
bei c eine Kiihlung statt. Um auch dio Spule zu 
schonen, erhiilt dor Ofen einen doppelten Transformator. 
Dio Primarspulo d umgibt den Transformator e; dieser 
induziert in der zweiten Spule f  einen sekundaren 
Strom, den sie auf den drehbaren Ofentransformator a 
ubertrSgt. Dio zweite Spule f  besteht aus einer 
oder mehreren, lediglich durch die Luft isolierten 
und, wenn notig, mit 'Wasserkiihlung yersehenen 
Windungen.

KI. lS a , Nr. 197497, vom 9. Juni 1907. A l f o n s  
Je r  u s a l e m  i n  K o l n .  Yerfahren zu r Erhartung 
und Silikatbildung von aus Erzfeinem oder sonstigen
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verhiittbaren Sto/fen geiildeten kieselsllure- und kalk 
haltigen Formlingen durch Behandlung mit gespanntem 
W asserdam pf im Ha rtekessel.

Die mit kalk- und kieselsiiurehaltigen Bindemitteln 
geprofiten Erzsteine, zweckmaBig yon rollfithiger Form 
(Eiform), werden selbsttatig, z. Ii. durch entspreclien- 
dos Gefalle, in den Hartekeasel befordort, sie durch- 
wandern denselben langsam und werden wahrend 
dieser Zeit durch gespannten Dampf gehiirtet. Dor 
Hiirtekeasel besteht zweckmaBig aus einer langsam 
aich drohenden schrag gelagerten Trommel, in der 
sich die Brikotts durch ihr Eigengewicht yorwiirts- 
schieben. Ein- und Austritt der Briketts erfolgt 
mittels sogonannter Schleusen. Durch dieses Yer
fahren soli dio Ilandarbeit beim Hiirten dor Erzsteino 
moglichst eingeschriiukt werden.

KI. 24c, Nr. 197227, votn 13. November 1906. 
Y i c t o r  D e f a y s  in B r u s s o l .  Yentil zu r Leitung 
von gewerblichem Gas.

Das Yentilgehiiuse a, in dem der Kolben b sich 
bewegt, legt sich mit seiner yorderen Flacho ab- 
dichtend gegen einon Diclitungsring c des Wind- 
erhitzers d oder dergl. Bei vorgeschobenem Kolben

erzielt man so einen
* ? ^  m n_ a yollkommenen Ab-

schluB der Gasleitung e 
und des "Winderhitzers 
d , wobei dor Yontil- 
korper durch eine feBt- 
gelagerte Fedor f  ge
gen den Ring c gepreBt 
wird. DieYorschiebung 
dts Kolbena b ge- 

achieht durch das 
Ilandrad g, durch das 

die Gcwindemutter h godreht wird, wahrend ein zweitea 
Handrad i, welches sich mit Gewindo auf der Mutter h 
fiihrt, die Foder f  entweder zusammenpreBt, wobei 
das Yentilgehiiuse a auf die Dichtungsfliiche c ge- 
driickt wird, oder sie auseinanderzieht, was ein Ab- 
riicken deB Ventils vom Winderhitzer d  zur Folgę hat.

Eb i s t  in d ie s e r  Stellung m oglich ,  
d u rc h  don en ts te h e n d e n  Ring- 
Bpalt dem  a u s  e k o m m e n d e n  
Gase die n o t ig e  V e rb re n n u n g s -  
lu f t  zu zu fuh ren .

KI. 12 e, Nr. 197 215, yom 
30. Nov. 1906. Gebr.  K o r t i n g  
Akt . - Ges .  in Li nd e n  b. H a n 
no y o r. Yorrichtung zu r  Aus- 
scheidung fester und flilssiger 
Yerunreinigungen aus Gasen.

Der Apparat gehórt zu der 
bekannten Gattung yon Staub- 
abscheidern, bei der die Ge- 
achwindigkeit des zu reinigenden 
Gases beim Abwiirtsstromen so 
weit herabgemindert wird, daB 
dio festen und fliissigen Beimen- 
gungen desselben die Aenderung 
in der Bewegungsrichtung (Auf- 
steigen) nicht mitzumachen ver- 
mogen, sondern weiterfallen und 
zur Absonderung gelangen. Neu 
an solchen Yorrichtungen iat der 
Yorschlag, den die Geschwindig
keit herabmindernden Teil (Kegel

b), in den das unreine Gas bei a eintritt, mit schragen 
Leitflachen c und d so auszustatten, daB das Gas 
diesen Raum yollBtandig ausfullen muB.

Zur gleichmaBigen Abfiihrung dea gereinigten 
Gasea dient zweckmaBig ein mit einer achirmartigen 
Leitflache e yersehenes Rohr f , welches konzentrisch 
im Behiilter angeordnet ist.
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Statistisches.
R olioisenerzeugung in den Yoroinigten Staaten .*

Ueber die Leistung- der Koks- und Anthrazithoch- 
ofen der Yereinigten Staaten im O k t o b e r  1908, 
dereń Rokeisenerzeugung wir schon im yorigen Hefte 
(S. 1726) kurz mitgeteilt haben, gibt folgende Zu- 
sammenstellung naheren AufschluB:

O k to b e r  1908 S e p te m b e r  1908 
t  t

I. Gesamt-Erzeugung . . 1 588 499 1 441 702
Arboitstiigl. Erzeugung 51 242 48 057

* „The Iron A ge“ 1908, 5. Novcmber, S. 1311.

O k to b e r  1903 
t

II. Anteil der Stahlwerks-
goBcllsehaften . . . . 1 012 425 

Davon Ferromangan 
und Spiegeleisen . 12 369

1. N o v e m b e r  1908 1. O k to b e r  1908

III. Zahl der Hochofen . 395 393
Davon im Feuer . . 200 188

IV. Wochenloistungen der 4 1
Hochofen ....................................... 368 488 343 332

S e p te m b e r  1908 
t

948 450 

9 081

Aus Fachvereinen.
Eisenhiitte Oberschlesien,

Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.
(F o rtse tz u n g ; u n d  S ch lu fl v o n  S e ite  1680.)

Zum Schlusse seiner Ansprache lenkte der Vor-  
s i t z e n d e  die Aufmerksamkeit der Versammlung noch 
auf das vor einigen Jahren in Gleiwitz begriindete 
O b e r s c h l e s i s c h e  M u s e u m  und empfahl das- 
selbo angelegentlich den Mitgliedern, weil in ihm 
auch eine Berg- und huttenmiinnische Sammlung 
Platz finden soli.

Dann erteilte er das Wort Hrn. Dr. II. Y o l t z -  
ICattowitz, O.-S.: „Der Herr Vorsitzende war so liebens- 
wiirdig, ais er von dem n e u e n  h u t t e n m&n n i s c h e n  
I n s t i t u t  in B r e s l a u  sprach, auch mich zu nennen 
und zu bemerken, dafi ich ais Landtagsabgeordneter 
einen erheblichen Teil dazu beigetragen hiitte, daB 
das huttenmiinnische Institut bewilligt worden ist. 
Ich gebo demgegeniiber gem  zu, daB es auch mir 
eine ganz besondere Freude war, ais von der Regie- 
rung und dem Landtage das neuo Institut bewilligt 
wurdo und ais wir auf diese Weise gerade nach 
Breslau ein hiittenmannisches Institut allerersten 
Ranges bekamen. Es Bind, wenn ich mich recht er- 
innore, rund 600 000 welche allein fiir den B a u  
des Ilauses yerausgabt werden, wozu noch rund 3- bis 
400000 ^  fiir die i n n e r e  E i n r i c h t u n g  hinzutreten. 
Auch wird das Breslauer Institut den groBen Vorteil 
haben, daB boi seiner inneren Einrichtung und Aus
gestaltung alle Erfahrungen, die man bei dem 
Aachener Institut gemacht hat, mit beriicksichtigt 
werden konnen, so daB wir sozusagen nach Breslau 
oin noc h b e B s e r e s  und v  o l l e n d e t e r e s  I n 
s t i t u t  b e ko  m m e n m u s  s e n ,  ais es in A a c h  on 
bereits besteht. Um dies aber auch wirklich zu er- 
reichen, ist es nach meinem Dafiirkalten in erster 
Linio erforderlich, daB diejenigen Professoren, yon 
dereń Tatigkeit in der Hauptsache der Nutzen, den 
wir vom neuen Institut erwarten, abhiingt, m o g -
l i  c h a t  b a l d  berufen und angestellt werden, damit 
sie in der Lage sind, a is  b a l d  den inneren Ausbau 
und die innere Einrichtung des neuen Instituts nach 
ihren Erfahrungen und Wunschen in die Wege leiten 
und ausfiihren lassen zu konnen. Diese móglichst 
baldige Berufung ist vor allem auch mit Rucksicht 
darauf notig, daB das huttenmiinnische Institut, und 
damit die ganze neue Technische Hochschule, móglichst 
bald eroffnet werden kann. Hierzu ist es nach meinem 
Dafurhalten vor allem notig, daB die maBgebenden 
Professoren endgultig berufen werden. Sie alle zu 
bitten, soweit Sie Gelegenheit haben, nach dieser 
Richtung hin mitzuwirken, ist der erate Zweck meiner 
Ausfiihrungen.

Ein zweitea wichtiges Moment beziiglich der 
Wirksamkeit des neuen hiittenmanniachen Instituts in 
Breslau ist die Notwendigkeit, einen móglichst innigen 
Zusammenhang zu schaffen zwischen s e i n e r  Tatig
keit und s e i n e n  Arbeiten einerseita und den Yertretern 
der E i8en h iitten -P rax is anderseits. Das gegebene 
Organ hierfur ist zweifellos die Zeitschrift unseres 
Yereins deutscher Eisenhiittenleute, die von uns allen 
so hochgeschatzto und uns liebe Zeitschrift „Stahl und 
Eisen“, dereń Redakteur, Hrn. Dr.-Ing. S c h r o d t e r ,  
wir ja die Freude haben, heuto boi uns zu sehen. 
Dio geuannte Zeitschrift — und man kann wohl ruhig 
aagen: speziell Hr. Schrodter personlich — war zweifel
los die HauptYeranlassung, daB wir zunachst das hiitten- 
mannische Institut in A a c h e n  und im AnschluB 
daran — da es nicht angiingig war, daB der We s t e n  
a l l e i n  ein solclies Institut besitzt — auch das 
huttenmiinnische Institut fiir Breslau bekommen haben. 
Die genannte Zeitschrift und Hr. Dr. Schrodter wraren 
es, die zuerst auf die dringende Notwendigkeit eines 
solchen Instituts mit Rucksicht darauf hiuwieson, daB 
wir zweifellos in Deutschland seit einer Reihe von 
Jahren in w i s s e n s c h a f t l i c h  hiittenmannischer 
Hinsicht weniger gearbeitet und geleistet hatten, ais 
das in England und namentlich auch in Nordamerika 
der Fali gewesen war. Der Schaden, der hieraus 
erwachsen muBte, wenn diese Yerhaltnisse fort- 
dauerten, liegt auf der Hand. Es m u B t e n daher 
zum Zweck derartiger Arbeiten auch in Deutschland 
die in Frage stehenden huttenmannischen Institute in 
Aachen und Breslau errichtet werden, und die haben 
wir dann auch bekommen. Kun halto ich es mit 
Ihnen fiir selbstyerstandlich, daB diese Instituto, die 
ihr Entstehen don Bediirfnissen der P r a s i s  ver- 
danken, m it  dieser Praxis in engster Fiihlung und 
im engsten Zusammengehen leben und wirken, und 
das kann natiirlich nur geschehen, wenn iibor den 
Fortgang und dio Ergebnisse ihrer Arbeiten in dem- 
jenigen Organ, das in gleicher Weise fiir Praxis und 
Wissenschaft ais daa wichtigste und hauptsacbliehate 
Organ der deutschen Eiaenhiittenkunde und der deut
schen Eisenhiittenleute gilt, namlich in „Stahl und 
Eisen“, s t a n d i g  und in e r s t e r  L i n i e  berichtet 
wird. DaB dieses unbedingt notwendige gute Yer- 
hiiltnis zwischen „Stahl und Eisen“ einerseits und 
dem uns heute Yor allem interessierenden Breslauer 
huttenmannischen Institute auderseits stets yorhanden 
sein mogę, ist der zweite dringende Wunsoh, den ich 
heute yorbringen mSchte. DaB unser yerehrter Hr. 
Dr. Schrodter gern das Seine dazu beitragen wird, 
daB dieser Wunsch in Erfullung geht, habe ich nut 
Freude seinem beifalligen Nicken zu meinen Aus- 
fuhrungen entnommen.
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Ein woiterer Punkt, don der Herr Yoraitzende in 
seinen Ausfiihrungen erwiihnt, betrifft die Anregung, 
unsere Maschinenbau- und Hiittenschule in Gleiwitz 
nach der Riehtung hin auszubauen, daB sie auch eine 
Schule wird fur m i t t l e r e  H i i t t e n b e a m t e .  Auf 
diese Frage will ich heute nicht nalier eingehen, da 
sie zurzeit noch innerhalb des Kuratoriums der ge
nannten Scbule zur Erwiigung stellt. Ais Mitglied 
dieses Kuratoriums kann ich aber nur wunschen, dafi 
alle Beteiligten moglichst viel zur Kliirung der Frage 
beitragen mocliten. Es gibt namlich in der Sache 
selbst noch zalilreiche F r e u n d e  und G e g n e r ,  
weil gewichtige Griinde f ii r und w i d e r die Griindung 
der botreffenden neuen Schulabteilung in Gleiwitz 
yorhanden sind, und so kann ich bei dieser Gelegen- 
heit nur bitten, daB Sie alle das Ihnen zur Yerfiigung 
stehende Materiał an die zustśindigen Stellen ein- 
scliicken mochten.

Eine dritte Frage, welche der Herr Yorsitzende 
beriihrt hat, ist die der M e h r y e r w e n d u n g  e i s e r n e r  
S c h w e l l e n  dur c h  die P r e u Bi s c h e  S t a a t s e i s o n -  
b a b n - Y o r wa l t u n g .  Das ist zweifellos eine der 
allerwichtigsten Fragen, welche zurzeit die deutscho 
Eisenindustrie beschiiftigen, da es sich hier um ein 
Gebiet handelt, auf welchem ganz besonders viel 
Mehrarbei t  fiir dio genannte Industrio horeiDzuholen 
ist. Schon ais Landtagsabgeordneter babo ich mich 
standig fiir diose Frage ganz besonders interessiert 
und bin namentlich auch in der Budgetkommission 
wiodorholt ontschieden fiir dio Mehryerwendung 
eiserner Schwellen eingetreten. Wie bereits damals, 
mochte ich auch heuto immer wieder klarstellen, daB, 
wenn dio deutsche Eisenindustrie andauernd mit dem 
groBten Nachdruck fiir die Mehrverwendung eiserner 
Schwellen eintritt, dieB in keiner Weise in Konkurrenz 
gegen dio d o u t s c h o  Foratwirtscliaft geschieht. Im 
Gogenteil darf man wohl sagen, daB kein deutseher 
Eiaeninduatrieller wiiiischt, daB mit Riicksicht auf die 
deutsche Eisenindustrie auch nur e i n e  deutsche 
HolzBchwello nicht yerwendet werden mochte. Dazu 
sind wir alle viel zu groBe Freunde des deutschen 
Waldes. Wogegen allein unser Yerlangen sich richtet, 
das ist die in ganz auBerordentlicher Ausdehnung er- 
folgende Yerwendung a u s l a n d i s c h e r  Holzschwellen, 
und hier darf man doch wohl, ohne selbst von dout- 
Bchor f o r s t -  odor 1 a n d w ir  t s ch  a f 11 i ch  e r Soite 
Widerspruch zu findon, behaupten, dali gegoniibor 
einor Bevorzugung der a u s 1 an d is  ch o n Forstwirt- 
schaft die Boyorzugung der d e u t s c h e n  A r b e i t ,  
wie sie durch die Yerwendung d o u t s c h e r  eiserner 
Schwellen erfolgt, unbedingt den Vorzug haben muB. 
Auch kann hiergegen das Moment eines deutschen 
H a n d e l s  in ausliindischem Scliwellenholz abBolut 
nicht in Betracht kommen. Es iBt auBerordentlich 
dankenswert, daB auch hier diese Materie angeschnitten 
worden ist, und auch ich kann Sie nur alle bitten, 
immer wieder und wo es auch sei, fiir diese bo 
wichtige Frage der Mehryerwendung eiserner Schwellen 
auf den deutBchen Eisenbahnen auf das e n e rg isc h s te  
einzutreten.

Ais dor letzten Frage -yon allgemeinem Interesse 
hat der Herr Yorsitzende der neuerdings aufgetretenen 
Bestrebungen einor Reihe von reinen Walzwerken ge- 
dacht, dio darauf abzielen, die d e u t s c h e n  Z o i l e  
fiir R o h e i s e n ,  H a l b z e u g  und Sc h r o t t  au f z u -  
h e b e n  oder ahnliche MaBnahmon angeblich zu- 
gunsten dieser reinen Walzwerke zu ergreifen. 
Ihnen allen, die Sie ja Sachyerstandige sind, brauche 
ich an an dieser Stelle das Unbegreifliche eines 
derartigen Yorgehens eines ganz kleinen Bruchteiles 
der deutschen Eisenindustrie nicht weiter darzulegen. 
Auch haben sich ja, wie schon der Herr Yorsitzende 
erwahnt hat, die yerschiedenen Gruppen der zur Be- 
liandlung dieser Frage zustandigen Yertretung unserer 
Eisenindustrie, d. i. des Yereins Deutseher Eisen- und

Stahlindustrieller, und ebenso auch der Hauptverein 
solbst, auf das eingebendsto mit den in Frage stohen- 
den Bestrebungen beschaftigt und auf das entschie- 
densto Stellung dagegen genommen. Wenn trotzdem 
diese so wichtige Angelegenheit auch an dieser Stelle 
beriihrt wurde, so geschah das, um mit Recht a u c h  
h i e r  hervorzulieben — und das mochte ich auch 
meinerseits auf das kraftigste betonon —, daB in der 
Tat jedor Einbruch in unser System der deutschen 
Eisenzolle d a s  g a n z e  S y s t e m ,  das ein e i n h e i t -  
l i c h o s  G a n z e s  bildet, b e d r o h t ,  und daB daher 
gegen jeden derartigen Yorsuch auf das scliarfate 
Front gemacht werden muB. Was die deutsche Eisen- 
industrie — yom Roheison angefangen bis liinauf zu 
den letzten Erzeugnissen dor Fcrtigeisen-Industrie 
sowie des Maschinenbaues — an Schutzzollen zurzeit 
besitzt, ist, wio jeder Sachyorstandige weiB, g e -  
r a d e z u  d a s  M i n i m u m ,  und y i e l f  ach  n o c h  
w e n i g e r  a i s  d a s ,  was sie haben muB,  um ange- 
Bichts ihrer hohen Selbstkosten aller Art der in dieser 
Hinsicht — und namentlich auch, was dio R o h -  
m a t e r i a l i e n  - Beschaffung, die F r a c h t k o s t e n ,  
die yerschiedenen s t a a t l i c h o n  A r b e i t e r v o r s i c h e -  
r u n g s l a s t e n  usw. anlangt — yiel besser gestellten 
auslandischen, insbesondero nordamerikanischen und 
englischen Industrie gegeniiber auf dem Weltmarkte 
wettbowerbsfahig zu bleiben. Auch in dieBen Fragen 
miisson wir alle immer und immer wieder nach auBen 
hin aufklarond und belehrond wirkon, damit unsere 
deutscho Eisenindustrie yor — unter Umstiinden ganz 
auBerordentlichem — Schaden bewahrt bleibt."

Dr.-Ing. S ch  r o d to r-D usseldorf: „Ich mochte
nicht unterlaaaen, dem Ilerrn Yorredner zunachst fiir 
die freundlichen Worte der Anerkennung, die er der 
Zeitschrift „Stahl und Eisen“ gewidmet hat, herz- 
lichen Dank auszusprechen. Ich crklare mich namens 
der Redaktion selbstyerstiindlich gern bereit, dafiir 
zu sorgen, daB „Stahl und Eisen“ nach wie yor das 
Mundstiick sein wird, die neuesten Forschungen und 
Ereignisse den Angehorigen der deutschen Eisen
industrie bekanntzugeben.

Es ist ganz richtig, meine Herren, daB von 
unserem Yerein, wie Hr. Dr. Yoltz gesagt hat, die 
erste Anregung ergangen ist zum Ausbau u n se reB  
eisenhuttenmannischen Hochschul-Unterrichts. Wir 
haben ja heute die Freude, zahlrciche Yertreter 
unseror yerschiedenen Technischen Hoclischulen hier 
zu sehon, sie werdon alle bestiitigen, wie ungeheuer 
schwer yon den einzelnen Inhaborn der hiittenmanni- 
schen Lehrstiilile es empfunden worden ist, daB im 
Laufe der Zeit das yon ihnen zu beherrschende Ge
biet sich immer umfangroicher und komplizierter ge- 
staltet hat. Es war einem Geheiinrat W e d d i n g ,  
dessen Andenkon wir heute noch gefeiort haben, noch 
moglich gewesen, daa ganze Gebiet zu beherrschen, 
weil er damit yon ICindheit an yerwachaen war. 
Aber ebenBowenig, wie heuto auf u n B eren  lliitten und 
auf unseren groBen Werken e i n Techniker alle Ge
biete beherrschen kann, wie der Ilochofner nicht 
gleichzeitig Stahlwerksfachmann und Walzwerker sein 
kann und umgekehrt, so ist es auch auf dem Gebiete 
des Unterrichta fiir die Herren nicht moglich, alle 
die neueren Fortschritte auf all diesen yielseitigen 
Gebieten zu yerfolgen und den Unterricht ent- 
sprechend zu gestalten. Die Herren miisaen auch dort 
eino Arbeitsteilung yornehmen, d. h. es miissen an 
Stelle dea einen fiir das Hiittenwesen iiblichen Lehr- 
stuhles dereń mehrere treten, und das ist um go not- 
wendiger, damit jeder nicht nur auf seinem Sonder- 
gebiet leistungafahiger werde, sondern damit ihm 
auch Zeit und Lust yerbleibt, aich freier Forachung 
zu widmen.

In meiner Tatigkeit fiir „Stahl und Eisen“ habe 
ich die Erfahrung machen musaen, daB wir gegen- 
iiber dem Analande, wie daa von Hrn. Dr. Yoltz zu-



1764 Stahl und Eison. R eferate und kleinere M itteilungen. 28. Jahrg. Nr. 48.

treffend gesohildert worden ist, auf dera Gebiete der 
wissenachaftlichen Forscliungen zuriickgeblieben Bind. 
Wir hoffen aber, daB diesem Uebelstande durch die 
neuen Institute Abhilfo geschaffen werden wird." (Zu- 
stiminung.)

Dann folgto Dr.-Ing. N ath u siu s-F r ied en sliiitte  
mit einem Yortrage iiber

Y orgleichonde D arstellung der nouesten Elektro- 
sta lilofeu  vom m etallurgisclien  Standpunkte

aus. Redner legt die prinzipiellen Unterschiede dor 
yerschiedenen Systemo, die fiir die praktisch einge- 
fiihrten Elektroofen in Betracht kommen, dar und er- 
ortort eingehend ihre Yor- und Nachtoile. Dem Yor- 
trage folgto oine lebhafte Besprecliung, an der dio 
HH. K u t s c h e ,  Professor Dr. N e u m a n n ,  Ober
ingenieur E n g o i h a r d t ,  Professor O s a n n ,  Dr.-Ing. 
G e i l o n k i r c h e n ,  Ingenieur R o d e n h a u s e r ,  Pro- 
fossor E i c h l i o f f  und der Yortragende sich be- 
teiligten.

Ais zwoiter Redner folgte Hr. Eisenbalmbau- 
inspektor Z i e h 1 - Gleiwitz mit Mitteilungen iiber die

W eitere E ntw lckelung der F rage (lor Solbst-B 
entladew agou.

Er schilderte kurz den Verlauf des Preisausschreibens, 
welches auf Yeranlassung dos Ministers der ćiffent- 
lichen Arbeiten erlassen wurde, um einen zweiachsigen 
offenen Giiterwagon mit Einrichtung zur Selbstentladung 
zu erlangen. Schon dio Gleichheit der Preise — es 
wurden vom Preisausschusse vier Preise zu 5000 *<6 be- 
antragt — lieB erkennen, daB eine iiberragende, allen 
Bedingungen entsprechende Losung nicht gefunden 
wordon war. Es kam daher auch die Entschoidung 
des Ministers, durch welche der Antrag des 1'reis- 
ausschusses, von den preisgekronten Wagen eino groBere 
Anzahl zu bauen, abgelehnt wurde, nicht ganz uner- 
wartet. Nach Ansicht dos Rodnors waren dio Forde- 
rungen, welche an den Konstrukteur gestellt wurden, 
zu hoch gespannt. Die zwei wichtigsten Forderungen 
lauteten, daB der "Wagen einen Aachen Boden haben 
und den groBten Teil der Ladung einseitig entleeren 
solle. LaBt man die erste Forderung fallen, so ist 
die Losung beroits in dom bekannten Talbot-W agen  
gogeben. Es waro noch zu untersuchen, ob sich ein 
brauclibarer Wagen finden liiBt, wenn man eine zwei- 
seitige Entladung zuliiBt. Redner fiihrte an Hand von

Skizzon dio'vorschiedenen Moglichkeiten an und kam 
so zu dom Vorschlage oines neuen Wagens, boi dem 
der Boden aus zwei Klappen besteht, dio in der Mitto 
iibereinandor greifon und um zwei Liingsachsen droh
bar sind. Beim Niederfallen der Klappen, das durch 
das Gegongowicht dor Ladung gemildort wird, bilden 
dieselben einen dacliformigen Eselsrucken, und die 
Ladung fallt nach beiden Seiton heraus. Dor Yor- 
tragendo zeigto dann noch an yorschiodenen Skizzen 
die Yerwondungsmoglichkeit solcher zweiseitigen 
Solbstentlader. Die Kosten der Anlagen wiirden sich 
in den allermeisten Fallen ebenso billig odor billiger 
stellen, ais wenn man die ganze Ladung nach e i ne r  
Seite entleeren wollto.

Die Mitteilungen wurden von der Yersammlung 
mit lebhaftem Interesso entgegongenommon; sie teilto 
mit dom Redner die IJeberzeugung, daB die neueste 
Konstruktion von Ziohl oin weitererFortschritt auf. dem 
dornenvollen W eg ist, zur Konstruktion eines allge- 
mein und unter allen einschlagigen Yerhiiltnissen 
zufriedenstellond arbeitenden Selbstentladewagens zu 
kommen.

Endlich folgto noch ein Yortrag von Dr. II. 
B o n i k o w s k y  iiber das Thema „ S t a a t  und K a r 
t e l i  o. Y o l k s w i r t s c h a f t l i c h o  G l o s s o n  zu den  
Y o r s c h l i i g e n  fi ir e i n e  s t a a t l i c h e  l i o g o l u n g  
des  K a r t e l i  w e s e n s “ , der an anderer Stelle dieser 
Zeitsehrift zum Abdruck gebraclit wird.

Damit schloB dor wissenschaftliche Teil der Yer
sammlung; ihm folgto ein gemoinsames frohliches 
Festmahl, das durch ein vom Yorsitzenden, General
direktor N i e d t ,  in markiger Weise ausgobrachtes 
Kaiserhoch eingeloitet wurde. Dann begriiBte General
direktor Justizrat B it  ta die Ehrengaste in herz- 
licherW eiso. In ihrem Namen antworteto Dr.-Ing. h. c. 
Fritz W. Li ir m a n n  aus Berlin, in dem er darauf bin- 
wies, daB or vor nunmehr 56 Jahren zum erstenmal ais 
junger Ingenieur nach Oberschlesien gokommen sei. 
Er stellto interessante, mit lebhaftem Interosso und 
Beifall aufgenommene Vergleiche zwischen damah 
und heute an und rief schlieBlich der Oberschlesischen 
EisenhiitteeinfrohesGliickaufzu. Don ScliluB derReden 
bildete ein Hoch dos Hrn. Dr.-Ing. E. S c h r o d t e r -  
Diisseldorf auf den um das Yereinswesen und unsere 
Mitglieder in Oberschlesien hochverdienten und in 
seinem Interesse unermiidlich tiitigen Yorsitzenden, 
Hrn. Generaldirektor O. N i o d t ,  daB allgemein leb- 
haftesten Anklang fand.

Referate und kleinere Mitteilungen.
Znm S tapellau f (les Dampfers 

„G eorge “W ashington".
In dem am 10. November d. J. auf der Werft des 

St e t t i n e r  Vul c a ns  vom Stapel gelaufenen Schiff, 
das den stolzen Namen eines „ Geor ge  W a sh in g to n 11* 
zu fiihren bestimmt ist, erhalt der N o r d d e u t s c h e  
L l o y d  zum erstenmal einen Dampfer, dessen Raum
gehalt bedeutend iiber 20 000 Brutto-Reg. Tons liinaus- 
golit und an Lange, Broite und Raumgehalt auch die 
neueren groBen Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie 
iibortrifft.

Die Hauptabmessungcn des Schiffes sind: Liingo 
iiber alles 220,2 m; Breite 23,78 m; Tiefe bis Seite 
oberes Salondeck 16,46 m; Tiefe bis Seite Sonnen- 
deck 24,38 m; Geschwindigkeit 18,5 Knoten; Maschinen- 
leistung: zwei Maschinen von 20 000 P S  i .

Dio Wasserverdrangung betragt bei einem Tief- 
gang von 10,058 m =  33' engl. 36 000 t und die 
Zuladung etwa 13 000 t. Die Yermessung des 
Schiffes ergibt einen Tonnengehalt von rund 26 000

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 41 S. 1482.

Brutto-Reg. Tons, wahrend der bisher groBte Sehnell- 
dampfer, des Norddeutschen Lloyds, „Kronprinzessin 
Ceciliou, nur eine Yermessung von 20 000 Brutto-Reg. 
Tons hatte. Das Ablaufgewicht dieses machtigen 
Schiffes betragt rund 15 000 t und ist somit 4000 t 
groBer, ais dasjenige des Schnelldampfers „Kron- 
prinzossin Cecilie".

Das Schiff ist ais erstklassiger Doppelschrauben- 
dampfer fiir Passagiero und Fracht mit Plattenkiel 
und flacliliegendemSchutzkiel, aufrechtem YordersteTen, 
olliptischem Heck und Schlingerkielen konstruierŁ Es 
ist aug beatem d e u t s c h e m  Stahlmaterial nach den 
neuesten Yorschrifton deB Germanischen Lloyda fur die 
hochste Klasse ais Yolldeckschiff mit funf vollkommen 
durchlaufenden Stahldecks und ausgedehnten Sonder- 
Torstarkungen erbaut und besitzt einen, sich iiber dio 
ganze Schiffslange erstreckenden, in 26 Abteilungen ge- 
teilten wasserdichten Doppelboden. Zwolf wasserdichte 
Querschotte, welche samtlich bis zum Obordeck und 
zum Teil sogar bis zum oberen Salondeck reichen, 
teilen das Schiff in 13 wasserdichte Abteilungen. Diese 
einzelnen Abteilungen sind nur so groB bemessen, 
daB selbst beim Yollaufen zweier benachbarter Ab-
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teilungon das Schiff noch Bchwimmftiliig bleibt. Die nach 
don neuosten Yorschriften des Germanischen Lloyds 
und der Seeberufsgenossenschaft ausgefiihrten Schotte 
sind so stark hergestellt, daB sie dem einseitigen 
W assordruck mit Leichtigkeit widerstehen. Etwa in 
das Schiff eindringendes W asser kann durch aamtliche 
an Bord aufgestellten Dampfpumpen, welche zusammen 
etwa 2500 cbm W asser in dor Stunde zu bewaltigon 
yermogen, a u B g o p u m p t  werden.

Es konnen auf diesem Schiffo im ganzon 
520 Passagioro I. KI. in 263 Kammorn, 377 Passagiere
II. KI. in 137 Kammern, 614 Passagioro III. KI. in

geordneten KohlenbunkSr" fassen rd. 4000 Tonnen 
Kohlen.

Die von dem S t e t t i n o r  Y u l c a n  erbauto 
Maschinonanlage besteht aus 2 yierzylindrigen, vier- 
kurbeligen Vierfach-ExpansionBmaschinen mit Ober- 
fliichenkondenaation und Massenausgleich nach Patent 
Sclilick. Dio Maschinen indizieren zusammon 20 000 
Pferdestarken und gehen dem Schille eine Ozeange- 
schwindigkeit von 18,5 Seemeilen in der Stunde. Die 
beiden Maschinen treiben mittels 68 m langen Wellen- 
leitungen zwei dreifliigolige Bronzeschraubon von je 
6,5 m Durchmessor. Die Kurbelwellen und Druck-

Der „George "Washiugton44 nach dem Stapcllauf.

160 Kammern, 1430 Passagiere IV. KI. in 8 Abtoi- 
lungen, zuB am m en 2941 Passagiere bequem unterge- 
bracht werden. Hierzu kommt noch dio Schiffsbe- 
satzung, welche aus 525 Kopfen besteht. Es eriibrigt 
sich zu orwahnon, daB das Schiff beziiglich Ausstattung 
und Beąuemlichkeit fiir die Reisenden auf das denk- 
bar boste ausgeriistet wird.

Zum Bau dieses Ozeandampfers werden an Ilaupt- 
materialien ungefahr folgende Mengen gebraucht: 
rd. 14 500 t Stahlbleche, W inkel, Profile, Flach- und 
Rundstahle, rd. 750 t Niete und Schrauben, rd. 460 t 
GuB- und Schmiedeeisen usw. und etwa 4300 cbm ver- 
schiedener Holzsorten. Das Gewicht des kompletten 
Hintersteyens mit Wellenbockon betragt allein rd. 
60 000 kg, das des Ruders mit Spindel rd. 47000 kg. 
Jeder der drei Buganker hat ein Gewicht yon 8600 kg, 
der Stromanker und der W arpanker ein solches von 
3000 kg bezw. 1500 kg. Die Gesamtlange der Anker- 
ketten betragt 600 m. Zur Bedienung der Anker- 
winden sind unter der Back 2 groBe Dampfmaschi- 
nen aufgestellt. Die yor und hinter den Kesseln an-

wellen von 540 mm Durchmesser, sowie die 560 mm 
starken Schraubenwellen und die gesamten Zwischen- 
wellen sind aus geschmiedetem Siemena-Martinstahl 
hergestellt. Den Dampf liefern 8 Doppel- und 4 Ein- 
fach-Zylinderkessel von je  4800 mm auBerem Durch- 
messer und 6200 bezw. 3650 mm groBter Lange, 
welche samtlich mit mechanischem Zug betrieben 
werden. Sie arbeiten m it 15 kg/qcm Uebordruck und 
besitzen zusammen 60 Feuerungen. Die Gesamtheiz- 
flache betragt 4876 qm, die Gesamtrostfliiche 114 qm. 
Dio Kessel sind in zwei Gruppon im Schiff angeordnet, 
dereń jede einen ovalen Schornstein yon 4100 X  
5100 mm Durchmesser und 40,5 m Hohe uber Kiel 
erha.lt. Die Gesamtzahl der auf dem Schiffe aufge
stellten Dampfmaschinen betragt einschlieBlich der 
Ilauptm aschinen 75 mit zusammon 131 Dampfzylindern.

Mogę dieses neue Schiff, das groBte unserer 
Ilandelsm arine, glttcklich auf lange hinaus seine Bahn 
ziehen, ais das Symbol der friedlichen A rbeit und 
zugleich ein W ahrzeichen deutscher Industrie und 
weitschauender W irtschaftspolitik.

Nachrichten vora Eisenmarkte —  Industrielle Rundschau.
Yom englischen Rohelsengeschiifte wird uns 

unter dem 21. d. Mts. NachBtehendes berichtet: Das 
Roheisengeschaft bleibt auBerordentlich still. Die 
Yerschiffungen sind zwar etwas groBer ais im Oktober, 
erfolgen jedoch fast allein gegen altere Abschliisse. 
Nach Rotterdam und don deutschen Hafen sind sie 
sehr gering wegen des niedrigen Rhein- und Elb- 
wasserstandeB. Die Hiitten bleiben bei den heutigen 
1'reisen sehr zuriickhaltend. Hamatiteisen ist zu- 
weilen b u b  zwei‘er Hand etwas unter dem Marktwerte 
bei sofortiger Abnahme erhaltlich. Fur Noyember- 
Dezember sind die Preise ab W erk : G. M. B. Nr. 1 
®h 51/9 d, Nr. 3 sh 49/3 d, H am atit in gleichen

Mengen Nr. 1, 2 und 3 sb 56/6 d netto Kasse. Fiir 
das erste Y ierteljahr 1909 und spater halten die 
H iitten fiir Nr. 3 fest auf sh 50/—. H i e B i g e  W arrants 
Nr. 3 sind zu sh 48/11‘/a d gesucht, Verkilufer 2 Pence 
mehr. Die W arrantslager wachsen langsam und ent
halten 98450 tona, darunter 97 440 tons G. M. B. Nr. 3.

Saarkohlenpreise. — Die Konigliche Bergwerks- 
Direktion Saarbrucken hat die neue, fiir das erste Halb- 
jah r 1909 geltende KoblenpreiBliste herausgegeben. Sie 
fugt hinzu, daB sie bei den neuen Preisen der all
gemeinen M arktlage Rechnung getragen und bei den 
meisten Sorten einen Abschlag habe eintreten lassen,
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sofern es sich nicht um Sorten handelte, bei denen 
die Nachfrage die Leistungsfahigkeit der Gruben iiber- 
trifft. Die ErmaBigungen schwanken zwischen 0,20 
und 1 J t  fiir dio Tonne und umfasaen insbesondere 
diojenigen Sorten, die ais Industriekohlen Yerwendung 
Unden.

Aktiengesellschaft „Eisenwerk Rothe Er<le“ 
in Dortmund. — Der Geschiiftshericht fiir 1907/08 
fiibrt aus, daB dio flotto Beschiiftigung des Yorjabres 
in den ersten Monaten des Berichtsjahrea noch an- 
dauerte, im Spiitherbst 1907 aber sich im Walzeisen- 
geschiift eino Abschwachung des Bedarfes bemerkbar 
machte. Eine mit Beginn des Friibjahres 1908 ein- 
tretende geringe Belebung des Eisenm arktes lieB bald 
wieder nach. Das W erk hatte unter dem weitorhin 
eintretenden MiByerhaltnis zwischen den Preisen yon 
Rohstoff und Eertigfabrikat zu leiden. Um dom 
W erke auf die Dauer eino godeihliche Entwicklung zu 
sichern, wurde die Errichtung eines eigenen Martin- 
stahlwerkes in Angriff genommen. Die Abteilung Be- 
schlagteilfabrik w ar wahrend der ganzen Berichtszeit 
gut beschaftigt, doch muBte auch sie in den Preisen 
fur ihre Erzeugnisse nachgeben. Der RobuberschuB des 
Rechnungsjahres belauft sich auf 316 045,97 (i. Y. 
327 078,30) Nach Vornahme der Abschreibungen 
in Hohe yon 74 010,70 ^  und unter Berucksichtigung 
von 28 323,40 JO Y ortrag aus 1906/07 verbleibt ein 
Reinerliis von 270 358,67 Ji. Hieryon sollen 37213,71 Jt 
Tantiemen und Belohnungen an Aufsichtsrat, Yor
stand und Beamto yergiitet, 160 000 =.& (10 °/o) Diyi
dende yerteilt und endlich 72 944,96 auf neue
Rechnung yorgetragen werden.

Allgemeine Elektricitiits-Gesellschaft zu Ber
lin. — Nach dem Berichte des Yorstandes darf dor 
Gang der Geschafte wahrend des Jahres 1907/08, in 
dem das Unternehm en sein funfundzwanzigjahriges 
Bestehen feiern konnte, * ais befriedigend , angesehen 
werden. Die laufenden Bestellungen geniigten nicht 
nur, um fast alle Abteilungen und Fabriken yollauf 
zu besebaftigen, sondern der Auftragsbestand erreichte 
sogar, trotz der inzwisehen eingetretenen Preisruck- 
gango, den dos Y orjabres. Der RechnungsabschluB 
ergibt nach Abzug der Geschiiftsunkosten, der Steuern 
sowie der mit 418197,51 Jt festgosetzten Abschrei- 
bungen und unter EinschluB yon 268175,86 Ji Gewinn
yortrag einen Reinerlos yon 15931211,93 Jt. Nach 
dem Yorschlago der Yerwaltung sollen hieryon 
400000 Ji ais Gewinnanteil an den Aufsichtsrat yer- 
giitet, 1000000 „H der Riicklage uberwiesen, 600000 Jt 
fiir Belohnungen an Beamte und fiir W ohlfahrts- 
zwecke yerwendet, 600000 Jt dem Beamten- und 
Arbeiterunterstiitzungsfonds zugefuhrt und 1 000000 J t 
ais auBerordentliche Zuwoiaung fiir Pensionszwecke 
ausgeworfen werden, so dafi 12000000 J t  (12P/o) Diyi
dende yerteilt und die restlichen 331211,93 Ji auf 
neue Rechnung yorgetragen werden konnen. Ueber 
den Geschaftsgang der einzelnen Abteilungen ent
nehmen wir dem Berichte folgendes: Yon der Ma- 
sclunenfabrik wurden im letzten Jah re  47 726 (i. Y. 
43953) Maschinen, Elektromotoren und Tranaforma- 
toren m it einer Leistung yon 993 842 (854 543) KW . =  
1350327 (1161060) PS und yon der Turbinenfabrik 
570Stiick Turbinen mit einer Leistung yon 731000 PS 
geliefert. Beim Kabelwerke OberBpree wurden 20187 
(19 700) t  Kupfer yerbraucht, eine Zahl, die nie- 
mals zuYor erreicht worden war. In  der Automobilfabrik 
gab die ungunstige Lage der Automobilindustrie AnlaB 
zu erheblichen Einachrankungen. Die Gliihlampen- 
und Nernstlampenfabrik erreichte den gleichen Auf
tragsbestand yon Kohlenfadenlampen wie im Yorjahre. 
Am 1. Ju li 1908 waren in den Betrieben der Gesell
schaft 32 035 (30 667) Personen beschaftigt. In er-

hohtem Mafie war die Abteilung fiir Licht- und Kraft- 
anlagen bestrebt, die Elektrifizierung der Hochofen- 
und Stahlwerksanlagen durchzufiihron. So war ein 
elektrischer Reyersierstrafienantrieb yon 15 000 PS 
fiir dio Rombacher Hiitto zu liefern,® und nahezu be- 
endet sind weitere Antriebe fiir die Hiistener Ge- 
werksebaft sowie fiir ein englisches und ein fran- 
zosisches W erk. Die Gesamtleistung der bisher ge- 
lieferten Walzwerkamotoren betragt 217 635 PS. Die 
Bergwerksindustrie brachto lohnende Auftrage, ebenso 
beanspruchte die Textilindustrie betriichtliche Mongen 
yon kleinen und m ittleren Elektromotoren. Im Be- 
richtsjahro wurden 70 Eloktrizitatawerke errichtet mit 
einer Gesamtleistung yon 153 450 (i. V. 95150) PS. 
Die Kabelliinge dieser Anlagen betragt 1823 (1600) km. 
Nach dem Berichte erscheinen auch die Aussichten fiir 
den Bau yon elektrischen Bahnen und fiir die Einrich- 
tung des elektrischen Betriebes auf Yollbahnen giinstig.

Annener GnBstahlwerk, Action - Gesellschaft, 
Annen i. W. — Nach dem Berichte des Yorstandes 
bat sich das Unternehmen wahrend des Geschafta- 
jahres 1907/08 giinstig entwickelt, obwohl die Markt- 

'lage durch die im H erbst 19U7 eingetreteno allgemeine 
Abschwachung in Mitleidenschaft gezogen und durcb 
don teueren Geldatand ein allgemciner Preisriickgang 
auf dem Eisenm arkte herbeigefiibrt wurde. Die 
Stockung iiufierte ihre W irkung in erster Linio in 
dem Nachlassen des Bedarfes an Schmiedestucken, 
dereń Preise nach und nach zuriickgingen. Die Be- 
schiiftigung in StahlformguB hielt dagegen wahrend 
des ganzen Jahres bestiindig an, so daB die Gesell
schaft sogar in der Lago war, ihren Umschlag nicht 
unwesentlich zu vergri)Bern. Dor in den letzten Jahren 
systematisch durchgefiihrte Ausbau der W erksanlagen 
wurde wahrend der Berichtszeit in der Hauptsache 
beendet. Der Reingewinn belauft sich bei 46 912,06 Ji 
Yortrag, 7535,55 Jt Zinsgewinn und 1323 590,59 Jt 
FabrikationBuberachuB einersoits sowie 973 279,62 
Unkosten aller A rt und 178 786,53 Abschreibungen 
anderseits auf 225 972,65 Jt. Hieryon sollen der Riick- 
lage 8953 Jt zuflieBen, an Tantiómen im ganzen 
24 668,55 Jt yergiitet, an Diyidende 132 000 Jt (6 °/o) 
auageschiittet und 60 351,10 Jt auf neue Rechnung 
yorgetragen werden.

Capito & Klein, Aktiengesellschaft zu Ben* 
rath am Rhein. — Der allgemeine wirtachaftliche 
Riickgang hat nach dem Berichte des Yoratandes 
auch die Geschaftsergebnisse der Gesellschaft im 
Jah re  1907/08 beeinfluBt. Die Rohstoffpreiso hielten 
sich in der ersten Halfte der Berichtszeit auf dor 
Hohe des Y orjahres, wahrend die Preise dor Erzeug
nisse der Gesellschaft bei durchweg unyeranderten 
Arbeitslohnen einen Niedergang yon ungefahr 10 0/o 
erlitten. Der Yersand dea Unternehmcns erfuhr eine 
EinbuBe von 4°/o, die Hohe der Rechnungsbetrage 
eine solche yon 4 ‘/a °/o. D er Reingewinn betragt 
naćh Y errechnung aller Unkosten und nach 47 379,76 Jt 
Abschreibungen sowie zuziiglich 9918,19 Jt Gewinn
yortrag aus 1906/07 100786,33 J i.  Hieryon erhalt 
der Aufsichtsrat 2470 Jt, dem Unterstiitzungsfonds 
werden 2316,33 Jt Uberwiesen und an Diyidende 
90 000 J i  (6 o/o) yerteilt, so dafi 6000 zum Yortrage 
auf das neue Rechnungsjalir yerbleiben.

Hageuer GuBstalilwerke, Hagen. — Wie der 
Bericht des Yorstandes auafiihrt, war das Unter
nehmen wahrend der ersten Monate dea G e s c h a f t s -  
jahres 1907/08 noch in fast allen Betrieben gut be
s c h a f t i g t  und arbeitete daher mit Gewinn. S p a t e r  
konnte jedoch die Leistungsfahigkeit des W erkes nur 
zum Teil ausgenutzt werden, infolgedessen ging der 
Jahreeumaatz um rund 200000 oder etwa 11 °/0;

* Yergl. „Stahl und EiBen" 1908 N r. 21 S. 746. * Yergl. „Stahl und E isen“ 1907 Nr. 49 S. 1790.
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zuriick. Besonders dor Bedarf der groBen Hiitten- 
w erke, der Hauptabnehm er fiir StahlformguB, lieB 
wShrend der Berichtszeit erheblich nach. Auch muBten 
sehr hiiufig Preiserm&Bigungon zugestanden -worden. 
Der W ert der in Rechnung gestellten W aren betrug 
1 669 309,83 (i. Y. 1868 794,55) Der Betriebs- 
ge-winn sank Yon 320 389,98 ^  im Jahre 1906/07 auf 
222 508,25 Jt im Berichtsjahre. Unter Hinzurechnung 
des vorjahrigen Gewinnvortrages Y o n  12 800,30 Jt sowie 
nach Abzug der gesamten Unkosten in Hoho y o i i  
132 587,12 Jt und der Abschreibungen in Hohe von 
55 928,39 Jt Yerbleibt ein Reinerlos von 46 793,04 Jt, 
ein Betrag, der nachyleni Yorschlage des Aufsichtsrates 
auf neue Rechnung Y o r g e t r a g e n  werden soli.

Hoclifolder Walzwerk, Aktion-Yeroin in Duis
burg. — Wie aus dem Geschaftsberichto * fiir 1907/08 
hervorgeht, entschloB sieli die Gesellschaft, nachdem 
durch die Yerschlechterung der Marktlago und durch 
den scharfen Rilckgang der Preise fiir die Fertig- 
fabrikate, besonders aber fiir Stabeisen, die Verluste 
immer groBer geworden waren, das Walzwerk am
1. Dezeinber 1907 stillzulegen. Fast gleichzeitig bot 
sich die Gelegenheit, das Fabrikgeliinde einscbliefi- 
lich der Kettenschmiede zum Preise yoii 900 000 ^  
an dio DuiBburgor Maachinenbau-Actien-Gesellschaft 
vormals Bechem & ICeetman in Duisburg zu ver- 
kaufon.** Yon dem genannten' Betrage wurdon je 
200000 Jt am 15. Januar u n d  15. Juni 1908 bezahit, 
wahrend der Rest En^e 1909 fiillig wird. Die Federn- 
fabrik, die allein weiter betrieben wurde, arbeitete 
im B erichtsjahre giinstig und trug erheblich zur Yer- 
minderung des groBen allgemeinen B e t r i e b s Y e r l u s t e s  
bei. Doch lieB in den letzten Monaten auch die Nach- 
frago fiir Federn nach. Der Rohgewinn betriigt 
73 975,21 J t . Nach Abzug yoii 44 676,75 Unkosten 
und 2 0 7 9 0 ,4 5 ^  Zinsen verbleibt ein Reingewinn yoh 
8 508,01 Jt. Dieser Betrag soli zuziiglieh des Gewinn- 
vortrages aus 1906/07 in Hiiho von 2 890,57 Jt auf 
neuo Rechnung Y o r g e t r a g e n  werden. Da zum Betriebe 
der Fedornfabrik das bisherige Aktienkapital von 
850 000 </£ in yoller Hohe nicht mehr erforderlich ist, 
so soli das K apitał in der Weise herabgesetzt werden, 
daB von vier Aktien drei Stiick gegen Zahlung des 
Nennwertes eingezogen und yernichtet werden.

Stahlwerk Oeking, Aktiengesellschaft, Diissel- 
(lorf-Lierenfeld. — Dem Berichte* des Yorstandes 
ist zu entnehmen, daB der gegen Endo 1907 einge- 
tretene w irtschaftliche Niedergang das Ergebnis des 
le tz tY e r f lo s se n e n  Geschiiftsjahres ungiinstig beoinfluBte. 
Zwar erzielte dio Abteilung Stahlwerk bei gleichem 
Umsatzo hoheren Gewinn ais im Jahre zuY or, die 
Abteilung Maschinenfabrik aber, die in der Berichts
zeit erst y o II in Betrieb kam, wurde in ilirer Ent
wicklung durch dio schlechto wirtschaftliche Lage 
sehr aufgehalten. Zu den Schwierigkeiten, die wie 
stets bei neuen Unternehmungen auch hier zu iiber- 
winden waren, tra t aus dem erwahnten Grunde eine 
starkę Abnahme in der Nachfrage nach Blecli- 
hearbeitungsmaschinen (Scheren, Stanzen), die er- 
liebliche Vorratsansammlungen herbeifiihrte. Die Ge- 
winnrechnungzeigt auf der einen Seite neben 37 319,39 Jt 
Yortrag einen Rohgewinn von 673 988,22 J6, auf der 
andern Seite 141 176,75 ^  Unkosten usw. sowie 
263 614,15 Abschreibungen. Aus dem somit Yer- 
bleibenden Reinerlose in Hohe von 306516.71 Jt sind 
16000 Jt der Rucklage iiberwiesen, 240000 Jt (8% ) 
DiYidende Y e r t e i l t  und 13 333,33 Jt ais Gewinnanteil 
dem Aufsichtsrate Y e r g u t e t ,  so daB fiir das neue Jah r 
ein Yortrag Y o n  37 183,38 Jt zu verbuehen war.

* Bei d e r  Red. Y e r s p a t e t  e i n g e g a n g e n .

** Yergl. „Stahl und Eisen" 1907 Nr. 46 S. 1674
uud Nr. 51 S. 1858.

Bolimisclie Montangesellscbaft in Wieu. —
Das letzto Geschaftsjahr des Unternehmens weist, 
wie aus dem YerwaltungBberichte zu ereehen ist, 
gegeniiber dem Y orjahre oinen Rilckgang dos Rein- 
ertragnisses auf, der, obwohl die Huttenwerke der 
Gesellschaft reichlicho Arbeitsgelegenheit hatten, da
durch hervorgerufen wurde, daB die Hochofen zeit- 
weise schworen Betriebsstorungen unterworfon waren 
und die Preise fiir Feinbleche infolge des ausliindi- 
schen Wettbowerbes eine empfindliche EinbuBo er- 
litten. Gewonnen bezw. hergestellt wurden in der 
Berichtszeit 434 714 (i. V. 386 780) t Roherz, 136 709 
(137369) t Kalkstein, 108 460 (91090) t Thomas- 
roheisen, 40 020 (45 730) t GieBereiroheisen, 18 048 
(15 553) t  GuBwaro, 74 963 (63 559) t Rohstalilblocke 
und Rohschienen, 28 685 (32 661) t gewalzte Halb- 
fabrikato, 19 097 (19 014) t Walzeisen, 26 956 (28146) t 
Fein- und Grobbleche und 15 245 (15 284) t Thomas- 
melil. — Der Rohertrag des B erichtsjahrcs beliiuft 
sich bei 177 101,88 K Y ortrag und 5 439 472,17 K 
Betriebsgewinn auf 5 616 574,05 K. Da hiervon an 
allgemeinen Unkosten, Zinsen, Stouern und Yersiche- 
rungsbeitragen zusammen 1 500 834,44 K zu bestreiten 
sind, ferner 53 333,33 K dem Pensions-Institut zu- 
gowendot und 2 256 235,34 K abgeschrieben werden, 
bo Y e r b l e i b t  ein Reinerlos y o i i  1 806 170,94 K, die wie 
folgt Y e r w e n d e t  werden: 98 906,90 K ais Gewinnanteil 
fiir den Yerwaltungsrat, 1 536 000 K (12 o/„) ais Divi- 
dende und 171 264,04 K ais Y ortrag auf das neuo 
Rechnungsjalir.

Soclete Anoujme des Acieries de France, 
Parls. — Die Gesellschaft erzielte im letzten Ge- 
schaftsjahro bei einem Umsatzo von 22 823 625 (i. V. 
20 996 761) Fr. einen Rohgewinn y o i i  2 725 027,85 
(i. Y. 2 560 793,08) Fr. und nach Yerrechnung der 
Zinsen der Schuldverschroibungen, der allgemeinen 
Unkosten sowio der Abschreibungen auf Maschinen 
und Gerate einen Reinerlos von 1 678 665 (1 533 541) Fr. 
H ierY on sind fiir Abschreibungen anf dio Anlagen 
431 506 (528 896) Fr., fiir AufschluBarbeiten in den 
Steinkohlenbergwerken 147277 (164860) F r. und fiir 
Iliicklagen 450 000 F r. zu kurzeń, so daB nocli 
625 000 Fr. (5 °/o gegen 4 °/o i. V .) D iY idende auf das 
Aktienkapital y o i i  12 500 000 Fr. Y erteilt werden 
konnon. Wio der Yerwaltungsrat dor Gesellschaft 
in dor I l a u p t Y o r s a m m l u n g  Yora 30. Oktober d. J . mit- 
teilto, wurde das Ergebnis durch die Krisis in der 
Eisenindustrie und die Unmoglichkeit, oinen Ausgleich 
zwischen den Selbstkosten der Rohstoffe und den Yer- 
kaufspreison der Fabrikato herbeizufiihren, ungiinstig 
beeintluBt. Aus dem Berichte ist fernor zu entnehmen, 
daB die Gesellschaft auf ihrem Huttenwerke in Is- 
bergues drei mit den neuesten Einriehtungen Y e r -  
seheno Hochofen Y o n  insgesamt 150 000 t jahrlicher 
Erzeugungsfahigkeit im Feuer und einen yierten Ofen 
im Bau hat. Das Stahlwerk arbeitot mit funf Kon- 
Yortern und vier Martinofen. In  Isbergues wurden 
wahrend des Berichtsjahres allein 1062 525 F r., in 
allen Abteilungen der Gesellschaft zusammen 2089 922 
(1 622216) F r. fur Grunderwerb, Erwoiterung und 
Yerbesserung der Anlagen Yerausgabt.

Societe Anonyme des Acieries et Forges do 
Firminj', Lyon. — Trotz der bekannten Ungunst der 
wirtscliaftlichen Yerhaltnisse Yermochte die Gesell
schaft im letzten, am 30. Juni 1908 abgeschlossenen 
Gescliaftsjahre gegeniiber dem Vorjahre ihren Um
satz Y o n  12626327,55 F r. auf 14455719,65 Fr. und 
ihren Reingewinn Y o n  1 659040,37Fr. auf 1 847 459,64 Fr. 
zu erhohen. Yon diesem Erlose sollen 1116527,24 Fr. 
fiir Neuanlagen zuriickgestellt, 21676,60 F r. auf 
Grunderwerb abgeschrieben, 109255,80 Fr. dem Yer- 
waltungsrate und den Mitgliedern der Direktion Y e r -  
giitet und 600000 F r. (20o/0) ais DiYidende auf das 
Aktienkapital Y o n  3 Millionen Fr. ausgeschuttet werden.
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Vereins- Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute. Fiir dio Yereinsbibliotliek sind oingegangen:

(Die Einsender sind durch * bczeichnet.)

Bergwirtsćhaftliche Zeitfragen. Herausgegeben von 
M a s  K r a h m a n n * .  Heft 1. Oktober 1908. (Ent
ha lt: Die Aufgaben der B e rg w irtB ch a ft im  Rechts-
und K ulturstaat. Yon Max Krahmaun. I . : Haupt- 
text.)

C l i a r p y * ,  Dr.  G e o r g e s :  S u f  les Alliages de Fet- 
et de Carbone.

N e i s s e r * ,  Dr. E. J . : Deutschland und Canada.
Eine handelspolitische Stadle.

Verlagsverzeichnis von Ił. Oldenbourg*, Miinchen. 
Ausgegeben zur Feier des funfzigjfthrigen Bestehens 
der Firm a im Juli 1908.

Aendorungen in der M itgliederliste.
Bertelt, Robert, łngenieur, Brienne-lo-Ohateau, Dop.

Aube, Frankreich.
Meerscheidł-Iliillessetn, F reiherr Friedr. von, łngenieur, 

DUssoldorf, Grafenberger Allee 51.
Oertel, Walter, łngenieur der Gutehoffnungshutte, 

Sterkrade. s
Piehler, C., Oberiugenieur der W estfalischen Stahl

werke, Bochum, łCortumstraBę 5.
Sćhmidhammer, Willi., łngenieur, D irektor des GuB- 

stahlwerkes, Streiteben, Karnten.

N e u e  M i t g l i e d e r .
Darby, John Henry, 51 Gell Street, Sheffield, Engl. 
Karcher, Carl, Dipl.-Ing. der Rasselsteiner Eisen- 

works-Ges. m. b. H , Rasselstein bei Neuwied. 
Lysaght, W illiam  Royse, Castlefield, Chepstow, Mon- 

mouthshire, England.
Y e r s t o r b e n :

Rudschitzky, K arl, łngenieur, Witkowitz.

Hauptyersammlung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute
am Sonntag, den 6. Dezember 1 9 0 8 ,  nachmittags 1 2 7 2 Uhr 

in der Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf.

Tagesordnung:
1. Goschiiftliche Mitteilungen. Ernennung eines Ehrenmitgliedes.
2. Wab len zum Yorstande.
3. Bericht uber die Arbeiten der Rom m ission z u r  Erm ittlu n g  des K raftb ed arfs an W a lzw e rk e n . Von D irektor H. O rtm a n n

aus Yiilklingen.
4 . Mitteilungen iiber die gemeinschaftliche Reise des Canadian Mining Institute im H erbst 1908:

a) Reiseeindrucke aus Kanada und den Vereinigten Staaten. Yon B ergrat Goebel aus A rnsberg;
b) Eisenerze und ihre V e rh u ttu n g  in K a n a d a . Yon Dipl.-Ing. E .  K r a y n ik  aus Berlin.

5. a) Die E n tzin n u n g  der WeiBblechabfalle und ihre w irtsch a ftlid ie  Bedeutung. V ortrag von D r . R . Goldschm idt aus Essen,
b) Ueber die En tw ic klu n g  und den gegenwartigen Stand der W eiBblechfabrikation. Y ortrag von łngenieur 0. Voge!

aus Diissoldorf.

Der Hauptyersammlung geht am S o n n a b e n d ,  d e n  5. D e z e m b e r  1908, n a c h m i t t a g s  6 Uhr ,  
ebenfalls in der Stadtischen To n h a lle  z u  Dusseldorf (im Oberlichtsaale), eino

Versammlung deutscher Giefiereifachleute
Yoraus, zu der die Mitglieder des Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e  und des Y e r e i n s  d e u t s c h e r  
E i s e n g i e B e r e i e n  hierdurch eingeladen werden.

Tagesordnung:
1 .  A lte  und neue Kupolofen-Beschickung. Yon Zivil-Ingenieur T h . E h rh a rd t aus Berlin-Halensee.
2 . Das V e rzin n e n  vo n  Metallgegenstanden in a lte r und neuer Z e it. Yon łngenieur 0 . Vogel aus Dusseldorf.
3. Betrachtungen iiber das Rupolofenschm elzen m it trockenem und nassem R o k s , Yon D r-Ing . C. Geiger aus Dusseldorf.

Am Sonnabend, den 5. Dozember d. J., u»Wi- 
mittags 3 Uhr, findet in dor Stiidtischon Tonhalle zu 
Dusseldorf oine

Sitzung der Ilocliofonkommission 
statt, fiir die nachsteliende Tagesordnung aufge- 
stellt ist :

1. Bosprechung der Ergebnisse dos im Monat Juni 
d. J. an die Hochofenwerke Yersandten vor- 
laufigen Berichtes iiber Entstehung und W irkung 
von IIochofenexplosionen.

2. Bericht des Hrn. Dr. P a s s o  w iiber seine Unter- 
suchungen, betreffend die Yerwendung von Hoch- 
ofenstuckschlacke zu Betonzwecken.

3. Mitteilungen iiber die Benutzung von gegosse- 
nen Pflastersteinen aus Hochofenschlacken beim 
StraBenbau. B erichterstatter Hr. Dr.-Ing. G e i g e r .  
Im AnschluB an das R undB chreiben  vom 8. Juni

d. J . werdon die der Kommission nicht angehorenden 
llorron Ilochofenbetriebslciter auf diese Sitzung auf- 
merksam gemacht und zugleich im  Auftrage des 
Y orsitzeD den , Hrn. Kommerzienrates W. B r i i g m a n n  
in Dortmund, zur Teilnahmo an den Yerhandlungen 
ergebonst eingeladen. Yorherige Anmeldung ist er- 
wiinscht.

Zahlung der Mitgliedsbeitriige.
W ir gestatten uns, unsere H erren Mitglieder 

darauf aufmorksam zu machen, daB nach einem Yor- 
standsbeschlusse die M itgliedsbeitrage y o r dem 
1. Dezember d. J . zu zahlen sind.

W ir bitten im łnteresso eines glatten Geschafts- 
ganges um recht baldige Einsendung der noch ruck- 
stiindigen BetrSge unter gleichzeitiger Angabe, ob 
und wolche Aenderungen fur das Mitgliederverzeichnis 
gowiinBcht werden. Die Geschaftsfiihrung.


