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Die Eisenerz-Yorrate der Erde.

Die praktische Anwendung der geologischen 
Wissenseliaft ha t bisher auf den internatio- 

nalen geologischen Kongressen eine verhaltnismiiBig 
bescheidene Stelle eingenonimen, und ais Regel galt, 
daB den Arbeiten und Besprechungen iiber Fragen 
rein theoretischer A rt der erste P latz  eingeraum t 
wurde. Anerkennend ist daher zu begriiBen, daB 
die Y eranstalter des in diesem H erbst in Stoekholm 
tagenden X I. internationalen geologischen Kongresses 
die uberaus wichtige Frage der Eisener7,vorkommen 
der Erde zu einem H auptgegenstand einer der allge
meinen KongreBverhandlungen bestimmt. haben. 
Doppelte Anerkennung aber verdient die Umsicht, 
mit welcher von langer H and die Sammlung des Ma
terials, das ais Grundlage fiir die Behandlung dieser 
Angelegenheit dienen soli, yorbereitet worden ist.

Der schwedische TiitigkeitsausschuB des Kon
gresses, bestehend aus den H erren H j.  L u n d -  
b o h m ,  Hj .  S j o g r e n ,  W  a l f .  P e t e r s  o n  und 
J. G. A n d e r s s o n ,  h a t seit Anfang 1908 an Ver- 
treter aller Liinder die Aufforderung gerichtet, durch 
Einsendung statistischen Materials zur Kliirung der 
Frage beizutragen, und aus allen Teilen der Weit 
sind Antworten, zum  Teil in Gestalt langer wert- 
voller Abhandlungen, eingegangen, die von dem Aus- 
schuB gesichtet und in zwei soeben erschienenen 
stattliclicn Biinden ycroffcntlicht sind, in denen sie 
nicht weniger ais 10G8 Druckseiten fulleri. Die dazu- 
gehorige wertvolle K artensam m lung von 43 B lattern  
ist in einem Atlas vereinigt.

DerBeitrag iiber die Erz vorkommen des Deutsehen 
Ueiches h a t die Bergassessoren Dr. E i n e c k e  
und K o h l e r  zu Yerfassern; er beruht auf den 
wertvollen Arbeiten, die Geheimrat Professor B e y - 
s ć h 1 a g in Yerbindung m it seinen genannten beiden 
Mitarbeitern von der Konigl. Geologischen Landes- 
anstąlt, Berlin, zum Zwecke, der Aufstellung und 
Berechnung der in Deutschland vorhandenen Eisen- 
erzvorrate durchgefiihrt hat, und dereń Ergebnis in 
einem stattlichen, fiir Jeden, der m it Eisenerzen zu 
tlln bat, unentbehrlicheri W erke nicdergelegt sind.*

* „Die Eisenerzyorriito des Deutsehen Reiches", von
G. E i n e c k e  und W.  K o h l e r ,  Berlin 1910, mit lOTafeln 
und 112 Abbildungen im T est, ist soeben ais H eft 1 des 
■■ Archiy ftir Lager3tattenforschung“ im  Verlag der Kgl. 
Geologischen Landesanstalt, Berlin, erschienen.

x x x rn . ł0

Ueber diese A rbeiten , die auch den Gegenstand 
einer Yortragsreihe der Herren Beyschlag, Einecke 
und Kohler vor der H auptversainm lung des Yereins 
deutscher Eisenhiittenleute am 2. Mai 1909 bilde- 
ten, ist in dieser Zeitschrift 1910 Nr. 21 eingehend 
berichtet worden; es eriibrigt daher, hier nochmals 
auf dereń Inlialt einzugehen.

Es ist aucli nicht unsere Absicht, an dieser Stelle 
auf Einzelheiten der bedeutsamen Arbeiten iiber 
die anderen Liinder einzugehen, dies ist vielmehr 
einer in Yorbereitung befindlichen Arbeit eines 
geologischen M itarbeiters vorbehalten; wir wollen 
uns nur darauf bcschranken, an H and eines 
kurzeń Auszuges aus der von Professor H  j a  1 m a r 
S j o g r e n  gegebenen Zusammenfassung der E r
gebnisse dieser Einzelarbeiten ein Streiflicht auf 
diese, fiir d ieZ ukunft unsererEisenindustrie wichtige 
Frage zu werfen.

In dem erw&hntęn Fragebogen war ersucht worden, 
die statistischen Angaben nach verschiedenen Grup- 
pen der Genauigkeit zu klassifizieren: Gruppe A 
sollte alle diejenigen Falle umfassen, in denen zu- 
yerlassige, auf wirklicher Forschung beruhende Be- 
rechnungen iiber die Ausdehnung der Yorkommen 
yorliegen; Gruppe B sollte die Yorkommen um 
fassen, iiber welche nur eine annahem de Schiitzung 
yorlag, und in die Gruppe C waren alle die Yorkommen 
zu verweisen, fiir die z. Z. Zahlen tiberhaupt nicht 
aufgefiihrt werden konnen.

Die umstehende Zahlentafel 1 zeigt, in welchem 
Umfange nach dem eingegangenen A ntw ortm aterial 
dic aufgfcgebenen Erzvorkommen in die eine oder die 
andereG ruppe gehoren, und wie weit unsere Kennt- 
nis der Eisenerzvorkommen iiberliaupt heute ge- 
diehen ist.

Die in dieser Zusammenstellung in den einzelnen 
Gruppcn aufgefiihrten Erzvorkommen sind nun weit 
davon entfernt, ohne weiteres in Yergleich gezogen 
werden zu konnen; bei naherem Eingehen in das 
Materiał findet sich, daB die Grundlage der Bc- 
rechnung in ganz erheblichem MaBe wechselt. ln  
einigen Bericht en sind nur die Erze mit einem gewissen 
Eisengehalt, etw a bis 5 0 %  herunter, aufgefiihrt, 
wahrend andere B erichterstatter Erze mit weit gerin- 
gerem Gehalt, bis 25%  und selbst darunter, auf fiihren.
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Zahlentafel 1.

U e b e r s i c h t d e r  b i s h o r i g o n  E r f o r s o h u n g e n  d e r  E i s c n c r z v o r k o m m e n  i n  d o n

e i n z e l n e n  E r d t e i l e n .

E r d t e 11
Ge#«mter 

FlHcIienlnhftlt 
des Erdtellea

Gruppe A Gruppe It G ru p p e  C
Nicht In der 

Rutldfrage ent- 
haltcu

qkm qkm qVm qkm qkm

Europa . 
Amerika . 
Australien

9 721 321 
38 323 029 

8 918 120 
11 179 100 
29 758 100

9 003 725 
7 851 170

152 922

200 333 
10 089 318 

1 290 001 
218 200 

1 057 100

100 520 
17 005 031 

0 007 500 
31 807 388 
11 373 000

233 713 : 
2 177 180 

983 959 | 
11 700 890 i 
17 327 700

Summo 130 933 570 17 308 117 13 521 912 07 020 039 32 123 172
in Prozenten O O 13,3 10,3 51,0 21,8

Eine bessere Grundlage fiir die yergleichende 
Beurteilung finden wir daher, wenn die den z. Z. 
venvertbarcn (nutzbaren) Erzmengen entsprechenden 
Hoheisenmengen bezw. dor Eisengehalt der Krze 
einander gegenubergestellt werden; es ergibt sich 
dann das in der nachstehenden Zahlentafel 2 wieder- 
gegebene Bild.

Zahlentafel 2.

i łe p e n w a r tlg  
n u tzb a re  
E lsen e rz -  

▼ orrJtte

M illionen
T o n n « n

Elsen<r«*halt j
d iese r  E rz e

M illionen  
T o n n e n

Europa:
Deutechcs R e i c h ...................
L u x e m b u r g .............................
F r a n lc r e ic h .............................
GroBbritannien........................
S c h w e d e n .................................

S p a n ie n ......................................
N o r w e g e n .................................
O e s te r r e ic h .............................
U n g a m ......................................
G riechcnland.............................
B e lg ie n ......................................
I t a l i e n ......................................
S c h w e iz ......................................

3 607,7 
270 

3 300 
1 300 
1 158 

861,0 
711 
307 
250,9 

33,1 
100 
02 

6 
1,6

1 270 
90 

1 110 
155 
710 
387,2 
319 
121

90.1
13.1 
15 
25

3,3
0,8

Summa Euroja 12031,9 1 732,8

Amerika:
Vereinigte Staaten . . . .
N cufund land .............................
W e s t in d ie n .............................
M e s ik o ......................................

1 257,8 
3 035 
1 903 

55

2 301,6 
1 961

850,8
30

Sununa Amerika
A u stra lien ......................................
A s ie n ................................................
A f r i k a ...........................................

9 850,8 
135,9 
200,1 
125

5 152,1 
73,8 

155,5 
75

Zusammen 22 101 10 189,5

brauch der E rde kiinftighin in der gleichen Weise 
steigt, so wiirden die nach dem heutigen Stande der 
Technik nutzbaren Eisenerzvorkommen in etwa 60 
Jahren aufgebraucht sein. Unzweifelhaft aber wird 
im Yerlauf einer solchen Zeitperiode ein groBer Teil 
der heute noch nicht ais nutzbar anzusprechendcn 
Erzvorriłte durch Schaffung von Vcrkchrs\vegen und 
dureh die Fortschritte in den teehnisehen Wissen- 
schaften fiir die Industrie erreichbar und nutzbar ge- 
m acht werden konnen. Erzreserven dieser Art aber 
sind in unermeBlichcn Mengen in allenW eltteilen, und 
nicht zum wenigsten auch in Deutschland, vorhanden.

In welchem Unifange die Eisencrzeugung der Zu
kunft sich der Yerwertung geringhaltigerer Erze wird 
anpassen mussen, dafiir mag die nachstehende Zu- 
sainmenstellung (Zahlentafel 3) einen A nhalt geben, 
welche zeigt, wie verhaltnismiiBig unbedeutend der 
Reichtum der Erde an nutzbaren Erzen von mehr 
ais 00%  Eisengehalt is t , d. i. einer Grenze, die 
wohl un ter besonderer Beriieksichtigung der schwc- 
disehen Yerhaltnisse gewahlt ist.

Zahlentafel 3.

D ie  h a u p t s a c h l i c h s t e n  E r z v o r k o m r a o n  m i t  0 0  
u n d  m e h r  P r o z o n t  E i s e n g e h a l t .

N utzbare  
Kisi* llerze 
M illionen 
Tonnen

E incnguhalt

in  %
in

M illionen
Tonnen

Ru BI and Krivoj Rog . . 
,, K aukasus. . .

No rd schw eden...................
Mittel- und SUdschwedcn
M csico .................................
W estin d ien .......................
West-Australien . . . .  
T a sm a n ic n ........................

80
13

1035
60
55

26
23

60 
6 0 - 7 0  

60 
60 — 70 

60 
63 — 08 

61

53,5
6,8

673
30
30

1,8
15
15

W ir finden, daB die z. Z. verwertbaren Eisen- 
erzmengen etw a dem ITOfachen der heutigen 
Jahreserzeugung von Roheisen entsprechen. Im  
yerflossenen Jahrlm ndert hat sich die Roheisen
erzeugung jeweils in etw a 20 Jahren  verdoppelt, 
und wenn wir annehmen diirfen, daB der Eisenver-

Żusainmen sind also nu r etw a 1300 Millionen 
Tonnen hoehhaltiger Erze mit einem Eisengehalt 
von rund 850 Millionen Tonnen vorhanden, von 
denen etwa vierF iinftel auf das nórdliche Schweden 
entfallcn. Riesige Mengen hoehhaltiger E isen- 
erze besitzt Amerika in den titanhaltigen M agnet-
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eiseństeineii Neufundlands, deren \'erliiittung im bcśthnm te G rungsatze fiir dic p rak tiso lc  Yerwer-
Hochofen aber heute noch n icht irioglieh is t; das tung, d. i. die V erhflttuiig dieser Eiserierzvorriite
gleiehe gilt von den 64 bis 68 %  Eisen enthaltenden aufżustellen und hiernach ihre Bewertung nacli e iner
Erzen iii Britisch-Imlicn, deren Yorkoinmen auf 400 fiir alle Lander der Erdegleichni&Bigcn Methode vor-
Millioncn Tonnen geschatzt wird. zunelunen. D adurch wird es moglich werden, fiir

Nachdem die Geologen die sehr dankenswerten die Eisenindustrie sichere finanzielle Grundlagen
Yorarbciten fur eine zuverlilssige Schiitzung der fur ihre Zukunft zu gewinnen, und von welcher
Eisenerzvorrate der Erde geliefert haben, dflrfte es Bedeutung dies is t ,  bedarf keiner weiteren Aus-
mminehr Sache der H uttenleute sein, ihrerseits einandersetzung. D ie Bedaklion.

Ueber den heutigen Stand der Gichtgasreinigung in Deutschland.*
V on O beringenieur C u r t  G r o s s e  in M e t  z.

(H ie rzu  T a fe l X X V II.)

I j i e  A usn iitzung  d e r  in  den  G ich tgasen  en th a lten en  E nerg iem engen  begann  be re its  in  d e r  e rs ten  
H alfte  d e sy o r ig e n  J a h rh u n d e r ts  d u rch  den  O berbergrat, F a b e r  d u  F a u r  in W asseralfingen. 

Die E n tw ick lung  d ieser A usn iitzung  g ing  aber im  A nfange n u r  seh r langsam  v o r sich, u n d  d ie  den  
Hoehofen en ts tró m en d en  G ase v e rb ra n n te n  noch jah rze lin te lan g  frei u n d  nu tz lo s an  d e r  G ich t. W ir 
alle konnen uns w oh l noch au s unseren  ju n g en  Ja h re n  d e r  g igan tischen  F ack e ln  en ts innen , welche in 
den Industriebez irken  die N ach t g rell d u rch leucb te ten .

Z unachst w urden  d ie  G ich tgase —  so wie sie den  H oehofen rerlieB en , also u n gere in ig t —  zu r 
E rh itzung  ste in e rn e r W in d erh itze r b e n u tz t , sp iite r auch  zu r H eizung  d e r D am pfkessel. So unvoll- 
komm en auch  d ie  A usn iitzung  d e r  G ich tgase vo r sich ging, so b ed eu te te  sie im m erh in  b e re its  eine R e- 
duktion d e r E rzeugungskosten  des R oheisens um  e tw a  8— i o % .  D ie eigentliche E n tw ick lu n g  d e r 
A usniitzung d e r G ich tgase se tz te  ab e r e rs t ein, ais infolgę des scharferen  W ettbew erbes au f  dem  W elt- 
m arkt d as  S treb en  naeh  m óglichster Y erbilligung d e r  E rzeugungskosten  des E isens im m er leb h afte r 
wurde und u n te r  an d erem  auch  am  E n d e  des vorigen  Ja h rh u n d e r ts  d ie  E in m h ru h g  d e r GroBgas- 
m aschine in die H iitten w erk e  zu r Folgę h a tte . D ie G roB gasm aschine h a t  n ic h t n u r  d ie  E n tw ick lu n g  
der A usniitzung  d e r G ich tgase b ed eu ten d  gefo rdert, sondern  auch  die E n tw ick lu n g  d e r  G ichtgas- 
r  e i n i g  u  n g. M an h a t te  u rsp riing lich  geg laub t, die G roB gasm aschinen m it ungere in ig ten  bezw . 
nur grob gerein ig ten  G ich tgasen  b e tre ib en  zu konnen . D er G laube h a t  sich ais irrig  erw iesen. 
E rs t nachdem  es gelungen  w ar, die G ichtgase geniigend fein zu  reinigen u n d  tie f zu kuh len , e rh ie lt 
der B etrieb  der G asm aseh inen  jene  S icherheit, w elche in  H iitten w erk en  unerlaBlich ist. D ie beispiellose 
und gew altige E n tw ick lu n g  d e r G roB gasm aschinen in den le tz ten  12 Ja h re n  w urde  in  W echselw irkung  
befruch tet u n d  gefo rdert d u rch  d ie E n tw ick lung  d e r  G ichtgasrein igung . Z urzeit w erden m eh r ais 
eine halbe Million P ferdestrirken  in G roB gasm aschinen in D eu tsch land  u n d  L u xem burg  erzeugt. D ie 
Motoren benotigen h ierzu  G ase, w elche b is au f 0,01— 0,03 g S ta u b  in 1 cbm  G as gere in ig t u n d  bis au f 
rd. 250 C abgek iih lt w orden  sind. G egenw artig  w erden  die G ich tgase hau p tsach lich  b en u tz t

a) zu m  H e iz e n  tler W in d erh itze r ,
b) ,, ,, ,, D am pfkessel,
c) zu r  S p e isu n g  d er  G a sm a seh in en .

Y ereinzelt finden d ie  G ich tgase auch  Y erw endung fiir andere  Zw ecke, w ie z. B . zum  H eizen von  
1 rockenriium en d e r  GieBereien usw . N euerd ings d e n k t m an  au ch  d a ra n , d ie  G ichtgase in  den  D reli- 
ofen der Z em en tfab riken  d irek t auszun iitzen .

D a die H ochofengase d e r G ich t m it einem  m eist z iem lich  b e trach tlich en  G ehalt an  V erunrein i- 
gungen in  S tau b fo rm  u n d  m it einem  gew issen Y 'asserd am p fg eh a lt en ts tró m en , so m iissen sie fiir alle 
vorgenannten V erw endungszw ecke en tsp rechend  gerein ig t w erden , u n d  d e r W asserdam pf muB sow eit 
ais moglich ausgeschieden w erden. D as le tz te re  is t p rak tisch  n u r  d u rch  eine in tensive  K u h lu n g  mog- 
lich, wobei d e r W asserdam pf d u rch  K ondensation  in fliissiges W asser ubergefiih rt w ird , w elehes sich 
seinerseits d u rch  ein fache m echanische M itte l au s  dem  G ase abscheiden  laBt. F assen  w ir die V orteile, 
welche sich au s d e r  R ein igung  d e r  G ich tgase ergeben , zusam m en , so ergeben sich folgende:

A . Y o r t e i l e ,  w e l c h e  s i c h  a u s  d e r  e i g e n t l i c h e n  R e i n i g u n g  ( S  t a u b a b s o n d e r u n g )  d e r
G i c h t g a s e  e r g e b e n :

1 . der B e tr ie b  d er  W in d erh itze r  u n d  K e sse l w ird  e in  g le ich m aC igerer;
2 . d ie  B e tr ie b sstd n in g e n  in fo lg e  v o n  Y ersto p fu n g en  d er  R o h r le itu n g e n  d u rch  G ic h ts ta u b  fa llen  

zu m  gróO ten T e il fo r t;

Vortrag, gehalten auf dem V. Internationalen Kongrefl fur Bergbau, Huttenwesen, angewandte Mechanik 
und prakiische Geologie, ig . bis 23. Juni 1910, zu Dusseldorf.
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3. dic R einigungskosten fiir R ohrJeitungen, W inderhitzer u . Kessel werden sehr erheblich hcrabgesetz t;
4. die dureh das haufige K altstellen  der W inderhitzer zwecks R einigung sich ergebenden \Varme- 

verluste  fallen fo rt;
5. der N u tzeffek t der W inderhitzer ste ig t bedeutend, weil die H eizflachen rein bleiben;
6. der G asm otorenbetrieb wird betriebssicher; die lastigen V erstopfungen, V erschm utzungen und 

der sehr rasche VerschleiB schwer zuganglicher Tcile im In n em  der M otore fallen fort.
B. D a z u  k o m m e n  w e i t e r e  b e d e u t e n d e  V o r t e i l e ,  w e l c h e  s i c h  a u s  d e r  K u h l u n g

d e r  G i c h t g a s e  e r g e b e n :
7. das Volum cn des Gases e rfah rt eine Y erm indcrung und die R ohrlcitungsdurchm esscr werden 

bedeutend  kleiner;
8. der im  Gase en thaltene W asserdam pf wird zum gróflten Teil kondensiert und  abgcschieden; 

das Gas w ird also g e t r o c k n e t ;
dadurch  wird das Gas leichter brenn- und en tflam m bar; 
der H eizw ert des Gases wird erhoht;
es w ird eine lióhere V erbrennungstcm peratur des Gases crzielt, w odurch der W arm eiibcrgang 
in den geheizten F lachen der W inderhitzer und  Kessel beschlcunigt, d. h . der W irkungsgrad 
der H eizung dieser A pparate  erhoh t w ird;

12. dadurch  w ird auch die W ind tcm peratu r erhoht.

D em  F em ers teh e n d en  erschc in t es au f den  ers ten  A ugenblick p a radox , daB es n iitz lich  sein sollte, 
G ich tgase —  die fiir H eizzw ecke dienen sollen —  v o rh e r in tensiv  abzukiih len . U nd  doch  h a t  d ie  P rax is

die hohe N iitz lich k e it der 
in tensiven  K u h lu n g  der 
G ich tgase bew iesen ! Die 
Losung  des R a tse ls  is t  in 
dem  W asserdam pf zu  su- 
chen, w elchen d ie  G ich t
gase in  m eh r oder m in d e r 
groBen M engen en th a lten , 
u n d  d e r d u reh  d ie  atm o- 
spharische L u ft u n d ' die 
im m er e tw as feuch ten  E rze 
u n d  Z uschlage sowie dureh  
den  K oks ais W asserdam pf 
u n d  W asser in den  H och
ofen gelangt.

W en n  m an  feuchtes 
G ich tgas v e rb ren n t, so muB 
d e r  W asserdam pf in  der 
F lam m e b is au f  d ie  Ver- 
b ren n u n g s tem p e ra tu r iiber- 
h itz t  w erden , w ozu in  der 
R egel allein  schon  m ehr 
W arm eeinheiten  b eno tig t

w erden , ais d u reh  eine vorherige A bk iih lung  bzw . T rocknung  verloren  gehen. H ierzu  ko m m t aber 
noch, daB d ie  Y e rb ren n u n g stem p era tu r v o n  G ich tgas d ie  Z ersetzungszone fiir W asser erreich t. 
D er W asserdam pf w ird  ganz  o d e r teilw eise zerse tz t u n d  en tz ieh t dad u rch  d e r n iitz lichen  H eizung  am  
A nfang  seh r groBe W arm em engen . A llerdings v e rb re n n t d e r sich b ildende freie W assersto ff im  w eiteren  
Y erlauf d e r H eizung  bei s inkender T em p era tu r u n d  geniigendem  S auersto f fiiberschuB w ieder zu  W asser, 
a b e r dies gesch ieh t zum  T eil schon  in  K an a len  u n d  Ziigen, die fiir die p rak tische  H eizung  n ich t m eh r ins 
G ew icht fallen , u n d  d ie  F o lgę d av o n  is t die p rak tisch e  E rscheinung , daB F euerungen  m it nassem  G as 
gegeniiber solchen m it  trockenem  G as einen b ed eu tend  sch lech teren  W irkungsg rad  ergeben, selbst 
w enn d ie  E igenw arm e des trockenen  G ases k le iner is t ais die des nassen G ases. A bb. 1 ze ig t d u reh  
einige S chaulin ien , welche E in w irk u n g  der W asserdam pfgeha lt au f den  n u tzb a ren  H eizw ert u n d  den 
pyrom etrischen  H eizeffek t v o n  G ich tgasen  b esitz t. U n te rsu ch t is t 1 K u b ik m ete r H ochofengas, 
bezogen au f o 0 C u n d  760 m m  D rack

m it 27,5 Volum cn % CO
i i .5 .. C O ,
50.7  » N

„ 10,3 „ ,, H , 0  dam pffdrm ig,
v e rb ra n n t m it 100 %  L uftiiberschuB  bei e iner L u ftte m p e ra tu r  von  1 0 0 C u n d  bei G astem p era tu ren  
vo n  o— 1300 C. D er T a u p u n k t des G ases m it einem  W asserdam pfgehalt von  10,3 Y olum prozenten  
lieg t bei 50 0 C. W ird  d as G as w eiter abgek iih lt, so kondensiert d e r  W asserdam pf im m er m eh r u n d  m ehr. 
D ie K u n  ę des n u tzb a ren  H eizw ertes u n d  d ie  K u m  des py rom etrischen  H eizeffektes ste igen u m  so

Abb. 1. Graphischc Darstellung der Einwirkung des Wasserdampfgehaltes 
des Gichtgases auf den pyrometrischen Heizeffekt und den nutzbaren 

Heizwert des Gases.

1 cbm  G ich tg as  b ez o g en  a u f  0 ° C , m ii 
27,5 Yol. •/„ CO, 11,5 %  COa, 50,7 N, 

10 ,3%  UaO - D am p f

r e r b r a n n t  m it 100°/0 L uftiiberschuB  bel 
10° C L u ftte m p e ra tu r ,  be l U astem p era -  

tu r  v o n  0— 180° C.

Spez. ‘W arm e =  0,3 f. d . cbm .
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hoher, je  w eite r ab w a rts  sich  die G astem p e ra tu r v o n  50 0 C e n tfe m t. B ei hóheren  G astem p era tu ren  
steigen die beiden  K u jr ra i  lediglich infolge d e r geringen E rh o h u n g  d e r E igenw am ne des G ases n u r  
langsam  an.

Im m erh in  b e d e u te t d ie K iih lu n g  d e r  G ichtgase eine gewisse unangenehm e B eigabe zu den  G ich t- 
gasreinigungsanlagen. F iir  d ie  Zw ecke d e r K iih lung  w erden  groCe M engen vo n  K iih lw asser b en o tig t, 
welches in  vielen F a llen  zw ecks W iederverw endung  e rs t g ek la r t u n d  riickgek iih lt w erden muB. M an 
braucht dem nach  o ft z iem lich  kostspielige K lar- , R uckk iih l- u n d  P u m penan lagen , u n d  m an  w urde  
deshalb v ielle ich t au ch  p rak tisch  m anchm al au f d ie  V orteile e iner in tensiven  K iih lung  verz ich ten , 
wenn m an  n ic h t auch  aus G riinden  d e r R ein igung  d e r G ich tgase se lbst p rak tisch  g  e z w  u  n  g e n  
ware, die in tensive  K iih lung  vorzusehen.

So sehr m an  sich nam lich  auch  b em iih t h a t, ein  p rak tisch es V erfah ren  zu finden , um  die G ichtgase 
auf t r o c k e n e m  W ege au f  den  heu te  ais erforderlich  e rk an n ten  R ein h e itsg rad  zu bringen , so h a t  
sich doeh kein b rau ch b a re r W eg g e fu n d en . M an k an n  d ie  G asa n u r  au f H a s s e m  W ege so w eit reinigen, 
wie es heu te  fiir H eiz- u n d  M otorzw ecke v e rlan g t w ird . B rin g t m an  ab e r e inm al d a s  heiJ3e G ich tgas 
m it W asser in  B eriih rung , so n im m t ers te res so v iel W asserdam pf in  sich auf, b is  es g e sa ttig t is t. B ei 
100°C  k an n  1 cbm  G as 600 g  W asserdam pf aufnehm en , bei 120 °C  be re its  1130 g, bei 160 °C  schon 
3290 g u n d  bei 200 0 C sogar 7819 g. D era rtig  feuch te  G ase sind  n a tiir lich  fiir den  p rak tisch en  G ebrauch  
vollstandig un v en v en d b ar.

Man is t also au ch  p rak tisch  —  weil m an  bei d e r R ein igung  v o n  G ich tgasen  au f d as  n a s s e  Y er
fahren eben angew iesen is t —  g  e z  w  u  n  g e n  , d ie  K iih lung  d e r G ase n ach  M óglichkeit w eit du rch- 
zufiihren, um  die G ase zu  trocknen , w eil d ieselben sich bei d e r e rs ten  B eriih rung  m it W asser m it 
W asserdam pf vo llstiind ig  g e sa ttig t haben . In  W irk lichke it k iih lt m an  a llerd ings d ie  G ase zu ers t 
intensiv ab , b evo r sie d ie  eigen tliche N aB reinigung d u rchstróm en . D as gesch ieh t aus Zw eckm aB igkeits- 
griinden. D ie G ask iih ler lassen sich  nam lich  ohne w eiteres seh r g u t ais grobe, nasse V orrein igungs- 
apparate  verw enden , w eshalb  diese A p p a ra te  noch h eu te  in  d e r  P rax is  ais „W asch er"  bezeichnet 
werden. E ine  g u te  K iih lung  d e r G ich tgase is t auch  m it R iick sich t au f die G asm asch inen  erforderlich. 
Um m oglichst k leine M aschinen- u n d  L adepum pen-Z y linder zu bekom m en, is t es w ich tig , m oglichst 
kaltes G as zu  besitzen . D ie sichere Z iindung  h a n g t von  d e r  g u te n  E n tf la m m b a rk e it des G ases ab . 
Letztere is t um  so besser, je  tro ck n e r das G as is t. D ieses is t ab e r u m  so trockener, je  k iih ler es is t, d . h. 
je w eiter der W asserdam pf au s ihm  d u rch  K o n d en sa tio n  ausgesch ieden  is t.

W enn w ir d ie  A nfo rderungen  k u rz  zusam m enfassen  w ollen, w elche h eu te  an  eine G ich tgasrein i- 
gungsanlage g este llt w erden , so konnen  w ir sagen:

1. dic G ichtgase m iissen m oglichst tief abgekiih lt werden, d am it der W asserdam pfgehalt nach 
M óglichkeit ausgeschieden w ird;

2. die G ichtgase fiir Heizzweckc diirfen n u r noch rd. 0,1— 0,5 G ram m  S taub  im cbm  G as en t- 
halten ;

3. dic G ichtgase fiir M otorantrieb  diirfen n u r noch rd. 0,01— 0,03 G ram m  S taub  im cbm  Gas 
en thałten  (bei e tw a 250 C);

4. alle A p p ara te  m iissen m oglichst einfach und  betriebssicher sein.
Auf die in tensive  A bk iih lung  is t d e r gróB te W e rt zu legen. lin  Ja h re sd u rc h sc h n itt so llte  die A b- 

kiihlung b is an n ah e rn d  au f d ie  L u f tte m p e ra tu r  erfolgen, so daB im  S om m er e tw a  5 M onate  lang  keine 
Kondensation des W asserdam pfes in  den  R o h rle itu n g en  erfo lg t, also d ie  sogenann ten  ,,V erschm ie- 
rungen" re rm ie d en  w erden . In  gew issen M onaten , besonders im  W in te r, w ird  sich dieses Ziel n ich t g u t 
erreichen lassen. D am it muB m an  sich ab finden . E s  is t zw ar auch  schon einm al e m stlich  vorgeschlagen 
worden, d a s  G as m it E ism asch inen  au f  o° C h e ru n te rzu k u h len , w odurch  dasselbe n a tiir lich  ab so lu t 
trocken w erden w iirde. E s  soli auch  au f e inem  H iitten w erk  ein en tsp rech en d er p rak tisch e r Y ersuch 
gem acht, ab e r d e r hohen  K o sten  w egen d ie  E in fiih ru n g  dieses V erfah rens fallen gelassen w orden  sein.

U e b e r s i c h t  i i b e r  d i e  d e u t s c h e n  G a s r e i n i g u n g s - A n l a g e n .

D ie jah rliche  R oheisenerzeugung  in  D eu tsch lan d  u n d  L u x em b u rg  b e tru g  im  Ja h re  1909 12917653 
1'onnen gegeniiber 11 813 511 T onnen  im  J a h re  1908. D ie e rs ten  4 M onate des laufenden  Ja h re s  h ab en  
wiederum eine S te igerung  d e r  E isenerzeugung  gegeniiber dem  J a h re  1909 von  670 000 T onnen  auf- 
zuweisen. Bei d ieser R oheisenerzeugung von 13 600 000 T onnen  im  J a h r  m it einem  K o ksverb rauch  
von rd . 14 750 000 T onnen  in  306 H ochofen berech n e t sich d ie jah rlich  in  D eu tsch lan d  erzeug te  G icht- 
gasmenge au f rd . 67 000 000 000 K u b ik m e te r; d as e n tsp ric h t ab e r e iner stiind lichen  G ich tgasm enge 
von 7 650 000 cbm . V on d ieser G esam tm enge w erden  zu rze it 4 840 000 cbm  in d e r  S tu n d e  in  den  
Gichtgasreinigungsanlagen gere in ig t. In  d ieser Z ahl sind  d ie  im  B au  begriffenen A nlagen bere its  
eingeschlossen. H ierbei sei b em erk t, daB sich  alle A ngaben von  G asm engen au f eine M essung von  o° C 
bei 760 m m  D rack  Q u . S. ve rs teh en , w enn  n ich ts  anderes ausd riick lich  b em erk t w ird . —

Die in  D eu tsch lan d  im  B etrieb e  u n d  im  B au  begriffenen G ich tgasrein igungsan lagen  w eichen en t- 
sprechend den  ortlichen  Y erhaltn issen  un d  den  versch iedenen  S ystem en  na tiir lich  in  ih re r G esam tano rd -
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nu n g  s ta rk  von e in an d er ab . Im  A llgem einen, w enigstens bei den groBeren A nlagen, k a n n  m a n  jedoch 
folgenden A ufbau  beobach ten . D as G as k om m t v o n  den H oehofen, d u rch s tró m t T rockenrein iger 
(S taubsacke), w ird  d an n  gek u h lt un d  fiir H eizzw ecke vorgerein ig t u n d  zum  SchluB fiir M otorzw ecke 
fein gerein ig t. E s  sollen d a h e r  auch  die einzelnen Teile d e r G ich tgasrein igungsanlagen in  d ieser R eihen- 
folge liier n ach e in an d er besprochen w erden.

D i e  T r o c k e n r e i n i g e r  (S taubsacke).

E s  is t k la r , daB d as B estreben  y o rhąnden  is t, eine m oglichst groBe M enge S tau b es au s  den  G icht- 
gasen  au f trockenem  W ege auszuscheiden. M an will dad u rch  die nachfolgende G asrein igung  en tlasten  
u n d  yerb illigen , h au p tsach lich , w enn m an  gezw ungen is t, d as  K iihl- un d  W aschw asser zu k la ren  und 
w ieder zu yerw enden , d a  die auszuscheidende S taubm enge au f d ie B em essung d e r  K la ran lag en  und  
S ch lam m en tfem ungsan lagen  y o n  bestim m endem  EinfluB  is t. D er in den  T rockenre in igem  (S tau b 
sacken) abgeschiedene trockene S tau b  liiBt sich bequem  transpo rtie ren . A uBerdem  b es itz t derselbe 
in  d e r  R egel einen hohen E isengeha lt, un d  es lo h n t sich daher, diesen trockenen S ta u b  zu b rik e ttie ren  
u n d  w ieder zu  y e rh u tte n . U eber die zw eckm afligste K o n stru k tio n  der T rockenrein iger (S taubsacke) 
sind  sich d ie F ach leu te  n ich t ganz einig. W ahrend  die einen beh au p ten , daB es am  g iin stig sten  sei, m it 
dem  G as tan g en tia l u n te n  in  den  S taubsack  e inzu tre ten  und  zen tra l oben auszu tre ten , b eh au p ten  an 
dere , daB es am  g iinstig sten  sei, d as  G as zen tra l von  oben her in der M itte  d u rch  ein R o h r in  d as Innere 
b is ziem lich tie f n ach  u n ten  zu {{ihren, um  dasselbe in dem  R ingraum e zw ischen diesem  Z ufuhrungsrohr 
u n d  dem  M antel m it k le iner G eschw indigkeit w ieder nach  oben zu fiihren u n d  es oben w ieder au stre ten  
zu  lassen. W ie dem  auch  sei, eines is t e in leuch tend , daB das V olum en d e r S taubsacke  vo n  h au p t- 
sach lichstem  E influB  au f die S taubausscheidung  ist. M an soli das Y olum en m oglichst groB m achen, 
d am it d as  G as m oglichst zu r R u h e  kom m t. Im  allgem einen du rchzieh t die von  d e r G ich t abziehende 
G asm enge jedes H ochofens einen oder zwei (am  besten  h in te re in an d er geschaltete) S tau b sack e ; die- 
selben e rh a lten  ein V olum en von  e tw a  je  o ,8- i  ,5 %  der stiind lichen  G asm enge u n d  w erden  un ten  
m it m oglichst sch lanken  kon isch  ausgebildeten  B oden Yersehen, um  eine beąuem e E n tlee ru n g  d irek t 
in  d an m te rs te h e n d e  E isenbalm w aggons zu  erm oglichen. D ie G eschw indigkeit in den  S taubsacken  
b e tra g t nach  den  ausgefuh rten  A nlagen e tw a 0,3— 0,6 m  i. d. Sekunde u n d  das Y erha ltn is  d e r  D urch 
m esser zu r H ohe sch w an k t zw ischen 1/ 2 u n d  \ / 3. H oehofen, welche schw ere, reiche E rze  y e rh iitten , 
e rh a lten  k leinere S taubsacke , dagegen H oehofen, welche arm ere E rze  y e rh iitten , groBere S taubsacke. 
U m  m oglichst ku rze  L eitungen  zu e rh a lten , w erden  die S taubsacke m oglichst n ah e  bei dem  O fen auf- 
geste llt. D as E in sp ritzen  vo n  W asser in d ie  S taubsacke  ist n ich t em pfehlensw ert. D a d a s  G as im  S tau b 
sack  noch seh r waran is t, so n im m t es bei d e r B eru h ru n g  m it W asser seh r viel W asserdam pf au f, w ird 
seh r feuch t, u n d  d a  es noch  seh r viel S ta u b  e n th a lt, so verschm iert es die nachfolgenden L eitungen , 
un d  die Folgen d av o n  sind  seh r haufige u n d  liistige Y erstopfungen d e r G asleitungen. Im  G egenteil 
so llte  m an  d a ra u f  ach ten , daB die G astem p era tu r v o r dem  K iih ler auch  im  W in te r n ic h t u n te r  den 
T a u p u n k t s in k t, um  so e iner K ondensa tion  des W asserdam pfes im  G ase an  den  R ohrle itungsw anden  
yorzubeugen  u n d  Y erstopfungen  zu y e rh iiten . E s  is t iib e rh au p t ais Regel zu b e trach ten , daB die K iih- 
lung  d e r  G ich tgase so tie f ais m oglich du rchgefiih rt w erden  muB, sobald  m an  sie e inm al m it W asser 
in B eru h ru n g  g eb rach t h a t. M an h a t allerd ings bei solchen W assereinspritzungen  in  S tau b sack e  eine 
e tw as energische S taubaussche idung  beo b ach te t. D ieser V organg is t ganz  natiirlich , b ie te t a b e r keinen 
besonderen  V orteil. D ie S taubaussche idung , w elche m a n  d ad u rch  erre ich t, e rre ich t m an  ebensogut 
in  dem  nachfo lgenden  W asserk iih ler ohne jegliche M ehrarbeit. —

D ie noch y ie lfach  angew endeten  2 bis 3 Steig- u n d  F a llroh re  yon  rd. 2— 3 m  D urchm esser und  
15— 25 m  H ohe (sogenannte Pfeifen) hab en  bei w eitem  n ich t die gleiche W irk u n g  w ie ein einziger 
groBer S taubsack , dessen V plum en gleich d e r  Sum m ę d e r Y olum ina dieser Pfeifen ist. D ie S tau b au s
scheidung  is t viel besser im  S tau b sack  ais in  den  F a llro h ren , und  die K osten  fiir d ie  groB eren S ta u b 
sacke sind  n ich t hoher ais d iejen igen  fiir die F ali- u n d  S teigrohre.

S ind  m ehrere  H oehofen  y o rh ąn d en , so w ird  das G as zw eekentsprechend n ach  dem  A u s tr i t t  aus 
den  T rockenre in igem  (S taubsacken ) in  e iner S am m elleitung  re re in ig t u n d  e rs t d an n  den  K iih lem  un d  
d en  N aBreinigern zugefiih rt. H ie rd u rch  w erden d ie  seh r bedeu tenden  S chw ankungen  d e r G asm enge 
d e r  einzelnen Oefen teilw eise ausgeglichen, u n d  d ie  G asrein igungsanlage a rb e ite t viel gleichmiiBiger, 
w odurch  auch  d as E n d re su lta t d e r  R ein igung  ein besseres und  die R egulierung d e r G asabgabe an  die 
yersch iedenen  Y erbrauchsstellen  e rle ich te rt w ird.

A is A bsperr-O rgane in  den  L e itu n g en  w erden  sow ohl S ch ieberw ie Y entile  yerw endet. D ie e rs teren  
h ab en  den  N ach te il, daB sie en tw eder n ich t g u t d ich ten  o d e r seh r schw er zu óffnen u n d  zu  schlieBen 
sind. D agegen lassen sie sich zw angloser in  die G esam tano rdnung  der R oh rle itungen  einfiigen. Bei 
den  Y entilen  bere ite t d ie A b d ich tu n g  ebenfalls gewisse Schw ierigkeiten . D ie A bd ich tung  d u rch  tro ck e
nen  G ich ts tau b  is t n ic h t im m er be trieb ss icher genug , un d  d ie  W asserabd ich tungen  yersch lam m en  
ebenfalls in der R egel n ach  ku rzer Z eit. E in en  seh r schónen A usw eg s te llt eine K o n s tn ik tio n  d a r,
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welche von d e r  F irm a  Z s c h o c k e  - W e r k e  A. G. in  K aise rs lau te rn  in  d e r  le tz ten  Z e it ausgefiih rt 
wird. Bei d ieser K o n s tru k tio n  w ird  d ie  A b d ich tu n g  ebenfalls d u rch  W asser e rre ich t; eine V erschlam - 
m ung w ird  a b e r d ad u rch  v e rh in d e rt, daB d as W asser s ta n d ig  e rn eu e rt w ird . D ies gesch ieh t in  d e r W eise, 
daB m an  d as fiir d ie  G asre in igungsven tila to ren  no tw end ige  E in sp ritzw asse r zu n ach st d u rch  d ie  Ab- 
d ich traum e d e r  V entile  z irku lieren  laBt. A uf diese W eise h a t  m an  ke inen  W asserverlu st u n d  s tan d ig  
betriebssicher ab d ich ten d e  Y entile  in  den  L eitungen .

D i e  K  ii h  1 e r.

W ie bere its  in  dem  ers ten  T eil d ieser A usfiih rungen  b em erk t, b e d e u te t die in ten siv e  A bkiih lung  
der G ichtgase eine H au p ta n fo rd e ra n g  an  d ie  G ich tgasrein igungsanlagen . M an h a t  v ielfach  versuch t, 
die in tensive -Abkiihlung d e r  G ich tgase d ad u rch  zu erreichen , daB m an  d as G as m it k leiner Geschwrin- 
digkeit d u rch  groBe B eh lilte r stró m en  lieB, welclie von  oben m i t  fein  v e rte iltem  W asser beriese lt 
wurden. Soli d ie  A bk iih lung  in  solchen K iih lem  eine w irk lich  in ten - 
sive sein, so w erden  groBe R an n ie  u n d  groBe W asserm engen  be- 
notig t. D a  bei dem  groBen O u ersch n itt d as  G as n ic h t gleichm aBig 
strom t, so b ilden  sich K an ale  u n d  to te  E cken , welche v e rh in d em , 
daB das W asser m it dem  G ase gleichm aBig in  B eriih rung  kom m t.
AuBerdem fa llt d a s  W asser zu  schnell d u rch  den  /Y pparat. D ie Z eit 
der B eriih rung  m it dem  G a s e - is t  eine zu kurze. D ie A usn iitzung  
des W assers is t d a h e r  na tu rgem aB  eine schlechte. —  H eu te  v e rs ieh t 
m an die K iih le r zu m  w e itau s gróB ten T eil m it H o rd en -E in b au ten , 
welche das W asser in  seinem  F a li au fh a lten , d ie  B eriih rungsze it m it 
dem Gase d ah e r v e rlan g em  u n d  den  G asstrom  in feine S treifen  teilen, 
so daB schadliche K em b ild u n g en  ausgeschlossen sind , w elche vom  
Kiihlwasser n ic h t beeinfluB t w erden  konnen . D urch  d ie  in  den  
U n terkan ten  d e r  H o rd en stab e  e ingeschn ittenen  T rop fnasen  is t eine 
sehr gleichm aB ige \V asserverte ilung  au f dem  ganzen  W ege des 
W assers d u rch  den  K iih le r gesichert. D ie H o rd en stab e  w erden 
allseitig gehobelt u n d  alle K an ten  ab g en m d e t, d a m it S tau b an sa tze  
verm ieden w erden. U m  V erstopfungen  zu v e rh in d em , nehm en  die 
S taben tfem ungen  den  S tau b v erh a ltn issen  en tsp rech en d  von u n ten  
nach oben ab . J e  zwei L agen  H orden  sind  raum lich  vo n  ein- 
ander d u rch  Z w ischenstiicke g e tre n n t, w odurch  dem  herabflieB enden 
W asser eine gewisse Sp iilfah igkeit e r te il t w ird . D ie S tab rich tu n g  
der einzelnen H orden lagen  w ird  in  jed e r L age um  einen gew issen 
W inkel gegen d ie tie fe r liegende L age v e rd re h t, so daB zw ischen 
je zwei H orden lagen  eine N e u re rte ilu n g  des G asstrom es v o r  sich 
gehen muB.

Die B erieselung d e r  H o rd en e in b au ten  erfo lg t in  versch iedener
Y eise. E in e  B eriese lungsvorrich tung , welche seh r w eit v e rb re ite t is t 
und sich seh r g u t b e w a h rt h a t, zeig t A bb. 2. E s  is t d ies d e r 
Zschockesche sogenann te  , ,T ro p fa p p a ra t" ; derselbe b e s te h t in  d e r A bb. 2.
H auptsache aus e iner en tsp rech en d  gefo rm ten  AusfluBdiise fiir d as  B erieselungsvorrich tung . 
YYasser, w elche iiber e inem  hohlen S ta n d ro h r m o n tie r t is t. D as ausflieB ende W asser fa llt au f einen 
Spritzteller u n d  w ird  seh r fein u n d  gleichm aBig r e r te i l t .  J e d e r  A p p a ra t is t d u rch  einen Schieber 
regulier- u n d  ab s te llb a r. D er AusfluB an  d e r  D iise k an n  d u rch  eine seitliche K lap p e  b eo b ach te t 
werden. D er A p p a ra t is t gegen V erunrein igungen  u n d  Y erstopfungen  seh r unem pfind lich  u n d  kann  
leicht gerein ig t w erden. D ie einzelnen T ro p fap p a ra te  au f dem  D eckel eines K iih lers w erden d u rch  eine 
R ohrleitung zu  einem  geschlossenen S ystem  v e rb u n d en  u n d  d u rch  eine einzige Z ufluB leitunggespeis t.

D ie K iih ler bestehen  in  d e r R egel au s zy lindrischen  B lechm an te ln , welche den  H ordeneinbau  
aufnehm en. A uf den  D eckeln  befinden  sich die B eriese lungsvo rrich tungen ; an  dem  M antel w erden  
eine R eihe v o n  E xp lo sionsk lappen  a n g eb rach t u n d  d ie  D eckel d u rch  S te ig le item  zuganglich  
gem acht. D er AbfluB des W assers au s den K u h lem  erfo lg t in  versch iedener W eise. Bei den  
alteren K u h lem  tau ch e n  die .Mantel in  offene W assertassen  ein u n d  d as S ch lam n w asse r flieBt 
durch einen U eberfall ab . D iese W assertassen  hab en  den  N ach te il, daB sie in  k u rzer Z e it v e r- 
schlannnen, u n d  d e r  Sch lam m  muB d a n n  d u rch  A rb e ite r m it K ra tz e n  e n tfe m t w erden. A bb. 3 
zeigt eine K iih leran lage, ausgefiih rt vo n  d e r  F irm a  L o u i s  S c h w ra r z  &  C o. in  D o rtm u n d , fiir
45 000 cbm  G as i. d. S tunde , bei w-elcher d ie  S ch lam m en tfem u n g  au s  d e r offenen, u n te rh a lb  des K iih lers 
befindlichen T asse au to m atisch  m itte ls  eines B echerw erkes erfo lg t. D as  B echerw erk  sc h iit te t den  
Schlam m  d irek t in  W aggons, w elche denselben  h inw egbefordem .
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F iir  eine groBe H ochofengasrein igungsanlage im  rheinisch-w estfalischen In d u s trieb ez irk  h a t die 
F irm a  Z schocke - W erke, K a ise rslau tem , ebenfalls eine E in rich tu n g  zu r au to m atisch en  E n tfem u n g  
des S chlam m es aus solchen T assen  geliefert. D iese E in rich tu n g  b es teh t aus einem  S ystem  vo n  diinnen

R o h ren , w elche in  die T assen  e ingebau t sind. D urch  diese R o h ren  s tró m t D ruckw asser u n d  flieBt 
d u rch  en tsp rech en d  g e rich te te  D iisen d e ra r tig  aus, daB d e r  Schlam m  n ach  dem  S ch lam m iiberlauf zu 
tra n sp o r tie r t w ird. E s  geniig t, diese Y o rrich tung  tag lich  zw eim al je  ł/ 2 S tu n d e  in  B e trieb  zu setzen, um  
die T assen  d a u e m d  sau b er zu h a lten . N euerd ings w erden  die K iih le r u n te n  tr ich te rfó rm ig  geschlossen, 
u n d  d a s  Schlam m w asser flieBt d u rch  ein S y phon roh r m it u n te re r  K lap p e  ab , D ie K lappe  w ird  nor-
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malerweise d u reh  ein G egengew icht geschlossen gehalten . Sollte sich d as S yph o n ro h r verstop fen , 
so steigt das W asser in  dem  trich te rfó rm igen  B oden des K iih lers, b is d e r D ruck  so groB is t, daB sich d ie 
Klappe óffnet u n d  d as Schlam m w asser n ach  u n ten  abflieB t, w obei eine au to m atisch e  Spiilung  des 
Syphonrohres erfo lg t. D er E in t r i t t  des G ases erfo lg t s te ts  u n te n  an  den  K iih lem  u n d  d e r A u s tr itt  
oben an der Seite oder zen tra l. D ie GroBe d e r  K uffler b e tra g t je  n ach  d e r T em p era tu r des e in tre ten d en  
Gases etw a o,6— i  %  d e r  stiind lich  zu rein igenden G asm enge. W ie  im  A nfang  ausgefiih rt w urde, soli 
die K iihlung d e r  G ich tgase in  den  K iih lem  au f eine m oglichst tiefe T em p era tu r erfolgen. D ie G renze is t 
naturlich d u reh  die T e m p e ra tu r  des zu r  V erftigung stehenden  K iih lw assers gegeben. D a  d as reine 
G egenstrom prinzip fu r  jeden  W arm eaustausch  b ek an n tlich  s te ts  den  g iin stig sten  W irk u n g sg rad  er- 
gibt, so is t es verstiind lich , daB d ie  m eisten  K iih ler n ach  dem  P rin z ip  des re inen  G egenstrom es a rbe iten . 
Es wird das ganze  G as u n te n  in  den  K iih le r e in g efu h rt un d  s tró m t langsam  n ach  oben, u n d  d as  ganze 
Kiihlwasser w ird  oben  dem  K iih le r zugefiih rt u n d  s tró m t n ach  u n te n , so daB s te ts  d as  k a lte s te  G as 
mit dem  k a lte s ten  W asser u n d  d as  heiBeste G as m it dem  heiBesten W asser in  B eriih ru n g  k o m m t.

N ur eine F irm a , w elche G ich tgasrein igungsanlagen  b a u t, s ieh t sogenann te  E tag en e in sp ritzu n g en  
vor, d. h. es w ird  n ie h t d a s  ganze  K iih lw asser oben  in  den  K iih le r gesch ick t, sondern  in  versch iedenen  
Hohen in den K iih le r e ingesp ritz t. D iese A nordnung  m ag  y ie lle ich t den  V orteil e iner gew issen g u ten  
Spiilung des H ordene inbaues haben . D ie A usn iitzung  des K iih lw assers u n d  die A bk iih lung  des 
Gases m ussen ab e r  s ieher eine sch lech tere  sein ais wie bei d e r  A nw endung  des re inen  G egenstrom - 
prinzips. M an k a n n  desha lb  d ie e tagenw eise E in sp ritzu n g  des K iih lw assers in  die K iih ler n ieh t ais 
einen V orteil bezeichnen.

Die zum  A bkiih len  d e r  G ich tgase erforderliche K iih lw asserm enge laB t sich ein fach  berechnen , 
wenn m an in  B e tra c h t z ieh t, daB bei rich tig  bem essenen K u b łem  das G as b is au f  e tw a  3— 50 iiber 
K iih lw assertem peratur h eru n te rg ek iih lt w erden  k an n  u n d  d as K iih lw asser bis au f rd . io °  u n te r  den  
T aupunkt des G ases e rw a rm t w erden  kann . E s  is t d an n  lediglich n u r  zu  bestim m en , w elche E igen- 
warme des G ases d u reh  d as K iih lw asser ab g efiih rt w erden muB, u n d  w elcheW Śrm em enge dem  in  den  
Giehtgasen en th a lten en W asse rd am p f en tzogen  w erden m uB .um  denselben zu rK o n d en sa tio n  zu  bringen . 
Die A usstrah lung  des K iih lers n ach  auBen k a n n  dabe i y em ach lass ig t w erden , bezw . k an n  d ieser F a k to r  
ais S icherheitsfak tor in die R ech n u n g  eingesetz t w erden. D er W asserbedarf d e r  K iih le r r ic h te t sich 
also nach der M enge, d e r  T e m p e ra tu r  u n d  dem  F eu ch tig k e itsg eh a lt des G ases u n d  n ach  d e r T em p era tu r 
des zur V erfiigung s teh en d en  K iih lw assers. Sollen z. B . 55 000 cbm  G ich tgas m it 1250 C T em p era tu r 
und 100 g W asserdam pfgeha lt abg ek iih lt w erden  u n d  s te h t K iih lw asser von  200 C zu r Y erfugung, so 
kann die A bkiih lung  des G ases bei rich tig  bem essenen A p p a ra ten  b eąu em  b is au f 250 C durchge- 
fiihrt w erden. D ie abzu fiih rende  W arm em enge is t d a n n  55 000 X (125 —  25) x  0,3 =  1 650 000 
W arm eeinheiten. A uB erdem  sind  noch  100 g W asserdam pf f. cl. cbm  G as zu  kondensieren , d . h . es sind  
noch 55000  X (0,1 —  0,022) x  6 3 0 = 2 7 0 2 7 0 0  ^W arm eeinheiten ab zu fiih ren ; im  ganzen  h a t  das 
Wasser also 4 352 700 W arm eeinhe iten  abzufiih ren . B ei e iner angenom m enen  E rw arm u n g  des W assers

um 250 w urden  --- — - -  —  =  174 cbm  W asser i. d . S tu n d e  b en ó tig t w erden . K o n n te  m an  d as  W asser 
25 X IOOO , ^00

nur um  150 e rw arm en , so w are  die no tw end ige  K iih lw asserm enge  ̂  _ ' io o o  ”  2<̂ r Ĉ m  *'

F rfiher is t m an eh m al eingew endet w orden , daB d u reh  die heiBen, in  die K iih ler e in tre ten d en  G ich t
gase die ho lzem en  H orden  g e fah rd e t seien. D as is t n ie h t d e r  F a li; beim  Z usam m en treffen  des heiBen 
Gases m it dem  K iih lw asser erfo lg t so fo rt d ie  s ta rk ę  S a ttig u n g  des G ases m it W asserdam pf. D ie T em 
peratur des G ases g e h t explosiv  b is au f den  T a u p u n k t h e ru n te r, indem  die E igenw arm e des G ases zu r 
intensiven V erdam pfung  des W assers b e n u tz t w ird.

E s is t schon b em erk t ■worden, daB d ie  K iih le r au ch  eine gew isse rein igende W irk u n g  au f d as G as
besitzen; derjen ige  T eil des S tau b es , w elcher le ich t W asser a n sau g t, w ird  in  den  K iih lem  ausgeschieden. 
Im M ittel b eo b ach te t m an  a n  den  K iih lem  eine S tau b au ssch e id u n g  vo n  50— 60 % ,  u n d  d a s  is t auch  
der G rund  dafiir, w arum  m an  in  d e r P rax is  diese K iih ler allgem ein  noch  ais W ascher bezeichnet. 
AuBerdem besitzen  d ie K iih ler noch den  V orteil, daB sie auch  den jen igen  S tau b , w elcher n ie h t in  diesen 
A pparaten ausgeschieden w ird , seh r g u t an feuch ten , so daB d ie  A usscheidung  in  den  nachfo lgenden  
dynam ischen R ein igern  b ed eu te n d  le ich te r v o r  sich  geh t. E in e  V erstop fung  d e r  H ord en e in b au ten  is t 
bei sachgem afien A bm essungen  d e r H orden  u n d  S tab en tfem u n g en  sowie d e r K iih le r se lb st n ie h t 
zu befu reh ten , so lange  d ie  B erieselung au frech t e rh a lten  is t; n u r  bei seh r hohen  K a lk s te in żu sa tzen  
im Ofen k an n  es sich  ereignen, daB sich  einige S tellen  H ordenlagen  im  K iih le r m it d e r  Z eit 
inkrustieren, in sbesondere w enn  d as K iih lw asser g e k la r t u n d  im m er w ieder im  K re is lau f ver- 
Wendet w ird , w odurch  es einen  seh r hohen  K a lk g eh a lt bekom m t. D ieser K a lk  se tz t sich d an n  
eben iiberall d o rt n ieder, w o d a s  K iih lw asser h inge lang t, auch  an  den  dynam ischen  R ein igern , 
Pum pen und  K iih lw erken  usw, D ieses A bsetzen  des K alkes k o n n te  m an  n u r  so beseitigen , daB m an  
denselben in d e r K liiran lage  d u reh  einen en tsp reehenden  Z u sa tz  (y ielleicht Soda) au s ia llt.
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D ie b isher besprochenen K iih le r w aren  alles s ta tisch e  A p p ara te . E s  g ib t au ch  bew egte K iih ler, und 
zw ar bei den  G asre in igunęsan łagen  n aeh  dem  System  B  i a n .  D ieselben bestehen  au s em em  Behjilter, 
in  w elehem  Scheiben au s D rah tgew ebe ro tieren , w elche u n ten  in ein W asserbad  tau ch e n  u n d  durch 
w elche das G as h indu rchstre ichen  muB, indem  es sich  dabei abk iih lt. D ie in  d iesen K iih lappara ten  
e rzeugte  A b kuh lung  e rre ich t n ich t dieienige in den  s ta tischen  A p p ara ten , w eil es au s  prak tischen  
G riinden  n ich t m oglich is t, bew egte A p p ara te  m it solch groBem Y olum en zu b au en  w ie statische 
A p p ara te .

M e c h a n i s c h e  R e i n i g e r .

B eim  B eginn d e r E n tw ick lu n g  d e r G ich tgas-R einigungsanlagen h a tte  m an  g eg lau b t, in  den  sta
tischen  K iih lern  d ie R ein igung  (S taubausscheidung) b is au f den heu te  fiir H eizzw ecke gew iinschten 
R e in h e itsg ra d  vornelim en zu konnen . D iese A nsich t h a t 
sich  ais irrig  erw iesen. D er le ine S ta u b  liiBt sich lediglich 
a u f  m echan ischem  W ege d u rch  Z entrifug ierung  an  das 
W asser b inden  u n d  d a m it au s  dem  G ase ausscheideri. Im  
L au fe  d e r J a h re  hab en  sich versch iedene System e der 
m echariischen  G ich tgasre in igung  ausgeb ilde t, u n d  das 
S chaub ild  A bb. 4  zeigt, w ie sich d ic zurzeit in D e u tsc h 
lan d  gere in ig te  G ich tgasm enge au f d ie versch iedenen  
S ystem e v e rte ilt. In  d e r H au p tsach e  sind  es v ie r System e, 
w elche in  F rag e  kom m en , u n d  zw ar:

S y s t e m  Z s c h o c k e ,  w elehes von den Zschocke-W erken  
K aiserslautern, A. G., in K aiserslautcrn ausgefiihrt wird;

S y s t e m  T h  e i s e n ,  ausgefiihrt von  der Dinglerschen  
M aschinenfabrik, A . G., Zweibruckcn. und von  der 
Dinnendahl-M aschinenfabrik, A. G., in S teele a. d. R uhr;

S y s t e m  B i a n ,  ausgefiihrt v o m  F-ichcr H u tten -Y erein  
L e G allais M etz & Cie. in D om m eld ingen;

S y s t e m  S c h w a r z ,  ausgefiihrt von  L o u is  Schwarz
& Cie., D ortm und.
A u s dem  S chaub ild  is t zu ersehen , daB

naeh dem  S y s t e m  Z s c h o c k e  2 1 0 0 0 0 0  cbm, 
naeh dem  S y s t e m  T h e i s e n  . 1 6 0 3 0 0 0  ,,
naeh dem  S y s t e m  B i a n  . . . 660 0 0 0
naeh dem  S y s t e m  S c h w a r z  250000

G ich tg as gere in ig t w erden .
A uf yersch iedene and e re  S ystem e en tfa llen  d an n  noch  rd . 230 000 cbm .
N ach steh en d  sollen d ie  S ystem e in  derselben R eihenfolge einzeln besprochen w erden.
a) S y s t e m  Z s c h o c k e .  D ie w eite  V erb re itung  dieses System s is t beg riindet in d e r  groBen 

E in fa c h h e it u n d  U ebersich tlichke it d e r einzelnen A p p ara te , w elche eine seh r hohe B etriebssicherheit 
gew ahrle isten  u n d  ieden  gew iinsch ten  R ein h e itsg rad  erreichen lassen. E in  w eiterer Y orzug  dieses 
S ystem s is t d ie  s ta rk ę  B e to n u n g  d e r  in tensiven  K iih lung  d e r G ase. D ie K iih ler w erden bei den  A nlagen 
n aeh  diesem  S ystem  seh r re ich lich  bem essen u n d  m it dem  H ordeneinbau , O rig inal Zschocke, ver- 
sehen, w elcher sich in  allen  B etrieb en  bestens b ew ah rt h a t. D ie B erieselung erfo lg t d u rch  d ie  schon 
e rw ah n ten  T ro p fap p a ra te , O rig inal Zschocke.

A bb. 5 au f T afe l X X M I  s te llt eine G asrein igungsanlage, System  Zschocke, fiir 140000 cbm  
G as i. d . S tu n d e  d ar, w ovon 35 000 cbm  fu r M otorzw ecke fein gerein ig t w erden. N achdem  d as G as die 
T rockenre in iger u n d  d ie  K iih le r p ass ie rt h a t, t r i t t  dasselbe in G asre in igungs-Y en tila to ren , System  
Zschocke, e in , in  w elchen es m it e ingesp ritz tem  W asser zen trifu g ie rt w ird . D er E in t r i t t  e rfo lg t du rch  die 
beiden  se itlichen  S au g stu tzen , in  w elchen auch  die ro tie renden  W asserzerstauber e in g eb au t sind . D as 
G as w ird  d u rch  den  W asserschleier, w elchen d ie  W asserzerstauber b ilden , du rchgesaug t. D abei m ischt 
sich  d a s  W asser m it d em  G as inn ig , w ird  d a ra u f  von  dem  F liige lrad  erfaB t u n d  zen trifu g ie rt, w obei die 
P ressung  des G ases e rh o h t w ird . D ie feinen S tau b te ilch en , welche in  dem  K iih ler n ic h t geniigend W asse r 
an g esau g t haben , w erden  h ier im  F liige lrad  u n d  beim  A ussch leudem  ausdem selben  m it  d e m  W a s se r  u n te r 
D ru ck  zusam m engepreB t u n d  so an  d a s  W asser gebunden . D as G as- u n d  W assergem isch t r i t t  h ierauf 
in  den  W asserabscheider ein. In  den v e rlan g erten  E in tr it ts s tu tz e n  der W asserabscheider sind  StoB- 
flachen  (W inkeleisen) e ingebau t, w elche d as schm utzige  W asse r von  dem  gere in ig ten  G ase trennen . 
D a rau fh in  t r i t t  d a s  G as tan g en tia l in den  W asserabscheider ein , w odurch  ihm  eine ro tie rende  Be- 
w egung e rte ilt w ird . D ie noch m itgerissenen  W asserte ilchen  w erden  dabei ausgeschieden. In  dem  obe
ren  Teile des W asserabscheiders s ind  noch S toB horden e ingebau t, w elche die fe insten  W asserte ilchen  
zu riick h a lten , so daB d as G as den  W asserabscheider g u t g e tro ck n e t u n d  gere in ig t verlaB t. D as W asser 
flieBt au s dem  W asserabscheider d u rch  ein S yp h o n ro h r ab , iihnlich  dem jenigen  m e  bei d en  K uliłem .

Abb. 4 . Schaubild der Vcrteilung der 
yerschicdenen Gichtgasreinigungs-Systeme.
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D ie R ein igung  des G ases in 
einem  solchen Z schockeschen 
G ich tgas - R ein igungs - V entila- 
to r  erfo lg t b is au f rd . o , i— 0,5 g 
S ta u b  im  cbm  Gas. D as G as is t 
also d a m it fiir  H eizzw ecke w ie 
K ow per- u n d  K esselheizung 
d ire k t verw endbar. D ie fiir 
M otorzw ecke b en o tig te  G as
m enge w ird  n u n  nochm als einer 
F e in re in igung  u n te rzogen  in 
einem  zw eiten  Y en tila to r von 
g le icher B a u a r t u n d  W irkungs- 
weise w ie d e r e rs te . N ach  Yer- 
lassen des zw eiten  W asser- 
abscheiders is t d as  G as b is au f
0,01— 0,03 g S ta u b  im  cbm  ge- 
re in ig t u n d  fiir d irek te  M otor- 
speisung  v e rw en d b ar. D ie 
W assere in sp ritzung  in  den  Yor- 

re in igungsventilator, S ystem  Z schocke, b e tra g t in  d e r R egel 1— 1,2 L ite r /c b m  G as, in  dem  N acli- 
rein igungsventilator rd . 2 L ite r, je  n ach  d e r B eschaffenheit des in dem  G ase en th a lten en  S tau b es . D er 
K raftverbrauch  sch w an k t en tsp rech en d  d e r  W assere in sp ritzung  bei d e r  Y orrein igung  zw ischen
2>5—3,5 P S /1 0 0 0  cbm  gere in ig tes G as p lus 5 — 6 P S /1000  cbm  fein gere in ig tes G as zu r d irek ten
Speisung von  M otoren. D ie G asre in igungsven tila to ren  sind  in ih rem  ro tie renden  Teil auB ero rden t
lich s ta rk  g eb au t, so daB e tw aige S chw erpunk tversch iebungen  ohne EinfluB  au f  den  ruh igen  L au f 
der Maschine b leiben. D ureh  d ie  in tensive  S pu lung  im  Schaufe lrad  b leiben die bew egten  T eile s te ts  
sauber. E ine  R ein igung  d e r  Y en tila to ren  is t fa s t g a r  n ic h t no tig . F iir  alle Fiille w erden a b e r bei

Abb. 6. Anlage von drei Theisen-Waschern.

Abb. 7 . Reinigungsanlage, System  B ia n .
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Gasein/rMf £asous/rW

yenfż/ałor

" --------fcV

gew ebe yersehen  is t. D as W asser w ird  von  auBen d u rch  S yphonrohre zugefiih rt u n d  w ird  d u rch  die 
ro tie rende  B ew egung d e r T rom m el an  die In n en se ite  des G ehauses angepreB t. D as G as w ird  von  den 
Saugfliigeln d e r  T rom m el erfaB t u n d  d an n  d u rch  die schraubenfórm igen  F liigel gegen den  W asser- 
m an te l gedriick t. B eim  E n tlan g stre ich en  an  dem  W asserm an te l, Welcher d u rch  d as D rah tgew ebe an 
d e r R o ta tio n  v e rh in d e rt w ird  u n d  dessen O berflache d ad u rch  au fg e rau h t w erden soli, re ib t sich  das 
G as m it dem  S tau b , un d  d e r S ta u b  b in d e t sich  an  d as W asser. D er T heisenw ascher w ird  in  einem  A ppa
r a t  a is  F ein re in iger g eb au t u n d  lie fert so fo rt fe rtig  gerein ig tes G as fiir M otorzw ecke. F iir  H eizgas 
w erden die A p p a ra te  e tw as k iirzer g eb au t, w odurch d e r K ra ftau fw an d  von  rd . 7— 7,5 P S  fiir M aschińen- 
gas au f rd . 2,5— 3,5 P S  fiir 1000 cbm  G as u n d  S tu n d e  zuriickgeht. D ie W assere insp ritzung  b e tra g t 
rd . 1— 1,5 L ite r  fiir 1 cbm  G as. D ie A p p a ra te  sind  im  iibrigen ja  b e k a n n t u n d  in  den  F a c h z e its c h r if te n  
schon viel besprochen w orden. D as aus dem  A p p a ra t au s tre te n d e  G as w ird  zw eckm aBigerweise auch  
in  einem  W asserabscheider von  m itgerissenen  W asserte ilchen  befreit, bevor es seinem  Y erw endungs- 
zw ecke zugefiih rt w ird.

c) S y  s t e m  B i a  n. A bb. 7 zeigt d as  B ild  e iner R einigungsan lage nach  dem  System  B ian , aus- 
gefiih rt fiir d ie  F irm a  L e G alla is M etz & Cie. in E sch  a. d . A lzette . E s a rb e iten  d o r t  4 p ara lle l ge- 
sc h a lte te  B iank iih ler m it d ah in te rg esch a lte ten  4 Y en tila to ren  u n d  W asserabscheidern . D ie E igen tiim - 
lichkeit des S ystem s b es teh t in  dem  ro tie renden  K iih le r bezw. V onvascher, w elcher b e re its  bei den  
K iih lern  besprochen  w orden is t. Im  iibrigen erfo lg t d ie  R ein igung  ahnlich  w ie bei dem  S ystem  Zschocke 
im  Y en tila to r.

groBen A nlagen R ese rv e-Y entila to ren  au fgestellt, w as um  so le ich ter du rchzu fiih ren  is t, ais die 
A p p a ra te  infolge ih rer ungem einen E in fach h e it verhaltn ism aB ig  billig  sind.

b) S y s t e m  T h  e i s e n .  Abb. 6 zeig t das B ild  e iner A nlage vo n  d re i T heisenw aschern , welche 
d u rch  d irek t gekuppelte  M otoren angetrieben  w erden. D iesen Z en trifugalgasre in igem  werden 
vielfach  a n s ta t t  rich tigen  K iih lern  noch sogenann te  V orbenetzer vo rgeschalte t. In  diesen V orbenetzern 
k a n n  n a tiir lich  n ich t die K iih lung  erre ich t w erden w ie in den reichlich d im ension ierten  K iih lern . Sie 
s ind  in  d e r H a u p tsach e  dazu  da, um  das G as vorzubenetzen , d am it d e r R ein igungsvorgang  im  Zentri- 
fugalw ascher selbst e rle ich te rt w ird. N atiirlich  w ird  auch  in dem  V orbenetzer d as G as sich m it W asser 
sa ttig en , u n d  d ie T em p era tu r des G ases w ird  bis au f an n ah ern d  den T a u p u n k t sinken , indem  die Eigen- 
w arm e zum  Y erdunsten  des W assers b en u tz t w ird . D ie A bkiih lung u n te r  dem  T a u p u n k t w ird  ab e r nur 
in  geringem  MaBe erfolgen, d a  d as Y olum en dieses V orbenetzers im  allgem einen ziem lich gering  ist. 
D er Z entrifugalgasrein iger, System  T heisen, b e s teh t aus einer langen, konischen T rom m el, w elche an 
ih re r S tim se ite  m it ku rzeń  Saugfliigeln versehen ist. A uf dem  M antel der T rom m el befinden  sich 
sch raubenfórm ige kurze  F liigel. Die T rom m el liiuft in einem  Gehiiuse, w elches innen  m it einem  D raht-

Anfr/eóm otor
if.c/.W ascher

A bb. 8.

Bauart einer Gasreinigungs- 

anlage, System  B ia n .
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Abb. 8 s te ll t  d ie  B a u a r t  e iner G asrein igungsan lage n ach  dem  System  B ian  fu r einen H ochofen 
von 150 T onnen  T ageserzeugung  d a r. M an s ieh t ebenfalls den  ro tie renden  m echan ischen  K iih le r 
(Vorwascher) m it darau ffo lgendem  V en tila to r u n d  W asserabscheider.

B ian b a u t seinen A p p a ra t in  3 yersch iedenen  G roBen:
Kraftaufwand fOr Wascher und Ymtilntor

1. fiir Oefen von  100 T onnen T ageserzeugung =  2 1 0 0 0  cbm  Gas i. d . S td .; 82 P S;
2................  ,, 150 ,, ,, =  32000 ,, ,, ,, ,, 113 ,,
3 . ,, ,, 200 ,, ,, =  42 0 0 0  ,, ,, ,, ,, 144 ,,

E s w erden rd . 3 — 3,5 L ite r  W asser fiir 1 cbm  G as e in g esp ritz t. D as G as w ird  bis au f io °  C iiber 
W assertem peratur ab g ek iih lt. D er A p p a ra t w ird  n u r  fiir V orrein igungszw ecke b en u tz t.

Abb. 9 zeig t d ie  B a u a r t eines Z entrifugal-W asserabscheiders, S ystem  B ian . B ei groB erer G eschwin- 
digkeit des G ases in diesem  A p p a ra t m it en tsp rechenden  P re llflachen  w iirde d ie  W irk u n g  noch ver- 
starkt w erden. D er D ru ck v e rlu s t w ird  a llerd ings e tw as ste igen , w as a b e r n ic h t v iel b ed eu te t, d a  nach  
dem V en tila to r noch  geniigend  D ruck  zu r  V erfugung  s te h t.
Niiheres iiber d as S ystem  B ian  is t zu finden  in d ieser Z eit- 
schrift 1906, 1. J a n .,  S. 27 ; 10, N ov ., S. 1791.

d) S y s t e m  S c h w a r z .  D ie F irm a  L ouis Schw arz 
& Cie., A kt.-G es., D o rtm u n d  b a u t ebenfalls einen  Z en trifugal- 
Gasreiniger n ach  eigenem  S ystem . D er A p p a ra t b e s te h t aus 
einer langlichen s ta rk  konischen T rom m el m it jiuBeren F liigeln.
Es wird W asser in  die S au g k am ń ie r des R ein igers e ingesp ritz t, 
und das W asser w ird  m it dem  G as d u rc h  d ie  F liigel d e r  lan g 
lichen T rom m el zen tr ifu g ie rt. N ach  A u s tr i t t  des G ases aus 
der T rom m el p a ss ie rt es ebenfalls einen  W asserabscheider.

Abb. 10 zeig t eine G asrein igungsanlage n ach  System  
Schwarz fiir e ine s tiind liche  L e is tu n g  von  10 000 cbm  G as 
mit einer vollen R ese rv e  a lle r A p p a ra te . D as G as t r i t t  au s 
der G assam m elleitung  in  einen  d e r  zw'ei K iih ler, w ird  h ie r 
vorgewaschen u n d  gek iih lt au f  rd . 40 b is  5 0 0 C, g e lan g t 
hierauf in  einen d e r zwei Z en trifuga lw ascher m it  d a h in te r  
geschaltetem W asserabsche ider u n d  p ass ie rt d a n n  noch  d ie  
zwei paralle l gesch a lte ten  F il te r  (F ilte rm asse , S agespane 
oder grobes L einen). D er erzielte  R e in h e itsg rad  des G ases 
nach den F il te rn  b e tra g t 0,01 b is  0,03 g  fiir 1 cbm  G as bei 
einem K ra ftau fw an d  von  42 P S  fiir den  Z en trifugalre in iger.
Vor kurzem  is t in  d ieser Z e itsch rift 1910, 16. M arz, S. 443, 
diese ganze A nlage , ,S y stem  S chw arz"  beschrieben  w orden.

e) V e r s c h i e d e n e  n e u e r e  S y s t e m e .  D ieW ic h - 
tigkeit g u te r G asrein igungsan lagen  fiir einen sicheren  G as- 
m otorenbetrieb au f  H iitten w erk en  h a t  auch  viele  K o n stru k - 
teure angereg t, neue S ystem e zu  finden, um  die G ichtgase, 
wenn m oglich, au f eine noch  ra tione lle re  A rt zu rein igen, 
ais dies b isher geschehen  is t. E s  sind seh r zah lre iche  P a te n t-  
annieldungen au f  solche A p p a ra te  erfo lg t. Z u r p rak tisch en  
Ausfiihrung sin d  d ie  w enigsten  P a te n te  ge lang t, u n d  auch  
die, welche zu r A usfiih rung  g ę lang ten , sind  an  den  groBen 
Schwierigkeiten gesche ite rt, w elche d e r B e trieb  von  G iclit- 
gasreinigungs-A pparaten m it sich b rin g t. S elbst bei den- 
jenigen A p p a ra ten , w elche e inw andfreie  Y ersuchsresu lta te  
ergeben haben , s te llten  sich d e r  W e ite rv e rb re itu n g  H inder- 
n>sse entgegen, d a  bei d e r A usfiih rung  im  groB en die R e
sultate w esentlich  ung iinstigere  w urden  a is  bei den  k leinen 
} ersuchsapparaten . D ie Schw ierigkeit liegt eben zum  gróB ten 
feil in den  gew altigen  G asm engen, w elche d u rch  verha ltn is- 
niaBig k leine A p p a ra te  g ere in ig t w erden  m ussen . Yon den 
neueren A p p a ra ten , w elche sieli h eu te  noch  im  Y ersuchs- 
stadium  befinden , seien d ic  folgenden e rw ah n t:

1. R e i n i g e r  n a c h  d e m  P a t e n t  H a r t m a n n .  Abb. 9. Zen tri fugal-Wasserabscheider, 
A bbildung 11 ze ig t diesen A p p a ra t. D as G as w ird  d u rch  System Bi a n .
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Wasser

zui/en Mc/oren

F///er-An/ageW ascfier

Abb. 10. Gasreinigungsanlagc, 

System  S c h w a r z .

ren tfen Hoc/tgfen

nacli den  A ngaben  des E rfin d ers  re ch t g u te  sein bei geringem  W asser- u n d  K ra ftb e d a rf. Z u bem erken 
is t, daB d e r A p p a ra t keinen n u tzb a ren  D ruck  liefert. D er schm ale V en tila to rflugel e rzeu g t n u r  so viel 
P ressung , ais die W id e rs ta n d e  im  A p p a ra t verzehren. Die ganze K o n s tru k tio n  ersche in t noch n ich t 
re ch t be trieb ss icher u n d  w ird  w ahrschein lich  noch g ean d ert w erden m ussen , w enn  d e r  A p p a ra t fiir 
die P rax is  b ra u c h b a r  w erden  soli. A uch die
K egulierung d e r  W asserzufiilirung  muB noch a c
w eite r du rchgeb ilde t w erden. Hf l r ------:-------  >

2. Z e n t r i f u . g a l  - G e g e n s t r o m -  '* ren /M or/' I ^
G a s r e i n i g e r ,  P a t e n t  F l o s s e l .  A b- .,1,, | n .
b ildung  12 s te llt d iesen A p p a ra t im  Schem a
d a r ;  die W irkungsw eise is t aus d ieser A bbil- p-j—1 1 /
dung  zu ersehen. E in  P ro b e a p p a ra t w ar au f _j __L i i j «j J —
d er G u teho ffnungsh iitte , O berhausen , in  Be- |  1 ]| l /
tr ie b  u n d  h a t  g u te  R e su lta te  geliefert. Bei Sajdn/r# L------ i ..
e iner L eistung  yon 16000 cbm  G as i. d . S tu n d e  . "
b e tru g  d e r K ra ftv e rb rau ch  79 K W . d e r E E E E £f= l '[ s f  —
W asserverb rauch  i,g  L ite r /c b m  G as. E s  | |  ------- l p  \ S
w urde  eine R ein igung  des G ases vo n  2 g au f  | p
0,036 g  im  cbm  G as erzielt.

Zw ei V ergleichsyersuche zw ischen einem  --------;------
T  h e i s  e n  - u n d  einem  F l o s s e l  w  a s c h e r  w ym  • i§ § !  £§§§%}""”""
ergaben  folgende R esu lta te : M Źa 3  j 3  l./.A /A

D er T  h  e i s e n w a s c h e r ,  d ire k t g ek u p p e lt C-D
m it e inem  E lek tro m o to r fiir 30 000 cbm  nor- Abb. 11. Reiniger, Patent H a r t  m a n n .

einen  schm alen Y ontilatorfliigel du rch  m ehrere  gelochte Z y linder (B lechm antel) g esau g t u n d  dabei 
du rch  S ch lagstifte  in ten siy  gem ischt. E inige S tifte  sind  hohl u n d  sp ritzen  W asser gegen die 
geloch ten  B lech trom m eln . D adu rch  w erden die T rom m eln sauber u n d  feuch t geh a lten . D as Gas 
w ird  au f die T rom m el au fgedriick t u n d  d e r S tau b  soli sich an  das W asser biriden. D ie R e su lta te  sollen
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maler L eistung, re in ig te  14 875 cbm  G as i. d . S tu n d e  m it e inem  K ra ftau fw an d  von  22 A m pere =  
133 PS, W asserverb rauch  2,94 L ite r  f. d . cbm  G as, S tau b au ssch e id u n g  y o n  3,184 g  au f  0,032 g fiir 
1 cbm Gas. E s  ergeben  sich  so m it e tw a  9 P S  fiir 1000 cbm  G as.

Der F  1 ó s s e 1 w  a  s  c h e r  , m it R iem en  ange trieben , erg ab  bei e iner L e istu n g  v o n  8400 cbm  
i. d. S tunde, einem  K ra ftb e d a rf  von  18 A m p  =  108 P S , \Y asserverb rauch  2,67 L ite r  im  cbm  G as, 
Staubausscheidung von
2,3 g auf 0,012 g im  cbm  
Gas. D er K ra ftv e rb rau ch  
entspricht 12,9 P S  fiir 
1000 cbm  Gas.

Bei voller B e las tu n g  
mit 156 P S  K ra fty e r-  
brauch w ar d ie  A us- 
scheidung beim  T heisen- 
wascher n u r au f  0,141 g 
im cbm Gas durchzufiih - 
ren, entsprechend  5,2 P S  
fiir iooo cbm  Gas.

D erFlosselw ascher rei
nigte 12 000 cbm  in d e r
Stunde bei 120 P S  K ra fta u fw a n d  u n d  2,24 L ite r  \V asserverb rauch  im  cbm  G as v o n 3 ,4 g  au f  0,04 g 
fiir das cbm  G as, en tsp rech en d  einem  Iv ra ftv e rb rau ch  vo n  10 P S  fiir 1000 cbm  Gas.

In  den A bb. 13 u n d  14 sin d  d ie  R e su lta te  d e r  V ergleichsversuche zw ischen T heisen- u n d  Flossel- 
wascher iiber S tau b g eh a lt u n d  W 'assęryerb rauch  g rap h iseh  d arg este llt.

N ahere A ngaben  iiber den  F losselw ascher sind  zu finden  in  d ieser Z e itsch rift J a h rg a n g  1909, 
17. Nov., S. 1833. E in  N ach te il des F lósselw aschers sche in t d ie  e tw as kom pliz ierte  B a u a r t  der 
Trommel zu  sein. D ie G efahr e in e r V erstop fung , besonders bei G ich tgasen , w elche vo n  H ochofen 
staminen, die M in e tte  v e rh u tte n , sch e in t seh r n ah e  zu  liegen.

Abb. 12. Zcntriftigal-Gegenstrom-Gasreiniger, Patent F l o s s e l .

Abb. 13. Vergleichsversuche zwischen Theisen- und 
Flossel-Waschern.

(SU ubgehalt im Iieinijas lu  g/cbm  b e l T e rsc liled en eu  (la-rat-n^pn.)

Abb. 14. Vergleichsversuche zwischen 
Theisen- und Flossel-Waschern.

CW asserverbraach In L iter fur das cbm Gas.)

3 - D er M asch inen inspek to r B a y e r  in F  r i e d e n s h i i t t e  h a t ebenfalls einen  neuen  H och- 
o fengas-R einigungsapparat k o n s tru ie r t, w eleher ahn lich  w ie d e r H a rtm an n sch e  V en tila to r zum  T eil 
auf der D esin teg ra to rw irk u n g  b e ru h t. Zwei S ystem e von  S ch lagstiften  bew egen sich gegeneinander. 
Das W asser w ird  in  d e r  .Mitte e in gesp ritz t u n d  d u reh  d ie  Z en trifu g a lk ra ft n ach  auBen gesch leudert. 
Das G as w ird  d u reh  einen  besonderen  V en tila to r von  auB en n ach  d e r  M itte  zu  d u re h  d ie  ro tie renden  
Schlagstabe h in d u rchgesaug t. E in e  groB ere d e ra r tig e  A nlage w ird  zu rze it au sp ro b ie rt. N ach  den  
Angaben des E rb a u e rs  soli auch  d ieser A p p a ra t g u te  R e su lta te  ergeben.
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4. N aeh  einem  w eiteren  S ystem  von H e rm  W  a  11 e r  F  e 1 d  in  Z ehlendorf bei B erlin  soli eine 
A nlage au f d e r K o n k o rd iah titte  in  E ngers a. R h e in  e rb a u t w orden  sein. L eider h ab e  ich  w eder von 
H e rrn  F e ld  noch  vo n  d e r H iit te  R esu lta te  iib e r dieselbe e rh a lten  konnen.

A ndere  neuere System e, w elche p rak tisch  ausgefiih rt w orden  w aren , sin d  m ir n ic h t b e k a n n t ge- 
w orden. —- Ich  m och te  m ir erlauben , anzuregen , d a  die R esu lta te  d e r M essungen un d  A nalysen  sehr 
s ta rk  d ifferieren , je  n aeh  d e r M ethode, d u rch  eine V ere inbarung  d e r  in te ress ie rten  K reise  eine genaue 
b indende  M ethode h ie rfiir festzulegen. E in e  solche V ere inbarung  w iirde bei A b n ah m en  usw . fiir die 
H iitten w erk e  sow ohl w ie fiir d ie M aschinenfabriken  vo n  groBem V orteil sein. (SchluB folgt.)

Der Elektrostahlofen System Nathusius.
Yon Prof. Dr. B. N e u  111 a n  11 in D arm stadt.

U eber den von H ans N athusius kon-
struierten Elektrostahlofen finden sich in 

dieser Zeitsehrift bereits einige kurzo Notizen.*
Auf dem Stalilwerke der Oberschlesischen Eisen- 

bahnbedarfs - Aktien - Gesellsehaft in Fricdcnshutte 
wurden zunachst eine Zeitlang Yersuche m it einem 
1 t-Ofen gem acht; naeh gunstigem Ausfall derselben 
ist am  8. Ju n i 1909 ein 3 t-Ofen zur Erzeugung von 
Q ualit;itsstahl in  Betrieb gesetzt worden, welcher 
spiiter auf eine Fassung von 5 ' / 2 t  vergroBert wor
den ist. Der Ofen wird von den Besitzem der 
P aten te , den W estdeutschen Thomasphosphat- 
W erken, G. nu b. H,, Berlin W. 35, gebaut; er ist ein 
kom binierter Lichtbogen- und  W iderstandsofen.

Der Yerfasser h a t nun kiirzlich Gelegenheit 
geliabt, den neuen Ofen und den Betrieb einige 
Tage zu studieren, und spricht auch an dieser Stelle 
sowohl fiir die E rlaubnis hierzu, wie fiir das stets 
bewiesene freundliehe Entgegenkommen den W est
deutschen Thomaspnosphatwerken, der Leitung der 
Friedenshiitte und dem Erfinder seinen yerbind- 
lichsten Dank aus.

D a s  K o n s t  r  u k t i o n s - P  r i 11 z i p. Dor 
Nathusius-Ofen ist, wie schon angegeben, ein kom 
binierter Lichtbogen- und  W iderstandsofen. Der 
leitende Gedanke des Erfinders bei der K onstruktion 
seines Ofens w ar: in dem neuen System  dio Vor- 
teile des Ilćroult- und Girod-Ofens zu vereinen.

Beim Heroult-Ofen treten  zwei ungleichpolige 
Kohlenelektroden senkrecht durch das Dach des 
Ofens in den Schmelzrauni. Durch die beiden zwi
schen den Elektroden und der Schlacke gebil- 
deten  Lichtbogen tr i t t  der Stroni in die Schlacke 
und das M etallbad ein, durchflieBt die Beschickung 
liings der Oberfliiche und tr i t t  durch die zweite Elek- 
trode wieder aus. Die Beheizung geschieht also in 
der H auptsache an der Oberfliiche. Das h a t seine 
Yorteile und Naehteile. Der Vorteil besteht darin, 
daB durch die Oberfliichenbeheizung eine sehr heiBe 
reaktionsfahige Schlacke erzielt w ird; der N aehteil 
liegt darin, daB die Charge eben nur von oben be- 
heizt wird, und daB sie deshalb oben heiBer ais notig 
gem acht werden muB, um das ganze Stahlbad, den 
Boden und die Ofenwandungen auf die notige Tem
pera tu r zu bringen. AuBerdem ist die gegenseitige

* „Stahl und Eisen“ 1909, 7. Juli, S. 1041; 1910, 
22. Juni, S. 1068.

Abhiingigkeit der beiden Lichtbogen in gewissen 
Fallen storend. Auf zwei W erken in den Vereinigten 
S taaten von Nordamerika sind je tz t auch Heroult- 
Oefeu m it drei Elektroden in B etrieb;* die Be
heizung ist bei diesen Drehstromofcn dieselbe wie 
oben angegeben.

G i r  o d h a t bei seinen Oefen das von S i e 
m e n s  zuerst angewandte Prinzip fiir die metallur
gische Praxis brauchbar gem acht; er schaltet die 
ganze Beschickung in den Stronikreis, indem der 
Stroni durch eine oder mehrere Kohlenelektroden 
von oben in den Ofen tr it t ,  durch Lichf/jogen zur 
Schlacke und zu dem M etallbad iibergeht, dieses durcli- 
flieBt und durch wassergekiihlte Stahlelcktroden, 
die durch den llerdboden bis zum Stahlbad reichen, 
den Ofen wieder verl;iBt. H ier durchflieBt der Stroni 
das ganze Stahlbad, wobei dieses ais Erhitzungs- 
widerstand dient. Namentlich beim Einschmelzen 
von festem Einsatz erweist sieli diese Erhitzungs- 
weise ais sehr vorteilhaft. Auch im G i r  o d  - Ofen 
erhitzt der von der Kohlenelektrode ausgehende 
Lichtbogen an der betreffenden Stelle dic Schlacke; 
eine so ausgedehnte Erhitzung der Schlaekenschicht, 
wie durch die Oberflachenstrome beim H  e r o u  11 - 
schen System, fmdet jedoch nicht s ta tt.

Um nun sowohl die zur Erzielung einer sehr heiBen, 
diinnfliissigen und reaktionsffihigen Schlacke er- 
forderliehen Oberflachenstrome, gleichzeitig aber 
auch die Innenbeheizung des Stahlbades, bezw. 
naeh Belieben die eine oder andere Erhitzungsweise 
in verstarktem  Ma Be verwenden zu konnen, hat 
N a t h u s i u s  folgende K onstruktion ersonnen:

In  dem Nathusius-Ofen tre ten  senkrecht durch 
das Gewolbe des kreisrunden Ofens drei iiber ein 
gleichseitiges Dreieck verteilte Kohlenelektroden, 
die fast bis zur Sehlackenschicht reichen. Diese 
sind an die iiuBeren Enden eines Drehstroni-Gencra- 
tors oder -Transformatora angeschlossen, wahrend 
die inneren Enden des Generators oder Trans
formatora m it drei symmetrisch angeordneten, in 
den Boden eingemauerten Stahlelektroden ver- 
bunden sind. Letztere reichen m it ihren Enden 
nicht bis in das Bad, sondern sind m it leitender 
Masse uberstam pft. Bei dieser Anordnung ist der 
K notenpunkt der Maschine au.fgelost und in das

* „Chem. and Metali, Eng.“  1910, April, S. 179. 
Ygl. „Stahl und Eisen<4 1910, 22. Juni, S. 1062.
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Stahlbad selbst hincinverlegt. D er Strom verlauf 
in einem solchen Ofen is t folgcnder: Sowohl bei den 
Oberfliichenelektroden wie bei den Bodenelektroden 
flieBt der Stroni in wagerechter R ichtung von Elektrode 
zu Elektrode und bildet ein D rehfeld; anderseits aber 
flieBt auch von jeder Elektrodo Stroni nach dem in 
der Mitte des Bades liegenden Verkniipfungspunkte. 
Der praktische Erfolg ist also der, daB auch im  
Nathusius-Ofen eine Obcrflachenbeheizung durch 
drei Bogen zur Erzeugung lieiBer, reaktionsfiihiger 
Schlacke sta ttfindet, wie im Heroult-Ofen,wobei 
durch die Yerwendung von D rehstrom  gleiehzeitig 
eine gewisse R otation  des Ofeninhaltes erreicht 
wird. Das Bad wird aber nicht nu r von der Oberflache 
aus beheizt, sondern iihnlich wie im Girod-Ofen 
auch im Innern, denn so
wohl von den Oberfliichen- 
elektroden wie von den 
Bodenelektroden miissen 
Stromlinien durch das Bad 
gehen, weil der Yerkniip- 
fungspunkt im Bade liegt.
Der ganze Querschnitt des 
Bades ist also von Strom 
linien durchsetzt; am Bo
den muB sich auBerdem 
eine ahnliche Drelibcwe- 
gung einstellen, wie an 
der Oberflache. Es findet 
also im Nathusius - Ofen 
sowohl Oberflachenbehei- 
zung, wie W iderstands- 
beheizung im Bade sta tt.
Die Art der Elektrodenan- 
ordnung erzielt nun gleich- 
zeitignoch eine selbsttatige 
Durchmischung des Bad- 
inhaltes. Man beobachtct 
namlich in dem Ofen an 
den Randpartien der Badflachen eine langsame 
horizontale Drehung des Ofeninhaltes um  die Ofen- 
achse, gleiehzeitig aber tre ten  zwischen den einzelnen 
Elektroden nach der M itte zu noch besondere Strom - 
wirbel auf, jedenfalls eine Folgę des Stronwerlaufes 
iin Bade. E in Blick in den Ofen zeigt weiter, daB 
die Lichtbogen der drei Elektroden nicht senkrecht 
zum Bade iibergehen, sondern, offenbar infolge induk- 
tiver W irkung der Strom bahnen aufeinander, lang- 
gestreckt nach der Seite blasen, was hinsichtlich 
der Beheizung nur vorteilhaft ist. Die Folgę dieser 
selbsttiitigen Durchmischung ist also eine sehr gleich- 
niaBige Erhitzung des Mctallbades und eine auBer- 
ordentliche Hom ogenitat des Enderzeugnisses.

Die Anwendung von Drehstrom  zum  Betriebe 
des Ofens begiinstigt die praktische Venvendung 
des Ofens auf Stahlwerken, da Drehstrom auf allen 
groBeren H uttenw erken yorhąnden ist und nur ein- 
fach umgeformt zu werden braucht.

Das Ofensystem von N athusius besteht nun aber 
nicht nur in der Yerbindung von Lichtbogen- und

XXXIII., ,

W iderstands^rhitzung. Der E rfinder ist noch einen 
Schritt w eiter gegangen; er liiBt die Stahlelektroden 
des Bodens n icht wie Girod durch den ganzen 
Boden hindurch bis indas Stahlbad reichen, wodureli 
die Strom bahnen sich nach wenigen Punkten  hin- 
ziehen miissen, sondern er stam pft auf die Boden
elektroden eine ziemlich starkę Schicht leitender 
Masse auf. H ierdurch wird zunachst erreicht, daB 
die ganze Herdsohle wie eine einzige groBe Hełz- 
flache w irk t; w eiter birgt diese E inrichtung noch 
den Vorteil in sich, daB sie gegen StromstoBe, die 
bei allen Lichtbogenofen nam entlich beim Ein- 
schmelzen von kaltem  E insatz naturgemaB auf
tre ten , wie ein elektrischer Puffer w irkt. Die un- 
angenehmen Ruckwirkungen der StromstoBe auf

die Maschine miissen daher bei diesem System viel 
kleiner sein ais bei anderen Lichtbogenofen, es sind 
deshalb auch keinerlei Yorrichtungen notwendig 
zum Ausgleich der Stromschwankungen; der Ofen 
kann unm ittelbar an das W erknetz angeschlosscn 
werden.

D urch die Ausbildung der Herdsohle in der an- 
gegebenen Weise t r i t t  selbstverstandlich beim Strom- 
durchgang eine E rhitzung des Bodens ein. Nathusius 
h a t diesen Gedanken weiter yerfolgt und ist dazu 
ubergegangen, m it Hilfe eines Zusatztransform ators 
besonders starkę Strome durch die Bodenelektroden 
zu schicken, um  so eine beliebige E rhitzung des 
Herdes und des Bades von unten her zu erzielen. 
Aus dem in Abb. 1 angegebenen Schaltungsschema 
ist die E inrichtung und W irkung des Zusatztrans
form ators deutlich zu erkennen. W enn auch die 
Verwendung eines Zusatztransform ators jedenfalls 
die einfachste Losung ist, so liegen doch keine 
besonderen Schwierigkeiten vor, einen Generator 
so zu konstruieren, daB der Zusatztransform ator

35

Abbildung 1. Schaltungsschema.
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iiberfliissig wird, daB aber trotzdem  die beliebige 
Yerlegung eines groBeren Energieantcils in den 
Boden moglieh ist. Die weiterc Durchbildung dieser 
A rt der Bodcnbeheizung h a t nach Ansicht des Ver- 
fassers fiir verschicdeno huttenm annische Zwecke 
nocli eine Zukunft. Schon bei der iiblichen Stalil- 
ralfination im elektrischen Ofen haben wir zwei 
Perioden m it sehr ungleichem Wiirmebedarf. W ah
rend anfangs in der Raffinationsperiode eine kriit- 
tige E rhitzung, nam entlich der Schlacke, sehr er- 
wiinscht ist, wiirde dieselbe Warmemenge in der 
Desosydationsperiode weniger von N utzen sein; 
ja  zum Ausgaren und Abstehen des Bades ist eigent- 
licli nur soviel W arm ezufuhr notig, um dieV erluste 
dureh Leitung und S trahlung auszuglcichen. Dic 
Ofenkonstruktion von N athusius b ictet in solchen 
Fallen die Móglichkeit, die Oberfliichenelektrodcn, 
also die Lichtbogen, ganz auszuschalten und nur 
durcli die Bodenelektrode allein weiter zu hcizen.

D i e  e l e k t r i s c h e  A u s r i i s t u n g .  Die 
elcktrische Energie wird von einem Drehstrom- 
Transform ator geliefcrt, dessen Hochspannungsseite 
fur G000 Volt gewickelt und an  das Nctz der H iitten- 
zentrale angeschlossen ist. Die Niederspannungs- 
wieklung ist so ausgefiihrt, daB von jeder der drei 
Spulen beide Enden, im ganzen also sechs, aus dem 
Transform ator heraustreten. Jedc der drei Wick- 
lungen ist m it dcm einen Ende m it einer Obcrflachen- 
elektrode, m it dem anderen Ende m it einer ent- 
sprechenden Bodenelektrode verbunden. Die Schie
nen sind aus Flachkupfer hergestellt und fiir eine 
D aucrstrom starke von 2600 Amp. bemessen. Der 
Transform ator kann dauernd 550 KW abgeben und 
g ib t auf der Niederspannungsseite eine verkettetc 
Spannung von 110 Volt. Die unverkettete oder 
Phascnspannung betriigt also 63 Y olt; dics ist, 
von den Spannungsverlusten in den Leitungen ab- 
gesehen, die zwisehen Oberflachen- und Bodcn- 
elektroden hcrrschcnde Spannung. In  der Leitung 
nach den Oberflachenelektroden liegt ein Schalter; 
wird dieser eingcschaltet, so werden dio drei nach den 
Oberflachenelektroden fiihrenden Leitungen kurz 
gesclilossen. Es ist also dann moglieh, wenn die 
Oberflachenelektroden von dem Bade abgezogen 
werden, nu r dureh die Bodenelektrodcn dem Ofcn 
Stroni zuzuf&hren.

Die elektrische Ausriistung des im Betriebe be- 
findlichen Ofcns wurde von den Bergmann-Elektrizi- 
tiits-W erken, A kt.-Ges., Berlin, ausgefiihrt.

Der Ofentransform ator wurde immer vom Dreh- 
strom netz der H iittcnzcntrale aus gespeist und 
zwar von Anfang an, und ohne daB sich jemals 
ein ungunstiger EinfluB in der Zentrale bem erkbar 
gemacht hat. Auch die MeBinstrumente sind m it 
Riicksicht auf umfangreiche Yersuche in so groBer 
Zahl Torhanden, daB alle wichtigen Yerhaltnisse 
genau zu kontrollieren sind. In  den Hochspannungs- 
stromkreis des Transform ators ist ein Spannungs- 
messer, ein Stromzeiger und ein Z&hler eingebaut. 
In jeder der drei Leitungen nach den Ober-

flachcnelektroden is t ein Stromzeiger A vorhanden. 
Zwisehen den drei Oberflachenelektroden sind drci 
Spannungszeiger V eingeschaltct. Drei weitere Span- 
nungszciger geben dic Spannung zwisehen einer 
Oberfliichcnelektrode und der zugehorigen Bodcnelek- 
trode an (V,). Endlich kann dic Spannung zwisehen 
den Bodenelektrodcn durcli drci Y oltm eter Yt kon- 
trolliert werden. In jeder Phase des Niederspan- 
nungsstromkreises liegt ein W attm cter.

Der Zusatztransform ator fiir eine Leistung von 
150 KW ist auf der Prim arseite ebenfalls an das 
6000 Yolt-Drehstromnctz nach der Zentrale an
geschlossen. Da die Strom starkc der Niederspannungs- 
seitc von der Bcschaffenheit des Bodenmatcrials 
und der Tem peratur des Bades abhangt, und da 
dieser W idcrstand ein veranderlicher ist, so ist der 
Zusatztransform ator so eingcrichtet, daB er fiir jede 
Niedcrspannungsphase zwei Zapfstellen hat, und 
daB er fiir jede dieser Zapfstellen in Dreieck- oder 
Sternschaltung geschaltet werden kann. Man ist 
dann in der Lage, bei einer Prim arspannung von 
6000 Volt sekundar 16,2, 19, 22, 28, 33 , 38 Yolt 
abzunchmen.

In  jeder Leitung vom Zusatztransform ator nach 
der Bodenelektrode ist ein Ampcremeter eingebaut. 
Das in Abb. 1 dargestelltc Schaltungsschema liiBt 
die Einrichtung der Anlage und den AnschluB des 
Zusatztransform ators dcutlich erkennen.

D e r  O f e n .  Der zur Zeit meiner Anwesenheit 
in Betrieb befindliche Ofen faBtc 5 bis 5 >/2 1 fliissigen 
Stahls. Die Ofenkonstruktion ist anBerordentlich 
einfach gchalten. Der Ofcn ist kreisrund; er wird 
wie ein K onvcrter von einem Ringe umfaBt, der mit 
zwei seitlichen Zapfen auf Stiindern ruh t. D er Ofen 
wird hydraulisch gekippt. Der eigentliche Ofen 
besteht aus zwei Teilen: dem H erd und einem ab- 
nehmbaren Dcckel; beide sind von einem Blechmantel 
umschlossen. Wie die in den Abb. 2 und 3 wieder- 
gegebenen Ansichten zeigen, betrag t der aufiere 
Durchmesser des Ofens 2730 mm, die W andstiirke 
280 m m ; die lichte W eite des Herdraum es ist also 
2170 mm. Die Starkę der Deckelausmauerung ist 
250 nim, die Bodenstarke etw a 600 mm, davon 
sind etwa 200 mm iiber den Kiipfen der Bodenelek
trodcn aufgestainpft. D er Scheitelabstand des 
Gewolbes uber der Herdsohle is t etw a 670 mm, 
die Badtiefe bei 5 t  Inhalt 300 mm. D er Ofcn be- 
s itz t drei Tiiren, zwei seitlich und eine am AusguB, 
die eine vollkommene Uebersicht iiber die ganze 
Badfliiche ermOglichen und ein beąuemes Arbeiten 
beim Einbringen von Zuschlagen, Abziehen der 
Schlacke usw. gestatten. Diese Tiiren sind so an- 
geordnet, daB sie am Umfange auf die Zwischen- 
riiume zwisehen den Elektrodcn verteilt sind. In 
dem Boden sind die drei aus StahlguB hergestellten 
Bodenelektrodcn von unten  lier eingebaut; im iibrigen 
ist aber grundsatzlich der ganze Ofenkorper ganz 
frei gehalten, er trag t weder E lektrodenhaltcr 
noch Reguliervorrichtungen usw. D er Schwer- 
punk t des Ofens ist so gelegt, daB der Ofen von
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selbst nur nach liinten kippen kann, wo er von der 
Bulnie angchalten w ird ; es kann also niemals, auch 
bei einem Versagen der K ippvorrichtung, der Stahl 
von selbst aps dem Ofen Iaufen.

Wie aus den Abb. 2 und 3 zu erkennen ist, treten  
durcli das Gewolbo des Ofens, iiber ein gleichseitiges 
Dreieck verteilt, drei Kohlenelektroden in den Ofen- 
raum ; es sind Kohlenblricke von 250 x  250 mm 
Querschnitt und 2 m  Liinge, die durch eine Seiten- 
fassung mit vier Bolzen gefaBt sind. Sie sind an Zug- 
seilen durch Laufrollen an Schienen aufgehangt. 
Die genaue Einstellung des Elektrodenabstandes 
von der Badoberfliiche ge- 
schieht von H and; beim 
Auskippen der Charge 
jedoch werden sie durch 

schnellaufende Motorc 
hochgezogen und beim Zu- 
riickkippen sofort wieder 
eingesenkt, Dic Strom- 
zufuhr zu den Kohlenelek
troden geschieht durch je 
zwolf biegsame Kupfer- 
lamellen; zu den Boden- 
etektroden fuhren je sechs 
Kabel vom H aup ttrans- 
formator nnd sechs Kabel 
voin Zusatztransform ator.
Das unterste Stiiek der 
220 mm starken Boden- 
clektroden wird durch eine 
geineinsame Kuhhvasser- 
ieitung gekuhlt. Die Koh
lenelektroden sind von ein
zelnen Kuhlkasten um- 
geben. Durch die A rt der 
Fassung ist es bequem 
mSglich, die einzelnen 
Kohlenelektroden restlos 
aufzubrauchen, dąsie durch 
Gewinde leicht angestilckt 
werden. Alle elektrischen 
Apparate, MeBinstrumente und Reguliervorrichtungen 
sind, von der Ofenbiihne durch eine Glaswand ge- 
trennt, in einem besonderen Raum e untergebracht, 
von wo aus der Ofen ubersehen werden kann.

Die Buhrte ist etw a 7,5 x  7,5 m  groB und liegt 
2,35 m iiber der H ultensohle; der vordere Teil 
kann hydrauliseh zur Seite geschoben werden, 
so daB die am Laufkran hiingende Pfanne bcquem 
unter den AusguB des Ofens gefaliren werden kann.

Es mag nun vielleicht auf den ersten Blick etwas 
befremdlich erscheinen, daB die oberen Elektroden 
mcht durch H alter am Ofen befestigt sind, wie das 
bei anderen Ofensystemen iiblich ist, Diese An- 
ordnung der freien Aufhangung bietet aber mancherlei
V orteile. Wenn an einem verhaltnismafiig kleinen 
Ofen drei schwere Galgen ftir die E lektroden und 
die dazugehorigen Reguliervorrichtungen befestigt 
werden mussen, dann wird der A pparat etwas

schwerf&llig, wie das auch die jiingste Abbildung 
des amerikanischen 15 t-Hćroult-Ofens zeigt; die 
ganze A pparatur muB m itgekippt werden, das ent- 
stehende groBe Kippm om ent verlangt besonders 
starkę Kij)pvorrichtungen. Demgcgenuber ist der 
m it freihangenden Elektroden ausgestattete Ofen 
von allen Seiten leicht zuganglich; das Auswech- 
seln eines Gewolbedeckels kann ohne weiteres 
in etw a»/4 bis 1 S tunde gcschehen; dic freihangenden 
JJlektroden werden zwecks Auswechslung einfach 
beiseitc gezogen, und die Arbeiten konnen ohne 
Belastigung durch dic dem Ofen entstrom ende

Hitzc vorgenommen werden. Die E lektroden werden 
beim Abschlaeken etwas gehoben, sie konnen selbst 
dann im Ofen bleiben, wenn gekippt w ird; bequemer 
ist es jedoch, sie in letzterem  Falle herauszuziehen. 
D er A bbrand ist dabei offenbar auch nich t groBer, 
ais wenn die L uft im Ofen an die Elektroden kom m t; 
hóchstens kuhlen sie oberhalb des Ofens etwas 
schneller ab, der AusguB dauert aber ja  nur wenige 
Minuten. Die in den Abb. 4 und 5 wiedergegebenen 
photographischen Aufnahmen lassen die yer
schiedenen K onstruktionsteile des Ofens ganz deu t- 
lich erkennen.

Was die A usfutterung des Ofens betrifft, so ist der 
ganze U ntcrteil aus Dolomitmasse gestam pft; der 
Deckel ist aus hochtonerdehaltigen Steinen gem auert. 
Auch die auf die Bodenelektroden aufgestam pfte 
leitende Masse besteht aus gebranntem  Dolomit. 
Die H altbarkeit des Herdes wurde ais eine sehr

Abbildung 2 und 3.
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gute bezeichnet; nu r die Stellen in der Schlacken- 
linie (es wurde hochsiliziertes M ateriał hergestellt, 
welches besonders stark  angreift) werden ange- 
griffen und werden nach dem Auskippen m it etwas 
Dolomit geflickt. E in Ofendeckel hiilt sechs Wochen. 
D a der Ofen erst seit Juni 1909 in Betrieb is t und 
standig auf etwas ungewiihnliches M ateriał arbeitet, 
so sind bis je tz t nu r schwer genaue Zahlen iiber 
H altbarkeit des Ofenfutters un ter nonnalen 
Bedingungen zu geben.

D e r  B e t r i e b .  Der Betrieb gestaltet 
sich wie folgt: Zur Ingangsetzung eines 
kalten Ofens bringt m an ein Holzfeuer oder 
Koks in den Ofen, g ib t ein wenig Stroni auf 
den Ofen, die Bodenmasse fiingt darauf bald 
an zu le iten ; dann k ra tz t m an den Koks 
heraus und gieBt fliissigen S tahl ein. Aehn- 
lich verfahrt m an, wenn der Ofen iiber N acht 
n ich t arbeite t; dann fiillt m an abends gliihen- 
den Koks nach dem letzten Abstich ein, 
verschm iert die Tu ren und liiBt den Ofen 
stehen ; gegen Morgen gibt man ein wenig 
Stroni auf den Ofen (1/ t bis */« der wahrend 
■des Betriebes aufgewandten Menge) und ent- 
leert kurz vor der Beschickung m it flussigem 
E insatz den Koks.

Ich habe der R affination einer Reihe von 
Thom aschargen beigewohnt, die im laufenden 
Betriebe auf sehr reines hochsiliziertes Ma
te ria ł verarbeitet wurden; ich habe aber auch 
die Herstellung einiger Chargen ganz weichen 
M aterials gesehen. Nachdem die vorher- 
gehende fertige Charge in eine Pfanne gekippt 
ist, und w ahrend aus letzterer das flussige 
M ateriał in die Kokiłlen flieBt, werden etwa 
70 bis 80 kg Krivoi Rog-Erz und 40 kg Kalk 
in den Ofen geschaufelt. D ann gieBt man 
aus einer vom Stahlwerk kommenden Pfanne 5 
bis 5 y2 t  fertiggemachtes ThomasfluBeisen in 
den Ofen. Es setzt ein lebhaftes Koclien ein.
Nach etw a 10 Minutęn g ib t man Strom  auf 
den Ofen, und zwar arbeite t m an in der ersten 
Periode m it moglichst kraftigen S trom en; auf die 
Phase kamen etwa 3500 bis 4000 Amp., das sind 
rund 200 KW. W ar der Ofen kalt, etwa durch Still- 
stand  iiber N acht usw., so wurde in dieser ersten 
Periode auch noch eine Zeitlang der Zusatz-Trans- 
form ator eingeschaltet, um  den Boden bezw. das 
Bad von unten  zu heizen. Je  nach den Spannungs- 
verhaltnissen in der Herdsohle (15 bis 20 Volt) 
wurde die Phase m it 6000 bis 8000 Amp., also etwa 
120 bis 160 KW, belastet, Ungefahr 10 M inutęn nach 
Beginn des Stronulurchganges wurden etw a 20 kg 
Kalk und noch etwas Erz auf das Bad gebracht, 
und nach einer Stunde wurde die erste Probe ge
nommen. Yon da ab wurde der Stroni auf etwa 
2000 Amp. fiir die Phase heruntergesetzt. Nach 
einer weiteren halben S tunde lieB man einen Teil 
der Schlacke ablaufen, wahrend welcher Zeit der 
S trom  abgestellt wurde. Nach einer weiteren Stunde

nahm man die zweite Probe, stellte den Stroni ab, 
verdichtete die Schlacke m it Kalk und zog diese 
sorgfaltig ab. Dann wurde der Strom  wieder ange- 
stellt, die Entschweflungsschlacke (40 kg Kalk, 
8 kg FluBspat, 8 kg Sand) aufgebracht und zur 
Desoxvdation darauf eine Schaufel 75 prozentigen 
Ferrosiliziums zugesetzt. Nach dem weiteren Ver- 
laufe einer halben Stunde wurde eine Kleinigkeit

Ferrom angan in das Bad gebracht und kurz vor 
dem bald darauffolgenden AusgieBen der Charge 
etwas Aluminium und die fiir den gewiinschtenGehalt 
des herzustellenden silizierten M aterials berechnete 
Menge Ferrósilizium zugegeben. Wenige Minutęn 
spiiter wurde die Charge in die Pfanne gekippt und 
vergossen. Die Chargen standen sehr ruhig in den 
Kokillen. Ich habe die Blocke auch verwalzen ge
sehen.

Die Raffinationsarbeit bei den weichen Chargen 
unterschied sich von der eben beschriebenen Arbeits- 
weise nur dadurch, daB etw a 15 bis 25 Minutęn 
nach dem Aufbringen der Entschweflungsschlacke 
und der Siliziumzugabe etw a 12 kg Petrolkoks 
aufgegeben wurden und hierm it oder etwas spiiter 
36 kg Ferrom angan zugesetzt wurden.

Die Dauer der Raffination betrug 3 y2 bis 4 Stun- 
den. Diese Zeitangabe sowohl, ais auch der Strom-

Abbildung 4. Ofen wahrend des Betriebes.
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verbra,uch bediirfen aber der naheren E rlauterung, 
denn sie gelten, wie w eiter unten  angefiihrt werden 
wird, nur fiir die ortlichen Yerhaltnisse.

Die Strom verhaltnisse am  Ofen lassen sieli 
leicht iiberwachen, da in dem vom  Ofen dureh die 
Glaswand getrennten Nebenraum reichlich MeB- 
instruniente vorhanden sind. Der Mann, weleher mit 
dem H andrad den Abstand der drei Kolilenelektroden

vom Bade regelt, h a t freien Ausbliek auf den Ofen, 
um bei irgendwelchen Zufśilligkeiten sofort eingreifen 
zu konnen; er h a t ferner vor sich drei Ampere- 
raeter und die dazugehórigen W attm eter, nach 
dereń Angaben er den A bstand der Elektroden 
einstellt und lialt. Die eigentlichen Stromschwan- 
kungen waren sehr gering. Wie schon erw ahnt, 
wurde in der crsten Periode m it gróBeren Strom- 
niengen gearbeitet ais spater, nachdem das Bad die 
notige Tem peratur ha tte . Die Spannungsverhaltnisse 
blieben trotzdem  w ahrend der ganzen Zeit fast genau 
dieselben. Die Spannung zwischen den drei Kohlen- 
elektroden betrug fast stets genau 100 Yolt (bis 
hochstens 110 Yolt), die Spannung zwischen den 
oberen und unteren E lektroden blieb gleichmaBig 
auf 60 Yolt ( +  4). Die Spannung zwischen den drei 
Bodenelektroden ist an und fiir sich gering, sie 
wechselt zwischen den einzelnen Elektroden ein

wenig, offenbar dureh die infolge UngleichmaBigkeit 
in der Stam pfung bewirkten W iderstandsunter- 
schiede (bis 4 Y olt Unterschied); anderseits andert 
sich aber naturlich auch die Leitfiihigkeit der Ofcn- 
sohlc m it zunehmender E rhitzung und dam it auch 
die Spannungsverhiiltnisse zwischen den Elektroden. 
W enn Ofen und Charge noch nicht sehr hoch erh itz t 
sind, belauft sich die Spannung auf 15 bis 20 Volt, 

sie sinkt bei stiirkerer E rhitzung auf etw a 
12 Yolt. E ine Regulierung der Kohlenelek- 
troden ist bei normalem Betriebe eigentlich 
nur zu Beginn der Charge erforderlich, wenn 
beim Einschmelzen des Stahles und der 
Schlackc Lichtbogenschwankungen auftreten, 
oder wenn beim Aufbringen von Zuschlagen 
heftige Reaktionen im Bade vor sich gehen. Die 
Regulierung geschieht dureh je ein H andrad.

Der Strom verbrauch betrug fiir weiche 
Chargen rund  1700 bis 2000 K W /st fiir eine 
Charge von 5 bis 5 % t  E insatz, fiir die 
Tonne also etw a 300 bis 400 K W /st. Diese 
Zalil fiir sich betraclitet, erscheint ziemlieh 
hoch, dazu sind aber einige E rlauterungen 
notig. Erstens handelt es sich um  lauter 
weiche Chargen, die naturgemiiB eine liingerc 
Raffinationsdauer erfordem ais harte Chargen; 
dann aber spielen die ortlichen Yerhaltnisse 
hier auch eine bedeutende Rolle: Das Thomas- 
fluBeisen kam , weil es einen weiten Weg 
vom  Thomasstahlwerk zuriicklegen und zwei- 
mal dureh den Stopfen gegossen wrerden 
muBte, so ka lt in den Ofen, daB ab und zu 
Biiren in der E insatzpfanne blieben. Dor 
Ofen konnte m it R iicksicht auf den Betrieb 
desM artinstahlwerkes, welches gemeinsam m it 
dem elektrischen Ofen eine GieBhalle und 
einen elektrischen Laufkran benutzte, n icht 
immer fortlaufend in Betrieb gehalten w-erden 
und muBte oft liingere Zeit w arten, sowohl auf 
neues M ateriał ais auch bei dem AusguB. Trotz 
dieser ungiinstigen Yerhaltnisse sind ófter 
solche Chargen m it weniger ais 300 K W /st f. d. t. 

hergestellt worden, wie ich aus demBetriebsbuche er- 
sehen habe (290, 274, 280, 276, 303, 290 KW /st). Ich 
habe selbst einer Charge beigewohnt, die un ter sehr 
ungiinstigen Bedingungen arbeiten muBte. Das Ofen- 
innere ha tte  im Augenblick des Eingusses nur noch 
eine Tem peratur von 9900 (m it Wanners optischem 
Pyrom eter gemessen) und das einfliefiende Thomas- 
m aterial nur 1450°. Die Charge w ar trotzdem  in 
3 % Stunden zum  Auskippen fertig, es muBte aber 
wegen ortlicher Verhaltnisse noch 1 , S tunde gew artet 
werden, bis der GuB vor sich gehen konnte. Der 
Strom verbraueh wfire ohne die W artezeit 309 K W /st 
f. d. t  gewesen. Es ist also wohl kein Zweifel, daB 
der K raftverbrauch im Nathusius-Ofen, sobald 
derselbe m it dcm gleichen M ateriał auf dieselben 
Erzeugnisse und un ter denselben Bedingungen 
arbeite t wie andere Oefen, auch m it mindestens der
selben Strommengo auskommt.

Abbildung 5. Ofen wahrend des AusgieOens.



1416 Stahl und Eisen. Der Elekłroatahlojtn 8 y«tem Nathusius. 30. Jahrg. Nr. 33.

Bei dieser Gelegenlieit liabe ich noch eine Reihc 
weiterer Temperaturmcssungen vorgenommen. Das 
ThomasfluBeisen h a tte  beim EingieBen in die zweite 
Pfanne (fiir den elektrischen Ofen) eine Tem peratur 
von 1450 bis 1470°, beim EingieBen in den Ofen nur 
noch eine solche von 1435 bis 1450 Der Rest aus 
<ler Pfanne beim YergieBen in eine Kokille ha tte  
sogar nur 1420 der Unterschied bis zur E rstarrung 
betrug also nur noch 3 0 °. Das Ofeninnere, unm ittcl- 
bar nach dem Auskippen der Charge, wurde in yer
schiedenen Fallen zu 1560° und 1535" gemessen, 
die Tem peratur der Elektrodenspitzen beim Aus- 
lieben zu 1300 °, 13500 und 1300 Die Tem peratur 
des Stahles beim Auskippen der einen wcichen Charge 
■war 1500 bis 15200 und bei einer silizierten Charge 
1558°; letztere ha tte  beim EinflieBen in die Kokille 
noch eine Tem peratur von 1500“. Ich habe aber 
auch wesentlieh hfciBere silizierte Chargen geschen, 
die auch ganz ruliig in der Kokille standen. Das 
Ofeninnere kuhlte durch die kleinen Reparaturen, 
Einschaufeln vonE rz , W artezeit, immer bis auf etwa 
10000 (1075u, 1036 °, 990 “) ab, bis neues Materiał 
cingegossen wurde. Nach einer Stunde h a tte  dic 
Schlackendecke eine Tem peratur von 1550°, in 
■einer weiteren halben Stunde 1600—1650 sie blieb 
zwischen 1600° und 1650° bis zum Ablaufen der 
Schlacke, dereń W arme beim Auslaufen zu 1600° 
und  1560° gemessen w urde; das blankę Metali erwies 
sich ais lieiBer. Durch das Abziehen der Entphos- 
phorungs-Schlacke und das Aufbringen der E nt- 
schweflungs-Schlacke k tth lt das M etallbad wieder 
ab  und ist in der SchluBperiode weniger heiB 
ais im Anfang.

D i e  R  a  f f i n a t  i o n. Was die Raffinations- 
leistung des Ofens betrifft, so ist das ja  cigent- 
licli m ehr Sache des Ingenieurs, ais des Ofens, 
denn nach den eingangs erliiuterten Grundsatzen 
d e r K onstruktion muB selbstverstandlich der N a
thusius - Ofen bei richtiger Iiandhabung mindes
tens dasselbe leisten, wic die anderen Lichtbo
genofen. Das ist auch der Fali. Dies zeigen so
wohl die Chargen, die w ahrend meiner Anwesen- 
heit fertig w urden , ais auch ein Einblick in 
das Betriebsbuch. Nachstchend gebe ich ais Beleg 
die Ergebnisse der zwolf aufeinanderfolgenden 
Chargen, dio eben vor meinem Eintreffen fertig- 
gestellt waren:

Phosphor | Schwefel 

*  *

Kohlen-

stolT

%

Pho*phor

%

Schwefel

%

Kohlen*

stoir

%

0,003 0,016 0,06 ' 0,005 0,003 0,05
0,002 ] 0,012 0,06 0,006 0,006 0,05
0,007 j 0,005 0,06 0,017 0,020 0,05
0,004 i 0,006 0,06 0,010 0,017 0,05 i
0,010 0,014 0,05 0,004 0,011 0,06
0,001 0,017 0,06

Bei meiner Anwesenheit wurden folgende Ergeb
nisse erhalten:

P h o sp h o r

°/o

Mangan
O/o

Kohlcn-
sŁolf
•A,

Schw efel

°/o

c Ausgangsmaterial. 0,065 0,46 0,067 0,075
Walzprobe. . . . 0,009 0,16 0,060 0.015

JS Ausgangsmaterial. 0,060 0,42 0,060 0,057
Walzprobe . . . 0,003 0,14 0,063 0,018

Z AusgangsmHterial. 0,050 0,47 0,057 0,003
- Walzprobe. . . . 0,007 0,15 0,063 0,024
y, Ausgaugsmaterial. 0,070 0,43 0,070 0,043
s Walzprobe: . . . 0,013 0,17 0,056 0,017

r Ausgangsmaterial. 0,050 0,54 0,007 0,048
s Walzprobe. . . . 0,007 0,49 0,080 0,027
JS Ausgangsmaterial. 0,040 0,39 0,063 0,020

Walzprobe. . . . 0,005 0,39 0,060 0,020

Aus dem Betriebsbuche habe ich noch folgende 
Analyscn anderer Chargen entnom men:

l’ho»-
p h o r

o/o

M an-
gnn
0(o

K oh-
len -
ttoir
o/o

S ch w e
fel

0/0

sm-
z iu m

O/o

Ifickel

0,0

Nickel Chrom- 
Stehl. . . . 0,004 0,83 0,43 0,008 1,84 2,03 '

Manganstalil. 0,008 1,27 0,07 0,020 S pur —  .
Bandagen. . . 0.002 0 ,6 8 0,45 0,030 0,20 —
Seherenmesser. . 0,005 0,40 0,61 0,020 0,16 —

Bei der ersten Charge wurden wahrend des Schmel- 
zens mehrere Proben genommen, um  die Abnahme 
des Phosphors und Mangans in der ersten Periode 
zu verfolgen; dabei ergab sich folgendes:

P houphor

°/o o.o

K o h le n .
ito lT '
o/o

S chw efel

o/o

Ausganęsmaterial: 
Nach einer Stunde: 
Nach l ' / j  Stunde:

0,050
0,014
0,004

0,54
0,16
0,13

0,067
0,063
0,061

0,048
0,039
0,038

Die Entphosphorung is t also schon in 1 bis 1 % 
Stunden erreicht, ebenso die moglichc E ntfernung 
des Mangans. Die Raffinationsleistungen des Ofens 
sind also gut und denen der anderen Oefen diirch- 
aus glcichwertig.

D i e  K o s t e n .  Eine ganz genaue Kosten- 
aufstellung laBt sich bei dem verhaltnismaBig jungen 
Betriebe nicht gut geben. Nach den erhaltenen 
Angaben betragen die Kosten fiir den 5 t-Ofen 
(Mantel, Bodenelektrode, Eisenteile, K iihlvorrichtung, 
Ausmauerung, K ippvorrichtung, Kohlenelektroden, 
H aller) rund 12 000 JC, ohne I.izenz, die elektrisehe 
Einrichtung, ohne Transform ator oder Generator 
einschl. Kabel, Schuhe usw. etw a 15 000 .W.

Zur Bedienune; sind notig: 1 Oberschinelzer, 
1 Schmelzcr, 1 Jungę und 1 Mann zur Regulierung 
der Elektroden.

Dic H altbarkcit des Deckels betragt 6 Wochen. 
Ueber die D aucrhaftigkeit des O fenfutters un ter 
normalen Verhaltnissen konnten kc-ine genauen 
Zahlen angngebtn werden, weil der Ofen standig 
auf etwas ungewohnliches Materiał arbeitet. Die 
Mengen der Zuschlage und der Strom verbrauch 
sind vorher schon erwahnt worden.
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Der Nathusius-Ofen leistet also metallurgisch 
dasselbe, wie die anderen Elektrostahlofen. Die 
Konstruktion ist sehr einfach. D urch die Moglieh- 
keit beliebiger Beheizung an der Oberfliiche des 
Bades oder vom H erdboden aus iibertrifft dieses 
System dio anderen Kohlenelektroden-Oefen. Die

w eitere Ausbildung der Beheizung von unten bei 
vollstiindiger Ausschaltung der Lichtbogen witd 
vielleicht auch die Losung anderer Aufgaben er- 
reichen lassen. Jedenfalls darf m an m it Interesse 
der W eiterentwicklung dieses Ofensystems ent- 
gegensehen.

Ueber Zementation im luftleeren Raum mittels reinen Kohlenstoffes.*
Yon F r i t z  W e y  1 in Essen.

(Mitteilungen aus dem Eisenhflttenmannischen Institu t der Konigl. Technischen Hochsehule zu Aachen.)

I rotz der auBerordentlich umfangreichen Lite- 
ra tu r iiber das Wesen des Zementierens hat 

dieser Vorgang noch keine allgemein anerkannte 
Erklarung gefunden. Noch bis in die jungste Zeit 

gingen die Ansichten iiber 
die Frage, ob elem entarer 
Kohlenstoff im stande ist, 
zu zementieren, weit aus- 
einander. Es w ar der 
Zweck der vorliegenden 
U ntersuchungen, durch 
sorgfaltige W ahl der Ver- 

m suchsbedingungen diese 
Frage zu entscheiden.

Ais Zem entierm ateria- 
lien gelangten zur Anwen
dung: Zuckerkohle, Cey- 
longraphit, aus Roheisen 
abgeschiedener kiinstlicher

i G raphit (Garschaum), 
welche durch Chlorgas, 
W asserstoff, FluB- und 

L p Schwefelsaure auf das sorg-
U ------------------h faltigste gereinigt waren,

___5 und D iaroantpulver. Rein-
stesElektrofluBeisen wurde 

\  den Zementierversuchen 
5P unterworfen. Die H aup t- 

schwierigkeiten bo t die 
K onstruktion eines Ofens, 
der bei hoheren Tempe- 
raturen , bis zu etw a 1000°, 
noch die Herstellung eines 
guten Vakuums gestattete, 

r  =? d. li. der D ruck durfte 0,05
bis 0,1 ram Quecksilber- 

= ==  saule nicht iiberschreiten.
------- Ein gewohnlicher Heraeus-

ofen m it doppelt glasier-
________  tem  Porzellanrohr, welehes

Abbild. 1 . Konstruktion ausgepum pt und von auBen 
des Versuchsofens. m ittels ciner Platinspirale 

geheizt wird, erfiillt diesen 
Zweck zu unvotlkommen, da ein Porzellanrohr bei Tem- 
peraturen iiber 900 ' n icht m ehr voDkommen dicht ist. 
Bei der ersten K onstruktion wurde deshalb der Heiz- 
widerstand selbst m it in das Vakuum verlegt. Diese 
Konstruktion hat aber den Nachteil, daB die P latin-

wicklung nich t lange genug hiilt, da dieses Metali 
im  Vakuum bei den in Frage kommenden Tempera- 
tu ren  rasch zerstaubt wird und die Folie dann bald 
durchbrennt. Auch der E rsatz  der Platinspirale 
durch eine Kohlespirale sowie die Yerwendung von 
K ryptol ais W iderstandsmasse gaben keine gitn-

Abbild. 2. Ansicht des Versuchsofens.

stigeren Resultate, bis schlieBlich fojgende Kon
struktion  zum Ziele fiihrte (Abb. 1 und 2). i ist 
das innere Porzellanrohr, welehes am unteren Ende 
rund geschlossen is t und den Versuchskorper auf- 
zunehmen hat. Es besteht aus beiderseitig glasiertem 
H artporzellan (der Kgl. Porzellan-M anufaktur in

* Autoroferat eines vor dem Internationalen Kon
greB, Dusseldorf 1910, gehaltenen Vortrages. Vgl. „Me- 
tallurgie“ 1910, 22. Juli, S. 440.
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schon Darlogungen zu priifon und zur weiteren 
K larung der Breitungsfrage boizutragen. Dio 
A rbeit ist n icht boendigt; ich mochto abor, da 
die Besprochung der Scholdschen Formel durch 
oben gonannte Zuschrifton oinmal eroffnet ist, 
heute vorl8ufig folgendes bem erken:

Schold hat durch Versuche — die allerdings 
zur Aufstellung allgemoin gultigor Rogoln zum 
Toil otwas gering an Zahl orscheinen — gefundon, 
daC die lineare Broitung proportional dom Druck, 
dom beriihrten W alzenum fang und dem Sinus 
dos Walzwinkols soi, dagogon um gekehrt pro
portional dor Hohe nach dem Stich. Es bodoutot 
min abor, abgesehon yon der Frago, ob die ge- 
fundonen Abhangigkeiten zutreffend sind, oinon 
Trugschlufl, aus ilinon ohno weiteres eine Formel 
abzuleiten, wio der Vorfassor dies tu t. Denn w enn 
eino GroCo x proportional don GrćiCen a, b, c 
und d ist, so ist man natUrlich noch n icht bo- 
rechtigt, die Gleichung x == a b c d aufzustellen, 
woil ebon noch keineswegs gosagt ist, dafi aufler 
den Abhangigkoiton yon a b u und d n icht a u c h  
n o c h  a n  d o r o b es te h  e n , welche in dio Gleichung 
aufzunehm en waron. Schon nach der A rt dor 
E n tstehung dor Formel kann es also keinosfalls 
Uberraschon, wonn dio W irklichkeit m it den nach 
Schold berechneten Ergobnissen n icht immer iiber- 
einstim mt. Tatsaohlich g ib t Falk ein Beispiel, in 
wolchem die bei einem Vorsuch festgostellto Broi
tu n g  n u r halb so grofi war, wio die nach Schold 
errechnete.

Auf dio gefundenen A bhangigkeiten kann ich 
houte n icht eingehon. Ich boschriinko mich darauf, 
in untenstehondor Zahlentafel 1 eine Reiho von 
Yersuchsergebnissen don aus dor Scholdschen 
Formol orreclineten GroBen fiir die lineare Broi
tung  gegenuborzustollon und daran einige yor- 
liiuflgo Bomerkungen zu knUpfen.

Dio Versuche sind nach moinen Angabon von 
Ilrn . Ing. H. S c h u m a n n  m it SchweiCeisen in 
H andelsąualitat angostollt worden. Es w urden 
Stabo yon 30 und yon 60 mm Breite von 8, 7, 6,
5 mm auf 4 mm gedriickt; bei dom Druck von 
8 auf 4 mm w urden zwei Stabo woiC-, einor rot- 
w arm  gestockt. Der W alzondurchmesser dor Ober- 
walzo betrug 324, der der U nterw alze 319 mm. 
Wo die Broiton nach dem Stich schwankend 
w?aren, d. i. boi groCen Abnahmen, ist das Mittel 
der gefundenen W erte in die Zahlentafel ein- 
gosetzt wordon. Bei don Yersuchen, in donen 
Stiibe von gleichen Abmessungen weifi- und rot- 
w arm  gosteckt wurden, ist folgendes Verfahren 
eingeschlagen w orden: Bei rotw arm en Staben 
sp ring t dio Walze mehr ais bei w^eifiwarmen. Man 
ist deshalb, wrenn der rotw arm e Stab gloiche oder 
geringero Breite aufwoist ais dor weifiwarme, 
nooh n icht zu dom Schlufi borochtigt, dafl kiil- 
teros Eisen gleich oder weniger breite wie wśir- 
meres. Die gloiche odor geringero Broitung kann 
yielmehr auch yon dom yerm ehrten Springen hor-

riihron, d. h. daher, daC dor kiiltere Stab trotz 
gleichor Stollung dor Druckspindeln w eniger ge- 
driickt worden ist. Um den EinfluB des Springons 
dor Walzen móglichst zu besoitigen, w urde nach 
dem woiCwarmon Stab zuerst ein Probestab rot- 
warm  durch die Walze golasson. Diosor wurde 
gemosson und dio Druckspindel um so yiel an- 
gezogen, ais dor kalte Stab nach dom Durchgang 
sich dickor ais dor warm e orgab. Hiorauf wurde 
der oigontliche Vorsuchsstab in rotwarm om  Zu- 
stando, móglichst in der gleichen Tom poratur wio 
der Probestab, gosteckt, so daC er nach dom 
D urchgang ungofiihr dio gloiche Dicko wio dor 
weit!warme aufwoisen mufito. Boi Vorsuch 18 
ist dieso Korroktur gegoniiber 9 genau ge- 
lungon (Stab Nr. 9 mifit, nachdom or woifiwarm 
gedriickt ist, obonso wio nach dem Auswalzen 
im r o t e n  Zustand, 3,8 mm). Boi Yorsuch Nr. 17 
ist die K orrektur n icht ebenso g u t goglUckt; 
es bostoht gegeniibor Yorsuch 1 ein Unterschied 
in der Dicke von 0,3 mm, wohl yon yorschiedonor 
Tem peratur des Probostabos gegeniibor dem Ver- 
suchsstabe horriihrend. Dio Abnahmo durch Ab- 
brand (0,3 mm in dor Breite und 0,2 mm in der 
Dicke fUr woifiwarme Stiibe) w urde ebenfalls 
durch Probestiibo gleicher Abmessung wio dio zu 
den Versuchon bonutzton festgestellt und von 
don gemessenen Breiten und S tarken vor dom 
Stich abgozogon.

Dio in  der Zahlentafel 1 dargestellton Vorsuche 
ergebon:

1. Dio wTirklich gomesseno Broitung stim rnt 
m it der nach Scheld borochneten bei den weifl- 
warm en Staben boi don Driicken 4, 2 und 1 mm 
anniihernd, abor n icht gut boi 3 mm Druck liberom. 
Was die rotw arm  gesteckten Stiibe betrifft, so 
stim m en bei 60 mm Broito die gemossene und 
berechnete Broitung gut, boi dom 30 mm breiten 
Stab dagogon stim m en sie schlocht iiborein.

2. Dor Stab von 60 mm Breite breitet bei dem 
Druck von 4 mm wenigor ais die Form el ergibt, 
der Stab yon 30 mm Breite mehr. Durchwog 
broitet der schmalo Stab boi don gleichen Driicken 
m ehr ais dor broitere, und dor Unterschied wachst 
m it stoigendem Druck. Die von Schold aufgo- 
stollte Regel, daB die Broitung unabhiingig von 
dor S tabbreite soi, ha t also zum m indesten n icht 
allgemeine Giiltigkeit und trifft nur bei goringen 
Driickon und m ittleren Broiton anniihernd zu.

3. Auch die Scheldsche Beobachtung, daB dio 
Broitung unabhiingig yon dor W alztem peratur 
soi, scheint keinen Anspruch auf allgemeine Giil- 
tigkeit zu haben (siehe Versucho 1 und 17, 9 
und 18).

4. Im ganzon erweckon die zusammengestell- 
ten  Ergebnisse nicht den Ein druck, ais ob die 
Abweichungen yon den nach Scheld orrechneten 
W  erten in Zufiilligkoiten, wio Beobachtungsfehlern 
usw., liigon. Violmehr lassen z. B. die starkon 
Abweichungen in  a l l o n y i e r F  a l l e n  mi t  3 mm
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Druclc und die ebonfalls rocht bodoutondon bei 4 nim Druck 
(sio gehen einmal nach der Plus-, dann nach der Minusseite) 
darauf schliofion, dafi dio Broitung Uberhaupt nach andoron 
Gosetzen, ais den in der Scheldschon Formel ausgodriickton, 
yerliiuft.

Unabhiingig von den obigon Vorsuchęn sei noch darauf 
aufmerksam gem acht, dafi diese Formol auch fiir besonders 
schmale Sorten n ich t stim m t. Bandeisen z. B. auf 240 mm 
W alzdurchmesser yon 10 X  2 auf 12 X 1,25 mm gedriickt, 
ergibt nach Scliold eine Breitung von einigen zehntel mrn, 
wiihrend os erfahrungsgomafi je nach dor T em peratur bis zu
2 min und dariibor breitet.

W eiter sei noch auf oinen kleinen Irrtu in  in der Scheld
schon Veroffentlichung aufmerksam gemacht. Der Yerfassor 
sagt, dafi man don W alzen fiir Bandeisen grijfiere B reitung ais 
donon fiir Flacheisen gibt. In  don m ir zugiingliehen Be- 
triebon, und sowoit mir bekannt auch in anderen, ist das 
Gegentoil der Fali.

Dom W unsche von Ad. Falk, es mochlo — etw a durch 
photographischo Wiedorgabo — das Stiick, welches zu dem
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Abbildung 1. Langungsdiagramm.

L u  == Ł łln g u n g  d e r  n ic h t  b re l tc n d e n  in n e re n  Q u er9 ch n ltts -  
te ilc h e n , w e n n  s ie  n ic h t  v o n  d e n  R a n d te iic h e n  zu riick - 
g e h a lte n  w tird e n .

L r  =  L iin g u n g  d e r  R a n d te iic h e n , w e n n  s ie  n ic h t  vom  
K e rn  m itg e z o g e n  w u rd en .

L i m =  m ittic re  L iin g u n g  d es  S tab es  =  a rlth m e tlsc h e s  M itte l 
’ d e r  L iłn g u n g e n  d e r  s ttm tiic h e n  Q u e rsc h n itts te ile .

Hollonbergschen Yersuch diente, bekanntgegeben worden, 
mochte ich mich anschliofien. Aus der schomatischen W ieder- 
gabe dieses Stiickos liiCt sich leidor nur wenig ersehen. 
Ebenso erw iinscht wiiren nahere Angaben dariiber, wie 
Scheld sich dio Anwendung seinor Breitungsform el auf 
Winkel-, i—i- und Eisen donkt, die angeblich ohne woiteros 
mBglich sein soli. Es erschoint m ir sehr fraglich, ob eine 
solohe U ebortragung der Vorhiiltnisse boi Flacheisen auf die 
wosentlicli yerwickoltoron irreguliiren Profile zu richtigen 
Ergobnissen fiihren kann.

Endlich sei bemerkt, dafi die in meinor schon genannten 
Arbeit iiber „Neuere Methoden zur Berechnung yon Kali- 
brierungen” angestellten U ntersuchungon iiber den Breitungs- 
yorgang fiir manche der oben angofuhrten Beobachtungen 
eine gu te E rklarung zulassen. Nach diesen U ntersuchungon 
bedeutet das Breiton ein Bestreben der Randteiichen, h in ter 
dor Liingung dor innoron Toilchen oines S tabąuorschnittes 
zurUckzubleiben. Das Langungsdiagram m  eines breitenden 
Stabes w ird domnach nach Abbildung 1 aussehen. Dio broiten- 
don Randteiichen m ochten gegeniiber dor w irklichen Liingung 
des ganzen Stabes (Lm,) zuriickbleiben und n u r auf Lr, 
liingon, worden aber von den innoron Toilchen, dem Kern, m it 
fortgezogen. Das Mitfortreifien ist um so starker, je  grofier 
der innero Kern gogonlibor den Randteiichen, d. h. je  b r o i  t e r  
bei sonst gloichen Yerhiiltnissen der Stab ist. Jo  m ehr aber
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dio R andteilchon  vom  K orn in  dio Liingo gozogon 
w orden, um  so m ehr mufi nach  dem Boispiol 
eines gezogenon G um m ibandes von  dem M ateriał, 
w olches in  die B reite gehen  m tichte, w ioder oin- 
schrum pfen , um  so goringer fśillt also dio Broi- 
tu n g  aus.

D esgleichen w ird  dio B re itu n g  d a n n  ge- 
ringo r ausfallen, w en n  dio R andteilchon  dem Mit- 
fortziehon goringoron W idorstand  entgogensetzon , 
d. h. w en n  das E isen  w eifiw arm  und  deshalb w eich 
u n d  p lastisch  ist.

Bei den StSben 7 un d  8 sow ie 15 und  16 is t 
der D ruck  seh r goring, dio Spannungsdreiocke
o a  g  und  p b o w orden  h ie r also im V orhaltn is 
zum  K orn a b q r  aufiorordontlich klein, sio w or
den fast ganz m itgezogon, d. li. das E ison b re ite t 
sow ohl boi dem sehm alen  wio bei dom broiton  
S tab  in  W eifihitzo n u r  m eh r solir w onig. H ier 
is t eben dor K ern  schon  bei dom S tab von 30 mm 
so viol s tiirker ais dio kloinon Spannungsdro iecke, 
daB er dioso fast ganz m itroifit. Boi don Sta- 
bon 1 und  2 sowio 9 u n d  10 dagogon sind dio 
S pannungsdre iecko  gogenilbor dom K ern w osent- 
lich stiirker, sio h a lte n  dieson bei 30 m m  B reito 
s ta rk  zuriick  (dio B reitung  ist grofler), abor w e
n ig er s ta rk  boi 60 mm (dio B re itu n g  is t kleinor). 
D onn im lo tz to ren  F a li sind dio S pannungsd ro i
ecke gloich geblioben, der K orn dagegen is t grofior 
und  dam it den e rs te ro n  gegen iiber stiirkor ge
w orden .

G onaueres iiber diese F rag en  k an n  n u r  die 
exak te  R echnung  g eb en ; es soli fiir sp a te r  vor- 
behalton  bleiben. jy  2-af ei

N u r n b e r g ,  im Mai 1910.
* **

U n te r  B ezugnahm o au f dio Z uschrifton  von 
A. F a l k  un d  F. S e h r  u f f  lo ite t W. T a f o l  einige 
A usfiih rungen  zu m oinor A rb e it „Das B roiton  
beim  W alzen“ ein, zu denen  ich folgondos be- 
m orken m iichto:

BezUglich der angozogonen Z uschrifton  g ilt 
das in  den on tsp rechendon  E n tg e g n u n g e n  Go- 
sagto. Dio in  m oinor A rbeit n iodergeleg ton  E r- 
fah rungen  sind  die R esu lta to  m oinor diesbeziig- 
lichen langjśihrigen B oobachtungon an  Foin- und  
D rah ts trecken , u n d  is t dio Zahl der nacligem osse- 
nen  Boispiolo naturgom iifi oino w e it hohere ais 
dio dor zu r A b lo itung  dor Form el vo r61Tontlichten 
V orsucho. D ionstlich habo ich au f dom Eisen- 
w ork N iirnborg  einen  Teil dieser y e rsu c h e  w iodor- 
h o lt; dafi W. Tafol zu den aus don Y orsuchen 
gezogenon Schlufifo lgerungon in  irgondw olchor 
V orb indung  stoho, habo ich n irgondw o behaup te t.

W enn  allo M iiglichkoiton dor A bhiingigkoit 
dor B re itu n g  gopriift sind, und m eines E rach ten s 
sind  dioselben dureh  m eino A ufziihlung ersehopft, 
so is t  dio A b lo itung  e iner F orm el aus den E rgeb- 
n issen  g e ro ch tfe rtig t u n d  en tgogon der A nsich t 
von W . Tafol ke in  Trugschlufi. Y ie lle ich t findet

jedoch  W . Tafol w eitero  A bhiingigkoiten , w as im 
Intorosso  dor K liirung dieser w ich tig en  W alz- 
w orksfrago seh r erfreulicli wiire.

Zu den  angefiih rton  Y ersuchon  is t zu bo- 
m orkon, dafi das vor\vendoto M ateria ł jedenfalls 
aus S ch ro tt goschwoifites E isen  ist, das sich nach 
moinom D afurhalton  fiir Y ersuche, von  denen 
m an gonauo E rgebnisse  o rw arto t, w on ig  oignet, 
da os ungloichmUfiig b ro ite t, besonders in  rot- 
w arm om  Z ustand  un d  boi stiirkerem  D ruck. E in  
Boispiel dieses V erhaltons g ib t dor V ersuch  18 
dor Zahlontafol 1, desson tatsiiohlicho B reitung  
um  1,7 mm groBer is t ais dio orrechnoto, wo- 
gegon V orsuch 17 m it 0,2 m m  Dilforonz u n to r 
don g lo ichen V orhiiltnisson gu to  U obereinstim - 
m ung  aufw eist. Dor Probostab  3 0 X 7,1 mm 
(V ersuch  11 und  12) zoigt insofern  e in  mork- 
w iirdigos V orhalton , ais er m it dem hoheron 
D ruck  von 3,1 mm (V ersuch 12) w onigor b ro ite t 
ais m it dom goringoron D ruck v o n 3,0 m m  (Ver- 
such  11), w as auf n ieh t vollkom m ene Schw eifiung 
zurU okzufuhron sein  durfte . A ohnlichos g ilt 
fiir don S tab  29,9 X 8,1 mm (V e rsu c h 9 u n d  10), 
dio boi gleichom  D ruck u n te r  g lo ichen V erhśilt- 
nisson ungleiche B ro itungen  lioforn. A us den , 
iibrigen 13V orsuchen  is t das arithm otischo  M ittel 
dor w irk lichen  B ro itungen  1,8 mm, das der nach 
m oinor Form el e rrechneton  1,7 mm, d. h. dio 
U oboreinstiinm ung is t eine gu te .

A uf dio SchluC folgerungon u n te r  1. und  2. 
g ilt das G osagto; die F o lgorung  u n to r  3. s t i i tz t 
sieli au f don V orsuch 18, dor aus den schon an- 
gogobonen G riinden auszuscheidon ha t, au f den 
V ersuch  1, zu  dom bom erk t ist, dafi dor Probo- 
stab  tib erh itz t und  s ta rk  ab g eb ran n t w ar, ohne 
dafi dor grofioro A bbrand  on tsprechond  beriick- 
s ic h tig t w urdo, und  au f den V ersuch  17. Lotzto- 
ror, der o inw andfroi zu sein schein t, bogriindet 
m it oinor D ifferenz von  0,2 m m  zw ischon w irk- 
licher und  e rrechno ter B re itu n g  don Schlufl 
koinoswogs. A is Beispiol, dafi andore W alzw orker 
g leichfalls au f  G rund langjśihriger E rfah ru n g  zu 
dom gleiehen  R esu lta t kam en  un d  e rk an n ten , 
dat! dio T em p era tu r ohne Einflufi au f dio B re itung  
ist, fiihre ich die Z usch rift von A. F a l k *  an. 
Das gloiche g ilt fiir das angofU hrte Boispiel eines 
B andeisons 1 0 X 2 mrn; soine B ro itung  w ird  
g leichfalls von  dor T em p era tu r n ie h t beeinflufit 
w erden . Es du rfte  bei 0,75 m m  D ruck  0,5 mm 
b re iten , w as m it dor R echnung  iiboroinstim m t. 
Z u dom u n te r  4. G esagten  soi bom erk t, dafi dio 
A bw eichungen  und  U nregelm afiigkeiten  dor V or- 
suehsergebnisso  jedenfa lls  w onigor M efifehlor ais 
M ateriidfehler zu r U rsacho habon.

W as dio K alibriorung yon B andeisonw alzon 
an g eh t, so bin ich im  G egensatz zu W . Tafol 
der A nsich t, dafi es m it R ucksich t au f den W alzon- 
Yorschloifi dureh  don S e iten d ru ck  seh r zw eck-

* „Stahl und Eisen" 1910, 4. Mai, S. 7G6.
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miifiig is t, die B re itu n g  filr B andeisen  groflor zu 
bemessen ais filr F laclioisen. D era rt k o n stru io rte  
W alzen haben  sich g u t bew Shrt.

Dem W unscho von W . Tafol um  plioto- 
graphische W iedorgabo des zu r I llu s tr ie ru n g  des 
B roitens h e rg es te llten  P robestabes w ordo ich in 
einer dem niichst fo rtigges to llten  A rbeit en t- 
sprechen, in  der ich auch  filr die w onigor go- 
iibten A nfiinger im  K alibrieron niihor ausfiih ren  
wordo, wio dio B reitungsfo rm el au f irreguliiro 
Prolile anzuw ondon  ist.

A uf die von W . Tafol angozogenen  Aus- 
filhrungon se iner A rbo it „N ouere M othodon zur 
B erechnung yon K alib rio rungon“ einzugehen, or- 
ilbrigt sich, da nach  dioson neuen  M othodon sich 
die B re itung  n ic h t borochnon liifit un d  infolge- 
desson diosolbon n u r  ein  theoro tisches Intorosso 
besitzon. M einor A nsich t nach e rfo lg t das B reiton 
nach dem N a tu rg ese tz , w onach  ein yordriingtor 
K orper beim  E n tw eichon  den W eg des goringston  
W iderstandes w iihlt, dor fiir die R and te ile  eines 
W alzstabos in  der R ich tu n g  der B roite, fiir dio 
m ittleron Teilo in  der L ango lieg t, un d  forner, 
daC dio Zono, in  dor die B re itu n g  a u fh o rt und  
die L an g u n g  beg inn t, durch don b e riih rton  W alz- 
um fang fostgologt w ird.

H a s p e  i. W estf., im  Ju n i 1910.
E r n s t M . Scheld.

D as M ateriał, w elches fiir m eine Y ersuchs- 
zwocke y o rw en d et w urde, w a r genau  das gleiche, 
w e lc h e sS c h e ld z u so in o n  Y orsuchen  au f unserem  
W erk aus eigonor In i t ia t i re  — n ich t d ienstlich , 
wio Scheld scliro ib t — gowiihlfc h a tte , d. h. aus 
Schrottpakoton horgeste lltes Schw eifieisen in  
H andelsąualitiit. Da es sich um  eine A rt von 
K ontrollyersuchon hando lto , w a r oin andoros 
Materiał m einor A nsich t nach  ausgoschlossen. 
DaC dio V ersch iodenhoit der B re itungon , dio ich 
iibrigons au f S chw ankungen  in  dor T em p era tu r 
n icht im M ateriał zuriickfUhro, n u r  unb ed eu ten d  
sind, ze ig t die Z ah len tafe l 1, w elche boi d o n V e r- 
suchen N r. 1 bis 16 fiir jedon  Fali eino K ontro ll- 
probe onthśilt. A uf das von Scheld libor dio 
kleinen A bw eichungen  Gosagto k an n  ich n ich t 
ausfUhrlich e ingehon; ich muB m ich yiolm ohr auf 
das in  m oinem  A ufsatz A ngefU hrte boziohon und

m och te  n u r  noch darau f h inw oisen, daC Scheld 
d iojenigon von  m einon Y ersuchen , wolcho m it 
soinor F orm el tlboroinstim m en, ais o inw andfrei 
bozoichnet, dagegen  dio, wolcho n ic h t stim m on, 
au sg esch a lte t w issen  w ill, ein V orfahron, w elches 
ich n ic h t fiir zuliissig lialto. A uf Schelds B roitungs- 
thoorie  einzugehen, mul) ich m ir vorsagen, so- 
lango sio n ic h t durch  irgondw elches Bowois- 
m atoria l belogt w ird.

Dor grofiere A bbrand bei iib e rh itz ten  Stiibon 
w urdo  von m ir b e riick sich tig t (0,5 m m  in der 
B roite bei U oborh itzung  gogon 0,3 mm bei no r- 
m aler Hitzo). D agogon scho in t der A bbrand boi 
don Scheldschon V orsuchon U borhaupt n ic h t be
riick sich tig t zu soin.

Scheld b leib t darauf bestehen , dafl B andw alzen 
grofiere B ro itung  o rha lten  sollon ais F lachw alzon. 
Ich  mufi das nach  w ie vor bestre iton , so lange 
Schold n ich t an g ib t, w o dieso A rt zu kalibrieron 
sich „gu t bo w ah rt“ ha t.

N iirnberg , im  Ju li 1910. W. Tafcl.
• *

*

W io boreits gosagt, habe ich d ienstlich  einen 
Teil m oiner V ersucho au f  dom E isonw ork  NUrn- 
borg  w iederho lt und  zu donselbon, da sie koine 
K osten  verursachon  durfton , das zu r Y orfiigung  
stolionde aus S ch ro tt geschw oifite E isen  ver- 
w endot. Dio E rgebnisse  diosor V ersuche kam en 
fiir m eine A rboit jodoch n ic h t in  B o trach t aus 
den bere its  dargelogton Bodenken.

W . T a f e l  y o rh a rrt au f dem  S tan d p u n k t, dat! 
die T em p era tu r dio B ro itung  booinflusso. Jodor 
W alzw erkor k an n  sich le ich t durch oinen en t-  
sprochendon Y ersuch  vom  Gogonteil uberzeugen .

Moinem A ufsatz und  m einor A n tw o rt habe 
ich n ich ts  w e ite r  hinzuzufiigon, un d  die w oitoren  
P u n k to  findon durch  das bere its  Gesagto ihre 
E rlod igung . 'W eitere A usfuh rungen  d ilrfton  fiir 
die in terossiorton  F ach leu to  keine B odoutung  be- 
sitzen , und  fiir m ich is t h ie rm it die E ro r te iu n g  
erledigt.

H aspe, im  J u l i 1910. E rnst M. Scheld.
* **

O hne dio R ich tigko it dor Schold’schen  E rw ide- 
ru n g  anzuorkonnen, w ird  au f oine R iickiiuCorung 
yorz ich te t.

N iirnberg , im Ju li 1910. W. Tafel.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.*

4. August 1910.
KI. 19 a, B  55 673. Yerfahren zur Herstcllung von 

SchienenstoBverbindungen. Bochuraer Verein fur Bergbau 
und GuGstahlfabrikation und Gesellschaft ftir Stalil- 
industrio m. b. H ., Bochum i. W.

* Die Anmeklungen liegen von dem angegebenen  
lago an wahrend zweier Monate filr jedermann zur 
Einsieht und Einspruchcrhebung im 1’atentam te zu 
B e r lin  dnu

KI. 27 b, S 30 682. Einrichtung zur Anreichcrung 
von Geblaseluft m it Sauerstoff. Societć Anonyme D ’Ou 
gree-Marihayc, Ougree, Belg., und Soeiete pour L’t)tili- 
sation de l ’Air et dc ses Derives, Paris.

8. August 1910.
KI. 19 a, K  41 753. Drehbaro K lem m platte zur Be- 

festigung der Schienen auf Holzschwellen. W ilhelm  
Kornfeld, Essen-Ruhr.

KI. 24 c, K  39 930. Regenerativfeuerung fiir Kammer- 
ofen, insbesondere ftir Koksofen ohne Zugwechsel in den 
Heizztigen und m it unterhalb der Kammern parallel zu
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diesen liegenden Regeneratoren; Zus. z. Anin. H 42 086. 
Jean Kros, Essen.

Kl. 31 a, B 54 951. Vorrichtung zum Anlieben und 
Sehwcnken des Deckels an kippbaren Tiegelschmelzofen. 
Wilhelm BueB, HannoTcr. Stader Chaussee 41.

D eu tsch e  G ebrauchsm ustere intragungen .
8. August 1910.

Kl. 1 a, Nr. 429 742. Antrieb fiir 7,ur Klassierung von 
Kohle und Koks dienendo Doppelriitter m ittels einer ge- 
m einsehaftliehen Exzenterwello fiir Ober- und Untcr- 
kasten. Masehinenfabrik Baum, Akt.-Ges,, Horno i. W.

Kl. 24 h, Nr. 429 972. Feuerfesto Verkleidung fiir den  
Fillltrichter ron Wanderrostfeuerungen. Berlin-Anhal- 
tisehe Mascliinenbau-Akt.-Ges., Dcssau.

Kl. 49 b, Nr. 429 926. Formcisensehero m it f(ir ver- 
schiedeno Profile selbsttatig einstollbarer Niederhalte-
Torrióhtung fiir |_- und "]"- Eisen und in der Hohe ver-
Rehiebbarer ohno weiteres herausnchmbarer Niederhalte- 
platto fiir sonstige Profile. Schonek und Liobo-Harkort,. 
G. m. b. H ., Dilsseldorf-Oberoassel.

Kl. 49 f, Nr. 429 892. Presso zum Durchlochen von 
VolIblocken. Haniel & Lueg, Dtissoldorf-Grafenberg.

Kl. 49 f, N. 429 922. Presso zum Durehlochen von- 
Yollbloeken. Haniel & Lueg, Dusseldorf-Grafenberg.

J'Statistisches.
Ungarns Bergbau- und Hiittenerzeugnlsse im Jahre 1908.*

Mongo und W ert der hauptsiiohliohsten Erzcugnisso 
des ungarUchen Bergbauos und HUttenbetriebes stellten  
sich im Jahro 1908, vergliehen m it den Ergobnissen des 
vorhergehenden Jahres, wio folgt:

1908 1907

G e g e n s ta n d
t

W e rt  
ln  K ro n e n

t
W e rt  

ln  K ro n e n

G o ld  . . . . 3,29 10 787 196 3,50 11 479 270
SU ber . . . 12,61 1 115 587 12,69 1 269 720
K u p fe r  . . . 165,70 241 950 85,26 198 814
B iel . . . . 1 734,28 566 561 1 626,28 762 691
K lsenk ies . . 95 823,80 777 467 99 503,10 811 905
B ru u n s te ln  . . 10 600,80 134 181 8 198,40 71 429
S te in k o h le  . . 932 016,90 12 794 383 1 038 818,70 11 944 352
B ra u n k o h le 7 034 499,30 61 752 471 6 408 321,70 51 293 202
B rlk e tts  . . . 109 178,60 2 064 239 154 783,20 2 709 710
Kok* . . . .  
H o eh o fen -R o h -

141 954,40 4 104 830 97 477,60 2 886 390

c lsen  . . . 
G lefle re l-R oh-

505 559,11 39 999 293 423 133,80 32 982 164

e ls e n  . . . 17 414,84 3 557 206 17 102,70 3 347 014

ElektrlzitStswerke in Deutschland.**
Der im Auftrage des Yeibandea deutscher Elektro- 

techniker, e. V ., vom Generalsekretar G o o r g D e t t m a r  
herausgegobenen „N achtrags-Statistik  der Elektrizitats- 
werke in D eutschland nach dem Stande vom 1. April 
1910“ t  entnohmen wir die folgenden Angaben, wobei 
wir bemerken, daB die Zahlen vom 1. April des laufen
den Jahres Z. T. auf Sohatzung beruhen.

An dem genannten Zeitpunkte befanden sich in 
Deutschland in Betrieb 2259 (am 1. April 1909 1978) 
Elektrizitatswerke. Dio Zunahme gegen den gleichen  
Zeitpunkt des Vorjahres betrug demnach 281 (448). Dio 
Gesamtleistung beliof sich auf 1 373 000 (1 161 609) KW. 

Es arbeitcten m it:
W ech se lstro m ........................  52 ( 47) Werke
D r e h s tr o m .............................  241 ( 183) „
G leich strom .............................  1736 (1543) „
gemischten bezw. unbekann-

ten S y s te m e n .................... 230 ( 205) „
Am 1. April 1910 waren angeschlossen:

Z ahl
. 15 000 000 (12 SOS 351)

271 000 ( 234 566)
G lu h lu m p en  .
B o y e n la m p e n  . .
S ta tlo n łire  M otoren  

(L c lstu n g ) . . .
B ah n m o to rcn

(l.o ls tu n p ) . . .
K o ch - , H e lz ap p a ra te

usw ..................................  — 43 700 ( 37 721) K W

Ais Betriebskraft kamen bei 767 (713) Werken 
Dampf, bei 214 (177) Werken Wasser, bei 51 (36) Werken 
Umformer bezw. Transformatoron, bei 350 (294) Werken

100 0  000 (S96 910) P S  

330 000 (2SG 910) »

Escplosionsmotoren in ' Anwendung. 390 (348) Werko 
venvonden Wasser und Dampf und 487 (410) Werke ver- 
schiedene Betriebsarten (bezw. sind dieso unbekannt). 
Tm iibrigen mussen wir wegen der Einzelhciten auf dio 
Cjuelio selbst verweisen.

Die Roheisenerzeugung der Verein!gten Staaten im ersten 
Halbjahre 1910.*

Nach der jetzt vorliegenden genauen Statistik der 
„American Iron and Steel Association11** betrug dio 
gesamto Erzeugung an Roheisen in don Vcreinigten 
Staaten wiihrcnd der ersten Halfte des laufenden Jahres 
15 252 5 9 0 1. Dio folgendo Zusammenstellung gibt einen 
Uebcrblick ttber dic Halbjahrserzeugungen seit 1907:

1907 1908 1909 1910
t t  t t

1. Halbjahr 13 693 693 7 028 692 11 19S 704 15 252 590
2. Halbjahr 12 500 169 9 162 302 15 009 495 —
Insgesam t 26 193 862 16 190 994 26 208 199 —

Demnach hat die Erzeugung im ersten Halbjahro 1910 
gcgenUber der ersten Hiilfto i909 um 4 053 8 8 6 1 oder 
36,2 %, gegentiber den letzten sechs Monaten des Vor- 
jahres um 243 095 t  oder 1,6 % zugonommen; dio dies- 
jiihrigeHalbjahrserzeugung warferner um 1242720 t hoher 
ais dio Erzougung des ganzen Jahres 1900 (14 009 870 t).

Auf dio einzelnen R o h o i s o n s o r t c n  entfallen  
von den obengenannten Ziffern aus den letzten drei ffalb- 
jahren folgendo Mengen:

Bessemerroheisen
und Stahleisen . . . 

Roheisen f. d. bas. Verf. 
Ilolzkohlenroli-

e i s e n f ...........................
Spiegeleisen und

Ferromangan . . . .

1909 
1. H a lb ja h r  

t

4 544 042 
3 350 342

1909
2. H a lb ja h r  

t

6 182 246 
5 031 886

1910 
1. H a lb ja h r  

t

0 425 065 
5 033 071

174 131 207 888 223 167

135 600 132 058

A nsch luB w ert 
750 000 (640 418)K \Y  
149 000 (129 011) „

* „Oesterreichische Zeitschrift ftir Berg- undH utten- 
wesen" 1910, 6. August, S .453. —  VgU „Stahl und Eiscn“ 
1909, 10. Mai, S. 364.

** Vgl. „Stahl und E isen - 1909, 13, Okt., S. 1616/7. 
f  Berlin 1910, Yerlag Julius Springer.

93 040
Die Erzeugung von Roheisen, m ittels bituminoser 

Kohle und Koks erblasen, belief sich im ersten H alb
jahro 1910 auf 14646656 t gegen 14364 799 t  in den 
vorhergehenden sechs Monaten; an Roheisen, mittels 
Anthrazit und Koks erblasen, wurden in der ersten Hiilfto 
des laufenden Jahres 377 908 t  erzeugt gegen 428 892 t im 
letzten Halbjahre 1909. Die Erzeugung von Roheisen, nur 
m ittels Anthrazit erblasen, stellte sioh im ersten Halbjahre 
1910 auf 4859 t  gegen 7916 t  in  der zwei ten Hiilfto 1909.

Am 30. Juni 1910 waren 16 neuo Hochofen im Bau, 
von denen einer mit Holzkohle und 15 m it Koks, Anthra
zit usw. betrieben werden sollen. AuBerdem wurdo in 
Virginien noch ein Hochofen teilweiseerrichtet, dio Arbeit 
an demselben wurdo jedoch wieder eingestellt. Zu dem  
vorgcnannten Zeitpunkte befanden sich sechs Hochofen 
im Umbau, um neu zugestellt zu werden.

* Vgl. „Stahl und Eisen" 1909, U . Aug., S. 1240; 
1910, 10. Aug., S. 1391.

** „The Bulletin“ 1910, 1. Aug., S. 68 u. Supplement.
f  EinschlieBlich einer kleinen Menge Roheisen, m it

tels Holzkohlen und Elektrizitat erzeugt
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Roheisenerzeugung Deutschlands und Luxemburgs im Juli 1910.

R o z i r k o

E r z c u g u n £ E r z e u g u n g

Im
Juni 1910 

t

im 
Juli 1910 

t

YOin 1. Jan. 
bia 31. Juli 

1910
t

Im 
Juli 1900 

t

Tom 1. Jan. 
bl.ł 31. Juli 

1909 
t

H J
a B

•1
ą  t

! ła*

Siegeriand, Lahnbezirk und H essen-N assau. .
S c h le s ie n .........................................................................
M ittel- und O s td e u ts c h la n d ................................
Bayern, WUrttemberg und ThUringen . . . .
S a a r b e z ir k ....................................................................
Lothringen und L u x e m b u r g ................................

124 983 
21 549 

5 863 
29 712 

3 206 
10 000 
54 002

117 039
21 393 

6 311 
29 748 

3 020 
*9 200 
58 168

776 871 
142 883 
42 046 

213 961 
23 283 
66 900 

373 181

96 928 
16 410
7 244 

29 933
3 101
8 700 

49 612

599 493 
135 402 

40 801 
190 911 
21 816 
55 500 

331 464

GieBerei-Roheisen Sa. 249 295 244 879 1 639 125 211 928 1 375 387

_a ■ 
a S

t e ,3  J3
i  g *S 
" , 2 ( 2  

ca **

R hein land-W estfalen ..................................................
Siegeriand, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h le s ie n .........................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ................................

25 946 
6 333 
4011  
9 810

22 553 
1 497 

243 
10 440

180 989 
27 660 

9 914 
68 380

26 677 
1 313
1 235 
5 840

166918  
12 620 
15 894 
40 660

Bessemer-Roheisen Sa. 46 100 34 733 286 943 35 065 236 092

E3 H

J 3a  t—
3 S
i  -2

J=! -S 
J3

R hein land-W estfalen ..................................................
Siegeriand, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h le s ie n .........................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ................................
Bayern, WUrttemberg und ThUringen . . . .
S a a r b e z ir k ....................................................................
Lothringen und L u x e m b u r g ................................

320 792

24 328 
20 665 
15 879 
89 715 

295 442

319 294

28 724 
21 148 
15 710 
92 491 

292 435

2 216 936

185 657 
157 776 
109 431 
628 147 

2 053 004

289 539

23 890 
20 872 
12 840 
88 468 

260 306

1 971 231

152 649 
140 452 
93 687 

592 720 
1 758 309

Thomas-Roheisen Sa. 766 821 769 S02 5 350 951 695 915 4 709 048

1  
1 1 1  
. £

i i i  
53 J.**

R hein land-W estfalen ..................................................
Siegeriand, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h le s ie n .........................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ................................
Bayern, W iłrttemberg und ThUringen . . . .

69 975 
25 791 

8 720 
1777

78 976 
31 582 
13 515 

3 123

482 256 
188 013 
80 480 
16 556 

3 250

49 471 
24 879 
16 704

357 440 
159 973 
90 774 

3417  
2 800

Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. 106 263 127 196 770 555 91 054 614 404

H If  .s  . |
-a “SE o  W)ces .2 
"5 co•o
a  ca o_ -C

R hein land-W estfalen ..................................................
Siegeriand, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h le s ie n .........................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ................................
Bayern, WUrttemberg und ThOringen . . . .  
Lothringen und L u x e m b u r g ................................

2 314 
9 086 

28 164

420 
10 608

5 381 
9 226 

27 202

410 
9 487

46 937 
68 850 

196 062

3 405
67 520

6 555 
9 354 

23 544

442 
17 202

57 680 
72 794 

187 453

3 214 
84 476

Puddcl-Roheisen Sa. 50 592 51 706 382 774 57 097 405 617

bon? HtM) «*

co
i  -3
1 aęs

R heinland-W estfalen..................................................
Siegeriand, Lahnbezirk und H essen-N assau. .
S c h le s ie n .........................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ................................
Bayern, WUrttemberg und ThUringen . . . .
S a a r b e z ir k ....................................................................
Lothringen und L u s e m b u r g ................................

543 990 
62 759 
71 086 
61 964 
19 505 
99 715 

360 052

543 243
63 698 
75 995
64 459 
19 140

101 691 
360 090

3 703 9S9 
427 406  
514 159 
456 673 
139 369 
695 047 

2 493 705

4 69170  
51 956 
72 617 
56 645 
16 383 
97 168 

327 120

3 152 762 
380 789 
487 571 
375 440 
121 517 
648 220 

2 174 249

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 219 071 1 228 316 8 430 348 1 091 059 7 340 548

s*
B> g 
s  -g 
*  «= 

jca
i  s  
i  a£

G ieC erei-R oheisen ......................................................
Bessemer-Roheisen ..................................................
T h o m a s-R o h eise n ......................................................
Stahl- und S p ie g e le is e n .........................................
Puddel-Roheisen ......................................................

249 295 
46 100 

766 821 
106 263 
50 592

244 879 
34 733 

769 802 
127 196 

51 706

1 639 125 
286 943 

5 350 951 
770 555 
382 774

211 928 
35 065 

695 915 
91 054 
57 097

1 375 387 
236 092 

4 709 048 
614 404 
405 617

Gesamt-Erzeugung Sa. ! 1 219 071 j 1 228 316 1 8 430 348 1 091 059 7 340 548

J u l i  1910: E ln fu h r A usfub r
E ln fu h r A u sru h r 251 451 t

Steinkohlen . . . . 941 128 t 1 834 082 t Rohoisen . . . 54 499 t
Braunkohlen . . . . 615 079 t 5 523 t Kupfcr . . . . 653 t

R o h e i s e n e r z e u g u n g  i m  A u s l a n d e :  
Belgien: Juni 1910: 154 000 t.

* Geschatzt.
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Aus Fachvereinen.
V. Internationaler KongreG fiir Bergbau, 
Huttenwesen, angewandte Mechanik und 

praktische Geologie .
( F o r ts e tz u n g  Y£>n 8 e ltc  1350.)

Es sei nun noch iiber die Vortrage der anderen Ab- 
teilungen, sow eit sie fiir das Eisenhttttenwesen von 
Interesse sind, ein kurzer Bericht erstattet. In der Ab- 
teilung I f ttr B  e r g b a u sprach Bergassessor D o b b c l -  
s t e i n  (Essen) iiber

Verwertung minderwertiger Brennstoffe.
D ie Tom Verein fiir dio bergbaulichen Interesson 

gemeinschaftlieh m it dem Dampf kessel-Ueberwachungs- 
verein angestellten Versuehc haben ergeben, daB grob- 
kórnige W aseh- und Klaubeberge von Eett- und Gas- 
kohlen bis zu 3 5 %  Aschen- und 15 %  Wassergehalt 
m it einer Leistung fur 1 qm Heizflache von etwa 14 kg/st 
Dampf auf einfachen Planrosten yerfeuert werden konnen. 
Fiir feinkornige Brennstoffe, insbesondere fiir Koksklein, 
eignen sich die Dampfschlcier-Unterwindfeuerungen, mit 
denen bei 10 %  Aschen- uwl 13,7%  Wassergehalt Lei- 
stungen bis zu 22,7 k g /st bei Dampfkosten von rd. 1 M
i. d. t  im Flammrohrkessel erzielt worden sind, sehr gut. 
Etwas weniger giinstig haben dio Unterwindfeuerungen 
m it Ventilatorbetrieb sowohl bei Innen- wie boi Vorfeue- 
rungen abgeschnitten; m it ihnen wurden bei normalem 
Betrieb nur Leistungen fur 1 qm Hcizfliicho von 15 bis 
16 k g /st Dampf erzielt. Beide Feuerungen haben dazu 
noch den unerwiinschten mechanischen Nebenbetrieb, 
der loiclit zu Storungcn Veranlassung geben kann, und 
bei der Vorfeuerung ist noch nicht einwandfrei erwiesen, 
dali dio teuro feuerfeste Ausmaucrung im Dauerbetrieb 
standhiilt. Dio Dam pfkosten stellen sich bei beiden auch 
auf 1 . l i / t .  E ine weitere Verwendungsmoglichkeit bietet 
die Brikettierung der Koksascho m it Tccrpechriickstiinden 
oder Zellpech. Mit diesen Briketts sind im Zweiflamm- 
rohrkessel le istu n gen  von 18 bis 19 kg/st Dampf f. 1 qm 
Heizflache erreicht, wobei die Kosten des Dampfes aller- 
dings etwas hoher, dafur aber dio Flugaschenbildungcn 
wescntlich geringer waren. D ie Versucho mit Gcneratoren, 
insbesondere zur Yergasung von Waschbergen, sind noch 
nicht abgcschlosscn. Es scheint aber, daB auch dieser 
Weg der Verwertung m it Erfolg gangbar ist.

Zusammcnfassend glaubte Redner sagen zu konnen, 
daB dic Frage der Verwertung von Koksasche, Schlamm- 
kohlo und sehr kohlenstoffreichen Waschbergen und 
Zwischenprodukten aus der Kohlenwaseho ais befriedigend 
gelost bezcichnet werden kann, und zwar scheint nach 
den bisherigen Vcrsuehsergebnissen die Dampfschleier- 
Unterwindfeuerung, sowohl w as le istu n g , Wirtschaft- 
lichkeit ais auch Einfachheit anbelangt, am gilnstigsten  
zu arbeiten. D ie wirtschaftliche Yergasung kohlenstoff- 
armer Waschberge, von Koks- und von Staubkohle, 
liiBt sich, soweit es bis jetzt iibcrsehen werden kann, 
in Gcneratoren erzielen, wenn auch noch manche Schwierig- 
keiten ttberwunden werdon miissen.

Allgemeines Interesse %-erdienen 
Die englischen Untersuehungen iiber die Kohlenstaub- 

gefahr,
woriiber W. E. S a r f o r t h ,  Bcrgwcrksbesitzer und 
Generaldirektor in Snydale H all (Yorkshire), berichtete.

Redner erwahnte die Umstande, welche im Jahre 1908 
zur Einrichtung dei englischen Versuchstrecke in Altofts, 
Yorkshire, gefUhrt haben, und besprach sodann die Kon- 
struktion der nach Art einer Strecke unter Tage ein- 
gcrichteten schmiedeisernen Yersuchstrecko (Durch- 
messer 2,29 m, Lange 329,4 m), die Wetterftthrung in 
der Strecke, dio Yerteilung des Kohlenstaubs und dio 
M ittel zur Entziindung.

Die bei den Versuchen angewandten Methoden be- 
zwecktcn:

a) die Darstellung der explosivcn N atur des auf- 
gewirbelten Kohlenstaubes bei vollstandiger Abwesenheit 
von Schlagwettern.

b) das Aufsuchen eines weiteren M ittels zur Ver- 
hiitung von Kohlenstaub-Explosionen auBer der Be- 
rieselung. Es wurdo bcrichtet ttber dio Einwirkung von 
Gcsteinstaub auf dio Lokalisierung einer schon eine 
gewisse Strecke vorgeschrittenen Explosion, ferner ttber 
das Ergcbnis einer Mischung von Gcstcin- und Kohlen- 
staub, die Art und Weise ihrer Anwendung unter Tage mit 
besonderer Berttcksichtigung ihrer Wirksamkeit, leichten 
Anwendbarkeit, geringen Kosten und Vermeidung vou 
Herbeiftthrung weiterer Gefahren.

o) die chemischen und physikalisehen Untersuehungen 
der bei Kohlenstaub-Explosionen zutage tretenden Er- 
scheinungen. Redner behandelte die fiir diesen Zweck 
entworfenen Instrumente zur Messung und Untersuchung 
des Druckes, der Schnelligkeit von Explosionen, der 
Proben von Nachschwaden usw., deron Tragweite in 
der Bcwertung der Ausbreitungsweise von Kohlenstaub- 
Explosionen, Untersuchung ttber dio Zusammensetzung 
der Kohle und ttber dic bei der Erhitzung sich entwickeln- 
den Gase usw. und machte endlich M ittcilungen ttber 
die bisher errcichtcn Ergebnisse und dio Ziele der weiteren 
Forschung.

D ie A ibeit von Dr. E r n s t  J t t n g s t  (Essen) ttber

Vereinheitlichung der Bergbau-Statistik
kam nicht zur Verlesung, doch wurde dariiber in der 
SchluBsitzung verhandelt.* Ihr w’esentlicher Inhalt ist 
folgender:

Die Frage der Vereinheitlichung der Bergbau - Sta- 
tistik der Kulturliindcr hat schon verschiedeno In ter
nationale Bergbau-Kongresse beschiiftigt. Auf den beiden 
letzten Tagungen von 1900 in Paris und 1905 in  Luttich 
wurde cinmtttig dem Wunscho Ausdruck gegeben, dio 
auf dcm Kongresse vertretcnen Rcgierungen moehten 
eine I n t e r n a t i o n a l e  K o m m i s s i o n  zur Schaf- 
fung einheitliclier Grundlagen fttr die Bergbau-Stetistik  
einsetzen. Da dieser Wunsch trotz seiner Wiederholung 

keinerlei Gehor gefunden hat, diirfte sich ein Vcrlassen 
des bisher verfolgten Weges empfehlen, indem der K on
greB selbst dio In itiative in dieser Frage ergreift und 
aus sich heraus einen s t a n d i g e n A u s s c h u B  bildet, 
zusammengesetzt aus mindestens je zwei Vertretern der 
in  Bctracht kommenden Liinder, dem vor allem die Auf- 
gabe zu stellen ware, sich m it den Regierungen in  Vcr- 
bindung zu setzen und m it allen Kriiften auf die Ein- 
berufung einer Konferenz hinzuwirken. Ais Vorarbeit 
fttr eine solche hiitte der AusschuB eine Sammlung der 
in  den verschiedenen Liindern gegenwartig auf dem  
Gebiete der Bergbau-Statistik in Anwendung stehen- 
den Methoden vorzunehmen, dio den Verhandlungen 
der Konferenz crst dic erforderliche sachlicho Unterlag® 
schaffen wttrde. Diese Sammlung wttrde, wie m it Be- 
stim mtheit ausgesprochen werden darf, zu der Feststellung  
ftthren, daB auch die Bergbau-Statistik in den einzelnen 
Landem  selbst hinsichtlich der von ihr vcrwendeten 
Begriffo und Methoden noch niclits weniger ais einheitlich  
ist. Mag es nun auch auf den ersten Blick ais eino Un- 
gereim theit erscheinen, an eine Vereinhcitlichung der 
Bergbau-Statistik a 11 e r Liinder heranzugehen, wo 
noch das einzelne Land dieser Einheitlichkeit entbohrt, 
so erscheint doch das dam it gegebene individuclle 
Reformbedttrfnis einer allgemeinen Reform auf diesem  
Gebiete in hohem MaBe giinstig. Allcrdings diirfte Eile 
geboten sein, sonst stellt das einzelne Land seine eigna

* Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 13. Juli, S. 1212.
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Bergbau-Statistik, dereń RcformbedUrftigkeit es Y ielleicht. 
schon lange empfindet, auf eine neue Grundlage—  Deutseh- 
land ist z. B. im Begriffo, dies zu tun —  und wird dann 
wenig geneigt sein, in eine neuerliehe PrUfung und Ab- 
anderung der erst eben festgelegten Bestimmungen zu 
willigen.

Bei der Vereinheitliehung der Bergbau-Statistik  
muB, wenn nieht von yornhereiri dio Erzielung eines 
brauchbaren Ergebnisses gefiilirdet werden soli, mit 
weiser Besehrankung yorgegangen werden. Die P  u n k t  e, 
auf die sie sich erstrecken konnte, seien nachstehend  
aufgefiihrt:

I. Produktion
a) Menge, b) Wert,

II. Zahl der Arbeiter
a) unter Tage, b) iiber Tage,

III. Gesamtlohnsumme,
IV. Gesamtschichtenzahl,
V. Zahl der todlichen Verungliickungen.

Dieses Programm diirfte manch einem viel zu um- 
fossend erscheinen, und bei der Schwierigkeit iler Materio 
ist im Interesse eines Erfolges ein Abstrich davon yiel
leicht geboten. Ob und inwieweit dies der Fali ist, 
liBt sich nur auf Grund eingehender Kenntnis der be- 
zttgliehen Verhaltnisso der einzelnen Liinder und Bergbau- 
bezirke heurtcilen, und diese K enntnis wird erst die oben 
in Vorschlag gebrachte, von dem stiindigen AusschuB 
zu bewirkende Snminlung yermitteln.

Bei der Vereinheitlichung der Bergbau-Statistik  
handelt es sich aber nieht nur darum, Begriffe mit gleichem  
Inhalt zu scliaffen, z. B. zu bestimmen, daB unter Pro
duktion ausschliefllich die Nettoproduktion zu yerstehen 
sei, sontlern es ist auch festzulegen, wie nun diese N etto
produktion zu ermitteln ist, und es diirfte sich darilber 
hinaus auch eine Kontrolle empfehlen, ob den betreffenden 
Anleitungen von den Zeehenyerwaltungen auch ent- 
sprochen wird.

Kaiserl. Bergmeister Dr. W. K  o h 1 m a n n (Dieden- 
hofen) berichtete Uber

Die bergbauliche Entwicklung des Minettebezirks.
Die Minctte tritt in ausgedehnten Lagern im Plateau  

von Briey links der Mosel auf. Das Ausgehende findet 
sich in den nach dem Moseltale abstiirzenden Gehiingcn 
die.ter Hochebene. Von da senken sich dio Lager gegen 
Westen mit einem Einfallen bis zu 4 % ein und liegen bald 
unter Sohle der Seitentiiler der Mosel. In dem groBten 
J eiie des Miriettcgcbietes findet sich nur o i n bau- 
wttrdiges Lager. In den anderen Teilen kommen 2 odei 
3̂  oder sogar 4 Lager vor, getrennt yon einander dureh 
Kalk- oder Mcrgelschichten von meist geringer Dicke. 
Die Machtigkeit der abbauwtirdigen Lager schwankt 
zwisehen 2 und 5 m. Ueber den Minettelagern und ihren

Zwischenmitteln trifft man eine bis zu 30 m machtige 
Mergelschieht, den sog. hangenden Mergel, welcher dio 
Wasser der stark wasserfiihrenden, darUber lagernden 
Kalkę triigt und daher fiir dio Wasseryerhaltnisse der 
Gruben von groBer Bedeutung ist.

Der Minettebergbau, welcher sieh fruher ausschlieBlich 
am Ausgehenden bewegto und dort unter tlen gunstigsten  
Verhiiltnissen betrieben wurde, hat sich in den letzten  
Jahrzehnten mehr und mehr vom Ausgehenden entfernt 
und daher im allgemeinen eino nieht unerhebliehe Er- 
sehwerung erfaliren. Vor allem bedarf man heute bei den  
meisten Betrieben zum AufsehluB der Ticfbauschachte 
oder langer Stollen. Die RUcksicht. auf die erhcblichen 
Wasserzuflilsse und dio Massenfórderung sowie auch die 
Schwierigkeit der Ansiedlung der Arbeiter oben auf dem 
Plateau haben in Deutsch-Łothringcn mehrfaeh Vcr- 
anlassung gegeben, an Stelle yon Schiichten lange Stollen  
zu treiben, trotzdem dio Sehaehte kaum Uber 200 m 
tief werden. In zwei Fallen wird die Stollenlange 10 km  
betragen.

Die im allgemeinen guten D  ac h yerha 111 i i»se, die 
Schwierigkeit der Beschaffung von Versatz und die flachę 
Lagerung weisen auf den Pfeilorlmu ais einzig in Betraeht 
kommendes Abbauyerfahren hin. Auch der Umstand, daB 
die den hangenden Mergel iiberlagernden Kalkę in groBen 
Blócken brechen, der Bruch sich meist schon bei 100 
bis 200 m Ueberlagerung trotz der groBen Abbauhohen 
von 3 bis 4 m to t lauft und tlann die Oberfliiche kaum 
beeinfluBt, kommt der Anwendung des Pfeilerbaucs 
zugutc. Fast ohne Aendcruhg wird daher dieses Abbau- 
yerfahren jctzt schon •lahr/ohnte angewandt. In den 
anderen Betriebszweigen des Jiinettebergbaues hat aber 
die Entwicklung zum .Massenbetrieb und der Fortsehritt 
der Technik yielfaeh umgestaltend eingewirkt. Vor 
allem sind es die Herstellung der Sprengbohrlijćher und die 
Streekenforderung, bei denen man mehr und mehr zur 
Anwendung meciianischer Betriebakraftc ilbergeht.

Bei der Streekenforderung, welche wegen der weiten, 
meist goraden Strecken keine Soliwierigkeiten bietet, 
ist an Stelle der Pferdcforderung im letzten Jahrzehnt 
in ausgedehntem Ma Ile die Forderung mit elcktrisch 
angetriebenen Lokomotiyen und mit endlosem Seil 
getreten. Bei letzterer Fijrderart hat man in den sehr 
langcn Stollen teilweise auBerordentlich giinstige Ergeb
nisse erzielt. Einigo altere Kettcnfórderungen sind vor- 
handen, neuerdings werden keine mehr eingebaut.

Bei diesen gilnstigen Verhaltnissen sind naturgemiiB 
dio Ijcistungeu fiir 1 Arbeiter ungewohnlich hoch und 
dio Selbstkosten niedrig. Die durchschnittliehe Jahres- 
leiatung fiir 1 Arbeiter betragt etwa 1000 t. Dio Selbst
kosten belaufen sich bei Stollengruben auf 2,00 bis 2,80 J t, 
bei Tiefbauanlagen auf 2,50 bis 3,50 Jl f. d. t.

(F orta , fo lg t.)

Umschau.
Ausstellungshallen ais Luttschiffhallen.

Das Interesse fQr dio neuesten Schopfungen des 
Eisenbaues, die Luftschiffhallen, ist durcli die jtingst 
vollendete Luftsehiffwerft der Zeppelin-Geeellsehaft in 
Friedriehshafen, wie auch nieht minder dureh die viel- 
erorterto Katastrophe des Militiirluftschiffes Z II  bei 
Weilburg, weit aber dio Grenzen der engeren Fachkreise 
getragen worden. Eine gute Orientierung Uber beachtens- 
'ferte Ausfiihrungen und Entwflrfe auf diesem Gebiete 
bringt F r a n z  C z e c h  in einem Aufsatz * „Bauarten und 
Einzelheiten der Luftschiffhallen". Der genannte Ver- 
Usser yeroffentlieht daselbst unter anderem auch <len 
r.ntwurf einer runden Luftschiff- bezw. Ausstellungs- 
halle, der wegen seiner konstruktiyen Eigenart und nieht. 
zuletzt wegen des Versuehes, das vom K ostenstandpunkt

* „Der Eisenbau" L9I0, H eft 0, S. 228/41. 

X X X III.,.

ans yiel um strittene Problem wirtschaftlich zu losen, 
die Aufmerksamkeit zu fesseln geeignet ist. W ir geben  
diesen Entwurf nachstehend in  W ort und Bild wieder: 

Der Gedanke der runden Luftschiffhallen ist von 
yielen Konstrukteuren m it groBer Begeisterung auf- 
genommen und auch in zahlreichen Entwtirfen nieder- 
gelegt worden. D ie Bedenken, die gegen dic jemaligo 
AusfUhrung dieser EntwUrfo sprechen, sind wirt?chaft- 
licher Natur. DaB der Luftsehiffyerkehr in der nachsten  
Zeit eine Ausdehnung annehmen konnte, um Bauwerke 
von solche.' GroBe und K ostspieligkeit auch nur an- 
nahernd wirtschaftlich zu gestalten, ist noch lange nieht 
abzusehen. Es g ib t aber eine Moglichkeit, solche Riesen- 
hallen zu bauen, ohne gegen dereń W irtschaftlichkeit zu 
yerstoBen. Man denko nur an dio vielen Ausstellungen  
groBeren Umfangs, die fiir die naehsten Jahre geplant 
sind; w ie leicht miiBte es da sein, die Zentralhalle Uber 
einen runden oder polygonalen GrundriB entsprechender
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GroBe zu bauen und m it ebensolehcn Toren in genilgen- 
der Anzahl auszustattcn, so daB sie nach Beendigung 
der Auastellung ohne weiteres al? LuftschiffhaUe in  Ge- 
braueh genommeti werden konnte.

D ie Frage dreht sich also jetzt um eine Ausstellungs- 
balle yon etw a 180 m Durehmesser. H ier gen U21 es 
aber nieht, Gittertrager ungemessener Hohe Ober einen 
B aum  "u selilagen und einzudeeken; aueh muB sich jede

Traufe m it einem flachen Bogen ein, unterschneidet einen 
kurzeń Aufschflbling, brieht sich in einer steilcn Man
sardo und verlauft ruit einer geradlinigen Neigung an 
der Plattform  der Kronungtlaterne. Dio Tragkonstruk- 
tion der Kuppel besteht aus 12 Langersehen Balken 
auf 3 Stdtzen, denen die M ittebttitze gemeinsam ist, 
und die strahlenformig im Kreiso ausgeteilt sind. Die 
Aussteifungsbalken tragen innerhalb 8 Ausschnitten

A b b ild u n g  1. K n tw u rf e lu e r  ru n d e n  LuftacMfT- b ezw . A uB S łcllungshalle. A n sich t.

7S0&0O 
A b b ild u n g  2. Q u crach n ltt.

Aeng3tlichkeit,die vorgeschriebenenLichtmaBe—besonders 
in  der H oh e— auf das MiUimeter einhalten zn mtlsfen, 
an den Proportionen des Bauwerks bitter riiehcn. Neben  
architektonischen Rttcksichtnahmen dOrfen aber aueh 
solche Forderungen nicht auBer acht gelassen werden, 
die den Nutzungswert des Gebaudes ais Ausstellungs- 
und LuftschiffhaUe bestimmen.

D iese Gesichtspunkte waren fiir den Entwurf der 
in Abb. 1 und 2 dirgestellten  H alle in erster Linie 
aussehlaggebend. Ueber einem GrundriB von 180 m 
Durchmessor und einem Aufbau ron  30 m Hohe erhebt 
sich eine zweiteiligeRaum kuppel zu einer Hohe von 72,5m . 
D ie auBere UmriBlinie des Querschnitts se tzt au der

Galerien, die durch 2 Fahrstuhle von der Zentralstfltze 
und durch 8 TreppenzOge von der Peripherie aus zu
ganglich gemacht sind. Der Galeriestcrn ist auBer durch 
die mittlere Plattform durch 2 Umlaufgalerien vcr- 
bunden; m it der iiuBeren, die die Aussteifungstrager 
bezw. H albportalstatzcn in einem Steifrahmen durch- 
sehneidet, is t  die Verbindung durch breite Treppen 
hergesiellt. D ie Zentralstfttzo ste ig t, einen Doppel- 
aufzug bergend, bis zur Galerie rund und vollwandig 
an, hier lost sie sich in einen schlanken Faeluvcrk- 
pfeiler auf, der einen Aufzug bis zur oberen Plattform  
filhrt; diese triigt einen Aussichtaparillon m it umftihren- 
dem Rundgang.
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Was nun beim yorliegenden Entwurf aus dcm Rahroen 
der Ausstellungshallc fiele, das wiirc dic Anzahl und 
GroBe der torversohlosscnen Portale; es gibt dereń 10, 
paarweise im Umfang angeordnet. D ie Schiebetore zeigen 
keinerlei vorspringendo Eisenwerktoile nach auBen oder 
innen und sind in ilirer archilektoniechen Wirkung der 
feststehenden W and m oglichst angcpaBt.

Die System verhiiltnisso der K up poi sind so gewahlt, 
daB dio Zentralstotze, sofern sio sich ais ein Hindernis 
erwcisen sollte, in Fortfall kommen kann, ohne daB dio 
Kuppelkonstruktion eino Aendcrung nach innen oder 
auBcn zu erleidon brauchto.

Beitrag zur Kenntnis der thermoelektrisehen Eigen- 
schaften der Metall-Legierungen.

Zum Studium der K onstitution der Metall-Le
gierungen ist bisher in der Hauptsacho die thermischo 
Analyse in Verbindung m it der mikroskopischen Unter- 
Buchung der Struktur benutzt worden. Ais woitere Hilfs- 
mittel zur Erlangung eines besseren Einblicks sind auch 
Bestimmungcn des spez. Volumcns, der magnetischen 
Kigenschaften, der elektrischen Potcntialo und der elek- 
trischen Leitfiihigkcit herangezogen worden. In  gleichcr 
Weise sueht W e r n e r  H a k e n *  aus dem Studium  
der thermoelektrisehen Kriifte, tiber welche systematischc 
Untersuchungen bisher fehlten, allgomeinerc AufschlUsso 
Ober dio K onstitution der Lcgierungen zu erlangcn. 
Dio Thermokrafto wurden in M ikrovolt gemessen und 
zwar gegen Elektrolyt-Kupfer, gleiehzeitig wurde das 
elektrisehe Leitvermogen bestim m t. D ic Untersuchung 
crstreckte sich auf reines Tellur, Tcllur-Antimon, Tcllur- 
Zinn, Tellur-W ismut, Silbcr-Antimon, W ismut-Antimon, 
Kupfer-Phosphor, Tellur-Selen. Im allgemeinen wurde 
gefunden, daB dio Thermokraft um so hoher ist, jo niedriger 
das elektrisehe Leitvermogcn ist. Bei den System en  
Tcllur-Antimon, Tcllur-Zinn, Tellur-Blei, Antimon-Silber, 
Kupfer-Phosphor ergibt sich bei einer Gegentlberstellung 
der graphischcn Aufzcichnung der Sehmelzkurve des 
Lcitvermogens und der Thcrmokraftc, daB sich stets singu- 
larc Punkte auf der K urve herausheben, sobald V e r - 
b i n d  u n g e n  der Kom ponentcn (Sb2 Tc3 , Te Sn, 
Ui2Te3, Sb Ag3, Cu3 P) vorhandcn sind; beim Auftreten  
'on Misohkristallon sind die KurvcnstUckc von der Yer- 
bindung nach den Kom ponentcn hin stark gekrtlmmt. 
Dio Bestimmung der Thermokriifte der Legierungcn 
kann also in vielen Fallen zur Sttitze der aus der ther- 
mischen Analyse gezogenen SchlUsse betreffs Auftreten  
von Verbindungen und unter Umstanden auch (iber dio 
Mischbarkeit in festem  Zustando herangezogen werden. 
H r  die Konstruktion von Thermosaulen ergibt sich noch 
der Fingerzeig, daB nur bei Verwendung von Mc t a l l -  
v e r  b i n d u n g c n besonders hohe Thermokrafto zu 
erwarten sind. B  Neumann.

Jubilaumsstiftung der deutschen Industrie.
(F o rts e tz u n g  Yon Su itę  1351.)

Berichte des ®r.=SVHrt. Carl L o o s o r in Halle a. S.
11 ber

1. die Schmelzvorg3nge der Segerkegel usw.
Nach den von der Physikalisch-Technischen Reiclis- 

anstalt und gleiehzeitig von dem Verfasscr nach ganz 
yerschiedenen Gesichtspunkten yorgenommenen Unter
suchungen Ober die Schmelzvorgango der Segerkegel 
sind inzwischen der Vertriebsstello dieser Kegel neuo 
iormen patcntreehtlich geschiitzt worden, die aber nicht 
m den Yerkchr gcbracht worden zu sein scheinen. Es 
wflrde sich dann crtlbrigen, diese neuen Kcgelformen 
weiter zu beachten. Dagegen ist es notig, die Unter- 
suchungcn wegen neuer Kegclnummern wieder aufzu-

* Inaugural-Dissertation, genchm igt yon der philo- 
sophischen Fakultat der Friedrich-Wilhclms- Univcrsitat 
zu Berlin. Leipzig, Johann Arabrosius Barth 1910. 64 S. 
nebst 8 Taf. 8°.

nehmen, die von der Vcrtricbsstelle unter Anwendung 
neuer Massenkompositionen ais Ersatz fdr bisherigo Kegel 
eingefuhrt wurden. Ncu sind dio Kegel 021, 020 usw. 
bis 5a, Oa. Dic Veroffentlichung der Ergebnisse wird in 
der Monatszcitschrift „Loesers Berichto fOr Keramik, 
Glas und ycrwandte Gcbioto" gcschehen.
2 . Die Einwirkung der Feuergase auf die Tone und 

die damit verbundenen Farbungserscheinungen usw.
In dor schon genannten Zeitschrift werden dio Vor- 

giinge beim BrennprozeB der ycrschiedcnsten kcramischen 
Produkte, soweit sio nicht sehon Gegenstand frtlhercr 
Ver6ffentlichungen waren, weiter behandelt. Dio Auf- 
satze sollen spiiter zusaminenfasscnd nochmals in 
Druck gegoben werden. Das Thema ist ein so umfang- 
reiches, wio sich bei jeder neuen Betrachtung, dio man 
aufnimmt, ergibt, daB nur eino fortgesctzto Sammlung 
yon Erfahrungcn und Untersuchungsergebnissen eine 
Weiterarbeit crsprieBlich erscheinen liiBt.

* **
Bericht des Geh. R eg.-R ats Prof. Dr. F. W  ti s t 

in Aachen tiber den Fortgang der 
Untersuchungen des Einflusses der Fremdkorper auf die 

Eigenschaften des gieGbaren Eisens.
Infolge Umzugs und Einrichtung eines ncucn In- 

stituts konnte im yerflossenen Jahre nur die Arbeit „D  i o 
S c h w i n d u n g  d o r  M o t  a 11 o u n d  L e g i e -  
r u n g e n“ ,* Ober die im  Vorjahr bereits berichtet wurde, 
yollcndet werden; dieselbo ist in der Zeitschrift „Metal- 
lurgio“ 1909 erschicncn. Seit Errichtung des neuen 
Eisenhflttenmannisehen Instituts sind Yersucho tiber 
den E i n f l u B  d e s  K o h l e n s t o f f s  u n d  d e s  
M a n g a n s  a u f  d i o  F e s t i g k e i t  d o s  g i o B -  
b a r o n  E  i s o n s im Gango und schon so wcit gofordert, 
daB dio Arbeiten noch im Laufo des Jahres yoroffcntlieht 
werden konnen.

*

Bcricht des Vorsitzenden des
Eisenbetonausschusses 

der Jubilaumsstiftung, Baudircktors Prof. ®t.=3nfl. v o n 
B a c h  in Stuttgart, tiber die Tatigkeit des Ausschusses.

Im ycrgangenen Jahro sind ausgefiihrt worden;
a) Vcrsuche tiber die W iderstandsfahigkeit des Bctons 

in der Druckzono von Balken m it reehteckigcm  
Qucrschnitt und yon Plattenbalken, wobei der 
EinfluB der Plattenbreite festzustellen war. 
Untcrsucht wurden Plattenbalken, dereń Quer- 
schnitt symmetrisch in bezug auf die Kraftebene 
war, sowio solche, dio Unsymmetrie in bezug 
auf diese Ebene zeigten.

b) Untersuchungen yon Balken m it Eiseneinlagen 
in der Druckzonc.

c) Versuehe m it Balken, dereń Eiseneinlagen Vor- 
spannung besitzen, und m it Balken derselben Art 
ohne Vorspannung.

Dio Berichte tiber diese Vcrsuche werden in etwa
3 Monaten in den Mitteilungen tiber Forschungsarbeiten 
(herausgegeben vom Verein deutscher Ingenieure) zur 
Veroffentlichung gelangen. Die von H m . Geh. Hofrat 
Prof. M o l i e r  tlbemommenen Yersuehe (Yersuehe m it 
alten Plattenbalken, Uferschutzycrsuche) sind noch nicht 
abgeschlossen.

Der Yom AusschuB ftlr die neuen Yereuche gcnehm igte 
Arbeitsplan sieht folgende Versuchc vor:

a) Versuche m it Plattenbalken, m it und ohne Qucr- 
eisen in der P latte, m it und ohne Yerstarkung 
des Uebcrgangsquerschnitts zwischen Steg und 
Platte.

b) Fortsetzung der Versuche m it Balken, welche 
Eiseneinlagen in der Druckzone besitzen.

* *_______ *

♦ Ygl. „Stahl und E isen - 1909, 7. Juli, S. 1041.
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Bericht des Prof. Dr. R. S c h c n c k  in Aachen 
uber den Fortschritt der Untersuchungen zur 

Theorie des Hoehofenprozesses.
Im  AnschluB an den vorjahrigen Bericht* teilte Ver- 

fasser m it, daC m it den dort beschriebcnen Apparaten 
eino sehr groBe Zahl von Messungcn bei hohen Tem- 
peraturen zwischen 700° und 1100° ttber dio chemi- 
sjhen Gleichgewichte des System s Eiscn-Kohlenstoff- 
Saucrstoff ausgefiihrt worden ist. Yollstiindig abge
schlossen sind die Untersuchungen iiber dic zwischen 
f-F errit, Eisenoxydul und dem Gemisch der beiden gas- 
fórmigen Oxyde des K ohlenstoffs bestehenden Gleich- 
gewiehte. Aber auch dio Bedingungen, unter denen Ferrit 
unter dem EinflutS des gasformigen Zementierungsmittels 
in Mischkristalle iibergeht, sind zum groBen Teil er- 
forsoht und die Zusammenhange zwischen den Reduktions- 
und Zcmcntierungsyorgiingen erkannt worden.

Von den Gleichgewiehtszustańdon, welcho dio Ge- 
biete, innerhalb deren bei konstanter Temperatur sich 
Zem entit abscheidet oder Bildung von Mischkristallen, 
Reduktion von Eisenoxydul oder Oxydation des Mctalles 
bezw. der Karbidlosungen unter dem EinfluB der Gas- 
atmosphiiro vor sich geht, abgrenzen, sind dio folgenden 
zum Gegenstand der Untersuehung gem acht worden: 
die Gleichgewichte der Fhasensystemo

1. Ferrit, Mischkristalle (Gemisch von Kohlenoxyd  
und Kohlensaure).

2. Zem entit, Mischkristalle (Gemisch von Kohlen- 
oxjrd und Kohlensaure).

3. F errit, Eisenoxydul (Gemisch von Kolilenoxyd 
und Kohlensaure).

4. Mischkristalle, Eisenoxydul (Gemisch von Kohlen- 
oxyd und Kohlensiiurc).

AuBer ihnen besteht noch ein durch einen bestim mten  
Gasdruck und bestim mtes G asdruekverhaltiis der beiden 
Gase definiertes Gleichgewieht von sehr interessanten  
Eigensehaften zwischen den Phasen.

5. Ferrit, Mischkristalle, Eisenoxydul (Gemisch von 
K ohlenoxyd und Kohlensaure).

Seino Beobachtbarkcit erstreckt sich allerdines nur auf 
ein kurzes Temperaturiutervall unterhalb 900°. Ober- 
halb dieser Temperatur, wo reiner Ferrit unter allen 
Umstiinden durch das Gasgemisch zem entiert wird, 
ycrschwindet die Ferritphase vollig.

C ie Dreiphasengleichgewichtc 1. und 2. begrenzen 
das Gebiet des Zweiphasengleichgewichtes.

0. Mischkristalle (Gemisch von K olilenoxyd und 
Kohlensaure).

D ie Arbeit ist sehr durch den Umstand erleichtert worden, 
daB die Gleichgewichtsisothermen von Mischkristallen 
gegebener Zusammensetzung (wenn man ais Ordinaten 
einer graphischen Darstellung die Summę der Partial- 
drucko von Kohlenoxyd uncl Kohlensaure (P) und ais 
Abszissen die Zusammensetzung des Gasgemisches( Kohlen- 
oxyd-G elialt in Bruchtcilen des Gasgemisches =  x) yer
wendet) mathematisch definierto Kurven sind, deren 
Eigensehaften durch die Formel 

x2 . i 
l - x  ’

* Vergl. „S tah l und Eisen" 1909, 11. A ug., S. 1247.

gegeben sind. Jedem Kohlenstoffgehalt der Mischkristalle 
entsprieht ein bestimmter Wert von Alle Gleichgewichte 
der Gruppc 0 lassen sich durch cin Kurvenbundel mit 
dem yeriinderlichcn Parameter ; darstellen. D ie Grenz- 
kurven dieses Biindels sind die Isothermen der Gleich- 
gewichtssysteine 1. und 2.

Die Untersuchungen werden im Zusammenhange 
yoraussichtlich in der „Zeitschrift fiir physikalische 
Chemie" und in der „Metallurgio“ im Herbst zum Abdruck 
kommen. (F o rt* , fo lg t.)

Internationale Ausstellung von Neuheiten und Patenten der 
Eisen- und Maschinen-Industrie.

Der „Landcsyerein der Ungarischen Eisenhandlcr" 
Ycranstaltct, wie die „Stiindigc Ausstellungskommission 
fiir die deutsche Industrie" m itteilt, unter dcm Ehren- 
yorsitze Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Joseph und mi 
Untersttltzung desK gl. Ungarischen Handelsministeriums 
in den Monaten Mai und Juni 1911 im Industriepalast zu 
B u d a p c s t  eine. Ausstellung, auf welcher die in den 
letzten Jahren vorgekoinmenea Neuheiten und Patente der 
Eisen- und Maschinen-Industrie ohne Untcrschied der Her- 
kunft vorgefiihrt werden sollen. Das Hauptgewicht wird 
auf Eisenwaren, Maschinen und Apparate fiir Haushalt, 
Industrie und Landwirtschaft, sowie auf Motoren, Bau 
und technische Einrichtungen fiir Fabrikbetrieb und Vcr- 
kehr gelcgt. Ausliindische Ausstellungsgegenstandc wer
den zollfrci beliandelt.

Vom Allgemeinen Knappschaftsverein.

Der soeben erschieneno zweito Teil des Verwaltungs- 
beriehts des Allgemeinen K n a p p s c h a f t s v o r e i n s  
zu Bochum enthalt u. a. eine in mehrfacher Bezichung 
lehrreiche Uebersicht uber die N a t i o n a l i t a t  d e r  
B e l e g s c h a f t  im niederrhcinisch-westfiilischen Koh- 
lenrevier. Danaeh bezifferte sich am 1. Januar 1910 
dic Gesaintbelegschaft auf den Kohlengrubcn des Revicrs 
auf 357 764 Mann; davon waren I n l a n d e r  aus Ost- 
preuBen 53 073, aus WestprcuBen 16 329, Poscn 50 555, 
aus Oberschlesien (Oppeln) 9051, also aus den ostlichen 
Provinzen 129 008, aus den ilbrigen Tcilen des Deutschen 
Reichcs 200 622, aus dem Deutschcn Reiche ttberhaupt
329 630, A u s l a n d e r  aus Oesterreich-Ungarn 18 590, 
RuBland 1042, Holland 5132, Belgien 252, Italien 2790, 
dem sonstigen Ausland 328, dcm Auslamle uberhaupt 
28 134. Dio Belegschaft der Erzbergwerke betrug 132, 
von denen 106 Inliinder und 26 Auslander waren, von 
letztercn 24 aus Italien. —  Ferner enthalt der genannte 
Bericht Nachweisungen iiber den W e c h s e 1 der Beleg
schaft. Bei einer durchschnittlichen Belegschaft von 
348 389 Mann im Jahre 1909 betrug der Gesamt- 
wechscl im Zugang 179 959, im Abgang 178 262, d. h. 
auf 100 .Mann der durchschnittlichen Belegschaft ent- 
ficlen im Zugang 52, im Abgang 51, so daB der 
Gesamtweehsel auf 100 Mann 103 (!) betrug. Diese 
erschreckendo Ziffer ist ein Ergcbnis des sogenannten 
Zcehenlaufens der fluktuicrenden Elemente. Bekanntlich 
hat dem der Zechenarbeitsnachweis in erfreulicher Weise 
gesteuert, so daB sich fiir 1910 bessere Verhaltnisso 
ergeben dilrften.

Bucherschau.
E infukrung in  die [echnisćhe Elektrochemie. U nter 

M itwirkung hervorragenilcr Fachgenossen lieraus- 
gegeben von Dr. P a u l  A s k  e n  a s y ,  a. o. P ro 
fessor an der Technischen Hochschule in K arls
ruhe.’ E rster B and: E lcktrothcrniie. Braunschweig, 
Friedrich Yie\veg & Sóhn 1910. 251 S. 8°. 9 .IC.

Den Hcrau^geber leitete dic Absicht, cin Werk zu 
schaffen,welehes in moglichster. Kiirze alles Wissenswerte

aus dem zurzeit bereits rccht umfangreichen Gcbiete 
der e l e k t r o c h e m i s c h e n  T e c h n i k  enthalt 
und dementsprechend nur Nlitzlichcs auf klei nem Raume 
bringt; dabei lag aber das Bestreben vor, die zahlrcichen 
Fortschritte der letzten Jahre doch so darzustellen, daB 
Jeder, der Interesse an den Prozessen der elektrochemi
schen CroBindustrie nimmt, sich tiber den Gegenstand 
griindlich informieren und ein Urteil uber die Brauch- 
barkeit der zahlrcichen Ycrfahren und Vorschlage bilden 
kann. In Anbetracht des Wunsches, naeh Moglichkcit
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nur praktisch Erhebliches yorzufilhren, wurdo darauf 
verzichtet, die vorhandenc Literatur in allen Abschnitton 
anzuftthren.

Der vorliegende crste Band enthiilt eine Zusamtnen- 
stellung der wichtigeren elektrothermischen Verfahren; 
insbesondere dic beiden ersten Absehnittc, namlich 1. der 
elcktrischo Ofen m it besonderer BerUcksichtigung der 
teehnisehen Karbid- und Ferrosiliziumerzeugung von 
Dr. A. II e l f  e n s  t e i n  (S. 1 bis 91) und 2. die tccli- 
nische Gewinnung von Eisen und Stahl im elektrisehen 
Ofen von Prof. Dr. B. N  e u m a n n (S. 91 bis 157) sind 
auch fiir den EisenhUttenmann von erheblichem Inter- 
esse. —  Die weiteren Kapitel behandcln die elektro- 
thermische Gewinnung von Siliziumkarbid und kiinst- 
lichern Graphit (®v.sQnfl. R. A m  b o r g ) ,  von Zink (Prof. 
Dr. A a k e n a s y), sowie von geschmolzcner Tonerdo 
und Schwefelkoldenstoff (2>ipl.=3ufl- E- H i  H e r ) ;  dic 
beiden SchluBkapitel betreffen endlich die Erzeugung 
von Luftaalpetersiiure (S r .j^ n fl. A. K o n i g )  und von 
Ozon (®itiiQng. A. K o  n i g  und Dr. G. L e i t h  ii u s  er).

In dieser Besprcchung mogen einige Worte iiber dio 
den Eisenhtittenmann besonders interessierenden beiden 
ersten Abschnittc genUgen. —  In dem ersten, wio bereits 
erwuhnt von Dr. A. H e l f e n s t e i n  verfaBten, wird 
auf S. 71 bis 91 die elektrothermisclio Gewinnung von 
Ferrosilizium eingehend besprochen. Bekanntlich wird 
zurzcit im elektrisehen Ofen Ferrosilizium m it jedem  
beliebigen Siliziumgehalt erzeugt; dio bekanntesten Markt- 
typen sind solche m it 25, 50 und 7 5 %  Silizium; auBer- 
dem wird zurzeit fiir gowisse Anwcndungszwecko auch 
Reinsilizium m it einem Gehalte von 95 bis 9S % Silizium 
erzeugt. Man merkt es dem Inhalt des betreffenden Ab- 
schnittes sofort an, daB der Verfasser in jeder Beziehung 
mit der teehnisehen Entwicklung der Karbid)ndustrie 
und der Herstellung des Ferrosiliziums im elektrisehen 
Ofen vertraut ist und auch erhebliche praktische Er- 
fahrungen auf diesem Gebiete besitzt. D ie Gefiihrlich- 
kęit der Vcrunreimgung des Ferrosiliziums durch groBere 
Mengen von Pliosphor, Arsen und Schwefol ais Stoffen, 
die dem Produkte bei Feuehtigkeitszutritt direkt giftige 
und explosivc Eigensehaften erteilcn und seine Lagerunc, 
sowio den Transport gefahrlich machcn konnen,* wird 
vom Verfas?er ebenfalls berflhrt. —  Der von Prof. Dr. 
B. N e u m a n n bearbeitete Abschnitt Uber Elektro- 
eisen und Elektrostahl gibt einen vorziiglichcn Ueber- 
Wick iiber den gegenwiirtigen Stand dieser auBerordentlich 
rasch aufbluhenden neuen Industrie (bereits 1908 wurden 
in Deutschland rd. 19 500 t Elektrostahl erzeugt). Durch 
eine Reihe von Arbeiten, die von dem genannten Verfasscr 
friiher in dieser Zeitschrift yeroffentlicht wurden, hat er be
reits seine volle Vertrautheit mit der teehnisehen Gewinnung 
von Eisen und Stahl im elektrisehen Ofen dargelegt, und 
es erscheint daher fast (iberfliissig, an dieser Stelle darauf 
hinzuweisen, daB die vorlicgendo Arbeit nicht nur zur

* Vgl. darUber die Veroffentlichung: „Zur Kenntnis 
des auf elektrischem Wcgo gewonnenen Ferrosiliziums". 
Von l’rof. Dr. F. W i l l i  H i n r i c h s o n .  (Mitteilungen 
aus dem Konigl. Matcrialpriifungsamt zu GroB-Lichter- 
felde-W., 1910, H eft 5, S. 283.)

allgemeinen Orientierung recht geeignet ist, sondern daB 
manche Einzelheiten dcrselben auch fur tlen Fackmann 
von erheblichem Intcresso sein durften. v. Knorre.

R i c h a r d  C a l w c r ,  Das Wirtschaflsjahr 1906. 
-Taliresboricht iiber den W irtschafts- und  Arbeits- 
niarkt. F iir Yolkswirto und GeschSftsmanner, 
Arbeitgeber und Arbeitcrorganisationcn. II . Teil: 
Jah rbuch  der W eltw irtsehaft. Jena, Gust. Fischer 
1910. V III, 217 S. 8". 8 M , geb. 9 J i.

Es ist naturgemiiB, ilaB die Fulle yon Stoff, dio Calwers 
Jahrbuch der W eltwirtsehaft bictet, ein vcrhaltnismśiBig 
spatcs Erscheincn bedingt, so daB heuto erst dio Ucbcr- 
sicht Uber das Jahr 1900 vorliegt. Aber jo weiter das 
Werk fortschreitet, um so unentbehrlicher wird es ais 
vergleichendes Nachschlagebuch. Es liiBt uns in keiner 
.Materie im Stich : Arbeitsmarkt, Erzeugung in Land wirt- 
schaft und Viehzucht, Bergbau, H utten und Salinen, 
Tcxtilgewerbe und andere lndustrien, Geldmarkt, Borse 
und Banken, auswartiger Handel, Verkehr, Bevolkerung, 
Preise, Einkomincn und Konsum, iiber alles gibt es sichero 
und ziffernmaBigo Auskunft. So sei auch dieser Jahrgang 
gleiohwio seine Yorganger den weitesten Kreisen bestens 
empfohlen. __________  Dr. II'. Beutner.

Ferner sind der Redaktion zugegangen:
M a r r a i ,  C h a r l e s :  Lcs Accidents du (ram ii et te

m usie de pr£vention des accidents du tra ia il et d'hygiine 
industrielle de Parts. (Publication de „La Technicjue 
Moderno11.) Paris (47 & 49, Quai des Grands-Augustins) 
1909. 11 S. 4 ° .

Dictionary of metallurgical and Chemical machinery, appli- 
ances and materiał, manufactured or sold  by advertisers 
in „Metallurgical and Chemical Kngineering". Second 
e<lition. 1910. New York City (239 W est 39th  Street) 
Metallurgical and Chemical Enginecring. 1910. 1Y,
219 S. 8 ° . 50 cents.

D r a c h ,  S. C., Ingenieur, Geschiiftsleitcr der Firma 
Carl Brandt, Hamburg: Yereinfachte Methoden zur un- 
mittelbaren Ermittlung und zum Syannungsnachwiis 
der auf reine Biegung beanspruchten Eisenbetom/uer- 
schnitte. Mit 7 Abbildungen und 5 Tabellen. Berlin, 
Wilhelm Ernst & Sohn 1910. 48 S. 8 °. 2 .fC. 

Wórterbuch, lllustriertes, der modernen Maschinenwcrkstatt. 
W erkzeugmaschincn, W erkzeuge, Geriite, Arbeitsyer- 
fahren. Englisch— Dentscli. 31 i 1 zahlrcichen Abbil
dungen. Zweite, erwoiterto und verbesscrto Auflage. 
Berlin (N.W . 7, Unter den Linden 71). Verlag der 
Zeitschrift fUr praktischen Maschinenbau (1910). 
202 S. 8°. Geb. 3 

Wórterbuch, Technisches, fiir Werkzeugmaschinen und 
Jlaschinenwcrkzeuge in deutsch —  franzosisch —  eng
lisch —  italienisch und spanisch. Herausgegeben von  
Ing. M. Chr. E ls n e r  und H u g o  K r ie g e s k o t t e .  
Berlin W ., M .K rayn 1910. 155, (89) S. 8°. Geb. 9 .!<■ 

Z i m m e r m a n n ,  Dr. H ., Wirki. Geh. Oberbaurat, Mit- 
glied der Akademie der W issenschaften i Die Knick- 
j estigke.it der Druckgurte ofjener Briicken. Mit acht 
Abbildungen und einer Zahlentafel. Berlin, Wilhelm  
Ernst & Sohn 1910. 53 S. 8°. 3 ,/t.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. —  D e u t s c h l a n d .  Dio 

Lago des r h e i n i s c h - w o s t f a l i s e h e n  Rohciscn- 
inarktes ist wciterhin ruhig, aber fest. Der neue Roh- 
eisenverband hat die Vcrkaufspreiso noch nicht fest- 
f,esetzt. Mehrfach gingen den H atten  Anfragcn fur 
Lieferung fur 1911 zu, auf die aber Offerten nicht ab- 
gegeben worden sind. Gleiehzeitig wurden auch noch 
Abschliisse, zum Teil Uber groBere Mengen, zur Liefe
rung fur 1910 getatigt.

E n g 1 a n d. Aus Middlesbrough wird uns unterm
13. d. M. wie folgt berichtet: Auf dem Roheisenmarkte

stiegen dio Preise in den ersten Tagen dieser W oche 
weiter. Das Gescliaft war lebhaft, und es wurden groBe 
Posten umgesetzt. In den letzten Tagen ist es etwas 
Stiller geworden, wie es haufig geschieht, wenn eine 
schnelle Preissteigerung stattgefunden hat. In  Hiimatit 
ist das Ceschaft noch immer leblos. D ie heutigen 
Preise sind: fUr Roheisen G. M. B. Nr. 3 sh 4 9 /8 d  f. d. ton, 
Nr. 1, welches sehr sehwer erhaltlieh ist, wird m it 
sh 3 /—  Priimio bczahlt; Hiimatit in gleichen Mengen 
Nr. 1, 2 und 3 kostet sh 6 4 /— , Bamtlich f. d. ton  
netto Kasso ab Werk. In Schottland setzten die Fabri-
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kanton die Preise sh 1/—  in dio Hóhe. Warrants 
schlieBen zu sh 49/8  d Kassa-Kiiufer. D ie dicsmonat- 
lichen Versohiffungen sind rd. 13 000 tons groBer ais im  
gleichen Abschnitte des y-origen Monats und betragen 
43 900 tons. In Connals hiesigen Warrantslagern be- 
finden sich gegenwiirtig 449 144 tons, darunter 409 793 
tons G. SI. B. Nr. 3.

V c r e in ig t c  S t a a t c n .  Nach dem „Tron Age“ * ging 
d ie  R o h e i s e n o r z e u g u n g  der Koks- und Anthrazit- 
hoehofen der Ycreinigten Staaten weiter von 2 3017201 
im  Juni auf 2170721 t  im J u l i  zuriick. Dio taglicho 
Erzcugung betrug im Juli 70217 t  gegen 72724 t  im 
Vormonate. Auf dio niiheren Einzellieiten werden wir 
noch zurtlckkommen.

Versand des Stahlwerks-Verbandes. —  Der Vcrsand 
des Stahlwerks-Verbandes an P r o  d u k t  e n  A betrug 
im J u l i  d. J. 393 799 t  (Rolistahlgewicht); er war 
dam it 54 332 t  niedriger ais der Vcrsand im Juni d. .1. 
(448 131 t) und 4115 t  geringer ais der Versand im Juli
1909 (397 914 t). Im  einzelnen wurden vcrsandt: an  
Halbzeug 102 067 t  gegen 113 124 t  im Juni d. J. und 
123 456 t  im Juli 1909; an Formeisen 148 378 t  gegen 
103 888 t  im Juni d. J. und 140 337 t  im Juli 1909; 
an Eisenbahnmaterial 143 354 t  gegen 171119 t im 
Juni d. J. und 134 121 im  Ju li 1909. Der diesjiihrigo 
Julircrsand war also in Halbzeug 11057 t, in Form- 
cisen 15 510 t und in Eisenbahnmaterial 27 705 t  nie
driger ais der Versand im Vormonate. Yerglichen m it 
dem Juli 1909 wurden im Berichtsmonate an Halbzeug
21 389 t  weniger, dagegen an Formeisen 8041 t und an 
Eisenbahnmaterial 9233 t  mclir versandt.

In den letzten 13 Slonaten gestaltetc sich der Vcr- 
sand folgendermaBen:

1909 llalbzcug Form-
«lsca

Eisenbahn-
material

Gesumt-' 
produktc A ’

Juli . . . . 123 450 140 337 134 121 397 914
August . . . 120 926 135 404 162 686 419 016
September . . 136 487 137 192 105 225 438 904
Oktober . . . 133 775 129 007 158 112 420 894
Novem ber . . 130 480 100 010 153 265 390 355
Dezember . . 152 073 100 852 150 315 409 840

1910 
Januar . . . 133 609 110 427 134 290 378 326
Februar . . . 136 990 144 167 115 683 396 840
Sliirz . . . 108 614 248 603 181 165 598 383
April . . . . 125 037 172 353 117 459 415 449
Slai . . . . 107 197 145 504 134 S93 387 594
Juni . . . . 113 124 163 888 171 119 448 131
Juli . . . . 102 007 148 378 143 354 393 799

Rohelsenverband, G. m. b. H. In Essenu —  Wie
verlautet, sind dem neuen Roheisenverbande** nunmehr 
ais M i t  g  l i  o d e r die Werke B e r g i s c h e r  G r u b e  n - 
u n d  H t t t t e n v e r e i n ,  Hochdahl, R h e i n i s e h e  
S t a h l  w e r k o ,  Duisburg-Meiderich, S l a t h i l d e n -  
h t l t  t e ,  Bad Harzburg, U n i o n ,  Actiengesellschaft 
fQr Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie, Dortmund, 
G e o r g s - S I a r i e n - B e r g w e r k s  - u n d  H t t t t e n - V e r -  
e i n ,  Aktiengesellschaft, Osnabrttck, und E s c h w e i l e r  
B e r g w e r k s - V e r e i n ,  Eschweiler-Pumpe, beigetreten.

Vereinlgung Rheinisch -  Westfalischer SchweiBeisen- 
werke, Hagen i. W . — In  der kttrzlich abgehaltenen 
Sitzung wurde beschlossen, den Verkauf fiir das vierte 
Vierteljahr zu den bisherigen Preisen freizugeben. Die 
Beschaftigung wurde ais gu t bei lebhafter Nachfrage 
bezeichnet.

Vom belgischen Eisenmarkte. —  Aus Brussel wird 
uns unterm 12. d. SI. geschrieben: Dio Besserung auf 
dem belgischen Eisenmarkte hielt auch in der vergan- 
genen Woeho an. Der Auftragseingang, der seit Ende 
Juli der niedrigen Preiso wegen lebhafter geworden war, 
erfuhr noch keine Abschwachung, wobei allcrdings zu

bemerken ist, daB dio belgischen Ausfuhrpreiso in Stab
eisen, Blechen und Bandeisen m eistens immer noch 
niedriger ais dio der deutschen Werko sind, da bei 
gleichen Preisen den deutschen Erzeugnissen sehr haufig 
der Vorzug gegobon wird. Der Preis fiir SchweiBstab- 
cisen stieg weiter auf £  4 .15/—  bis _£ 4 .10 /—  f. d. t 
und steht damit um sh 1/0 d f. d. t  hoher ais vor drei 
Wochen. In  fluBeisernen Grobblechen fordert man den 
bisherigen, um 1 sh erhohten Preis von £  5 .8 /—  bis 
£  5 .9 /— . Fiir Feinblccho ist dio Lago noch nicht sehr 
befriedigend; man begnttgt sich mit £  5 .14/6  bis £  5. 15/0  
f. d. t  fur Blecho von 1/ , s “, ■£ 5.13/0  bis £  5 .14/0  fttr 
solcho von 3/ 32“> -£ 5 .11/—  bis £  5 .1 2 /—  fiir solche 
von Fur '1'riiger, deron Grundpreis bislang £  5 .4 /—
war, komm t jetzt der Grundpreis von £  5 .6 /—  f. d. t, 
fob, in Anwendung. D as Schicnengeschaft ist befrie
digend, fortlaufcnd kommen noch groBero Anfragen auf 
den Slarkt. Dio Inlandspreiso sind unvorandcrt.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hiitten- 
Aktiengesellschaft zu Bochum. In der am 10. <1. SI. ab- 
gehaltenen Aufsichtsratssitzung wurdo der Jahrcsah- 
sehluB vom 30. Juni 1910 vorgclcgt und der V e r - 
s o h m e l z u n g s y e r t r a g  mi t  der U n i o n ,  A k t i e n -  
g e s e l l s c h a f t  f i i r  B e r g b a u ,  E i s o n -  u n d  
S t a h l i n d u s t r i e  zu Dortm und,* genehmigt. Der 
Aufsichtsrat beschloB, der auf den 8. September 1910 
einzu berufenden Hauptversammlung vorzuschlagen, 11.% 
Dividende auf das dividendcnberechtigt« Aktienkapital 
von 50 000 000 .H zu verteilcn und ferner das A k t i e n -  
k a p i t a ł  um 36 500 000 .li dureh Ausgabo von 36 500 
auf den Inhaber lautenden, vom 1. Juli 1910 ab divi- 
dendenberechtigten jungen Aktien zu je 1000 .fi zu e r -  
h o h e n ,  so daB das K apitał 100 000 000 M betragen 
wini. Von den jungen Aktien sollcn Verwcndung finden:
22 200 000 .11 fttr die Verschmelzung m it der Union;
4 000 000 Jl zum Erwerb von Bcrgwerken, Bergwerksan- 
teilen, Grundstttcken und Boteiligungsziffern; 10 300 000.11 
zur AbstoBung von Yerbindlichkeiten ubernommener 
Gesellschaften und zur Verstiirkung der Betriebsmittel.

EisenhUtten-Actien-Verein Diidelingen, Dudelingen 
(Luxemburg). —  Das Unternehmen erzielto in dem am 
30. April d. J. abgclaufenen Geschaftsjahre cinschlieBlich 
36 774,05 fr. Vortrag aus dem Vorjahro 2 136 774,05 fr. 
Reingcwinn. Von diesem Betrage werden satzungsgemaB
330 000 fr. Tantiemcn vergtttet und 1 760 000 fr. ais 
Dividendo (55 fr. auf den GenuBschein gegen 30 fr. i. V.) 
ausbezahlt, so daB zum Yortrag auf neue Rechnung noch
40 774,05 fr. verbleiben.

Union, Aktiengesellschaft fiir Bergbau, Eisen- und 
Stahlindustrie zu Dortmund. —  In der am 10. d. SI. 
abgehaltenen Aufsichtsratssitzung wurde der Rechnungs- 
abschluB fiir 1909/10 vorgelegt. Der Aufsichtsrat be
schloB, der zum 8. September d. J. einzuberufenden 
Hauptversammlung vorzuschlagen, auf dio Aktien Buch- 
stabe D wiederuni 5 %  Dividende und auf dio Aktien 
Buchstabe C eino Dividende von 3 (i. V. 2) % zu ver- 
teilen und das V e r s c h m e 1 z u n g  s  a  n g  e  b o t  der 
D e u t s c h - L u x e m b u r g i s c h e n  B e r g w e r k s -  
u n d  H t t t t e n  - A k t i e n g e s e l l s c h a f t  zu Bochum  
zur Annahme zu empfehlen.*

Verelnigte Stahlwerke van der Zypen und Wissener 
Eisenhiitten Aktien-Gesellschaft, Kóln-Deutz. —  Wie der 
Bericht des Yorstandes ttber das am 30. Juni d. J. abge- 
laufene Geschśiftsjahr ausftthrt, brachte das Jahr 1909 
eine allmahliche Gesundung des W irtschaftslcbens. Bei 
der Eisenindustrie sctzte der Aufochwung etwa zu Beginn 
des letzten Drittels des Jahres 1909 ein; er zeigte sich in 
dem starkeren Eingang von Auftragen, in der Besserung 
des Absatzes, namentlich auch der Ausfuhr, in einer, 
wenn auch nur geringfttgigen Steigerung der Preiso und 
insbesondere in der machtigen Ausdchnung der ltoheisen- 
erzeugung. Fttr das Unternehmen stellt sich nach dem

* „The Iron Age*‘ 1910, 4. Aug., S. 236/7.
** Ygl. „Stahl und Eisen" 1910, 10. Aug., S. 1391. * Ygl. „Stahl und Eiscn“ 1910, 10. Aug., S. 1392.
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Bcrichto das Bild jedoch niclit ganz so frcundlich, wie es 
im Lichte der allgemeinen wirtsehaftlichen Lage erscheinen 
konnte. Der Berieht weist hier a&f die Ucbcrlcgenhcit der 
groBen gemischten Werke bei der Boliciscnerzeugung hin 
und bemerkt, daB die reinen Hochofcnwerke —  zu denen 
sich das Unternehmen trotz des Selbstverbrauchs durch 
das Stahlwerk rechnet —  den Zusammenbruch des Boh- 
ciscnsyndikates am schiirfstcn empfunden und aus dem 
stiirkeren Beschiiftigungsgrade nur einen verhaltnisma8ig 
geringen Nutzcn gezogen haben. Immerliin haben dcm 
Bcrichto zufolge dio freundliche Bcurteilung des Wirt- 
schaftslebens, das zuriickgekelirte Yertrauen und der vcr- 
mehrte Verbrauch auf den H atten der Gesellschaft Nutzen  
gebracht, zuniichst allcrdings nicht in der Prcislage, son
dern in der Erzeugung und im Absatz. Dio Benach teiligung 
gcgentiber den groBen gemischten Werken zeigto sich nach 
dem Berichte, wennglcich in sehwachcrcin Mafle, auch 
bei der Stahlerzeugung. D ie beispiellose Erhohung der 
Schrottpreise schuf ein MiBvcrhaltnis zu den Boheiscn- 
preisen und fiihrte fiir dic Martinwerke eine auBerordent- 
liche Verteuerung der Gcstehungskosten herbei; auch 
die im Berichtsjahre crfolgte Erhohung der Stabcisen- 
preiso ais unmittelbare Eolge einer losen K onvention der 
Stabeiscnwerke war nach dem Berichte nicht gecignet, 
einen Ausgleich herbeizufiihren. Immerliin konnte die 
Gesellschaft ihren Absatz steigern und gegeniiber dem 
Vorjahre einen MehriiberschuB von 2 8 %  erzielcn. Die 
zunehmendo Beschaftigung im Spiitherbst 1909 kam auch 
in der vermehrten Forderung der Eisensteingruben zum 
Ausdruck. Der Siegerliinder Eisensteinverein setzte am 
28. Oktober 1909 dio Fórderungseinschriinkung von 40 
auf 30 % m it riickwirkender ICraft ab 1. Januar 1909 
herab. Anfang Marz d. J. konnte dio Einschriinkung sogar 
auf 15 % ermiiBigt werden. Durch diese MaBnahm?n 
wurden die Selbstkosten im Grubenbetriebe gtlnstig beein- 
fluBt; der UeberschuB aus dem Eisenstcinbergbau stieg 
daher gegenflber dem Vorjalire um nahezu das Andertlialb- 
fachc. D ie E r z g r u b o n  der Gesellschaft fórderten im 
Berichtsjahre insgesamt 249 181 (i. V. 210 322) t  Spat- 
eisenstein, 007 (594) t Kupfererze, 4 (10) t  Bleicrzc, 4 (1) t  
Blenderze und 12 (4) t  Nickelerze. D ie Zahl der im 
(Jrubenbctriebe bcschiiftigten Arbeiter belief sich auf 
durchschnittlich 1412 (1245) m it einer Lohnsummo von 
1 503 379,09 (1 324 907,47) M . Um die Versorgung der 
samtlichen Hiltten des Unternehmens m it eigenem Spat- 
cisenstein zu ermoglichen und sich von der Notwcndigkeit 
des Zukaufs freizumachen, bcsehloB die Gesellschaft, den 
Betrieb auf Grube Wingertshardt durch Herstellung eines 
Querschlages zur Grube Yereinigung wieder aufzunehmcn. 
Die Fertigstellung dieser Anlage und die Aufnahme der 
vollen Forderung crwartetdio G esellschaftin3 bis 4 Jahren. 
Auf der Grubo Petersbach wurde die Bostanlage um sechs 
Oefen vergroBcrt. —  Ueber den H U t t e n  b e t r i e b  
bemerkt der Berieht, daB Ofen III der Alfredhtttte und 
Ofen V der Heinrichshiitte das ganze Jahr hindurch un- 
unterbrochen im Feuer standen. Ofen IV  der Alfredhiltte 
wurde am 3. Februar 1910 wieder angeblasen. Der Boh- 
eiscnversand war zu Beginn des Gesehiiftsjahres schwach. 
Ber Aufschwung M itte September 1909 ermoglichte es, 
mit dem Vorrat zu riiumen. Die Preise waren nicht be- 
friedigend; erst im Spiitherbst zogen sie langsam wieder 
an, ohne indes, wie der Berieht bemerkt, einen Stand zu 
erreichen, der einen gutenJNutzen ermoglicht hatte. Der 
BeschluB des Kohlensyndikates, den Preis fUr Koks um
1.50 Jl f. d. t  zu ermiiBigen und die Ausfuhrvergiltung zu 
erhohen, ermoglichte dem Unternehmen mehrmalige Ab- 
schlUsse auf nicht unbetrachtliche Mengen hochmangan- 
haltigen Spiegeleisens zum Versand nach Amerika. Die 
•lesamterzeugung an Bohciscn belief sich im Berichts
jahre auf 100 572 (75 548) t , der Gesamtabsatz auf 
102 371,5 (75 242,4) t. Vcrbraucht wunlen fiir den Hoch- 
ofenbetrieb 216 857,0 t  Eisenstein, 26 088,1 t  Kalkstein  
und 102 928,5 t Koks. D ie H iltten beschaftigten im Durch- 
schnitt 354 (228) Arbeiter m it einer Lohnsumme von 
461 145,62 (409 178,76) J t . —  D ie Erzeugung des

S t a h l  w e r k  e s  betrug im Berichtsjahre 82 904,970 
(09 804,506) t  Bohblocke, dic zu Halbzeug, Walzeiscn 
und Walzstahl, Formeisen, Eiscnbahn-Oberbaumaterial, 
Badrcifcn, Badscheiben, Aehsen, Schmiedestilcken, Badcrn 
und Badsiitzen weitcrverarbcitet wurden. D ie Anzahl 
der Stahlwerksarbeitcr belief sich auf durchschnittlich 
1110 (957), die insgesamt 1 603 286,77 (1 383 104,53) Jl 
Lohn erhielten. Der Stahlwcrks-Verband war noch nicht 
in der Lago, scinen Mitgliedern die volle, der Beteiligung 
cntsprechende Arbeitsmenge zuzuwcisen, doeh vermehrten 
sich dio Auftriigc in Halbzeug und Formeisen, so daB der 
Gesamtvcrsand der Gesellschaft in Produkten A gege.i 
das Vorjahr um 17 % zunahm. Nur in Eisenbahnmaterial 
machten sich Biickgang im  Versand und Mangcl an Bc- 
schiiftigung infolgo verminderter Bestellungcn der Eisen- 
bahnvcrwaltung filhlbar geltend. D ie Preise ftir Form
eisen blieben bestchen; die Halbzeugpreise konnten am
I. April d. J. um 5 Jl f. d. t  erhóht werden. Der Gesamt- 
erlos der Gesellschaft in Produkten A stieg gegen das Vor- 
jahr nur ganz unwesentlicli. Der Vcrsand in Stabeisen 
nahm im Beriehtsjahre um 31% zu, betrug aber nur etwa 
65 % der Beteiligung jziffer und blieb im Erlos nur wenig 
hinter dem Vorjahrt zuriick. In SchmiedestUcken, Ban- 
dagen und Badsiitzen war die Beschaftigung etwas stiirker 
ais im Vorjahre. D ie Preise wurden namentlich durch 
den scharfen Wcttbowerb auf den auslandischen Miirktcn 
sehr gedruekt; sic waren zum Teil verlustbringend. Der 
Gcsamtbetrag des Umschlages in beiden Abteilungen 
stellte sich etwa 23 % hóher ais im Yorjahre. —  Ueber 
die U  m - u n d  N e u b a u t e n  teilt der Berieht mit, 
daB im Laufe des Bcrichtsjahrcs dio neue Gencrator- 
anlage ftir das altc Martin werk, dio Tiegelschmelzanlago 
und das Feineisenwalzwerk fertiggestcllt wurden. Der 
Umbau des alten Martinwerkes wurde ftir das Hauptscliiff 
beendigt. Im  Laufo des Jahrcs wurde zur Erweiterung 
der elektrisehen Zentrale eine Frisshdampfturbine von 
1300 KW -Leistung bestellt. D ie standig vermehrte Baum- 
beanspruchung zur Bergung der Hochofenschlacke machte 
eine umfassendo Aendorung der Schlackontransportanlage 
notwendig. Insgesamt rerausgabto die Gesellschaft fiir dio 
Erweiterung der Betriebsanlagen, Anschaffung neuer Ma- 
schinen und Vermehrung der Transportmittel in Deutz 
1 102 419,56 M und in Wissen 201 808,73 .K. —  D ieA us- 
gaben des Unternehmens fur offentlicho Lasten betrugen 
434 399,30 M , d. h. 4 ,34%  de.- Aktienkapitais gegen 
3,83 % i. V. Di? Gesellschaft beschtiftigto im Berichts
jahre 2882 (2615) Personen. —  Der BohtlberschuB ein- 
schlieBlich 1049 151,02 .li Yortrag beziffert sich auf 
2940240,82 .li, der Beincrlos naeh Abzug von 057324,17 M 
Abschreibungen und 148 000 M  Schuldverschreibungs- 
zinsen auf 2 140 916,65 M. Der Aufsichtsrat schlagt vor, 
von diesem Betrage 81 442,23 M satzunggemaBe Gewinn- 
anteile zu vergQten, 30 000 .li zu Belohnungen an An- 
gestcllte zu benutzen, 10 000 M fiir die zukiinftige Talon- 
steuer ais erste B ate zurOekzustollen, 1000 000 M  ais 
Dividende (10%  gegen 7% %  i. V.) zu Yertcilen und 
1019474,42 M auf neue Bechnung vorzutragen.

Vereinigte Wupperthaler EisenhUtten Dr. Tenge- 
Spies, Aktiengesellschaft in Barmen. —  Der in der am
II. d. 51. abgehaltenen Haupt yersammlung vorgelegto 
AbschluB f 0r 1909 ergibt cinschlieBlich der Abschreibungen 
einen Verlust yon 133 186 (i. V. 345 524) .H , der, da Btick- 
lagen nicht yorhanden sind, satzungsgemaB durch Zu- 
sammenlegung der Stammaktien zu decken ist. Da nach 
der letzten Zusammenlegung nur noch 112 500 .11 S tam m 
aktien vorhanden waren,* yerschwinden diese jetzt v511ig.

United States Steel Corporation. —  Der Yiertei- 
jahresausweis der Steel Corporation,ł ł  dessen H aupt- 
ziffern w ił bereits kurz m itgeteilt haben ,f zeigt fiir die 
Monate des zweiten Yierteljahres 1910 —  rerglichen

* Vgl. „Stahl und Eisen" 1910, 16. Febr., S. 311.
** „The Iron Age“ 1910, 28. Juli, S. 186.

•f „Stahl und Eisen“ 1910, 3. Aug., S. 1354.
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m it (len Ziffcrn fiir die entsprcchendcn Monato des Vor- 
jalires —  nach Abzug samtlicher Betricbskostcn unter 
KinselituB der laufśnden Ausgaben fiir Ausbcssorung 
und Krhaltung der Anlagen, der Zinsen auf dio Schuld- 
yerschreibungen sowio der festen Lasten der Tocliter- 
gesellschaften folgende Ge winne:

1910 1909

$ 8
A p r i l ....................................  13 414 950 81 0 3  244
M a i ........................................  13 229 289 9 001228
J u n i ........................... .... . 13 520 715 11510 019

Gcsamtcinnahmen 40 170 900 29 340 491
Hiervon gehen ab:

fiir Tilgung der Scliuldverschretbungen der Tochter- 
gesellschaften sowie fiir Abschreibungcn und lUick- 
stellungen

z u sa m m e n ....................................  0 290 250 0 017 090
alsdann v e r b le ib c n .................. 33 S8Ó 755 23 323 395
zu klirzen sind ferner:

dio vicrtelj;ihrliohen Zinsen fiir dio eigenen Schuld- 
ycrschreibungen der Steel Corporation und dio Zu - 
wendungen fiir den Komis zur Tilgung dieser Obli- 
gationen mit insgesamt . 7 311902 7 311 902

dariach verbleiben..................  20 508 793 10 011432

hiorvon sind abzuziehen die yicrtefjiflirlichen Dividcndcn: 
13/. % auf dio Yorzugs- 

aktien m it . . . . . . 0 304 919 0 304 919
l 1/ ,  % bezw. ’/ 4 % auf dio 

Stammaktien mit . . . 0 353 781 3 812 209
d. h. im g a n z e n ................ 12 058 700 10 117 188
Demnach verbleibt ein Ueber- 

seliuB f. d. 2. Yicrtoljahr von 13 910 093 5 894 244
Hiervon gehen noch ab: 

die Rilckstellungcn filr Neu- 
erwerbungen, Neuan-

lagen usw. m it . . .  7 500 000 —
Somit yerbleibtschlieBlich ein 

roiner UeberschuB von . . 0 410 093 5 894 244
Vergleichsweise mogę hlerzu bemerkt werden, daB 

dio Gesamteinnahmen fiir das am 31. Miirz 1910 ab- 
geselilossene Vierteljahr sich auf 37 010 870 $  belaufen 
hatten.

An unerlcdigten Auftriigen waren gebucht:
31. M #rJ 30. J u n i  30. Sopt. 31. Dez. 

t t t  l
1908 . . . 3 825 588 3 300 898 3 470 729 3 001 183
1909 . . . 3 599 277 4 122 800 4 873 582 0 021 803
1910 . . . 5 488 954 4 325 919 —  —

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

FUrst Guido Henckel von Donnersmarck
konnte am U . August semen 80. G e b u r t s t a g  feiern. 
Der Verein hat Veranlassung genommen, dcm FOrst-en 
in einem Telegramm die herzlichsten GKlckwilnsche aus- 
zusprcchen und ihm ein frohes Gliiekauf zu weiteren) 
Sehaffcn zuzurufen.

$r.=3 n(i. h. c. H. Majcrt,
Direktor der Siegcner Maschincnbau-A.-G. yormals A. &
11. Occhclhiiuscr, Siegen, der unserem Yereine seit dessen 
Neugriindung im Jahre 1880 angehort, konnto aro
14. August das Fest seines 70. G e  b u r t s t a g o s  
begehen. Der Vorstand des Vereins hat aus diesem AnlaB 
dem Jubilar in einem Telegramm die herzlichsten Gllick- 
und Segenswiinsche Obermittelt und dabei dcm Wunscho 
Ausdruck gegeben, daB der deutsehen Eisenindustrie dio 
im Bergwerks- und HUttcnmaschinenhau bewiihrte Kraft 
des Gefeierten noch lango in bisheriger Frische und 
Schaffenskraft crhalten bleiben mogo.

Ehren-Promotlon.
Dom Mitgliede unseres Vereins, Hrn. H e r m a n n  

B 1 o h m , Mitinhaber der Schiffswerft und Masehinen- 
fabrik Blohm & VoB, Hamburg, ist von der Kgl. T e c h 
n i s c h e n  H  o c h s c li u 1 e zu B e r l i n  auf Antrag 
der Abteilung fiir Schiff- und Sehiffsmascliinenbau in 
Ancrkcnnung seiner herrorragenden Ycrdiensto um dio 
Entwicklung des deutsehen H andel* und Kriegsschiff- 
baues die Wtirde eines Doktor-Ingenicurs ehrenhalber 
yerliehen worden.

Hensebel & Sohn, Cassel.
Am 15. August waren 100  J a h r e  seit G r i i n d u n g  

der altangeselienen Firma yerflossen. Zu dieser seltenen  
1'eier hat der Verein deutscher Eisenhuttenleute der 
Firma telegraphisch herzliche Glilckwiinschc fibermittclt 
und der Hotlnnng Ausdruck gegeben, daB der Jubilariń 
noch langeeineerfolgreicheTiitigkeit beschieden sein moge.

Filr die Vereinsbibliothek sind elngegangen:
(D ie K luspnder s in d  d u rch  * b cze lch n e t.)

JRechU-, Staats- und 1i’irlschafiswissenschaften an den 
technischen Hochschuleti. Denkschrift des von der Ab- 
geordneten-Yersammlung [des] Verband[es]* deutscher

Architekten- und Ingenieurvereine in Danzig 1908 ein* 
gesetzten Ausschusses. Berlin 1910.

Tatiykcit, Die, der Physikalisch-Technischen ReichsanMall* 
im  Jahre 1009. (Aus „Zeitschrift filr Instrumenten- 
kundołł, 1910.) Berlin 1910.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Baudrux, Leon, Soc. An. des Acieries d ’Ang-

leur, Tilleur-lez-lSege, Belgien.
Blohm, h. c. Hermann, i. Fa. Blohm & VoD.

Schiffswerft u. Maschinenf., Hamburg, Harvestehuder- 
weg 10.

CapitOy K arl, Ing., Walzwerksassistent der Httstener 
Gewerkschaft, HU sten i. W.

Hoffmann, W.t Elektroingenieur der Julienhiitte, Bobrek, 
O.-S., SchloBstr. 1.

Knuttel, Ernst, Ingenieur, Differdingcn, Luxemburg, 
Max-Meierstr. 40.

Koerber, F ritz, Betriebschef des Stahl- u.
Puddelw. d. Fa. A. Hahn, Róhrenwalzw., Oderberg, 
Oesterr.-Schl., Bahnhof.

Lindcłwom, Alfred J . A ., Ingenieur, Paris, 20 Avcnuo 
Elisóe Reclus.

M arazzi, M ario, Ingenieur, Mailand, Italien, Via Borgo- 
nuovo 10.

M i ani, Cav. Oiovanni, Ing., Maggioro d łAntiglieria nella 
Iliserva, Mailand, Italien, Via Pctrarca 3.

Preusse, F., Ing., i. Fa. Adolf Ktihne, Sarstediawcrk, 
Sarstedt bei Hannover.

Zorkóczy, Samuel von, techn. Direktor der Rimamurany- 
Salgó-Tarjaner A. G., Budapest VII, Ida utea 2.

N e u e  M i t  g 1 i e  d c r.
Flaccus, Adalbert, 25tpI.=Qng., Oberhausen i. Rhcinl., 

Goethestr. 3.
Kurz, Wilhelm , Betriebsing. der Rochling-

schcn Eisen- u. Stahlw., Volklingen a. d. Saar, Wil- 
helmstr. 62.

Schdfer, / / . ,  Oberingenieur der Maschinenf. Esslingcn, 
Saarbrucken 1, Kanalstr. 0.

Weerpas, M ar, Ingenieur der Stettiner Chamotte-Fabrik, 
A. G., Abt. Koksofen bau, Stettin.

V e r s t o r b e n.
Jahn , Wilhelm, Direktor, Dusseldorf. G. 8. 1910.
Trurnit, Wilhelm, Betriebschef, Langendreer. 8. 8. 1910.
Olaser,F. C., Kgl. Geh. Kommissionsrat, Berlin. 10.8.1910.
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Ueber den heutigen Stand der Gichtgasreinigung in Deutschland.

Abb. 5. Gasreinigungs-Anlage (System Z schocke) fur 140000 cbm.




