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Die Umwalzung im Handelsschiffbau und ihr EinfluB 
auf die Profilwalzwerke.

Von Schiffbau-Ingenieur C a r

A  ehnlich wie im vorigen Jahre  in E ngland durch die 
neuen Bauvorschriften des Englischen Lloyd, * 

so ist in diesem Jahre  in Deutschland durch die 
soeben im Druck erschienenen neuen Bauvorschriften 
des Germanischen Lloyd eine groBe Yerschiebung 
in der Yerwendung der Profilstahle im Handels
schiffbau eingetreten. D a diese fiir die Walzwerke, 
welche Schiffbaumaterial herstellen, von Bedeutung 
ist, so sei hier kurz auf die einzelnen Profilarten 
eingegangen.

D i e  W i n  k  e 1 s t  a  h  1 e.

Die Yerschiebung in der Verwendung der Winkel- 
stahle ist in der bisherigen R ichtung w eiter fortge- 
schritten. D er ungleichschenklige W inkel ver- 
schwindet im mer mehr, wahrend der Yerbrauch 
der gleichschenkligen W inkel w eiter zugenommen 
hat. An friiherer Stelle ** dieser Zeitschrift ist eine 
Zahlentafel der in den Bauregeln von 1908 vor- 
kommenden ungleichschenkligen Schiffbau-Winkel- 
eisen naeh ihrer Yerwendung aufgestellt. W ir k5nnen 
die Verdrangung des ungleichschenkligen Winkels 
aus dem Handelsschiffbau n icht besser veranschau- 
lichen, ais wenn wir in  diese Zahlentafel die Yer
wendung des ungleichschenkligen Winkels naeh den 
neuen Bauregeln eintragen.

Ais Spantwinkel im R aum  kommen im ganzen 
nur noch 3 ungleichschenklige Winkel vor s ta tt  
der bisherigen 23, weil m an die Bauweise der aus 
Winkel und Gegenwinkel zusammengenieteten Span- 
ten verlassen hat. Ais Yerstarkungswinkel von 
Spanten bei Schiffen von groBer Raumtiefe kom m t 
dann noch ein ungleichschenkliges Profil 100 x  90 mm 
vor, entsprechend dem englischen Profil 4 "  x  3% ".

Ais Ersatzprofile fiir die in Wegfall gekommenen 
a us Spant- und Gegenspantwinkel zusammenge- 
nieteten Spanten finden wir noch ais Notbehelf die 
Profile 90 x  60, 100 x  65, 115 x  65 und 130 x  65 mm, 
weil uns eben W ulstwinkel von so kleinen Abmessun-

xxxvir.M

* Siehe „Stahl und Eisen“ 1909, 8. Dez., S. 1935/9.
ł * 1908, 26. Aug., S. 1233/7.

K  i e 1 h  o r n  in  Geestemiinde.

gen fehlen. W ir finden ferner noch ais Spantwinkel 
in kurzeń A ufbauten die Profile 90 x  75 bis 140x75  
sowie von 169x90  bis 200x90  mm aufgefuhrt, docli 
haben dieselben nu r scliemątische Bedeutung, da 
niem and wegen des zu geringen Gewinns an Ge
wicht die Profilspanten iiber Deck abschneiden 
wird. Auch die Zahl der Schottversteifungsprofile 
ist verringert, indem alle ungleichschenkligen Winkel, 
die sich durch W ulstwinkel ersetzen lassen, durch 
solche ersetzt sind, und die ganze Methode der 
Schottversteifung aus Spantwinkeln fallen gelassen 
ist. Bei den Deckbalken finden w ir s ta t t  der zwolf 
ungleichschenkligen W inkelbalken des Jahres 1908 
nur noch sieben.

Das Gesamtergebnis wiire also eine ganz erheb- 
lichc Yerringerung der Ueberzahl der meist aus den 
Zeiten langst verlassener Bauweisen stam inenden 
ungleichschenkligen Winkeleisen, wenn nich t die 
Raumstringerwinkel der Profilspanten entsprechend 
den englischen Yorschriften aufgestellt worden waren, 
wodurch s ta tt  der bisherigen vier Profile je tz t zwolf 
ungleichschenklige W inkel ais Raumstringerwinkel 
yerwendet werden. Im m erhin ist die Yerringerung 
der Zahl der ungleichschenkligen Spezialprofile in 
den neuen Bauvorschriften ais ein erfreulicher F o rt- 
sch ritt zu bezeichnen.

Die Verwendung der gleichschenkligen W inkel
eisen h a t gleichfalls eine fiir die neuen G rundsatze 
im Handelsschiffbau bezeichnende Aenderung er- 
fahren. Die sam tlichen Spant-, Gegenspant-, Liings- 
und Yertikalwinkel im  Doppelboden, die friiher 90 
und 100 mm Schenkelbreite haben muBten, brauehen 
je tz t nicht mehr, ais fiir einfache Yernietung erforder- 
lich is t; auBerdem brauehen sie n icht m ehr dicker 
ais die Bodenstiicke zu sein. Dies bedeutet allein 
bei diesen Yerbandteilen ein Mindergewicht von 
25 %  und mehr. Die Tabellen fiir diese Teile h a t man 
ganz fortgelassen. In  erhohtem  MaBe zeigt sich 
diese Yerringerung bei den Stringerwinkeln der 
unteren  Decks, wo kein W inkel m ehr iiber 100 mm 
Schenkelbreite zu h ab en . braucht, gegen 140 mm 
des Jahren 1908.
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Zahlentafel 1.
Z u s a m m e n  s t e l l u n g  d e r  i n  d e n  B a u r e g e l n  
1908 u n d  1910 g e f o r d e r t e n  u n g l e i c h s o h e n k -
1 i g e n  S o h i f f b a u - W i n k o l p r o f i l o  n a e h  i h r e r  

V e r f f e n d u n g .
(Die Zahlen In Klammern geltcn filr 1910.)
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45 X 30 1 ___ _ _ —_ _
45 X 35 1
55 X 45 --- — --- — 1 —
00 X 40 1
G0x 50 --- — --- — — —
05 X 45 1
05 X 50 1 — --- — 1 ( i) —
05 X 55 1
75 X 50 --- — — — 1 ( l) —
75 X 55 1 — --- — 1 —
75 X 65 1 (1)
8.->X 05 1 — — 1 —
90 x 00 --- ~ ( 1 ) --- — 1 ( i ) —
90 X 75 1 (1) — - ( i ) - ( i ) —

100 X 05 --- - ( 1 ) — — 1 ( i ) —
100 X 75 i — ( i ) — ( i ) —

i 100x 90
i 11 0 x 75 1 — - ( i ) - ( U 1 ( i ) —

110x 90 --- . — — —  (i) —
115 X 05 --- - ( 1 ) — — 1

i 120x 75 1 - U ) — 1 ( i) —
120x 90 --- — — ( i) —

i 130 X 05 - d ) - ( 1 ) — — - ( 1 )
130x 75 1 — - ( i ) — 1 ( i )
130 X 90 1 — 1 (i ) —
130 x 1 0 0 --- — — 1 — —
140 X 75 --- — - ( i ) — 1 - ( 1 )
140 X 90 1 — — —  (i ) — —
150 X 75 --- — — 1 —
150 X 90 1 — — - ( i ) — —
150 x 1 0 0 --- — — 1 — —
100x 90 1 — - ( i ) - d ) — —
1 00x100
170x 75 --- — — — 1
170 x 90 1 — - ( i ) — ( i ) — —
1 7 0 x 1 0 0 — — —  (i) — —
1 7 0 x 1 1 5 --- 1 — —. 1 — —

180x 90 1 — — (i) — — —
200 X 90 1 — —  (i ) — — —
2 0 0 x 1 0 0 --- — - ( i ) — —
225 x 90 1 — — _ 1
250 X 90 1 — — 1 =

— 1

Man darf indessen hieraus n icht schlieBen, daB 
die gróBeren glciehschenkligen Winkeleisen im H an- 
delsschiffbau weniger Yerwendung finden wurden, 
denn durch die je tz t allgemein in Aufnahme ge- 
konunene Bauweise m it weitstehenden Deckstiitzen 
und schweren Dcckunterziigen werden fur letztere 
auBergewohnlich schwere W inkel erforderlich. Die 
schwersten Winkel des Yerzeichnisses der Normal- 
profile fiir Sehiffbaustahle geniigen hier m eist nicht 
mehr. Seit mehreren Jahren  haben daher die W erften

Winkelprofile 180x180  und 200 x  200 mm ange- 
fordert, dic auch von einzelnen W erken geliefert 
werden. E in groBer Teil des Gewichtes, das friiher 
in schweren R undstahlen verbau t wurde, wird jetzt 
in diesen schweren Winkeln der Unterziige verbraucht.

D i e  [ [ - P r o f i l e .
Am empfindlichsten wird von der Yerschiebung 

in der Verwendung der Profile das [-Profil betroffen. 
E s hcrrschte seit der M itte der neunziger Jahre im 
Handelsschiffbau. Indessen h a t es sich keineswegs 
ais das geeignetste Profil erwiesen. Das Bestreben 
des Steges, bei Biegungsbeanspruchungen seitlich 
auszuweichen, ist selbst bei den verstiirkten Profilen 
des Jahres 1908 noch immer erheblich groBer ais 
beim Wulstwinkel. Dazu m achten es seine scharfen 
K anten, die leicht Beschadigungen der G iiter herbei- 
fahrten , beim V erfrachter iniBliebig, und  so durfte 
es auch heute im deutschen Handelsschiffbau den 
H ohepunkt seiner Verwendung iiberschrittcn haben, 
In  England w ar ihm schon bei Aufstellung der 
B ritish S tandard  Sections das U rteil gesprochen.

In  den neuen Yorschriften h a t nun  auch der 
Germanische Lloyd das [-Profil fallen lassen und 
fast iiberall da, wo es sich durch W ulstwinkel er- 
setzen laBt, durch solche ersetzt. Dic Dcckbalken- 
Tabellen kennen keine [-Profile mehr, nu r bei den 
allergroBten Schiffen steh t allein noch das [-Profil 
300 und 320 mm, weil es keine gleichwertigen Wulst
winkel von dieser Stiirke gibt.

Die voin Yerfasser lilngst angestrebte Yerringerung 
der Zahl der [-Profile * ist nun auch in vollem Um- 
fang verw irklicht worden. Die sogenannten Spant- 
profile, die breitflanschigen [-Profile SP 14/8, lb/8/,, 
161/2/9, 18/9, 20/9, 22/9y2 und 24/10, d. h. sieben 
Profile m it 28 verschiedenen Dicken, sind gestrichen, 
und somit ist die Zahl der Schiffbau-Spezial-[-Stahle 
von 18 Profilen m it 75 Dicken des Yerzeichnisses 
der Normalprofile fiir Sehiffbaustahle 1908 auf
11 Profile m it 47 Dicken verringert.

Yon der einschneidendsten Bedeutung fiir das 
[-Profil ist aber die Aufgabe des G rundsatzes, daB 
die Gleichwertigkeit der Schiffbauprofile lediglich 
nach dcm W iderstandsm om ent erfolgt. In  den neuen 
Regeln erfolgt die Bewertung nach dem Querschnitt. 
H ierdurch ist dic bisherige Ueberlegenheit des [-Pro- 
fils iiber den W ulstwinkel besc itig t;da  aber letzterer 
im iibrigen groBe Yorziige gegeniiber dem [-P ro fil 
aufweist, so ist es sehr wahrscheinlich, daB der Ver- 
brauch der [-Profile im gleichen MaBe zuriickgehen 
wird, wie der der W ulstwinkel steigen wird.

D i e  W u l s t w i n k e l .
Wie es nach dem Yorgange Englands und der 

Bevorzugung des W ulstwinkels durch die Reeder 
n icht anders zu erw arten war, ist derselbe auch in 
Deutschland zum eigentlichen Normalprofil des 
Handelsschiffbaues geworden.

* Siehe „Stahl und Eisen" 1907, 29. Mai, S. 757.
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Zahlentafel 2.

Vo r g l e i c h 9 1  a f  ol  d e r  B c w e r t u n g  d o s  W u l s t w i n k o l s  n a c h  d o  n T a  b ol  1 on d e s  G e r m  a n i a c h  e n
L l o y d  1908 und 1910.

[[-Profile naeh dem Y crzelchnls 
der Normalprofile fiir SchlfF- 

baustalile 1908

mm

G lelchw ertlgc 
W ulstw inkel i DOS

mm

G lelchw ertlge 
W ulstwinkel 1010

mm

G cwlcbt des 
glelehw er- 

tlgen  Wulut- 
winkeU 1903 

kg f. d. m

G ewicht des 
glelchw er- 

tlgen W'ul»t- 
wlnkelu 1910 

kg f, d. m

G ew icht dea 
^-Profil*

kg  f. d. m

1 50xl0 ,0x  75x12 1 8 0 x 1 1 ,5x80x11 ,5 1G5 X l l  X 75 X l l 2G,76 23,54 24,38
150x 1 l ,0 x  75x12 180x11 ,5x80x11 ,5 165 ,5x12,5x76,5x11,5 20,76 25,84 25,50
165x 10,0 x  80x 12 2 0 0 x 1 2 ,0 x 8 5 x 1 2 ,0 180 X l l ,5 x  80 X 11,5 30,65 26,76 20,50
165x 12,0X 80x12 200x 1 2 ,0 x 8 5 x 1 2 ,0 180,5x12,0x81,5x12,0 30,05 29,26 29,09
180x 11,0 X 80x13 2 0 1 x 1 5 ,0 x 8 8 x 1 3 ,0 200 X 12,0X85 X 12,0 36,17 30,65 30,05
180x 13,0 x  80x13 2 0 1 x 1 5 ,0 x 8 8 x 1 3 ,0 200,5x13,5 x  86,5x12,5 36,17 33,41 32,88
200x 11,0 x  85X14 2 2 1 x 1 0 ,0 x 9 3 x 1 4 ,0 220 X 13 x 9 0  X 13,0 41,84 35,82 34,50
200 X 13,0 X 85x14 240x14,0 x  95x14,0 220,5x14 ,5x91 ,5x13 ,5 42,81 38,82 37,04
200 X 14,0 X 85X14 2 4 0 x 1 4 ,0 x 9 5 x 1 4 ,0 221 X 10,0x93 X 14,0 42,81 41,84 39,21
220x11,5 x  90x15 2 4 1 x 1 7 ,0 x 0 8 x 1 5 ,0 240 X 14,0x95 X 14,0 48,73 42,81 39,42
240 X 12,0 x  95x15,5 280x15,0 x  95x15,0 260 X 14,0x95 X 14,0 49,91 44,38 43,89
240X 13,0x 95x15,5 2 8 0 x 1 5 ,0 x 9 5 x 1 5 ,0 260,5x15,5 x  96,5x14,5 49,91 47,89 45,78
2G0x 12,5x 95X IG 300 X 15,0 X 95 X 15,0 280 X 15,0x95 X 15,0 52,27 49,91 47,45
2 8 0 x 1 3 ,0 x 1 0 0 x 1 6 ,5 — 300 X 15,0x95 X 15,0 — 52,27 52,33
280x14,0x100x16 ,5 — 300 5 X 16,5 X 95,5 X 15,5 — 56,25 54,53
280X15,0X100X10,5 — 301 X 1 8 ,0 x 9 8  X 16,0 — 60,23 56,73

In der neuen Profilvergleiehstabelle des Ger- 
manischen Lloyd ist ais das normale Profil der W ulst
winkel aufgestellt und ais ihm gleichwertig das 
C-Profil vom gleichen Q uerschnitt angefiihrt. Aus 
der vorstehenden Yergleichs-Zahlentafel 2 der 
Bewertung des W ulstwinkels nacli den Vorschriften 
des Germanischen Lloyd 1908 und 1910 ist diese 
Yerschiebung żugunsten des W ulstwinkels im  ein
zelnen ersichtlich. B etragt diese Besserstellung 
schon an und fur sich bis zu 20 % , so liegt der Schwer- 
punkt doch noch in einem anderen Umstand. Man 
hat nainlich den W ulstwinkel n icht n u r alś E rsatz 
fiir das bisherige [[-Profil giinstiger gestellt, sondern 
ihm sowohl ais Balken wie ais Spant und Schott- 
versteifung einen viel groBeren W ert an  und fiir sieli 
zugeschrieben ais bisher. E s wiirde zu sehr in das 
Sondergebiet des Handelsschiffbaues einzugehen 
erfordern, wollten wir diese grundlegenden Aenderun
gen in den Spant- und Balkentabellen einzeln auf- 
fiihren. Es geniige zu erwiihnen, daB m an z. B. bei 
den Balken der Eindeckschiffe und allen unteren 
Balkenlagen der Mehrdeekschiffe je tz t m it durchweg 
um ein volles D rittel leichteren W ulstbalken aus- 
kommt ais bisher. Aehnliches gilt fiir den W ulst
winkel ais Schottversteifung.

SchlieBlich sei noch darauf hingewiesen, daB 
neuerdings auch in Deutschland die Bauweise des 
EnglJnders I  s h e r w o o d immer m ehr in Auf- 
nahme kom m t, bei welcher s ta tt  der quersehiffs 
laufenden Spanten und Balken die AuBenhaut, 
der Doppelboden und die samtlichen Decks aus- 
schlieBlich durch langsschiffs laufende W ulstwinkel

versteift werden; selbst die w eitstehenden Quer- 
triiger sind durch W ulstwinkel versteift, so daB das 
Schiffbaumaterial naeh diesem System fast ausschlieB- 
Ucli nur noch aus P latten  und W ulstwinkeln besteht.

Untersuehen wir zum  SchluB kurz, wie die W ulst
winkel des Verzeichnisses der Normalprofile fiir 
Sehiffbaustahle der ver;inderten R ichtung gentigen. 
Die Zahl der W ulstwinkel ist 1908 von aclit auf elf 
erhoht worden, und jedes dieser elf Profile wird in 
drei yerschiedenen Dicken gewalzt, so daB wir im 
ganzen auf 33 verschiedene Profile kommen. K un 
haben sich zwar die Ansichten im Schiffbau, nam ent
lich auch diejenigen Englands, naeh denen fiir die 
Spanten damals moglichst dicke Stege erforderlich 
waren, heute etwas geiindert. Ueber die Yerringe
rung der Dicke der W ulstwinkel in England i-1 schon 
friiher in dieser Zeitschrift eingehend berichtet wor
den. * Auch fiir unsere deutschen W ulstwinkelprofile 
machen sich ahnlichc Ansichten geltend. Ja , einzelne 
deutsche Walzwerke walzen schon seit Jahresfrist ein
zelne der am  meisten begehrten „B ritish S tandard  
Bulbangles". Indessen sind dic neuen BauYorschrif- 
ten auf den yorhandenen W ulstwinkel-Profilen des 
Yerzeichnisses der Normalprofile fiir Sehiffbaustahle 
1908 aufgebaut und genugen diese also demnach.

Die Frage, ob wir durch Aenderungen in der 
Form  und Zahl der W ulstw inkel noch bessere Be
dingungen schaffen konnen, wollen wir, ais iiber den 
R ahm en des Yorwurfs hinausgehend, an dieser Stelle 
unero rtert lassen.

* „Stahl und Eisen" 1909, 8. De/.., S. 1935.
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Ueber die neuere Entwicklung der Kokerei nach Bauart der Oefen 
und Ausbildung des mechanischen Betriebes.*

Von Professor I7 r. H e r b s t  in Aachen.

(Fortsetzung von Scitc 14fl0.)

2 . K o k e r e i b e t r i e b  f i i r  s t a d t i s c h e s  Ga s .

\  /  on w esentlicher B edeutung  fiir den B au und  B etrieb von Koksofen ist die F rage der Gewinnung 
* von L e u c h t - ,  H e i z -  u n d  K r a f t g a s  fiir S tnd te ausZechen- und H iittenkokereien, die heute 

in  den V ordergrund des Interesses geriickt ist, wie schon ihre lebhafte E ro rte ru n g  in der Gasfach- und 
Tagespresse erkenrien laBt. Bei der A ehnlichkeit des B etriebes vori solchen Kokereien m it den- 
jenigsn von G asanstalten  kann es n ich t w undernehm en, daB bereits seit liingerer Zeit Bestre- 
bungen im  Gange w aren, das fiir die Beleuchtungs- und  Heizungszwecke in S tad ten  erforderliche Gas 
aus Koksofen (oder, wie sie der G astechn ikernenn t, „G roBraum -" oder „K am m erofen") zu gewinnen. 
E inen  kraftigen AnstoB h a t diese Bewegung einerseits durch die E rfindung der K oksofen m it Ge
w innung der N ebenprodukte und  anderseits durch die E rfindung  des Gasgliihlichtes gewonnen, da 
Teerkokereien ein dem  Leuchtgase in  der Zusam m ensetzung alm licheres Gas zu liefern gesta tten , und 
d a  anderseits das fiir G liihlichtbrenner zu benutzende Gas keine sehr groBen A nforderungen an die 
L euch tk raft der in ihm  enthaltenen  B estandteile ste llt, sondern nu r einen geniigenden Heizwert 
erfordert. ln  le tzterer H insicht ist zu bem erken, daB die G asanstalten  je tz t in der Regel einen unteren 
Heizwert von 5000 W E cbm verlangen.

Die lebhafteste  E ntw icklung haben die Gaskokereien in den Yereinigten S taa ten  genommen, 
wo Dr. Schniewind, ein geborener Bochum er, schon seit Jah ren  ais unerm iidlicher V orkam pfer dieses 
G edankens tlitig  ist.** Seinem Betreiben ist es zu verdanken, daB do rt in den Jah ren  1895 bis 1901 
bereits rund  2200 Oefen erbau t worden sind, welche der Gasversorgung von S tad ten  dienen. Und 
zw ar verteilen sich dieselben auf 10 Anlagen, von  denen allerdings nu r zwei fiir die A bgabe von Leucht- 
gas bestim m t w aren, w ahrend sieben lediglich Heizgas abgaben, und  eine Kokerei Gas fiir beide Zwecke 
erzeugte. E ine der bedeutendsten dieser Anlagen ist diejenige von E v e re tt bei Boston f, welche zur 
Versorgung der letzteren  GroBstadt d ien t und  400 Oefen in 8 B atte rien  zu je  50 Oefen umfaBt. Bei- 
laufig bem erkt, sind die Schniewindschen Oefen solche der O tto-IIoffm annschen B au art in verbesserter 
A usfiihrung ais Regenerativofen m it einem m itten  u n te r den Oefen in der Langsachse der B atterie 
angeordneten R egenerator.

In  E uropa h a t es, obwohl zB. B u n t  e  schon 1893 dic Gasgewinnung aus K am m erofen empfahl, 
etw as langer gedauert, bis die G astechniker ihr anfangliches MiBtrauen gegen die Leuchtgaskokerei 
iiberw anden, jedoch ist dieses M iBtrauen gegenw artig schon in vielen Fallen uberw unden, sodaB bereits 
eine Anzahl von S tad ten  ihr Gas aus eigens dazu erbau ten  Koksofen erhalten  oder m it kokserzeugenden 
Zeclien- oder H uttenw erken  in  ein V ertragsverhaltn is wegen der Liefenm g von Gas eingetreten  sind. 
N aturgem aB kann  es sich bei einem GroBbetriebe, wie es derjenige einer K okerei ist, aus w irtschaft
lichen G riinden n u r  um  die L ieferung groBer Gasm engen handeln; m an w ird die M indestmenge, 
die erforderlicli ist, um den B etrieb  lohnend zu gestalten , m it etw a 10000 cbm  pro Tag ansetzen 
konnen, falls eine S tad t eine eigene K am m erofenanlage betreiben will.

Die Frage, ob die Gaserzeugung fiir stad tische Zwecke aus Koksofen bezw. K am m erofen der- 
jenigen aus R eto rten  vorzuziehen sei oder nicht, laBt sich im  R ahm eri dieses Aufsatzes n u r in  den 
Iiaup tlin ien  behandeln.

Zunachst mogę kurz auf die technische Seite der F rage eingegangen werden. E s  ergeben sich 
h ier Vergleiche einerseits zwischen Kam m erofen und  R etortenofen iiberhaupt und anderseits zwischen 
den  verschiedenen A rten  der Kam m erofen (Ilorizontal-, Scliriig- oder Yertikal-Ofen).

W as den Vergleich zwischen Kanm ier- und  Retortenofen betrifft, so ist der K am m erofen den 
Oefen m it horizontalen und  denjenigen m it schnigliegenden R eto rten  zweifellos iiberlegen: die R etorten  
werden in ungiinstiger Weise auf Biegung beansprucht und erfordem  viel R aum , d a  erst ein 9 er 
Ofen m it seinem wesentlich groBeren R aum bedarf einem norm alen Koksofen gleichwertig is t und 
auBerdem  fiir die Beschickung und E ntleerung  der R eto rten  der R aum  vor und  h in te r denselben in 
A nspruch genommen wird. Diese R aum beanspruchung von v o m  nach hin ten ist auch bei den 
in  diesei H insicht anspruchsvollen Kamm erofen in n icht gróBerem MaBe vorhanden, wenn m an 
horizontale undschrage R etorten- und Kam m erofen u n te r sich vergleicht. Zw ar is t auf vielen Zechen-

* ,,J . f. Gasbel." 1908 S. 1 1 1 9 ; 1909 S. 1 0 1 , 2 14 , 23 1 , 452 , 6 9 1 , 9 6 2 ; 1910  S. 385 u. a.
** „Iron and Coal Trade R ev .“ 5 9 , 10 33 ; 60, 5 0 3 ; 73 , 8S3 , 1070 , 15 7 4 . 

t  ,,Stahl und Eisen" 1902, S. 9 0 ; „J. i. Gasbel.“ 1900, 5 3 .
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kokereien der R aum bedarf noch gróBer, doch kann  er durch Ausdriickm aschinen m it gebrochener 
Stange (vergleiche w eiter unten) und  durch einen schrag abfallenden K oksplatz wesentlich ver- 
ringert werden. —  F erner ist infolge der groBeren dem YerschleiB und A bbrand ausgesetzten Ober- 
fliiche die A bnutzung der R e to rten  eine bedeutend groBere, so daB die fiir den K okereitechniker 
geringfiigige Zeit von iooo Betriebstagen ais eine gu te Leistung angesehen wird.

W eiterhin liefert bei den Kam m erofen jede E inheit weit groBere M engen: bei Koksofen bilden 
Beschickungen von 6 bis 8 t  die Regel, wogegen eine R eto rte  n u r etw a 200 kg faBt. E s ergib t 
sich also die 30 bis 40-fache Leistung im ersten Falle gegeniiber einem einzelnen E lem ent im zweiten 
Falle. D am it hang t dann die bedeutende E rsparn is an A rbeitslolm en zusam m en, die sich beim 
Betriebe einer Kokerei erg ibt, d a  die Lóhne fiir die Ofenbedienung sich auf wesentlich groBere Mengen 
verteilen und der B etrieb  des Kam m erofens sich ohne Schwierigkeiten so einrichten laBt, daB die 
Garungszeit 24 S tunden betriig t, die Beschickung und E n tleen ing  also n u r in einer Schicht zu erfolgen 
braucht. D er aus der yerschiedenen GroBe der E inheiten  sich ergebende U nterschied in der Zahl 
der Fiillungs- und  Entleerungsvorgiinge m it ihren nachteiligen Begleiterscheinungen —  Qualm , Gas- 
und W arm everluste —  fallt sehr zugunsten der Kam m erofen ins Gewicht. Diese Vorteile finden sich 
in dem folgenden U rteil eines Gasfachm annes* zusamm engefaBt: „Aus dem Tag und N ach t
liirm- und ąualm erfiillten R eto rtenhaus ist' ein stilles und luftiges Gebaude geworden, in dem nach 
Vollzug der Charge nu r m ehr ein Mann anwesend is t .“

Anderseits ist allerdings n ich t zu verkennen, daB die unausgesetzten Bem iihungęn der Gastech- 
niker, die R etortenvergasung hinsichtlich der W arm eausnutzung, der G asausbeute und der Bedienung 
zu verbessem, heute dem Koksofen den W ettbew erb n icht m ehr ganz leicht m achen: es ist Kórting** 
darin R echt zu geben, daB die V e  r  t  i k  a  1 r  e t  o r  t  e n nach diesen R ichtungen hin einen erheb- 
lichen F o rtschritt bedeuten, da sic zunachst die Forderung, durch Vollhalten der R eto rten  den Gasen 
móglichst wenig Zeit zur Zersetzung zu lassen, in vollkom mener Weise erfiillen, ferner die Bedienung 
wesentlich erleichtem  und schlieBlich auch durch Einblasen von W asserdam pf gegen E nde der 
Garungszeit die G asausbeute zu steigern gestatten . Auch h a t die Zergliederung der Gaserzeugung 
in Einzelelemente den obenerw ahnten Nachteileri gegeniiber hier den Yorteil, daB der Koks im m er 
nur in geringen Mengen en tfa llt, und deshalb seine Loschung und  Fortschaffung auf mechani- 
schem Wege erleichtert wird. Dazu kom m t die gute R aum ausnutzung  der Vertikalofen, da diese im  
GnmdriB wenig P la tz  erfordern, dagegen die zur Geniige zur Y erfugung stehende Hohe ausnutzen, 
wogegen auf der andern  Seite ein Kam m erofen in der H óhenausnutzung beschrankter ist.

Trotzdem  zeigt der U m stand, daB die H am burger Gaswerke nacli reiflichcr U eberlegung u n d  
langeren Versuchen dem  Kam m erofen vor dem Dessauer V ertikalretortenofen den Vorzug gegeben 
habenf und daB auch zahlreiche andere GroBstadte (s. unten) zum B au von K am m erofen iibergegangen 
sind, zur Geniige, daB m an auch in den Kreisen der G asteclm iker die Vorziige der Kam m erofen zu 
wiirdigen weiB.

Jedenfalls aber ist das K ortingsche liarte U rteil iiber den Koksofen f f  zu w eitgehend und ein- 
seitig, da er die neuesten R etortenofen m it iilteren Ausfuhrungen von Kokereien vergleicht und  dem  
Koksofenbetriebe die „um standliche A ufbereitung" zum  Vorwurf m acht, die m it dem  W esen des. 
Destillationsvorgangs im Ofen n ichts zu tun  hat, sondern nu r auf Verbesserung der Koksbeschaffen- 
heit gerichtet ist.

Vergleicht m an die yerschiedenen Kam m erofen un te r sich, so h a t der H orizontalofen den V orteiI 
verhaltnism ;iBiggeringer A nlagekosten, dafiir aber den N achteil, daB er in die B reite  s ta t t  in die H o h e  
geht und infolgedessen bei beschrankten  R aum verhaltnissen den R aum  ungeniigend ausnu tz t: d er 
Raum un ter den Oefen laBt sich allerdings fiir R egeneratoren und G eneratoren au sn u tzen ; der R aum  
iiber den Oefen dagegen g es ta tte t keine weitere A usnutzung, und  die Hohe der K am m ern laBt sieli 
ohne Beeintriichtigung ih rer S tandfestigkeit iiber ein gewisses MaB hinaus n ich t vergr5Bern. Dem - 
gegeniiber b ie tet der Schragkam m erofen entsprechende Vorteile; allerdings werden seine A nlage
kosten um etw a V3 hoher ais diejenigen des H orizontalofens. Obwohl nun die G asanstalten  der S tad te  
an deren U m fang angelegt werden mussen, wo die Bodenpreise verhaltnism aBig billig sind, und die 
Platzfrage daher n ich t in  dem MaBe in  den Y ordergrund tr it t ,  wie das bei hochwertigem  Gelande d er 
Fali ist, so werden doch fiir a ltere  G asanstalten , die keine Erw eiterungsm óglichkeiten m ehr haben, 
die Yorteile des Schragkam m erofens gegeniiber dem Horizontalofen erheblich ins Gewicht fallen.

W as die Y e r t i k a l k a m m e r ó f e n  betrifft, so ist der alteste  Vorlaufer auf diesem Ge- 
biete der Ofen von A p  p  o 11 , der aus den 1850 er Jah ren  stam m t, aber bald  wegen seiner den 
mangelhaften dam aligen E rfahrungen entsprechenden Mangel wieder abgeworfen w orden ist. N euer-

* R i e s  im „Journal fur Gasbeleuchtung", 190 7 , 7 1 7  (Sonderdruck, S. 10).
** ,,J. f. Gasbcl." 1909 S. 5 0 9 ; 1910  S. 1 ; „Technik und W irtschaft'' 19 10 , 2 5 7 .

t  ,,J. f. Gasbcl." 1910  S. 2 6 1 , 409 .
t t  „Technik und Wirtschaft" 1910  S. 262
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dings ist die F irm a Klonne m it einem Vertikalofen hervorgetreten, der auf d er D ortm under G asanstalt 
in B etrieb  ist. Jedoch liegen auf dem  Gebiete der Vertikalofen noch keine ausreichenden Erfahrungen 
vor, um  zu einem abschlieBenden U rteil gelangen zu konnen. Jedenfalls b ie te t aber die H andhabung 
der gróBeren Koksmengen, die hier bei der E ntleerung  aus einer E inheit herausfallen, gegeniiber den 
V ertikalretortenofen n ich t unwesentliche Schwierigkeiten.

E s  wiire aber verfehlt, den Kokerei- und  R etortenbetrieb  lediglich nach technischen Gesichts- 
punk ten  zu beurteilen, viehriehr spielen hier betriebliche und  w irtschaftliche Erw agungen sehr viel 
m it. U er B etrieb eines Koksofens is t eben von vom herein  von dem jenigen einer R e to rte  wesentlich 
verschieden, weil er ganz andere Ziele verfolgt. D er Berg- und  H u ttenm ann  will aus seinem Koks- 
ofen eine m oglichst groBe Menge m oglichst stiickreichen und  festen Koks u n d  eine m oglichst groBe 
Menge w ertvoller N ebenbestandteile gewinnen. D er G asfachm ann dagegen arb e ite t m it allen Mitteln 
au f eine m oglichst hohe G asausbeute hin, der gegeniiber die Riicksichten auf Koks- und  Neben bestand- 
teile in den H in tergrund  treten . D araus ergeben sich dann entsprechende Folgen, die sich sowohl 
bei der Frage der K ohlenbeschaffenheit ais auch bei den Erscheinungen im O fenbetriebe bemerklich 
m achen und  die bewirken, daB die K am m er- und R etortenvergasung an  sich gar n ich t vergleichbar 
sind, wenn nicht der Yergleich auf alle in F rage kom m enden Besonderheiten ausgedehnt wird. Fiir 
die Kokerei kom m t in erster Linie eine m oglichst gu t backende Kohle in B e trach t; die gute west- 
fiilische Kokskohle h a t in der Regel 20 bis 25 %  Gasgehalt. Hochwertige K okskohle v e rtrag t einen 
bis zu 3 0 %  steigenden Zusatz von m agerer Kohle, die, d a  m agere Feinkohle schlecht zu venverten 
ist, zu billigen Preisen erhalten werden kann. A nderseits allerdings muB die K ohle in feinkórniger 
Beschaffenheit geliefert und  vor der D estillation zur E rzielung eines moglichst wenig Asche enthalten- 
den K oks einer A ufbereitung unterzogen werden. Jedoch  sind gewaschene K okskohlen im m er noch 
billiger ais Gaskohlen, zum al wenn m an den Zusatz von Magerkohle m it in R echnung stellt. W ollte 
m an aber auch annehm en, daB bei starkerem  B etrieb  von Koksófen und  infolgedessen wachsender 
N achfrage nach Kokskohle die Preise noch anzógen, so w iirde doch im m erhin schon bei einer Differenz 
von n u r 50 Pfg. f. d. Tonne fiir eine G asansta lt von taglich 20 000 cbm  Gas, die also taglich etw a 70 t  
Kohle verkoken mogę, eine E rsparn is von 35 Mk. f. d. Tag, gleich annahem d 13 000 Mk. jahrlich, 
erzielt werden konnen. Dabei ist noch n ich t die giinstigere U nterfeuerung beriicksichtigt, die sich 
aus der wesentlich besseren Q ualitiit des beim K oksofenbetriebe gewonnenen K oks ergibt.

H insichtlich des Ofenbetriebes ergeben sich die bekannten  Gegensatze: beim  Koksofen kein 
G raphit und  geringe Belastigungen dureh RuB-, D ickteer- und N aphthalinverstopfungen, m it welchen 
Erscheinungen der G asbetrieb in groBerem U m fange zu rechnen h a t ;  auBerdem eine hohere Ammoniak- 
ausbeute.

P riift m an die F rage der Gasversorgung von S tad ten  m it H ilfe von Kokereien auf ihre W irtschaft- 
lichkeit hin, so ergeben sich offenbar drei Klassen von S tad ten , nam lich:

1 . solche, die m it ten in einem G ruben- und  H iittenbezirk  liegen,
2 . solche, die von einer Gruben- oder H iittenkokerei aus dureh eine F em gasleitung versorgt 

werden konnen, und
3 . solche, die, wenn sie zum  Koksofengas iibergehen wollen, eine eigene Kokerei anzulegen ge- 

n o tig t sein wurden.
W as die beiden ersten G ruppen betrifft, so konnen die Interessen der beiden vertragschlieBenden 

Teile teils gem einsame, teils w idersprechende sein. Die Besitzerin der K okerei erzielt dureh die Abgabe 
des Gases den Yorteil, daB sie ein vielleicht n ich t sehr lohnendes, aber sicheres G eschaft m acht, da 
sie das Gas einfach ais solches abgeben kann  und  sich n icht w eiter um  dasselbe zu bekiim m em  braucht. 
Allerdings ware die Móglichkeit gegeben, die Gase in Motoren zu verbrennen. E s w iirde sich dann 
freilich auch bei einem Gaspreis von n u r  2 Pfg. f. d. cbm  noch ein hoherer B rennstoffaufw and ergeben 
ais beim  Stochkesselbetriebe, jedoch konnte dieser Preisunterschied dureh entsprechend hohere Be- 
zahlung der nach auBen hin abgegebenen elektrischen Energie wieder ausgeglichen werden. Bei dieser 
A usw ertung der Gase schiebt sieli aber die N otw endigkeit, G asm otoren m it ihrem  bei Koksofengas 
noch nicht ganz einwandfreien B etriebe in den K auf nehm en und  anderseits fiir den elektrischen Strom 
ein A bsatzgebiet erschlieBen und  behaupten zu miissen, dazwischen.

Die G asansta lt der S tad t ihrerseits e rha lt das Gas zu einem billigeren Preise ais derjenige, zu dem 
sie es selbst herstellen konnte. In  dieser H insicht sei bem erkt, daB die S ta d t B ochum  von den gas- 
Jiefernden Zechen einen Preis von 2%  Pfennig und  die S tad t Essen sogar einen solchen von 2 '/, Pfennig 
erzielt h a t. A llerdings is t dabei zu beriicksichtigen, daB der S ta d t dann  noch die K osten der E n t- 
schweflung zur L ast fallen und  daB ihr anderseits die Gewinne aus dem Y erkauf von K oks und  Ammo
niak  entgehen.

E s  w iirde sich also bei einer weitgehenden Abgabe von Koksofengas die eigenartige W irkung er
geben, daB die groBere Gaslieferung eines Koksofens, die an  sich nach der friiheren Entw icklung dureh 
das D azwischentreten des G asm otors zur zentralisierten  E rzeugung elektriseher E nergie besonders
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geeignet zu sein scheint, die Abgabe von K raftgas in weiterem  U m fange nioglich m acht und  d am it den 
Elektrom otor aus stad tischen  B etrieben m ehr verdrangen wiirde.

Auf der anderen Seite ergeben sich allerdings auch Schwierigkeiten. Zunachst verpfliclite t sich 
die Kokerei zu einer standigen G asabgabe und  ist dam it genótigt, ihren B etrieb  auch u n te r ungiinstigen 
Umstanden aufrecht zu erhalten . D azu ist jedoch zu bem erken, daB bei der heutigen Stellung der 
Teerofen im B etriebe eine solche A bhangigkeit schon auf anderen Gebieten besteh t, indem  Gas fiir 
Motoren oder fiir Kessel oder A bhitze fiir Kessel abgegeben und auBerdem Sulfat erzeugt wird. W ie 
groB diese A bhangigkeit ist, zeigen die zurzeit iiberall m assenhaft lagem den K oksvorriite, die er
kennen lassen, daB m an sich tro tz  der schlechten M arktlage fiir Koks zur Stillegung der Oefen in 
gróBerem M aBstabe n ich t h a t entschlieBcn konnen. —  H insichtlich der anderen P arte i w ird vielfach 
geltend gem acht, daB die S tad te  durch den Bezug von Kokereigas in eine unerw iinschte Abhangigkeit 
von der P riva tindustrie  kom m en und  daB im  Falle einer gróBeren B etriebsstórung oder eines S treiks 
auf der Grube oder H iitte  keine Reserve vorhanden sein w urde. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, 
daB die Kokerei einer G rube, die Gas fiir offentliche Zwecke abgibt, anders d asteh t, ais eine lediglich 
fiir Privatzwecke arbeitende, daB ihr also in Streikfallen ein w eitgehender óffentlicher Schutz zur 
Verfiigung gestellt werden kann . AuBerdem sind stadtische G asanstalten  auch hinsichtlich des Kohlen- 
bezugs von der K ohlenindustrie abhangig und den Gefahren eines S treiks und einer gróBeren Be- 
triebsstórung ausgesetzt, so daB sie sich durch groBere K ohlenvorriite dagegen sichern miissen, was 
die Kokerei ihrerseits ebensogut tun  kann. Ferner b ie te t die E rzeugung von W assergas, die ohnehin 
jetzt bei allen gróBeren G asanstalten  ais Reserve und  fiir die Zeiten starkeren G asbedarfs vorgesehen 
ist, und das Vorhandensein der von fruher her bestehenden G aserzeugungseinrichtungen jederzeit 
die Móglichkeit, groBere Stórungen auszugleichen.

Alles in allem kann  also das V ertragsverhaltn is zwisehen einer P rivatkokerei und  einem stadtischen 
Gemeinwesen im Falle der unm ittelbaren  N achbarschaft nu r ais fiir beide Teile vorte ilhaft bezeichnet 
w erden; die dagegen zu erhebenden E inw ande haben keine ausschlaggebende B edeutung.

In  der T a t haben in den le tzten  Jah ren  eine ganze A nzahl von S tad ten , u n d  zwar naturgem aB 
.zunachst; solche, die in unm ittelbarer Niihe von kokserzeugenden G ruben oder H iitten  lagen, V ertrage 
m it diesen beziiglich ganzlicher oder teilweiser Lieferung des fiir das stadtische N etz erforderlichen 
Gases abgeschlossen. So wird, um  nur den Ruhrkohlenbezirk zu erwahnen, Hom berg bereits seit 
liingerer Zeit von der Zeche RheinpreuBen aus v erso rg t; Gelsenkirchen erhalt Gas von Zeche R hein- 
elbe, Essen von Zeche V iktoria M athias (im Ja h re  1906/ 7 5 ,2 5  Mili. cbm  von  insgesam t 11,28  Mili.), 
Mulheim a. d. R u h r seit E nde 1907 20 bis 30% , m axim al 5 0 %  des Bedarfs von der 13 km  en t- 
fem ten Schachtanlage D eutscher K aiser IV und in neuester Zeit auch von einer B atte rie  K oppers- 
Oefen auf der F riedrich-W ilhelm s-H utte; ganz kiirzlich ist Bochum (Gasbezug von den Zechen 
H annover und  H annibal) h inzugetreten.

Bem erkenswert ist dabei, daB das Gaswerk der S tad t Bochum , obwohl es schon im B esitz einer 
billig arbeitendenK oppersschen Schragkam m erofenanlage w ar, doeh sich zum AbschluB des genannten 
Yertrages und  zur S tillegung dieser Anlage entschlossen hat.

W as die zweite der angenom m enen G ruppen betrifft, so liegen in  der F rage der Fem gasleitungen 
bei uns bisher erst geringe E rfahrungen  vor. W ahrend in den Vereinigten S taa ten  N aturgas schon 
auf E ntfem ungen  von 600 bis 800 km  in H ochdruckleitungen u n te r Driicken bis zu 6 bis 8 a t  ver- 
sandt w ird, u n d z . B .  Chicago N atu rgas durch eine Leitung von etw a 200 km  Lange erhalt, beschranken 
sich die Fem gasleitungen unserer Gaswerke auf die U m gebung gróBerer S tad te  oder auf das H inter- 
land einer stad tischen  G asansta lt auf dem  Lande und  weisen eine M asim allange von rd. 20 km  bei 
dem  Gaswerk Ltibeck-Travem unde auf.* Jedoch haben sich unsere G astechniker bereits seit liingerer 
■Zeit m it Fem gasleitungen beschiiftigt, wie die zahlreichen V eróffentlichungen iiber diesen Gegen
stand in den letzten  zehn Jah ren  **erkennen lassen. F iir einen besonderen F ali h a t Ingenieur Lenze f 
in Dusseldorf die F rage eró rtert, nam lich fiir den F ali einer Versorgung der S tad t m it Zechengas 
aus dem R uhrbezirk auf eine E n tfernung  von etw a 50 km. E r kom m t dabei zu dem  Ergebnis, daB 
die beiden oben gegen einander abgewogenen G esichtspunkte fiir diesen F ali au f eine R ohrleitung 
von 500 mm  D urchm esser und  einen U eberdruck von 0,8 a t  fiihren w urden. Jedoch  w ird sich die Be- 
an tw ortung dieser F rage je  nach  den órtlichen Preisen fiir R ohre einerseits und  fiir B etriebskraft 
anderseits verschieden gestalten .

Die erste groBe G as-Fem leitungsanlage bei uns w ird diejenige sein, die von einigen u n te r  sich 
verbundenen Ruhrkohlenzechen („D eutscher K aiser“ usw.) nach Barm en und  anderen bergischen 
Stadten gelegt werden soli. E s handelt sich um  eine Lange von 61 km. Ais D urchm esser der Leitung

* „J. f. Gasbel." 1909 S. 993 .
** „J. f. Gasbeł.“ 1901 S. 1 3 3 ; 1902 S. 293 , 50 2; 1903 S. 1 4 1 , 5 5 7 , 985 , 10 4 5 ; 1904 S. 10 7 7 ; 

1905 S. 700; 1906 S. 3 1 , 192 , 4 5 3 ; 1909 6 7 5 , 691 u. a. 
t  , ,J.  f. Gasbel." 1909 , 6 9 1 .
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is t ein solcher von 400 m m  in A ussicht genom men. Die Gasmenge soli 50 bis 60 Mili. cbm  jahrlich 
betragen. M an w ird den Ergebnissen dieses groBziigigen U ntem ehm ens m it Interesse entgegensehen 
diirfen.

E rw ahnung verd ien t hier noch der M artinsche P lan  einer Versorgung Londons m it Gas aus 
den South-Y orkshire-G raben, wobei es sich um  eine L eitung yon  275 km  Lange und  eine Gasmenge 
von 1130  Mili. cbm  jahrlich  handelt und  ein D ruck von 35 a t  in A ussicht genom m en ist.

F iir den d ritten  Fali, nam lich die Erzeugung von stadtischem  Gas in eigener Kokerei, liegt bereits 
eine groBere Anzahl von Beispielen vor: so sind Scliragkam m erofen der B a u art R ies (vergleiche weiter 
unten) erbau t oder in der Fertigstellung begriffen in den S tad ten  Miinchen, H am burg, Leipzig, Paris, 
Rom , Berlin, H anau  und Regensburg, Koppers-Oefen un te r anderm  in Bochum , W ien und  Innsbruck, 
Oefen von Klonne in K onigsberg (Schragkam m erofen), R o tterdam  (Horizontalofen) und  D ortm und 
(Vertikalofen), ferner Oefen von K noch in H alberstad t und  Bolitz bei Leipzig und  Oefen von Horn 
(Braunschweig) in Hecklingen in Thiiringen.*

W esentlich fiir diesen B etrieb  ist, daB gerade die GroBstjidte, in denen Gaskokereien wegen der 
zu liefem den groBen Gasmengen von vornherein m ehr A ussicht auf einen w irtschaftlichen B etrieb 
bieten, auch fiir den Y erkauf des besseren Koks der K am m erófen die besten Bedingungen aufzuweisen

haben, da in ihnen fiir Zentral- 
heizungen sowohl wie fiir die 
s te ts  vorhandene Industrie 
N achfrage nach K oks besteht.

Naturgem aB w ird aber in. 
jedem  Falle, u n te r  welchen 
U m standen auch die Abgabe 
von Kokereigas erfolgen m5ge, 
der B etrieb  der K okerei durch 
diese N ebenverw ertung beein- 
fluBt werden. U nd zwar sind 
hier verschiedene Moglichkei- 
ten gegeben. Man kann  sich 
m it dem  von den Oefen selbst 
gelieferten Gas begniigen, so 
daB die ganze Anlagc voll- 
stiindig auf eigenen FiiBen 
s teh t. Diese Regelung is t zB. 
in dem  oben erw ahnten groBen 
Gaswerk der S ta d t Boston ge- 

w ah lt w orden, wo die D estillation ais eine frak tionierte betrieben wird, indem  n u r das w ahrend der 
ersten  H ałfte  der G arungsdauer iibergehende Gas ais Leuchtgas benu tzt, das in der zweiten Periode 
iibergehende sogenannte „A rm gas" dagegen fiir die Heizung des Ofens selbst verw and t wird. In  dem  
genannten Falle konnten an  Reichgas 44,5 %  der gesam ten Gasmenge abgegeben werden, w ahrend fiir 
die Ofenheizung n u r 50,5 %  erforderlich waren. Die entsprechenden W arm em engen verte ilten  sich m it 
54,3 %  auf das Reichgas und m it 45 ,7 %  auf das Arm gas. E s ist bei einer solchen A rt des Betriebes 
natiirlich  moglich, auch in anderer W eise zu teilen. So h a t m an in anderen Fallen das zuerst iiber- 
gehende Gas wegen seines hohen W asserdam pfgehaltes ebenfalls n ich t ais Leuchtgas verw andt, sodaB 
also hier die Reichgasperiode in die M itte zwischen 2 A rm gasperioden zu liegen k a m : die S tad t Miii— 
heim zB. erhjilt das Gas aus der 2 . bis 10 ., die S ta d t Essen dasjenige aus der 3 . bis 12 . B etriebstunde 
der Oefen. Die Yerschlechterung des Gases gegen das E nde der G arungszeit b eruh t bekanntlich 
einerseits auf dem  Rtickgange des G ehalts an Kohlenw asserstoffen, anderseits auf dem  erhohten 
Kohlensaure- und  S tickstoffgehalt, der au f das E indringen von L uft durch die U ndichtigkeiten 
infolge des gegen den SchluB der G arungszeit geringer werdenden G asiiberdruckes im Ofen zuriick- 
zufiihren ist.

Zugunsten der fraktionierten  D estillation ergibt sich auBer der Móglichkeit, m it wenig gasreichen 
Kohlen arbeiten  zu konnen, d a  ja  n u r der reichste Teil des Gases fiir die G asanstalten  in B etrach t 
kom m t, auch  der weitere Vorteil, daB die vom  G astechniker gefiirchteten N aphthalinverstopfungen 
in den Rohrleitungen auf ein M indestmaB herabgedriickt werden, d a  w ahrend der Periode der Reich- 
gaserzeugung wenig N aphthalin  en ts teh t, dieses vielm ehr e rs t im  zw eiten Teil des Garungsprozesses 
erzeugt w ird, w ahrend im ersten  Teile A ethylen, Benzol, Toluol u. a. iiberwiegen.

Abbildung 30. WechselkrUmmer von Koppers.

* ,,J . f. G asbel." 1909 S. 962 u. f.
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Abbildung 32. Amerikanischer Koppers-Ofen fur fraktionierto Destillation, Wasserkiihlung beim Steigrohr.

abgeschlossen sind und  m it den G asleitungen g, g2 in  V erbindung stehen. —  Aus dem A rm gas 
kann m an, wie bei am erikanischen Anlagen geschieht, das Benzol gewinnen, um  das Reichgas dam it 
zu karburieren.

Andere Leuchtgaskokereien arbeiten  m it dem ganzen erzeugten Gase auf den Gasom eter. 
Man iiberlaBt es dann  den durch die yerschiedenen Beschickungszeiten der Oefen bei groBeren 
Anlagen ohnehin ein tretenden Ausgleichungen sowie der M ischung der Gase verschiedener Zusam m en
setzung im G asom eter, ein Gas von m ittle re r G ute aus den Erzeugnissen der yerschiedenen Perioden zu 
erhalten. D a bei diesem V erfahren kein Heizgas fiir die Oefen abgespalten wird, so muB fiir diese eine

X X X Y TT.30 57

Abbildung 31. Amerikanischer Koppers-Ofen fOr fraktionierto Destillation, nebst Ausrustung.

Dickteeransatze genugend abd ich te t, abgeschlossen. E ine ahnliche B au art w eist der am erikanische 
Koppers-Ofen in A bbildung 31 auf ;  aus den beiden Vorlagen v 2 geh t das Reich- bezw. A rm gas 
zu den G asleitungen gj g2. In  ahnlicher W eise werden bei dem  Ofen naeh A bbildung 32 die beiden 
Fraktionen durch Y erm ittlung  der K lappen d t cL, in die beiden H alften  v , v2 einer groBen Yorlage 
gebracht, die durch die m ittle re  Scheidewand und  den TeerverschluB auf dem  Boden gegeneinander

Bei einem derartigen D estillationsbetrieb sind zwei Vorlagen, eine fiir das Reich-, die andere 
fiir das Armgas, erforderlich. Die U m schaltung der Anschlusse an diese Vbrlagen bew irkt z. B . 
Koppers je tz t gemaB Abb. 30 m ittels eines einfachen K riim m ers k m it W asserabschluB, der von dem 
in der M itte befindlichenSteigrohr s aus die V erbindung entw eder naeh rechts oder naeh  links 
herstellt; die ausgeschaltete Yorlage wird dann durch eine D rehklappe d , d ,, die m it Hilfe der
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besondere G asąuelle zur Yerfiigung gestellt werden. Man bedient sich dazu in der Regel, wie bei 
der R etortenvergasung, der G eneratoren, und  zw ar konnen sowohl einfaehe Gaserzeuger ais auch 
W assergaserzeuger oder auch M ischgas-Generatoren venvendet werden. F iir  H iittenkokereien kom- 
men auch Hochofengase infrage; jedoch eignen sich diese weniger wegen der groBen Ouerschnitte, 
die sie infolge des geringen W arm einhaltes der Gase erfordem , w odurch die notw endigen Leitungen 
n n d  Anschliisse usw. sehr groBe Abmessungen erhalten  m ussen, w ahrend anderseits in der Regel 
fiir die G ichtgase in den G asm otoren eine ausreichende und  vorteilhafte Venvendungsm5glichkeit 
besteh t. W eitere M oglichkeiten der Beheizung sind: V envendung des beim HeiBblasen eines 
W assergasgenerators erbaltenen Gases fiir die Ofenheizung, des beim Blasen m it D am pf erzielten 
ais L euchtgaszusatz (anierikanische A nordnung), oder B etrieb  einer gesonderten O fengnippe ledig- 
lich zu r E rzeugung von Heizgas fiir die andem  Oefen, die ihrerseits auf L euchtgas arbeiten. 
F em er kann  auf H uttenw erken das Koksofengas. und zw ar je  nach den Yerwendungszwecken 
notigenfalls Reich- und A rm gas getrennt, zu yerschiedenen Feuerungszwecken b en u tz t und die 
K okerei m it G eneratorgas betrieben werden.

D ie F rage, welche von den yerschiedenen Gaserzeugungs- und  Ofenbeheizungsarten vorzu- 
ziehen ist, ist einerseits nach dem fiir das Leuchtgas zu erzielenden Preise und  anderseits nach dem 
Preise des H eizm aterials fiir die G eneratoren zu beantw orten . J e  w ertyoller der im Ofen erzeugte Koks 
ist, von dem  m an einen Teil in der Regel zu r G eneratorenfeuerung benutzt, um  so kostspieliger wird 
die Heizung des Ofens, um  so eher kann  m an also zu r fraktionierten  D estillation iibergehen. Ist auf 
E rzeugung von besonders hochwertigem  Koks im  Ofen kein W ert zu legen, so kann  m an den Betrieb 
d er Oefen w esentlieh yerbilligen, indem  m an auf das A ustreiben der le tzten  Gasm engen aus der 
Kohle, das bekanntlich  yerhaltnism aCig groBe W arm em engen erfordert, yerzich te t und m it ent- 
sprechend geringeren Heizgasm engen auskom m t.

F erner ist zu erwiigen, wie eine fiir stad tische Zwecke arbeitende K okerei sich m it den stark 
wechselnden A nforderungen der A bnehm er auseinander se tzt, die sie in einen so durchgreifenden 
Gegensatz gegen die gewóhnliche Zechen- und  H iittenkokerei bringen. D a ist zunachst die Moglichkeit 
gegeben, die ganze Anlage von yom herein fiir den gróBten B edarf zu bauen, sodaB dieser also gedeckt 
w erden kann, wenn sam tliche Oefen in B etrieb  sind und  m an durch Stilllegung eines beliebigen An- 
teiles der Oefen sich dem  M inderbedarf anpassen kann . E s liegt auf der H and , daB dieses Verfahren 
wegen seiner groBen A nlagekosten und  der S tórungen, welche auf diese W eise in den B etrieb  der 
N ebenproduktengew innung und  G asreinigung hineingetragen werden, n ich t em pfehlenswert ist. Man 
schlagt yielm ehr in d e r Regel den andem  W eg ein, die Kokerei n u r fiir den M inim albedarf an Gas 
leistungsfahig genug zu gestalten  und  die dariiber h inaus erforderlichen Mengen durch W assergas
erzeuger zu decken, ein Verfahren, das ja  heu te auch schon fiir die R eto rtengasansta lten  allgemein 
iiblich ist.

Die notwendige E rhóhung der Heiz- und  L euch tk raft des W assergases kann  dann  durch Karbu- 
rierung m it H iilfe von Benzol, das ebenfalls im K okereibetriebe gewonnen werden kann, erzielt werden, 
wenn n icht, wie z. B. im Falle der S tad t W ien (s. u.), m ineralische Oele besonders billig zur 
Verfiigung stehen.

Auch in der B au art und  Beheizung der Oefen muB eine Gaskokerei den besonderen Erforder- 
nissen ihres Betriebszw ecks R echnung tragen.

In  erste r H insicht sind W echselw irkungen zwischen der Gas- und  K okereitechnik zu yerzeichnen. 
Wie der A ppoltsche V ertikalofen ais V orlaufer des V ertikalretortenofens gelten kann , so h a t  ander
seits der dem  G asfachm ann y e rtrau te  Schriig-Retortenofen das V orbild fiir den S c h r a g k a m m e r -
o f e n abgegeben, der auf m ehreren stad tischen  G asansta lten  m it E rfolg  im B etriebe s te h t u n d  von 
yerschiedenen Fachleuten  bereits ais Endglied der E ntw icklung zum  GroBraumofen angesehen wird, 
w ahrend andere ihn ais yerm ittelnde B au art au f dem  W ege zum  H orizontalofen betrach ten .

E in  solcher S c h r a g k a m m e r o f e n  kann  im librigen der B a u art eines horizontalen Ofens 
yollstandig  entsprechen. E r  unterscheidet sich von diesem durch die E rleich terung  der Entleerung, 
d a  bei der gew ahlten Schragstellung von rd. 40° eine besondere A usdriickvorrichtung je nach der 
A rt der yerw endeten Kohle entw eder yollstandig  entbehrlich  ist oder doch in geringfiigigen Abmes- 
sungen gebau t werden kann , indem  sie hochstens den ersten AnstoB zu r E in le itung  der Bewegung 
zu geben hat. E in  V orteil der Schragkam m erofen ist w eiter der W egfall der P lan ie rarb e it: die Kohle 
n im m t se lbstta tig  die der N eigung des Ofens entsprechende Lage in ihrer oberen Schicht an. Auch ist 
d e r  R aum bedarf der Oefen im  V erhaltnis des Cosinus des Neigungswinkels geringer. D afiir ergibt 
sich allerdings auf der anderen Seite eine kostspielige K onstruk tion , d a  die Oefen naturgem aB bei 
d e r Lange dergew óhnlichen H orizontalofen von rd. 10 m  am  h in te renE nde eine sehr groBe H ohe erhalten 
und das ganze M auerwerk m it seinen wechselnden B eanspruchungen infolge der yerschiedenen Tem 
pera tu ren  durch eine sehr sta rkę  und teu re V erankem ng geschutzt w erden jinuB. AuBerdem 
werden fiir den T ransport der Kohle au f die Oefen kostspieligere A nordnungen erforderlich. F em er
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iibt die gliihende Kohlenm asse im Ofen auf die untere T u r einen sta rken  und fiir die S tanddauer derselben 
ungiinstigen D ruck aus. D aher m acht sich neuerdings verschiedentlich das B estreben geltend, zum  
gewóhnlichen H orizontalofen iiberzugehen, der bereits auf m ehreren stad tischen  G asanstalten  ver- 
treten ist. Besondere B eachtung verd ien t hier, daB das Gaswerk der S tad t W ien, das eine Schriig- 
kammeranlage der B au art K oppers in  B etrieb h a t, fiir die groBe N euanlage sich fiir H orizontalofen 
derselben F irm a entschieden hat.

Was die A rt der B e h e i z u n g  betrifft, so ist zunachst der bereits vorliin erw ahnte U nterschied 
zwisehen Oefen m it frak tion ierter und  solchen m it ununterbrochener D estillation zu m achen. Bei 
Oefen der letzteren  A rt, wie sie in europaischenG asanstalten bevorzugt werden, ist aufierdem  noch 
die Moglichkeit vorhanden, die Gaserzeugung und den O fenbetrieb nach K am m ergruppen von je  
etwa 3 zusam m enzufassen oder aber einen zentralen G enerator fiir die ganze Kokerei aufzustellen. 
Ferner ist die A usnutzung der W arm e in der A bhitze zu b each ten : dieselbe erfolgt n ic h t iiberall, 
wie in der Regel bei den Zechenkokereien, nach dem  R egenerativ- 
system, sondern yielfach noch in A nlehnung an B auarten  der Gas- 
teciinik m it H ilfe von R ekuperatoren .

Gegenwartig t r i t t  K oppers m it einem Ofen hervor, der nach Be- 
lieben entw eder fiir frak tionierte D estillation oder fiir die Beheizung 
mit Generatorgas betrieben werden kann (Abbildung 33). Soli der 
Ofen (bei frak tion ierter D estillation) m it eigenem Gase beheizt wer
den, so t r i t t  dieses durch die K anale b zu, w ahrend die vorgew'armte 
Luft au den beiderseitigen W arm espeichern durch die K anale e zu- 
stromt. Bei H eizung m it G eneratorgasen dagegen w ird der Ofen in 
derselben W eise wie der w eiter un ten  angefiihrte W iener Ofen betrie
ben, indem aus dem  einen W arm espeicher L uft, aus dem  anderen Gas 
zugefiihrt wird.

Die Frage, ob auch das Gas vorgew arint werden soli, ist offenbar 
fiir Generatorgas anders zu beantw orten  ais fiir das hochwertige 
Koksofengas. Bei letzterem  ist m an bekanntlich, nam entlich wegen 
der Gasverluste, der leichteren Z ersetzbarkeit dieses Gases und  der 
wegen der hohen H eizkraft nu r geringfiigigen Gasmengen, von der 
Gasvorwarmung, w ie sie z. B. O tto  schon 1883* bei der ersten Teer- 
ofenanlage des R uhrbezirks auf Zeche ,,P lu to "  gebaut h a t, wieder 
abgegangen. Bei dem  geringwertigen, wenig zersetzlichen und in an- 
niihemd gleichen Mengen wie die L uft zu beschaffenden G eneratorgas 
dagegen ist die V orw arm ung zweckmaBig, wenn das Gas n ich t schon 
m it geniigend hoher T em peratu r aus dem  G enerator unm itte lbar zu- 
strómen kann , wie das bei Z entralgeneratoren (s. u.) der F ali ist.

Die Zentralisierung des G eneratorbetriebes fiir eine ganze Ofen- 
anlage bietet den V orteil einer sorgfaltigeren Behandlung der Gene
ratoren und einer besseren W arm eausnutzung durch H erabdriickung der S trahlungsverluste. In  
ersterer H insicht ist besonders die M oglichkeit einer E n tstau b u n g  der G eneratorgase hervorzuheben, 
die m an bei kleinen E inzelgeneratoren nur m it unverhaltnism aBig groBen K osten w'iirde schaffen 
konnen. E ine solche S taubbeseitigung is t wesentlich wegen der V erstopfungen der O fenkanale n ich t 
nur, sondern auch wegen der fiir gewisse S taubsorten  zu befiirchtenden G efahr einer A nfressung 
des feuerfesten M aterials durch Schlackenbildung infolge des G ehaltes des S taubes an  basischen 
Bestandteilen, insbesondere Eisenverbindungen.

Anderseits erm oglicht ein Z entralgenerator n icht die A usnutzung der E igenw arm e des aus- 
gestofienen gliihenden Koks, wie das z. B. beim Triester Y ertikalretortenofen ** geschieht, bei dem  
ein Teil des Koks gleich aus der R e to rte  in den G enerator fallt.

Im  folgenden mógen einige Beispiele fiir neuzeitliche Leuchtgaskokereien k u rz  behandelt werden.
1 . D i e  K o k e r e i e n  d e r  S t a d t  M i i n c h e n .  Die S tad t Miinchen is t in groBem Mafi- 

stabe zu r H erstellung von K oksofenanlagen fiir die Gaserzeugung iibergegangen. Zu unterscheiden 
ist eine altere, ausV ersuchen  hervorgegangene Anlage kleineren Umfanges (M iinchen-Kirchstein) 
und eine N euanlage (M. - Moosach), die fiir die groBe Gasmenge von 300 000 cbm  taglich  (in 
2 Systemen nebst einem Reservesystem ) gebaut ist und  gegenw artig fiir isoooocbm  ausgenutzt w ird.

a) D er Y orlaufer der alten  Anlage w ar ein im Ja h re  1902 gebau ter Versuchsofen. Diesem 
sind je tz t 5 Ofengruppen zu je  drei K am m ern gefolgt, die nach dem Prinzip  der Schragkam m er-

| ' Grn<?ra/erjras\ fa m
v-------  Luft )<Saroftn

Abbildung 33. Verbundofen 
Koppers fUr wahlweise 

Peheizung m it eigenem oder 
Generatorgas.

* Sammelu-erk, Bd. IX , S. 4 14 .
** , ,J.  f. Gaśbel." 190 9 , S. 591  u. f.



159 0  S ta ll i  u n d  E ise n . Ueber die neuere Entw icklung der Kokerei. 3 0 . J a h r g .  N r. 37.

JchnUA-d

ofen —  B a u art R ies —  von der S t e t t i n c r  C h a m o t t e f  a b r i k  ausgefiihrt worden sind. * 
D as gesam te Gas d er Oefen w ird  fiir stad tische Zwecke verw and t; je  drei K am m ern werden durch 
einen G enerator bedient. Die Anlage liefert zu r Zeit 75 000 cbm  taglich u n d  soli nach vollem 
A usbau 100 000 cbm  taglich abgeben konnen.

D er G enerator w ird m it unsortiertem  K oks aus den Oefen beschickt; der V erbrauch an 
H eizkoks b e trag t 13 bis 1 4 % . E s w ird auBer gewohnlichem G eneratorgas auch  Wassergas 
erzeugt, wozu u n te r dem G enerator ein W asserschiff eingebaut ist, das von dem  zum Fuchs 
fiihrenden letzten  Zuge des R egeneratorsystem s um spiilt w ird; die W asserverdam pfung be trag t etwa 
8 0 %  der verb rann ten  Koksmengen.

D ie Beschickung der Oefen geschieht durch fahrbare R utschen von B unkern  aus; in  die Bunker 
w ird die Kohle durch ein Becherw erk m it anschlieBender K ratzbandverte ilung  gebrach t. Jeder 
B unker en th a lt den fiir drei Ofenkam m ern erforderlichen V orrat. Auch die E n tleerung  der Oefen

w ird durch fahrbare Rutschen 
verm itte lt. Die un teren  Tiiren 
werden gegen die Beriihrung 

der gliihenden Koksmasse 
durch V of tiiren geschiitzt, 
welche m ittels einer Gitter- 
versteifung gegen sie verstreb t 
sind und  die auBerdem, aller- 
dings auf K osten der vollen 
A usnutzung des ganzen Ofen- 
raum es, die Kohlenm asse von 
den schwacher beheizten Kopf- 
enden der W andę zuriick- 
halten.

Der TiirverschluB erfolgt m it 
H ilfe von excentrischen He- 
beln, die A bdichtung durch 
den aus der K ohle ausgetrie- 
benen D ickteer selbst, der sich 
am  T iiranschlag in einer pla- 
stischen K ruste  ansetz t, in 
welche die T u r m it einer zu- 
gescharften K an te  eingreift.-

b) D ie m it allen M itteln  aus- 
g es ta tte te  und  iiber einen sehr 
ausgedehnten R aum  sich er- 
streckende N euanlage um 
faBt 12 O fengruppen m it je  
drei K am m ern, von denen wie
der jede G ruppe (vergl. Abb. 34 
und  35) ihren eigenen Gene

ra to r  erhalten  h a t. Jed e  K am m er h a t einen Fassungsraum  von 6 t  Rohkohle. Bei der H alfte  der 
Oefen erfolgt die F iillung noch in derselben W eise wie bei der alten  Anlage von der S tim seite  her, 
die andere H alfte  dagegen h a t m an noch w ahrend des Baues selbst fiir K ohlenzufiihrung von der 
Decke aus eingerichtet. Auch hier handelt es sich um  Schragofen, und  zw ar ist h ier noch die 
B esonderheit zu env:ihnen, claB auch die Heizziige schrag angeordnet sind.

W ie der O uerschnitt durch  einen der dreikam m erigen Oefen in Abb. 35 erkennen laBt, treffen 
L uft im d G eneratorgas oberhalb einer trennenden Zunge am FuBe der H eizw ande zusam m en, 
nachdem  die L uft in den R ekuperatoren  r , r 3 einen Teil der W arnie aus den A bhitze-R ekuperatoren 
r , r 4 entnom m en h a t. Von den R etortenofen her is t die U m spiilung des Scheitelgewólbes m it Heiz- 
gasen ubernom m en. E ine G aszersetzung w ird dadurch in diesem F alle n ich t herbeigefiihrt, da der 
Ofen infolge der schragen Lage bis zum  Gewolbe gefiillt ist, jedoch w ird der A ufw and an  feuerfestem 
M ateriał erheblich groBer. D er TiiryerschluB is t in ahnlicher W eise wie bei der a lten  Anlage m it 
Selbstdichtung ausgefiihrt, um  die lastige und zeitraubende Lehm schm ierung zu um gehen; jedoch 
sind die T iiren hier n ich t um  seitliche Angeln, sondern um  eine an  der O berkante angebrachte 
H orizontalachse drehbar.

b, i — Helzkan&le. ki—- k s =  O fenkam m ern. n—r4= R ekuperatoren . b  =  H orłzontaleT iirangel. 

Abbildung 34 und 35. Milnchener Schragkainmerofen der Stettincr 
Chamottcfabrik. B auart Ries.

* Beziiglich der naheren Beschreibung und der Ergebnisse vergl. R i e s  im „Journ. f. Gasbel." 
190 7 , S. 7 1 7  u. f.
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Zur E rhohung der G asausbeute kann das Einblasen von W asserdam pf gegen E nde der D estilla
tion, wie es bei V ertikalretorten  verschiedentlich geschieht, in F rage kommen. H err G asw erkdirektor 
Ries, der diesen G edanken bereits friiher ausgesprochen ha tte , te ilte m ir auf Anfrage m it, daB er 
wegen der ohnehin sehr hohen G asausbeute — bis zu 400 c b m /t —  einstweilen davon abgekommen 
sei, die Versuche aber wieder aufzunehm en beabsichtige.

Die E ntleerung der Oefen erfolgt naeh im ten hin in groBe W agen m it flachen K asten, auf denen 
auch die Ablóschung s ta ttf in d e t, indem der W agen w ahrend des H erausstiirzens des gliihenden Koks 
langsam seitw iirts gefahren wird. Vom Boschwagen aus gelangt der Koks in  eine groBe G rube, die 
sich an der ganzen Lśingsseite der B atte rie  entlang zieht und  aus der er durch einen groBen 
Greifer, der sich auf einem groBen K rane bewegt, nacli B edarf in E isenbahnw agen verladen oder auf 
einen groBen S tapelp la tz  gebrach t oder auch der Kokssieberei nebst Brechwerk, die fur die E rzeugung 
weiterer verkaufsfahiger P roduk te  angelegt ist, zugefiihrt werden kann. F iir die Kohlen ist ein 
groBes Vorratsgebiiude vorgesehen, von dem aus m ittels eines E levators die B unker fiir die Oefen 
beschickt werden konnen. Im  iibrigen kann  hier auf die T ransport- und  Beschickungsvorrichtungen 
nicht weiter eingegangen w erden; es sei dieserhalb auf den A ufsatz von H erm anns* verwiesen. F iir 
die Entleerung is t eine kleine, n u r zur Nachhilfe dienende AusstoBmaschine yorhanden.

Im alten W erk m ach t sich G raphitb ildung an den W andungen der Oefen bem erklich, die dazu 
notigt, etw a alle 4 bis 6 W ochen G raphitschalen von rd. 10 m m S tarke loszulosen und  die Ofendecken 
bei jeder Beschickung abzukratzen. In  der Neuanlage t r i t t  diese Erscheinung n icht auf.

Nahere E inzelheiten konnen aus der Beschreibung von R ies** entnom m en werden.
2 . D i e  K o k e r e i a n l a g e  d e r  S t a d t  I n n s b r u c k .  Diese K okerei ist dadurch 

bemerkenswert, daB sie eine der ersten m it H o r i z o n t a l k a m m e r ó f e n  ist. Sie ist im 
Oktober 1909 in B etrieb  genom m en worden und  fiir eine Tagesleistung von 15 000 cbm 
berechnet. D a eine K am m er bei der nu tzbaren  Lange von 4,1 m , wie sie h ier gew ahlt ist, der 
iiblichen m ittleren  W eite von 0,45 m  und einer Kohlenfiillhóhe von 2,5 m  n u r 3,8 t  Kohlen faBt, 
so sind fiir die genannte L eistung bei 24 stiindiger G arungsdauer und  einem G asgehalt der Kohle 
von 328,5 cbm  fiir die Tonne Kohle 12 K am m ern erforderlich, sodaB bei der auch h ier angew andten 
Zusammenfassung von je 3 K am m ern zu einer Ofengruppe 4 G nippen ausreichend sein muBten und 
auch in der T a t, wie ein angestrengter B etrieb  gezeigt h a t, ausreichen. Jedoch  sollen der S icherheit 
halber noch 2 G nippen zu je 3 K am m ern spiiter gebaut werden. A npassungen an den M inderbedarf 
erfolgen hier in der Weise, daB die eine oder andere Ofengruppe von der G asabsaugeleitung ge trenn t 
und auf 48 stiindige G arungsdauer eingestellt wird.

Zur Verkokung gelangt Saarkohle; der D urchschnitt der ersten  drei B etriebsm onate ergab, daB 
aus 100 kg lu fttrockener Saarkohle hergestellt w urden:

32,77 cbm Gas (bei 710  m m Q uecksilbersaule und  I 5°C) m it einem durchschnittlichen oberen 
Heizw ert von 5887 W arm eeinheiten.

70 kg K oks m it rund  5,50 %  Kokslósche und Kleinkoks,
5,6 kg diinnfliissiger Teer,
0,22 kg Am moniak.

Der B etrieb der G eneratoren erforderte von dem  erzeugten Koks 16,41 kg auf je  100 kg  Rohkohle. 
Es ist jedoch bei dieser Zahl zu berucksichtigen, daB die Ofenanlage zeitweise n ich t voll ausgenutzt 
werden konnte, und der Aschengehalt in die Zahl einbegriffen ist.

Zu bem erken is t noch, daB der niedrige L uftdruck  der dortigen Gegend auf die Beschaffenheit 
des verkauften Gases in der W eise einw irkt, daB er die E rzeugung eines kraftigeren Gases, ais es fiir 
gewohnlich notw endig ist, erfordert, wie der G ehalt des Gases an W arm eeinheiten zeigt.

Besondere Betriebsschw ierigkeiten haben sich, wie fiir den K enner yon  Zechenkokereien von 
vomherein zu erw arten  war, bei dieser Anlage n ich t ergeben. E ine G raphitb ildung t r i t t  kaum  ein. 
Beziiglich der S teigrohre ist, um  eine V erstopfung zu verm eiden, n u r ein tagliches einmaliges Aus- 
brennen des R ohres und  Durchwischen m it dem  W ischer erforderlich; zu r Y erringerung der dadurch 
-entstehenden B elastigung der N achbarschaft ist ein B lechschornstein eingebaut worden, an  den die 
auszubrennenden R ohre durch eine R ohrleitung angeschlossen sind.

Die K osten der Anlage werden m it 303 000 M ark angegeben; daftir werden bei Belassung einer 
Resen-e von »/« der ganzen Anlage taglich 17 500 cbm  Gas geliefert, sodaB die Ofenanlage das K ubik- 
meter Tageserzeugung m it 17,30 M ark belastet.

Der B edarf an  L euten  ist, d a  hier noch Lehm schm ierung beibehalten ist, verhaltnism aBig groB; 
■es werden in 24 stiindiger Schicht einschlieBlich A ufseher 11  M ann beschaftigt, weshalb auf eine

* D ie Kohlen- und Kokstransportanlage des Gaswerks der S tadt Munchen, „Zeitschr. d. Ver. d. 
Jnfi." 19x0, 667.

** „J. f. Gasbel." 1910  S. 1 7 7 .
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Abbildung 37.

Schicht 1300 cbm  Gaserzeugung 
en tfa llen ; jedoch werden aller
dings die L eute bei der gegen- 
w artig  noch n icht voll ausgebau- 
ten  Anlage n ich t vollkommen 
ausgenutzt.

Die Anlage is t hergestellt von 
der K oksofenbauanstalt Heinrich 
K oppers in E ssen -R uhr*

3 . L e u c h t g a s k o k e r e i e n  
d e r  S t a d t  W i e n .  Von be
sonderer W ichtigkeit fiir die Ge- 
w innung des Gases aus Kokereien 
sind die um fangreichen Kokerei- 
anlagen, die seitens des stadti- 
schen Gaswerkes in W ien bereits 
hergestellt bezw. in B au  be- 
griffen sind.

Die iiltere, im F riih jah r 1909 
dem  B etrieb  iibergebene Anlage 
um faCt 2 G ruppen von S c h r a g -  
k a m m e r o f e n ,  in denen sich 
insofem  ein F o rtsch ritt bekundet, 
ais die altere  Anlage in  der vorher

* W eitere E inzelheiten sind 
zu cntnehm en aus dem Aufsatz 
von D irektor P e i s c h e r  in der 
„Zeitschrift d. Vereins d. Gas- und 
Wasserfachmanner in Oesterreich- 
Ungarn“ 1910 , H eft 5 .
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geschilderten W eise aus 5 G ruppen zu je 3 K am m ern zusam m engesetzt ist, deręn jede G ruppe ihren 
eigenen G enerator h a t, w ahrend der neuere Teil der Anlage 19 E inzelkam m ern umfaCt, die von einem 
zentralen G enerator aus versorgt werden.

Das G eneratorgas en m a lt u. a. 10%  C 02, 2 1%  CO und 19 ,6%  H . Sein H eizw ert belauft sich auf 
rd. 1150 W arm eeinheiten. Die Z entralgeneratoranlage ist m it R iicksicht auf die groCen Reinigungs- 
und R eparaturkosten  hergestellt worden, welche bei den nach dem friiheren System  vorgebauten  
Einzelgeneratoren infolge des m itgerissenen S taubes und der durch den groBen E isengehalt dieses S taubes 
herbeigefiihrten sta rken  V erschlackung der Heizziige aufgew andt werden muBten. Die E n tstau b u n g  
erfolgt m it H ilfe eines ahnlich  wie die sogenannten B oreas-E ntstaubungsapparate der Braunkohlen- 
industrie w irkenden A pparates, bei dem ein V entilator m it W assereinspritzung venvendet wird. 
Der W asserdam pf, der ais W assergas dem Gase beigem engt wird, belauft sich auf 60 bis 70 %  der 
Koksfiillung des G enerators; diese W asservergasung d ient hauptsaclilich zur A bkiihlung, d a  m it 
Riicksicht auf die Schlackenbildung des H eizm aterials eine T em peratur von 950 bis iooo0 im  Gene
rator n icht iiberschritten  w erden darf. D er K oksverbrauch des G enerators belauft sich auf 13 bis 
I4% der gesam ten Koksmenge.

Die E n tleerung  der schragen Ofenkam m ern erfolgt zunachst au f eine schiefe E bene, auf der 
abgeloscht w ird und  von der aus der K oks auf ein d a run te r liegendes T ransportband  g le ite t; dieses 
fiihrt ihn zu einem E levato r, von dem er zu einem Koksbrech- und  Siebwerk gehobenw ird , das sich 
in geniigender Hohe iiber dem  Gelande befindet, um  E isenbahnw agen m it dem K oks beladen zu 
konnen. Die T iiren sind noch fiir Lehm schm ierung eingerichtet, sollen aber fiir S elbstd ichtung um- 
gebaut werden. Die A usnutzung der A bhitze erfolgt in R ekuperatoren, und  zw ar h a t m an dem  
Kanał fiir die A bhitze einen groBeren Q uerschnitt gegeben, einerseits der groBeren Mengen wegen 
und anderseits zur E rleich terung  der Befahrung und  Reinigung. Die T em peratu r im R ekuperato r 
betriigt beim E in tr i t t  der A bhitze 1050°, beim  A u str itt der vorge\varm ten L u ft 350 bis 400°.

F iir die aus dem  Z entra lgenerator gelieferten Gase sind, da diese wesentlich k a lte r ais die aus 
den E inzelgeneratoren abgegebenen Heizgase sind, indem  ihre T em peratu r n u r 550 bis 6oo° betriigt, 
Regeneratoren zweckmiiBiger, die bei den neuen Anlagen auch vorgesehen werden sollen.

Ais Reserve fiir die Zeit groBeren K raftbedarfs w erden auch hier W assergaserzeuger angew andt. 
Die K arburierung des W assergases erfolgt n ich t durch Benzol, sondern durch den D estillations- 
riickstand galizischer E rdole, der sehr billig zu r Verfiigung gestellt werden kann.

AuBer dieser bereits seit einiger Zeit in B etrieb befindlichen Anlage sind weitere Anlagen, und  zwar, 
wie oben erw ahnt, m it H o r i z o n t a l o f e n ,  teils in B au begriffen, teils p ro jek tiert. Die gegen- 
wartig im B au befindliche A nlage um faBt 18 K am m ern und  sollte im Ju n i dieses Jah res  in  B etrieb  ge
nommen werden. Auch hier soli von einer Zentralgenerator-A nlage das nótige Ofenheizgas geliefert 
werden. Sodann ist eine weitere Anlage von 28 K am m ern im  B au begriffen, die ebenfalls im Laufe 
des Jah res  fertig  gestellt w erden soli. Endlich  is t eine groBe Ofenanlage fiir das neue G a  s w e r  k 
L e o p o l d s a u  bestellt, die im O ktober 1911  dem  B etrieb  iibergeben werden und  fiir eine Leistungs
fahigkeit von vorlaufig 200 000 cbm  Gas taglich m it Erw eiterungsm oglichkeit bis auf eine Tages- 
leistung von 1 000 000 cbm  gebau t w erden soli. F iir diese Anlage ist gleichfalls eine groBe Z en tra l
generator-Anlage vorgesehen, die m it drehbaren R osten nach Kerpely ausgeriistet werden soli und  
bei der die Schlacke in granuliertem  Zustande ausgetragen wird.

D er fiir die N euanlage vorgesehene neue Kopperssche Ofen (Abb. 36 und  37) zeigt die 
Besonderheit, daB R egeneratoren fiir L uft und  Gas vorgesehen sind, d a  bei der G eneratorgasfeuerung 
annahernd dieselben Mengen Gas wie L u ft benotig t werden. GemaB der erprobten  K oppersschen 
B auart liegen die R egeneratoren in der Langsrichtung der Ofenkam m ern u n te r dereń Sohle, so 
daB der groBte Teil des h ier zur Verfiigung stehenden R aum es fiir das S teingitterw erk  aus- 
genutzt ist. Jed e  H eizw and w ird , wie die A bbildung erkennen laBt, von zwei W arm espeichem  
bedient, dereń einer sie m it Gas, der andere m it L uft versorgt. D urch die A nordnung der 
W armespeicher ist e rre ic h t, daB die dunnen Teilwande n u r L uft von L u f t , n ich t G as von 
Luft trennen, U ndichtigheiten also n icht viel auf sich haben.

H ervorzuheben ist der gu te  H eizw ert des in  den Kam m erófen gewonnenen K oks in  Ver- 
gleich m it R etortenkoks, w odurch es erm óglicht worden ist, daB die W assergasanlage je tz t s ta t t  
der friiheren Gasmenge von 110  cbm  auf 100 kg eingesetztes B rennm aterial n ich t weniger ais 
160 cbm liefem  kann. (Forts. folgt.)

* 7 ^
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U e b e r  S c h i e n e n s t a h l . *
{Hierzu eine Kunstdruektafel.)

| \ |  ach einer einleitenden geschiehtlichen Zusam- 
*■ '  mehstellung der Entwicklung der Schienen- 

•stahlerzcugung in den Yereinigten Staaten von 
Amerika und in Europa stellte P. B r e u i l  einige 
Betrachtungen iiber die Yerbesserungen an, die 
bisher in der Behandlung des Metalle!, iiber die 
Temperatur, welche am Ende des Walzverfahrens 
am  geeignetsten ist, usw. durchgefuhrt worden sind, 
und bespracli dann im einzelnen die Selbstkosten 
■der Bessemerstahlschienen in Amerika. Auf diese 
Ausfiihrungen mag hier nur hingewicsen werden, 
■da sie nichts wesentlieh Neues bringen.

Die Eigensehaften des Stahls werden durch die 
ublichen Bestandteile in folgender Weise beein- 
fluBt: Der Kohlenstoff bildet bei steigendem Gehalt 
wachsende Mengen von Zementit, der dem Stahl 
seine groBere Iliirte erteilt. Das Mangan spielt 
eine ahnliche Rolle, insofern ais es in den Ferrit 
gelSst eintritt und so einen Teil desselben gleich- 
sam wirkungslos macht. Der Kohlenstoff findet 
.also eine kleinere Menge Ferrit vor, so daB es den 
Anschein hat, ais ob man es m it einem kohlen- 
stoffreicheren Stahl zu tun hatte ; anderseits wird 
Ferrit, welcher Mangan aufgelost hat, hftrter, wo
durch auch das ganze Mctallgefiige viel zaher wird. 
Der Schwefel befindet sich im Stahl in gelostem 
oder gebundenem Zustande; im Ferrit gelost, hat 
er bei kleineren Gehalten nur wenig EinfluB; 
wenn er dagegen an Mangan gebunden ist, bildet 
■er Korner, dereń schadliche Rolle weiter erortert 
wird. Abb. 1 zeigt in einer Schiene solche Korner, 
die durch die Walzung in die Lange gezogen sind. 
Der Phosphor iibt einen ebenso schadlichen Ein
fluB auf die Festigkeit aus; jedoch sollten nicht ihm 
•allein alle Matcrialfehler zugeschrieben werden. 
Die Amerikaner lassen ais oberste Grenze 0,1 %  zu ; 
jedoch fand man auch Schienen, welche mit hoherem 
Gehalt an Phosphor doeh sehr lange gehalten haben. 
Das Silizium scheint dagegen geeignet zu sein, die 
Eigensehaften der Schienen zu verbessern. Breuil 
beleuchtet die Yersuche von S a n d b e r g und 
dereń Besprechung durch W i n d s o r  R i c h a r d s , 
D a v i d E  v a n s , A r n o 1 d und R i p p e r , 
und crinnert daran, daB Sandberg sogar Schienen 
m it einem Siliziumgehalt bis zu 0 ,5%  verlangte; 
dieses Silizium soli jedoch nicht im Roheisen ent- 
halten sein, sondern mit den Zusatzen dem Stahl 
zugefiihrt werden.

Auf dio S p e z i a l s t a h l e  iibergehend, be- 
spricht der Yerfasser zuerst den M a n g a n s t a h l  
von S c h n e i d e r  & C i e , dessen Proben aus- 
gezeichnet ausfielcn (ZerreiBfestigkeit 97 bis 107 kg 
bei 42 bis 55 %  Dehnung) sowie die Schienen 
der P a s s a i c  S t e e l  Co., welche 9 bis 10%

* Ausziigliche Bearbeitung eines von P i e r r e
B r e u i l ,  Couillet, vor dem ln ternationalen KongreB 
Dusseldorf 1910 gchaltenen Yortrages.

Mangan und 0,90 bis 1,25 %  Kohlenstoff enthielten 
und dieseiben Zahlen ergaben wie die ersteren. 
Die B o s t o n  E 1 e v a t  e d R a i l w a y  Co. 
hat auch Schienen aus Manganstahl erzeugt, welche 
jedoch sehr teuer zu stehen kamen. Diese Mangan- 
stahlschienen kosten namlich 420 Jl  fiir die Tonne, 
wahrend gewohnliche Schienen nur auf 120.11 zu stehen 
konunen. Zielit man auBerdem das leichtere,'Ilosten, 
die schwierige Bearbeitung und Behandlung, welche 
sie erheischen, in Betracht, so scheint die liingere 
Abnutzungsdauer der Manganstahlschienen dadurch 
reiclilich aufgewogen.

Das Kupfer iibt einen ahnlichen EinfluB aus 
wie das Silizium, Mangan usw. und erteilt dem Stahl 
eine groBere Hartę, wofern nicht zu groBe Mengen 
zugesetzt werden. Bei Stahl mit 0,15 bis 0,30% 
Kohlenstoff liegt die Grenze bei 15 %, fiir kohlen- 
stoffreiclieren Stahl bei 10 %  Kupfer, wobei es 
sich um gegossenen Stahl handelt; sobald dieser 
jedoch gewalzt werden soli, so darf ein Gehalt von
4 %  Kupfer nicht iiberschritten werden. Bei 1 % 
Kupfergehalt erhielt man einen Stahl von 65 kg 
Festigkeit und 20%  Dehnung, wodurch die Selbst
kosten um 12 Jl erhóht wurden, aber ein auBerst 
gutes Materiał erzielt wurde.

Was den EinfluB des Titans betrifft, so sei 
auf die sehr ausfiihrlichen Arbeiten von v. M a l -  
t i t z *  hingewiesen. Hier muB jedoch wieder der 
Kostenpunkt in Betracht gezogen werden, denn ein 
Preis von 1320 Jl  fiir die Tonne 15 %iger Legierung 
gibt bei einem Zusatz von 5 kg f. d. t  Stahl eine Preis- 
erhohung von 6,60 Jl  f. d. t. Das Yanadium verhalt 
sich ahnlich wie das Titan, es spielt die Rolle eines 
Reinigungmittels. Die Verwcndung von Nickel 
und Chrom fiir Schienenstahl scheint nicht geniigend 
yersucht worden zu sein; ersteres zeigte wenige 
Vorteile, wahrend das Chrom wieder viel zu teuer 
ist, um praktisch anwendbar zu sein.

Breuil kommt damit zu der Frage, ob es nicht 
zweckmaBiger ware, Mittel zu suchen, durch welche 
der g e w o h n l i c h e  Martin-, Thomas- oder 
Bessemerstahl fiir Schienenzwecke verbessert werden 
konnte; er erinnert hierbei an die Mitteilungen 
von S t  e a d ** uber die Behandlung des Schienen- 
stahls, obzwar immer gewisse Schwicrigkeiten dereń 
praktischen Anwendung im Wege stehen. Der 
Yerfasser streift auch kurz die Yerwendung von 
Elektrostahl und kommt zu dem Schlusse, daB 
gute Thomasstahlschienen ebenso gute Yersuchs- 
zahlen aufwcisen konnen, wogegen der Preis der 
Elektrostahlschienen m it 40 Jl  f. d. t  hoher bewertet 
werden muB. Die Thomasstahlsehiene scheint somit 
schlieBlich den Markt behaupten zu sollen, wenn die 
Qualitat und die Selbstkosten der Erzeugnisse der 
verschiedenen Yerfahren in Yergleich gezogen werden.

* „ S ta h l  u n d  E ise n “  1909, 13. O k t., S. 1593.
** „ J o u r n a l  o f th e  I ro n  a n d  S tee l I n s t i tu te "  1903.
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Abbildung 1. Einschlilsse X  35

von Schwefclmangan in dcm Fcrrit eines SchiencnstahU.

Abbildung 2. Langsschnitt • 85 Abbildung 3. nat-Gr-

durch eine Schiene m it einem RiB im oberen Teil. Schiencnoberflache m it feinen Risscn.



Abbildung 5. X 8I*

Laufllaehe einer Schicnc mit Rissen in dom sproden Teil*

Abbildung 7. Tcrkl

Bruch flachę einer Sehiene, oben m it einom 
einem Riśsc entsprechenden schwarzen Fleck.

Abbildung 4. vcrkl.

Risse naeh der Aetzung m it verd. Salzsaure.

Abbildung 0. rcrkl.

Biegeproben derselben Sehiene m it und ohne Zug- 
beanspruchung der sproden 1-aufflaęhen.sehicht.
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Z a h l e n t a f e l  1.

Halbmesser der 

Kurven

G ew ohnllcher
Bfssem crslnhl

Qunlltata-
Ile^Memcrstalil

M ckelstahl M&nganstatil M artlnstahl

M onate ! Tage M onate Tsgc Monate Tago M onate Tage M onate j Tage

2.5,0 Metcr . . . . 2 ! 3 8 18 3 12 70 4 i 1 11
27,0 „ . . . . 2 17 10 15 4 4 80 10 i 27
27,5 „ . . . . 2 18 10 11 4 3 06 15 i 20
30,5 ..................... 4 3 11 13 0 19 128 9 •> 21
32,0 ..................... 3 7 13 8 5 7 101 5 o

“ 1
7

A b n a h m e b e d i n g u n g e n  y o n  S c h i e n e n .
Brcuil beriihrt diese Frage eigentlieh nur voriiber- 

gchend und hebt besonders die Mitteilungen yon 
C o 1 b y * iiber die amerilcanischen Abnahme- 
verfahren hervor, wonach don ZerreiBproben in 
Amerika keinerlei Wichtigkcit beigemessen wird, 
dagegen hauptsachlich die Scldagproben in erster 
Reihc stehen und ais der Praxis am sichersten ent- 
spreehend angesehen werden. Dem Brinell-Ver- 
fahren, also der Messung der H artę der Schienen- 
oberflaehe, ist cin gewisses Interesso nicht abzu- 
sprechen, jedoch musse man mit den daraus zu 
ziehenden Schliissen yorsichtig sein. Nach kurzer 
Besprechung der yon S t  a n t  o n .** und S a n i t e r f  
'orgeschlagenen Schleifversuche, denen Brcuil je
doch eine wirklich praktische Bedeutung abspricht, 
kommt er zum interessantesten Punkto seines Yor- 
trags, namlich der
A b n u t z u n g d e r S c h i e n e n  i m B e t r i e b e .

Auf Grund praktischer Messungen hat C o u a r d 
den Satz aufgestellt, daB die Abnutzung des Schienen- 
kopfes in direktem Verhiiltnis steht 1 . zu der durch- 
sclinittliehcn Tonnenzahl der Ziige; 2. zu der durch- 
schnittlichen Geschwindigkeit derselben; 3. zu der 
Durchbiegung der Schienen zwisehen ihren Auf- 
lagepunkten; 4. zu einem mit der Stahkjualitat 
"'echsejnden Koeffizienten und 5. zu den Neigungen 
der Strecke; er kommt hierbei zu folgender Formel: 

100 J  J
N =  T ... V X  L? X  J  +  aD» X 

Hierin bedeutet 
X =* dio Anzahl der Zilge entsprechend 1 Millimeter 

Hohenabnahme des Kopfes,
T =  das Durehsehnittsgewicht eines Zuges in t,
V =  die Durchschnittsgeschwindigkeit in Kilometern 

fiir dio Stunde,
J  =  das Triigheitsmomcnt des Schienenquerschmttes 

in Zentimetern.
L =e Entfernung zwisehen den Schwellen in Metern, 
D =  Neigung der Strecken in Millimetern auf das 

Motor,
a : Koeffizient gleich 0,023 far Gefalle und 0,012

ftir Steigungen,
C =  Koeffizient veramlerlieh je nach der Herkunft 

der Schiene.
Letzterer Koeffizient war fiir die Schienen der Bahn 
Paris—Lyon—Mćditerranee mit 1,4 angenommen.

* „Proceedings of the American Society of Civil 
Engineers" 1900, lid. 20, Nr. fi, S. 768 bis 772.

** „Journal of the Iron and Steel In stitu te"  1908, 
Bd- I, S. 54.

t  „Engineering" 1908 S. 493.
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Die Formel zieht diejenigen Schienen, welche wegen 
Bruch oder RiBbildung entfernt werden, nicht 
in Betracht und filhrt zu einer Abnutzung von 
1 mm fiir 35 000 000 t bei Zugrundelegung von 
200 000 Ziigen zu je 200 t Durchschnittsgewicht. 
Die Franzosische Westbalm nimmt 1 mm, die Fran- 
zosische Nordbahn 1,80 mm fiir 100 000 Ziige an. 
Die Abnutzung wird fiinfnialstarker,wcnndieBremsen 
wirken; in Tunnels und bei den Bahnhofen ist die 
Abnutzung zehnmal stiirker ais auf offener Strecke; 
cndlich ist dieselbe an der See durch Korrosions- 
wirkung iiuBerst stark. In den Jahren 1900 bis 1905 
verglich D u d 1 e y wciche und harte Schienen 
von 49,6 kg f. d. m  und fand, daB die harten nach 
250 Millionen Tonnen 4 mm Abnutzung aufwiesen, 
wahrend die weichen sich doppelt so rasch abnutzten. 
Breuil erinnert dann an die friiheren Mitteilungen 
von P  o u r c c 1 *, nach weichen nach einer sorgfiiltigen 
thermischen Behandlung Schienen mit 0,105 %  
Phosphor sich besser verhielten ais solche mit 0,058 %  
Phosphor. D o r m u s fiihrt Schienen mit 0,130 % 
Phosphor an, welche 22 Jahre im Betriebe standen, 
und A n d r e  w s erwahnt ahnliche mit 0,120 % 
Phosphor.

In Amerika wurden bei vier Eisenbahngcsell- 
schaften Versuche mit Nickelstahlschicnen angestellt, 
wobei sich ergab, daB im Yergleich zu gewóhnlichen 
Schienen mit 0,49 %  Kohlenstoff auf derselben 
Strecke mit Zuggcschwindigkeiten von 70 km i. d. 
Stunde die Querschnitte der Abnutzungen bei 
gewohnlichem Bessemerstahl 2,1 bis 3,8 qcm, bei 
Nickelstahl 1,8 bis 2,3 qcm betrugen. Ebenso er
gaben Yersuche auf der Metropolitan Railway in 
Boston bei mittleren Zuggcschwindigkeiten von 
13 bis IG km i. d. Stunde eine viel groBere Dauer der 
Manganstahlschienen gegeniiber den anderen, wie 
aus Zahlentafel 1 zu erselien ist.

Breuil bemerkt hierzu, daB diese Yersuche, die 
auf schwierigen Streekenpunkten durcligefiihrt wur
den, fiir groBe Bahnen und offene Strecken nicht 
maBgebend sein konnen; auch ist zu beriicksichtigen, 
da.0.1 m Manganstahlschienen 88 M kostet gegen 
4,80 J I  fiir gewohnliche Schienen. Bei der Schienen- 
revision schenkt man meistens nur den iiuBerlichen 
Erscheinungen, wie Abflachung und Abnutzung, 
Beaehtung, wahrend man die eigentlichen inneren 
Strukturanderungen des Metalls auBer acht laBt. 
Zuweilen zeigt die Laufflache von im Betriebe 
gewesenen Schienen eine wellenformige Riffelbil-
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dung. Die nach der Brincllprobe gemessene Hiirte 
von solchen tiefen und vorstehcnden Stellen 
ergab bei ersteren eine Hftrtezahl von 282, bei 
letzteren von 227, wahrend die Seiten 183 aufweiscn; 
die chemische Zusammensetzung dieser abgehobelten 
Tcile war jedoch die gleiche, so daB man den SchluB 
ziehen kann, daB hier die Zusammensetzung des 
Stahls nicht von EinfluB ist; dagegen ist der Gefiige- 
aufbau nicht uberall gleich, vielleicht kann auch 
dic Bearbeitung im Walzwerk selbst eine Rollc bei 
dieser noch nicht aufgekliirten Erschcinung spielen. 
Die unregelinaBige Abhutzung fallt ofter auch mit 
Materialfehlem zusammen, wie z. B. dem Yor- 
handensoin yon tiefgehenden Risscn im Kopfc, 
oder auch dem Bruche der Schiene selbst. Die Haupt- 
ursache der Abnutzung liegt jedoch in den immer 
stiirker belasteten Radern und in den immer gróBeren 
Zuggeschwindigkeiteń, wobei man nicht vergesscn 
darf, dafi thcorctisch das Bad die Schiene nur iu 
einem Punkte beriihrt, und daB dadurch fortwiihrende 
Formanderungcn, ein AbreiBen des sprode gewordenen 
Metalls und auch Molckiilarverschiebungcn ent- 
stehen. Unter den mechanischen Einwirkungen, 
welchen die Lauffliiche einer Schiene ausgesetzt ist, 
muB diese ihre Form andern; da der Druck oft 
groBer ist ais die Elastizitatsgrenze des Metalls, 
so ist diese Deformation eine bleibende. Zugleicli 
tritt eine gewisse Hiirtung ein, was eine einfacho 
Probe bestatigt; druckt man z. B. eine Stahlkugel 
auf die Lauffliiche und auf den FuB einer solchen 
Schiene, so sieht man, daB der Hartekoeffizient 
nach Brinell von 170 oder 200 auf 350 steigt, wie 
bei einer im Betriebe gebrochencn Schiene von 
77 kg ZerreiBfestigkeit festgestellt wurde.

Um zu sehen, wie tief diese Hiirtewirkung reicht, 
wurden von dem Kopfe einer Schiene acht Schichten 
von 1 mm Starkę nach und nach abgehobelt, so 
daB eine treppenformig abgestufte Flachę ent- 
stand; auf jeder Stufe wurden drei Druckproben mit 
einer Kugel von 10 mm Durchmesser unter einem 
Druck von 3000 kg angestellt. Die in dieser Weise 
gefundenen Zahlen sind aus Zahlentafel 2 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  2.

Stufe

Lage der E indrucke au f den  Stufen

seltllch 
gegen  die 
AuUensclte 

der 
Sclilene

in d er 

3Iltte

seUUcH 
ffegen d ie 
] n iie u se lte  

der 
Schiene

N r . 0 =  (Laufflachę) 209 277 302
„ 1 ................ 293 280 277

i} 277 269 293
. . 3 ................ 255 241 209
„ t ................ 228 223 228
, 5 . . . . . . 228 212 217
„ 6 ................ 228 217 228
„ 7 ................ 228 207 22S
„ s .............. 223 207 223

* „ R e v u e  tle  M e ta llu rg ie “  1904, J u n i ,  S . 381.

Die so untersuchte Schiene war eine doppel- 
kopfige, deren unten liegender Kopf die Hartezahl 
207 ergab; die Hiirtewirkung der WagenrSdcr in 
der Mitte ist demnach nur bis auf G mm yon der 
Oberflache gemessen mcrkbar. Diese Frgebnissc 
werden durcli die mikroskopische Untersuchung 
eines Langenquersęhnittes der Schiene nicht be- 
stiitigt; so zeigt z. B. Abb. 2 eine Strukturanderung 
des Metalls nur bis auf eine Holie von V, mm. Da
gegen zeigt uns die mikroskopische Untersuchung, 
in weleher Weise diese Hiirtung stattgefunden hat; 
man sieht ein FlicBen des Metalls in einer, der Be
wegung der Eisenbahnziige entgegengesetzten Rieli- 
tung. Auch beobachtet man unter dem Mikroskop 
einen RiB, weleher von der zerflossencn Metall- 
schicht ausgeht und sich zwischen Inseln von Perlit 
in die darunter befindlichc Schicht hinein erstreekt. 
Eine groBe Anzahl kleiner Risse konnte sogar 
mit bloBem Auge beobachtet werden, nachdem die 
gehiirtetc Lauffliiche der Schiene abgeriebcn und 
mit Benzin gewaschcn worden war. Abb. 3 zeigt 
diese Risse nur schwach, da sie sehr fein sind; etwas 
besser treten sie in der Abb. 5 hervor, da hier eine 
Politur und eine Aetzung yoraulging. Man hat in 
diesem Falle zwei vollst5ndig verschicdene Fliiclien, 
von denen die weiBe, der gehiirteten Zone ent
sprechend, die Risse zeigt, wahrend die schwarze 
das gewohnlichc Gefiige des Schicncnstahls auf- 
wcist. Eine einfache Yorbereitung zur makro- 
skopischen Beobachtung liiBt auch augenblicklicli 
die Risse hervortreten, wie dies aus Abb. 4 ersicntUch 
ist. Sejbstverstandlich findet diese Hiirtung des 
Schienenkopfes in mehr oder weniger unregelmaBiger 
Weise sta tt, die Seitenteile werden in geraden Strecken 
weniger angegriffen ais die mittlere Fascr; das 
Umgekehrte findet in Kurven statt. Die chemisehe 
Zusammensetzung der untersuchten Schiene war 
mittelmiiBig, sie enthielt 0,54 %  Kohlenstoff, 0,144 % 
Phosphor, 1,00%  Mangan und 0,08%  Schwefel; 
trotzdem konnten wahrend 28 Jahren Tausende von 
Tonnen dariiber gefahren werden, und ist der Bruch 
nur dcm unyermeidlichen Zerfall zuzuschreiben. 
Wurden Toile der Schiene in solcher Weise gebogen, 
daB der nicht befahrene Kopf auf Zug beansprucht 
wurde, so wurde eine Pfeilhohe von 100 mm auf 
cin Meter Lange ohne Bruch erzielt; unigekehrt, 
d. h. bei Zugbeansprucliung des befahrenen Kopfes, 
brach die Schiene ohne jede Deformation, da die 
veriinderte Oberflache jede Fahigkeit zu einer Form- 
iinderung verloren hatte (vgl. Abb. 0). Die Brtich- 
fliiche zeigte schwarze elliptische Fliiclien, welche 
die fruheren Risse kennzeichnen (Abb. 7). Ebenso 
konnten kleine Probestiibe aus der gehiirteten Schicht 
zerrissen werden, ohne irgendwelche Delmung zu 
zeigen, wahrend Stabe aus dem Kern des Kopfes eine 
Dehnung von 18 bis 20 %  ergaben. Diese Erschei
nungen sind yon groBter Wichtigkeit fiir die Sicher- 
heit von Eisenbahnlinien, da sie auch bei den besten 
Stahlsorten vorkommen; sie wurden auch schon
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in anderer Form von Thomas A n d r e w s *  an- 
gefuhrt. Die im Betriebe gehiirteten Schienen 
sollten sorgfiiltig beobachtet und entfernt werden, 
sobald man mikroskopisch kleine Risse feststellt. 
Man kOnnte auch die gebildete harte Schicht durch 
gecignete Yorrichtungen entfernen, wonach die 
Schiene genugend elastische Eigenschaften bei- 
behalt, um weiter verwendet zu werden. Ein Aus- 
gliihen wiirde dehselben Zweck erfiillen, ist aber 
nicht praktiscli durchfiihrbar.

Was die Schicnenbriiche im Betriebe und ihre 
Beźiehungen zu dem inneren Gcfiige des Stahls 
anbetrifft, so haben die Arbeiten von J o b * *

* „Journal of the Iron and Stcol Institu te" 1905, 
Bd. 2, S. 320.

** „Cassiers Magazino** 1907, Mai, S. 00.

und D u d 1 e y f  ergeben, cJuŁS sichere Schlusse 
iiber zahlenmśiBige Yerhaltnisse unter den verschie- 
denen auf die Lebensdauer der Schienen einwirkenden 
Faktoren leider nicht gezogen werden konnen; 
es scheint jedoch, daB man die Wichtigkeit einiger 
dieser Faktoren iibertreibt.

Zum Schlusse teilt Breuil einige statistische
Zahlen dariiber mit, nach welchen Schienenbriiche
im Anfang der Betriebszeit h&ufiger sind ais spater.
Die Ursachen fiir die Schicnenbriiche im Betriebe
sind noch nicht ganz klargestellt, jedcnfalls aber
muB gesagt werden, daB die Erzeuger nicht immer
die Schuldtragenden sind. . _

A . Gouvy.

f  ,,Proeeedings of the American Society for 
Testing Jlatcrials", Bd. 9, 1909 S. 98.

Ueber Bewegung und Lagerung von Eisenerzen auf Grubenanlagen.
Yon Bergassessor K. G 1 i n z in Saarbrucken.

(Hierzu Tafel XXIX. -

IHiir yereinigte Y orratsbehalter und Lagerplatz- 
betriebe ist eine besonders gliicklicho, von 

der Firma Heckel gemeinsam mit der betreffen- 
den Yerwaltung ausgearbeitete und ausgofiibrte 
Liisung, dic ais Norm altyp gelten kann, auf Abbil
dung 4 dargestellt. Es sind wieder zwei Schiichte 
voreseghen, von denen in der Regel jeder auf je  
eine lliilfte (I und II) des Fiillrumpfes und des 
Lagerplatzes arbeitet. Es kann aber auch 
ein kreuzweises Arbeiten m it einem Schacht. auf 
die andere lliilfte der Stapelritume statlfinden. 
Im normalen Betriebe re rk e lirt auf jeder der 
beiden Halften des Y orratsbehillters und des 
Lagerplatzes ein Mehrfachkrelselwipper, im ganzen 
also vier. Samtliche W agen machen den W  eg iiber 
den Y orratsbehalter und Lagerplatz und kehren 
im Kreislauf tlber eino in der IM itte der Anlage 
gęlegene feste Mittelbriicke zum Schaclite zuriick. 
Die Betriebsweise ist fiir den haufigeren, auf 
dem unteren Teil der Figur 2 dargest.ellt.en Fali 
der Ablagerung im Y orratsbehalter derart, daB 
die leeren W agen aus dem Y orratsbehalterw ipper 
dem Lagerplatzw ipper z u laufen und ihn ais 
Brilcke, welclie stationar an ih rer Stelle stehen 
bleibt, passieren, worauf sie iiber die M ittel
briicke zum Schacht zuriickkehren. F ur den Fali 
<ler Lagerplatzbescbickung, welcher aus dem 
oberen Teil der F igur 2 erślchtlich is t, ist 
das Verfahren ahnlich. Die W agen laufen iiber 
den Y orratsbehalter bis zum Lagerplatzwipper, 
werden in diesem gekippt und kehren auf der 
Mittleren Itiicklaufbriicke zum Schacht zuriick. 
Es ist nur der Unterschied vorhanden, daB ais 
Briłćke zum Passieren des V orratsbebalters 
nieht der Kreiselwipper genoinmeń fstV1 sondern 
«ine besondere, leichte Hilfsbriicke zur Schoriung 
des an sich ófter gebrauchten und daher sta rker

SchiuB von Seito 1505.)

beanspruebten W ippers fur den Y orratsbehalter. 
Soli der andere Schacht auf die Halfte I  des Yor- 
ratsbehalters arbeiten, dann wird das Zwischen- 
stuck der festen Mittelbriicke weggeuommen 
und der Kreislauf der W agen durch Einriicken 
zweler an den Kopfenden der Anlage befind- 
lichen Yerbindungsgleisstiicke hergestellt, ebenso 
wie der Lagerjilatzw ipper fiir Teil I  fiir den 
W agenrlicklauf in die Achse der Hilfsbriicke 
gestellt. wird. Die W agen werden also im Wipper 
iiber Y orratsbehalter I I  gestiirzt und fahren dann 
iiber die beiden Lagerplatzwipper und die Hilfs
briicke auf Y orratsbehalter I  zum Schacht zurilck. 
Das llUckverladen vom L agerplatz geschieht liler, 
nebenbei gesagt, durch zwei Dainpfsehaufeln. 
Die beiden Gleise dafilr sind in der Mitte zwischen 
der W ipperfahrbahn und dem aufierbalb einer 
kleinen W ehnnauer befiudlichen Gleis fiir die 
beladenen Eisenbahnwagen angeordnet. Sie ver- 
mogen somit leicht je  eine Halfte der Erzboschung 
abzutragen.

ZahlenmaBigo Angaben iiber diese Anlage 
waren leider nicht zu erhalten. W ill man die 
Rundlaufbrilcke wenigstens filr den Lagerplatz 
sparen, so ergibt sich die Anordnung nach Ab
bildung 5 F igur 2 m it teilweisem W agenriicklauf.

W erden Leistungen gefordert, die mit einem 
einzigen Kreiselwipper norinalerB auart nicht mehr 
bew altlgt werden konnen, so ist die Anordnung 
zweier Kreiselwipper auf einem einzigen Unter- 
gestell (Abb. 5 Fig. 3) vorzuschlagen. W ird die 
Leistung fiir den L agerplatz noch groBer, also 
insbesondere bei kleinen Y orratsbehaltern, und will 
man ferner wegen der griiBeren Entfernung z. B. 
eine Seiiforderung anwenden, dann empfiehlt es sich, 
wie das Abbildung 6 zeigt, den Kreiselwipper 
fiir den Lagerplatz mit einer verfahrbaren Briicke
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7.u vereinigen, iiber welche die Grubenwagen 
gezogen werden. Es kann dieser W ipper weit 
mehr leisten, weil er zur Aufnalime der yollen 
W agen nicht immer an eine bestimmte Stelle

anlagen gewissen Schwierigkeiten begegnete, die 
aber wegen der sonst damit erreichten Verein- 
fachung des Betriebes sehr erstrebensw ert sind. 
Die Einfiihrung in die Grube selbst ist auch nur

F ig u r 2.

zuriickgefahren werden mufi. son
dern ilun die W agen au jeder Stelle 
mascMnell zugefiilirt werden. Dies ist 
noch besonders vorteilhaft, wenn die 
Briicke aus spater zu erorternden Griinden 
zwecks Eiickladung mit Greifer ausgeriistet wird.

F u r  Forderwagen, welche des Kippens in 
Kreiselwippern nicht mehr bedlirfen, ist noch auf die 
ais S e l b s t e n t l a d e w a g e n  gebauten Forder- 
gefafic einzugehen, dereń B auart bei ih rer Ein- 
fiihrung in den Grubenbetrieb und auf Sehacht-

F ig u r 1.

II

bei neuen Anlagen moglich und konnte bisher 
erst einmal von der Firm a Heckel in einer 
Stollengrube ausgefiłhrt werden, wodurch aber 
eine der interessantesten Anlagen des ilinette- 
bezirkes geschaffen wurde. I s t  die Grube schon 
alter, dann mufi man sich mit der Umladung iiber 
Tage abfinden, und man wendet dieses System.

Abbildung i .

Sehachtanlage m it vereinigtem  V orratsbehiilter und L agerplatz 

sowie m it B etrieb durch K reiselw ipper und "Wagenrundlauf.
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welches wegen der Selbstentladewagen eine 
groBere Beweglicbkeit gesta tte t, vor allem da 
an, wo besondere ortliche Umstande dazu 
zwingen. Dieses kann sein, wenn z. B. der 
Betrieb fiir Grubenwagen m it Mehrwagen- 
Kreiselwipper deshalb nicht gut angangig ist, 
weil fiir die Aufstellung yon Wagenziigen nicht, 
der geniigende P la tz  yorhąnden ist, und man

zeigen die Figuren 4 und 5 auf Tafel X X IX . Ueber 
den Radsatzen ist ein aus zwei schragen Boden 
gebildeter, mit ihnen zu einem soliden Rahmen 
verbundener Langsrucken angeoi'dnet, an dem 
die Stirnwilndo fest sind. Die Seitenklappen 
drehen sich oben um ein Scharnier, dessen Achse 
zwischen den beidcu Stirnwanden befestigt ist. 
Diese Seitenklappen, die zum Schutz gegen Aus-

F ig u r 1.

F ig u r 3.

Abbildung 5. Schacbtanlage m it vercinigtem  Y orratsbehalter 
und L agerplatz, sowie m it B etrieb durch Kreiselw ipper und toilweiBon 

W agenrand- und Riicklauf.

sich wegen zu grofier Nahe mit den Nebenein-
nchtungen fiir den Kreiselwipper nicht richtig 
entwickeln kann, oder wenn z. B. die P lattform  
des Behalters hoher liegt ais die Scbachthange- 
bank, um auf beschranktein P la tz  den notigen 
Inhalt des Behalters zu erzielen.

Fiir den Grubenbetrieb mit Selbstentlade- 
wagen ist allgemein zu sagen, dafi die Starke- 
verhaltnisse der einzelnen W agenteile reichlicher 
ais sonst zu wahlen sind. Eine fiir Grubenbetrieb 
Seeignete und ausgefiihrte Form solcher kleinen 
^  agen, die moglichst einfach gebaut sein mussen,

beulen auch recht kraftig  
sein mussen, sind etwas nach 
einwarts gerichtet und wor
den durch zwei Nasen fest- 
gehalten, welche an zwei 
in der Mitte un ter dem 
W agenrucken zusammen- 
stofienden Hebeln befestigt 
sind. Dieses Hebelpaar wird 
betatig t durch einen zwi
schen der Fahrbahn befind- 
lichen Langshebęl. D ieser 
Langshebel w ar nun bei son
stigen ahnlichen Selbstent
ladewagen so ausgebildet, 
dafi er durch Anfahren gegen 
einen Anschlag und durch 
Ausweichen nach oben die 
seitlichen Oeffnungshebel 
wegdriickte und so die Seiten
klappen freigab, so daB das 
mit Druck dagegenliegende 
Fordergut auf dem Riicken 
abrutschen konnte. F iir den 
in der Praxis ausgefiihrten 
F ali wurde gemeinsam mit 

der technischen Betriebsleitung des betreffenden 
W erkes die umgekehrte E inrichtung gefunden, 
daB der Oeffnungshebel nach unten gezogen 
w ird.* Es wird dadurch yermieden, dafi der 
Hebel durch Schleppen auf irgend einem in der 
Strecke liegenden ITindernis, wie z. B. einem 
Stiick E rz  oder dergl., nach oben gedriickt wer
den kann. Das nerunterdriicken des llebels ge
schieht dann durch eine besondere Einrichtung, 
welche aus einer W inkeleisenfiihrung mit einem

* P a ten t der F irm a H eekel K r. 191 092.
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Schlitz fiir den Oeffnungshebel besteht. In (liesem 
Schlitz wird der mit einem Stifte versehene Oeff- 
nungshcbel zwangsweise nach unten gefuhrt. H at 
man yerschiedene Entleerungsstollen, dann hat 
man dio O.effnungsyorrlchtungen an verschiedenen 
Stełlen anzuordnen oder sic von der einen zur 
anderen Stello zu verlegen. W ill man dieses 
oftere Verlegen yermelden, dann konnen die Oeff- 
nungsyorrichtungen inR eihen liintereinander, aber 
einzeln umlegbar, angeordnet werden. D er niedrig-

F ig u r 2.

Abbildung 6.

Schachtanlage m it  Y e re in ig te m  Y o rra tB - 
behiilter und Ł agerplatz m it Kreinel- 
wippern, •w otoii d e r  f iir  den L ager- 
platz auf e in e r  yerfahrbaren  I t f lc k v e r la d e -  

b r i ic k e  a n g e o r d n e t  ist.

stehende Teil ha t dann einen D rehpunkt, der 
liochstehende eine Yerriegelung. W ird der Riegel 
zuriickgezogen, dann legt. sich dieser Teil gleich- 
falls nieder.

Das Schliefien der Wagen gescliieht, dadurch, 
daC die W agenwande durch zwei seitliche, etwas 
federnde Ftthrungeh zusarmnengedriickt und wieder 
eingeklinkt. werden, wobei ein zeitweiliges Zu- 
sammenziehen der Oeffnungshebel zweckinilCig 
durch gleichzeitige Anordnung einer Fiihrung fiir 
den Oeffnungshebel gleich derjenigen bei der 
Oeffnungsyorriehtung gescliieht. Bei Anwendung 
solcher Selbstentladewagen fallen, abgesehen von 
den Oeffnungs- und Schłicfiyorrichtungen, weitere 
maschinelle Einrichtungen weg. Es werden immer 
nur diejenigen Oeffnungseinrichtungen in dieaktiye 
Lage gebracht, die fiir den betreffenden Teil

des Stapelraumes in F rage kommen. Es ist 
also bei dieser Einriehtung keinerlei Bedienungs- 
personal erforderlich, yorausgesetzt, daC auch die 
Bewegung der W agen an sieli maschinell, z. B. 
durch eine Lokomotiye oder Seilfórderung, erfolgt. 
Die von der Firm a Heckel gebauto, mit solchen 
Selbstentladewagen ausgestattete Anlage, die ein- 
zige dieser A rt fur E isenerz, ist auf Tafel XXIX 
dargestellt. Es handelt sich dabei darnin, die 
Selbstentladewagen aus der Grube auf den

Y orratsbehalter zu 
bringen , welcher 
vor dem Stollen- 
mundloch gelegen 
ist. Die W agen be- 
sitzen einen Inlialt 
yon 1,2  cbm =  2 1. 
Ih r  Eigengewiclit 
be trag t 900 kg. 
Zur Erleichterung 
des Laufes sind sie 
mit Rollenlagern 
ausgerustet.

Die Stollenlange 
betrag t yorlaufig 
etwa 1200 m und 
wird spiiter auf 
etwa 2500 m ver- 
grofiert. Die For
derung aus dem 
Stollen auf den Yor
ratsbehalter ge- 
schielit durch eine 
Seilfórderung. Die 
Leistung der An
lage soli 180 W a
gen =  300 t  in 
der Stunde betra- 
gen. Es ergeben 
sich dabei Wagen- 
abstande yon 15 m 
oder, da stets zwei 
W agen angesclila- 

gen werden, von 30 m. Da der Stollen zmu 
Mundloch grofies Ansteigen h a t , ist der K raft
bedarf zicmlich groC, und es ist filr den An
trieb ein Motor von 250 PS yorgesehen. Die 
Antriebscheiben haben die bemerkenswerte GroCe 
yon 7 in c|?; um Betriebsstorungen yorzubeugen, 
ist die sehr nachahmungswerte E inriehtung ge- 
troffen, yon yornherein einen Reseryemotor auf-
zustcllcn, und zw ar so, dafi durch einfaches Ein-
riicken eines auf der W elle yerschiebbaren Rit- 
zels sofort der Betrieb mit dem zweiten Motor 
aufgenommen werden kann. Um die Hohe des 
Fiillruinpfes zu gewinnen, is t die Balm in einer 
groCen Schleife um den Fiillrumpf herumgefUhrt. 
Da ein Teil der W agen nach der H atte  und 
zu dem Yerladeplatz eines am Bergwerk Mit-
beteiligten durchlauft und somit vom- Seil
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* A usfuhrung der F irm a Ileckel, rg l. „Stahl und 
Eihen“ 1909', 7: April S. 504. * P a ten t Glinz 111606.

abgeschlageu werden mufi, fand sich die inter- 
essante Losung, siimtlichc W agen vor dem Stollen 
abzuschlagen und die W agen fiir den V orrats- 
behalter an ein anderes 
Spjtrum, welehes auf die 
Ilohe fiilirt, wieder an- 
zuschlagen. Auf diese 
Weise yermeidet man, 
dafi das Seil dort, wo es 
die groflte Zugśpannung 
hat, um die vielen Kur- 
ven herumgehen mufi, 
rielmehr ubernimmt an 
dieser Stelle das den An
trieb mit geringerer Span- 
uung verlassendeLeerseil 
dieW eiterbeforderungauf 
den Yorratsbehiilter und 
von diesem zuriiek zum 
Stollen. U nter dem Fiill- 
rumpf bis zum Stollen- 
mundloch fiihren die bei
den Aeste einer zweiten 
Seilforderung nach der 
Hiittę yorhei. Der Yor- 
ratsljehitltęr h a t in die- 
sem Falle 100 m Lan
ge, 14 m Breite, 9 m 
Ilohe. Sein Inlialt be- 
trilgt 10 000 t.

Eine V orratsbeM lter- 
atilage mit rereinigtem  
Gruben- und Selbstent- 
ladewagenbetrieb zeigt 
Abbildung 7. * Bei dieser 
Anlage mufite der Fiill- 
ruingf nahe an den 
Schacht. herangelegt w er
den, so dafi Aufstellrauin 
fUr W agenzttge nicht vor- 
lianden war. Aufierdem 
sollte derV orratsbeh!tlter 
zwecks E rzielung grofie- 
ren Fassungsraums eine 
grofierc Hohe haben, ais 
es der Sehaehthilngebank 
entsprach. Sein Niveau 
kam daher auf 2 m iiber 
Sehachthangebank zu lie
gen. B er Inlialt betriigt 
7000 t. D er Grundrifi 
weist die Abmessungen 
von 13 X  H) m auf.
Die Grubenwagen werden 
durch einen kleinen Fulltrich ter bei B in Selbst- 
entladewagen entleert, welche auf einer tieferen 
Bulnie gefiillt werden. Die Aufgabe, diese Selhst-

entladewagen auf die Hohe, des Fiillrumpfe zu 
ziolien und dort in passender W eise zu ent- 
leeren , wird durch eine Seilforderung unter

Ans/cht yon a 

Figur 1.

Benutzung eines Kettenseiles gelost, [.wodurch 
allein ein ununterbrochener Betrieb ohne Auf- 
zug ennoglicht wurde. Diese E inrichtung* hat 
den Yorzug, durch W ahl der Kettenstiicke zum

Schnitft-c  

F ig u r 2.

Abbildung 7. Schachtanlago m it vereinigtem  Gruben- 

und Salbstontladew agenbetrieb fur den Y orratsbehalter
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Befestigen der W agen mittels Gabel eine un- 
bedingt sicliere Mitnalime der W agen, auch in 
Steigungen, herbeizufiiliren. Sie soli jedoch den 
Nacliteil yermeiden, welcher im Vergleich zum 
Seil in der grofien Schwere besteht und in dem 
Mangel der Ffihigkelt, mit angeschlagcnen W agen 
bei der Kotte die Kuryen selbsttiltig zu durcli- 
fahren. Dieses ist mit dem Kettenseil in der W eise 
moglich, dafi die kurzeń Kettenstiicke. welche 
sich in die Mitnuhmergabel einlegen, yerbunden 
sind durch liingere dazw l|chengeschaltete Seil- 
stiicke, welche dem Zdgorgan alle Eigensehaften 
des g latten  Seiles verleihen. Das Seil ist an der 
Yerbindungsstelle m it der K ette um eine Kausche 
gelegt und rilckwiłrts, in einzelnen Drilhten ab-

F ig u r 1.

iiber eine yerfahrbare Briicke. Ueber diese Briicke 
sind zwei Gleise gelegt, dic am Briickenende a eine 
K urve von i80°bildenund  am yorderen Ende durch 
zwei Kuryen yon 90° mit dem Zufuhrgleise in 
Verbindung gebracht sind. Das Seil macht den- 
selben W eg. Die W agen entleeren sich auf der 
yerfahrbaren Briicke an beliebiger Stelle, tmd 
es kann somit dio ganzf Flachę des Fiillrumpfes 
bestrichen werden. Nachdem die W agen das 
horizontale Stiick am Fiillrumpf paśsiert haben, 
keliren sie im GefilUe yon 20° zu der Belade- 
stelle zuriick. Das K ettenseil besitzt alle 12 m 
ein Kettoństuck, so dafi boi einer Geschwindig
keit yon 0,5 m in der Stunde 150 W agon =  225 t 
geffirdert werden konnen.

Zum Betrieb sind zwei Motoręn erforderlich: 
einer von 20 PS fiir die Kettenseil forderung 
und einer yon 10 PS fiir das Brilckenfahrwerk

F igur 3.

A bbildung 8.

Schaclitanlage m it voroinig- 

tem Y orratsbohiiltor und 

L agerplatz, sowio yercinig- 

tem  K reiselw ipper- und

Selbatontladewagenbotrieb.

gesetz t yerlaufend, eingespleifit. Die Kausche be
steht nacli neuerer Konstruktion aus schmiedbarem 
Gufi und ist so hergestellt, dafi beim EinspleiBcn 
Lappen tiberstehen, welcho naeh geschehener 
Spleifiung- um das Seil lienungreifen und dieses 
so in der dickston, dem Yerschleifi ausgesetzten 
Stelle yor V erletzung schiitzen. Dieses K etten
seil ist in yielen Betrieben, besondors bei Stcin- 
kohlengruben, Braunkóhlengruben, Ziegeleien, 
Zemontfabriken, Gasfabriken und dergleichen ein- 
gefiihrt und liat, besonders dort, wo abwech- 
selnd Steigungen und Kuryen durchfahren werden 
miissen, dic beste Anwendung gefunden.

Im \ orliegenden Fallo werden die W agen 
von 1500 kg N utzlast an den Wiltulen dos Fiili- 
rumpfes auf einer schiefen Ebene bis auf die 
Hohe des Yorratsbeliiilteis und dann auf einer 
Horizontalen an dem Fiillrumpf yorbeigezogen.

Die Beschickung des Fullrumpfes geschieht 
dann durch Jlinwearziehen der Selbstentladewasren

lia t man neben dem Y orratsbehiilter, der an 
sich mit den normalen Grubeuwagen durch Wip
per beschickt wird, einen w eiter abgelegcnen 
Lagerplatz , welchen man dor Entfernung oder 
der geforderten Leistung wegen durch eine Seil- 
foideninjr in ununterbrochenem Lauf bescliicken 
will. dann ist eine Umladung in der Weise vor- 
zuschlagen, dafi alles E rz  znniichst durch den 
Yorratsbehiilter gelit und erst aus diesem zur 
Beschickung des Lagerplatzes in Selbstentlade- 
wagen gcfilllt wird (Abii. 8). D er HShenunter- 
schied kann dann wieder durch eine ScliriSgstrecke 
iiberwunden werden. Dieses scheint zw ar etwas 
umstandlich, ist aber, da fiir den normalen Betrieb 
nur eine Verladung durch den Yorratsbehiilter 
stattfindet und man durch die Selbstentladung 
fiir den Lagerplatz wieder Yorteile h a t , fiir 
gewisse Fiille ganz zweckmilCig.

Sollte man dazu kommen, auch in Schacht- 
gruben Selbstentladewagen zu yerwenden und
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zugleich Vorratsbehiiltor und L agerpiatz anzu- 
legen, dann wiirde eine Anlage z. B. nach Ab
bildung 9 vorzusćhlagen sein. Ilieiiiei werden der 
Vorratsbeliditer wie der L agerpiatz von verfalir- 
baren Briicken iiberspannt, iiber wclehen dio Selbst- 
entladewagen im K reislaufverkehren. Das Ketten- 
seil hat ais Zugorgan fiir diesen Fali noch don 
besonderen Yorteil, da fi durch Ilerausnalmie ent- 
sprecbender Scilstticke der langcre Sellstrang

Figur 2.

Abbildung 9.

Schacbtanlago m it voreinigtem  
Y orratsbehillter und Lagerpiatz, 
sowio m it reinom  lJotrieb mit 

Seibetentladowagen.

fiir den Lagerpiatz zeitweillg ausgeschaltet wer
den kann und das kilrzere Stiick bei nornialem 
Betrieb nur den Y orratsbehttlter bedient. Bei 
gleichzeitigein Betrieb kann durch Doppelstellung 
des Entladehebels ein Teil der W agen auf dem 
Fiillriimpf und ein anderer auf dem L agerpiatz 
entleert werden.

Ueber die a l lg e m e in e  E i n r i c h t u n g  d e r  
Yo r r a t s b e h i l l t e r  u n d  L a g e r p l U t z e  lilfit 
sich kurz noch folgendes sagen:

Die Y orratsbehalter fiir Eisenerz werden ab 
und zu in M auerwerk und Haustem, meist aber 
in Eisenbeton oder Eisenkonstruktion ausgefiihrt. 
Bei Betonbau kommt auch Ausfiitternng mit 
Granit in B etracht. Die Unterhaltungsbedttrftig- 
keit ist bei EisenbetonbaUteń geringer ais bei 
Eisenkonstruktionen. Zum Yorteil dieser ist da
gegen geltend zu machen, dafi bauliche Abilnde- 
rungen und ErgUnzungen leichter gemacht werden 
konnen, und daB der A ltw ert solcher Y orrats-

X X X  Y I I . , „

behalter immerhin noch von Bedeutung ist, was 
bei Eisenbeton nicht der Fali ist.

Die Armierung derartiger Y orratsbehillter 
besteht aus dor oberen Ealirbahn fiir die maschi- 
nelle Bescliickung und unten aus den Flillrumpf- 
schnauzcn zum Abziehen des Fordergutes zur 
Abfórderung.

Am wenigsten bewtthren sich die II o r i  z o n  - 
t  a 1 schieber-Yersehliiśse, welche meist durch 
Zahngetriebe mit Spindel bewegt werden. Auf 
diesen Schieborversehliissen liegt. das E rz  mit 
seinem ganzen Gewicht auf, ihre Bewegung ist 
infolgedessen ziemlich sehwierig, und wenn 

groBere Stiicke kommeii, ist 
die Absperrung nicht cin- 
facli. Bessere Ergcbnlsse 
zeigen die 11 u n d scliieber- 
Yerschliisse, bei welchen der 
Schieber und das Schieber- 
blecli eine kreisformige Be
wegung machen. H ierdurch 
ist der I?eibungswiderstand 
verha.ltnismafiig gering, uud 
es findet im groBen und 
ganzen ein gu te r und leich
te r  AbschluB s ta tt. Man
unt.erscheidet Rundschieber, 
welche den E rz  stroni vou 
oben nach unten durch- 
schneiden, und solche, welche 
das glelche von unten nach 
oben tun (s. Abb. 10). Diese 
sind etwas leichter zu liand- 
liaben, da das Gut nach
oben ausweichen kann, und 
sind daher von Handver- 
schliissen wohl am meisten 
zu emi>fehlen.

Bei allen Schieberver- 
schliissen diirfen die Aus- 

nicht zu groB genommen wer-
den, da sonst die Schieberbewegung fiir einen
Mann zu inuhsam ist. So sehr sich also
diese Sclinauzen fiir die Einladung des Gutes in 
Drahtseilbahnwagen oder kleinere Eisenbahn-
wagen eignen, so zeit.raubend ist ihre Yerwen- 
dung beim Fiillen groCerer Eisenbahnwagen. 
Hierbei sind groCere Auslaufsclinauzeii wiin-
schenswert, dic dann besser durch maschinell 
betat.igte Klappen geschlossen werden. AbpJJd. 11 
zeigt eine solche Aiisfuhrungsform.* Die Klappen 
liegen in einem W inkcl von 45° vor den Abzugs- 
offnungeh und werden durch Gegengewicht ge
schlossen gehalten. Es sind so viel Klappen zu 
einem System verein ig t, wie es ungefahr der 
Lange eines Eisenbahnwagens entspriclit, meist 
sechs. Diese sind s&mtlich m ittels durchgehender

laufsclinauzen

* System  der F irm a Z il b 1 in , StraBburg, gesetz- 
iich gesobutzt.
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W elle mit einem Motor Yerbunden, welcher sie 
z u gleiclier Zeit betiltigt. Ein Motor kann 
mebrere solcher Systcme bedienen. Es kann 
zugleieh die Einrichtung' so getroffen werden, 
daC nacli Erreielnnig des richtigen Ladungsge- 
wicht.es maschinell eine Zuspęrrung der Klappen 
s ta tt findet. F iir groCe Leistungen und fiir Ab- 
fiillung der E rze  in Eisenbahnwagen ha t diese 
E inrichtung demnach manchen Yorteil, und es 
wird angegeben, daG die Beladung eines W aggons 
etwa 10 bis 15 Sekunden beansprucht.

In den wenlgen Fiillen. wo das Eisenerz 
iiber Tage noch in reiclieres und iirmeres E rz 
bezw. taubes Gest cin geschieden werden soli, emp
fehlen sich Yorratsbehilltcr mit Brech- und Sor- 
tleranlagen. Einen solchen Beliillter in Yerbindung 
mit Selbstentladewagen zeigt Fig. G Tafel X X IX .

Abbildung 10. Failram pfverschlnB dureh Rundschiebcr m it "Wirkung 

von unten nach oben.

I)ie Selbstentladewagen werden in der Mitte 
iiber den Y orratsbeM lter gezogen und stiirzen 
in zwei Streifen ab. Die Roste, welche das 
grobere Gut zuruckhalten. sind seitlich an
geordnet und dienen zur weiteren Verteilung des 
E rzes. Um das E rz  an jed er Stelle brechen zu 
konnen, ist ftir das iiberlaufende G ut ein f a h r -  
b a r e r  Steinbreeher \orgesehen, welcher jeweils 
an der Stelle stellt, wo die Oeffnungsvon’ichtung 
den Forderwagen zu r Entleerung bringt. Dureh 
ihn wird das grobere ausgeschiedene Gut zerklei- 
nert, das gebroehene Gut wird w eiter sortiert.

Bei Lagerjdatzen ist der Erdboden, gepflastert 
oder ungepflastert. in der Regel ohne weiteres 
brauchbar. Eine selbsttatige Entleerung ist hier 
in der W eise ohne grofie maschinelle Hilfsmittel 
ausfiilirbar, dafi man fiir die Ruckladung einfache 
Einsclmitte oder Abzusrskanale im Boden vorsieht.

und das Fdrdergut, in FSrdergefilCe abzieht. (sielie 
Abbild. 5 Fig. 4). Diese Kanille sind oben abge- 
dcekt und es sind in der Decke Filllschnauzen, 
Schieber oder dergl. angeordnet. S latt solcher 
Tunnel konnen auch unm ittelbar auf dem Erd
boden Gewolbe aufgem auertsein. In diesem Falle 
wird der Zwischenraum dureh to t daliegendes Erz 
ausgefiillt, auch bleiben sowohl hier wie bei der 
Untertunnelung die pyramidenformigen, dem 
Rut.schwinkel des E rzes entsprechenden Raume 
zwisehen den Auslaufoffnungen liegen und mussen 
nach Bedarf von Hand weggeschafft werden.

Die m a s c h i n e l l e n  Hilfsmittel zum Riick- 
laden des geschiitteten Gut.es vom normalen
Lagerplatz in Yerbindung mit festen oder fahr-
baren Briicken sind in der Regel die bekannteu 
G re ifere in rie litungen . Die Briicken iiberspannen 

fest oder fahrbar wie ein
P orta lk ran  den Lagerplatz, 
und man arbeitet zwecks
Ruckladung mit Laufkatze 
und Greifer (sielie Abbil
dung 9). Geschieht die Wei- 
terbeforderung in Eisenbahn
wagen. dann is t es natur- 
gemiiC, die Spannweite so 
zu wiililen, daC die Briicken 
auch diese iiberspannen. 
S ta tt Laufkatzen konnen 
auch auf der Briicke falir- 
bare Drelikrane (Abb. 6) 
angeordnet sein, die zwecks 
Hubvermindernng beim Yer- 
laden in Eisenbahnwagen 
das Gut in T rich ter fallen 
lassen, die auch zeitweilig 
zur Aufbewahrung dienen, 
wenn keine Eisenbahnwagen 
darunter stehen. F iir ge- 
wisse Falle, wenn die Spann
weite der Briicke nicht zu 
groG ist, empfiehlt sich auch 

ein mit dem K ran fest yerbundener Drehkran. 
Man hat in einem solchen Falle die Ausleger- 
breite gleich der balben Briiekenlange zu wahlen 
und den Drehpunkt des Drehkranes in Briicken- 
m itte anzuordnen. Dann bestreiclit dieser Dreh- 
kran  den ganzen Lagerplatz und ffihrt den 
G reifer ohne Yerfahren durch einfache Dreliung 
ste ts zum Riickladetrichter zuriiek. Ein beson- 
derer Yorteil bei dieser Einrichtung ist noch, 
daG Sturzstelle und Ruckladestelle immer ver- 
sebieden gew ahlt werden konnen. Becherwerke in 
Yerbindung mit fahrbaren Briicken haben sich 
wegen geringerer Leistungsfahigkeit weniger ein- 
gebiirgert.

Es ist nicht leicht, fiir das harte  grob- 
stiickige Eisenerz Greifer zu finden, welche ge- 
nugend tief in das Fordergut. eindringen. Hohes 
Eigengewicht und hohe SchlieGkraft sind not-
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wendig, auch sind schwere, lange und fingerartige. 
nicht sehr spitze Zacken aus bestem Stahlgufi 
oder gesclimiedetem Stalli zu yęrwendcn.

Bei Yerwendung vou Mehrfaehkreiselwlppern, 
also von Beschickeinrichtungen, welche nicht 
unmittęlbar zu r Aufnalime von Greifereinrleh- 
tungen geeignet. sind, sind ein wesentliehes 
Mittel fiir die EisenerzrUckyerladung In ueuester 
Zeit die sogenannten L o f f e l b a g g e r ,  bei Dampf- 
betrieb auch Dampfschaufeln genannt, geworden. 
Ihre B auart und W ir- 
kungweise kann ais be- 
kannt ro rausgese tz t wer
den.* Es ist nur zu er- 
wiihnen. dafi sie neuer- 
dings auch m it elekt ri- 
schem Antrieb ausgerii- 
stet werden, und dafi man 
sie nicht nur auf Schienen 
laufen liiBt, sondern nach 
Art der DampfstraCen- 
walzen auf Scheiben- 
radern, so daC sie ohne 
Gleise uberall auf dem 
Erdboden hin und her 
fahren konnen.

Ais F e r n b e f o r d e -  
r  u n g  s - Einrichtungen 
fiir das zuriickgeladene 
Fordergut kommen die 
bekannten Dampfbalmen, 
elektrische Bahnen mit 
oder ohne Selbsteutlade- 
wagen, Seilhalmen auf 
fester E rde und D raht- 
sellluftbahnen in Frage, 
welche in ih rer allge
meinen Ausbildung be- 
kannt sind. An Xeuein- 
richtungen waren zum 
Schlufi noch kurz aufzu- 
zahlen, wenn auch die 
genauere Charakterisierung und W iirdigung ihrer 
Vor- und Nachteile besonderen Untersuehungen 
vorzubehalten i s t : 1. bei elektrischen Lokomot.iv- 
bahnen solche. welche mit hochgespanntem Gleich- 
strom betrieben werden. Man ist in Lothringen 
in einem besonderen Falle bis auf eine Spannung 
von 2000 Yolt. heraufgegangen und hat damit eine 
Bahn von 141/2 km Lange und m it Steigungen 
bis zu 1 : 33 ausgefiihrt.** D er Stroni wird ais 
Drehstrom mit 5500 Yolt zugefiihrt. dureh 
zwei auf der S trecke yerteilte Umformer auf 
Gleichstrom von 2000 Y olt umgeformt und geht 
dann auf die Oberleltung. Die Leistung der 
Bahn be trag t bei 14stiindigem Tagbetrieb und

* ln  Deutschland hauptsachlich aiiBgefuhrt von 
der F irm a Me n e l e  & H a m b r o c k  in Altona.

** E rbaut von den S i e m e n s  - S c h u c k e r t -  
W e r k e n .  S. „E lektr. Kraftb. und Halinen" 1907.

unter Yerwendung von Selbstentladewagen fUr 
je  30 t. zehn Ziige zu je  T80 t  ■— 1800 t, bei 
24stiindigem Betrieb 17 Ziige =  3060 t,.

Fiir normalspurigc D a m p f  bahnen wird die 
immer mehr zunehmendc Yerwendung groBer 
Selbstentladewagen charakteristisch. H ier ist man 
iu einem Einzelfall bei einer Yerbindungsbahn 
zwischen (trube und H iltte auf T a lb o  t-S e lb st- 
entlader von 60 t Inhalt gegangen. F iir den 
Y erkehr auf den Heichseisenbahnen ElsaC-Loth-

ringens stellen diese selbst auch ganze W agen- 
ziige von Selbstentladewagen, jedoch kleineren 
Fassungsraumes. Es ist dann m it der Benutzung 
die V erpflichtungrascherer A bfertigungrerbunden.

Seilhalmen auf f e s t e r  Erde zu r Yerbindung 
von Grube und Iliitte , also sogenaunte boden- 
standige Bahnen, finden sieli seltener. Jedoch 
konnen auch dafiir die Yerhaltnisse geeignet sein, 
wie das Beispiel einer luxemburgischen Grube, 
die auch fiir den Stollenbetrleb Selbstentladewagen 
yerwendet, zeigt. Das ist jene von der F irm a Heckel 
gebaute Anlage. die auf Tafel X X IX  ersicht- 
licli ist. D ort besteht eine Bahn von 2,5 km, welche 
mit denselben Selbstentladewagen von 2 t  In 
halt betrieben wird, die auch in der Grube ver- 
kehren. Die Leistung b e trag t bei 30 m Wagen- 
abstand und beim Anschlagen je  zweler \Y'agen 
sowie bei einer Seilgeschwindigkeit von 0,35 m/sec

A bbildung 11. Fu llrum pf mit m aschinell betatig tem  KlappenverschluB zum 
Beladen von Eisenbahnwagen,
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180 W agen == 300 t  i. d. Stunde. Tn der Strecke 
sind verschiedene Kuryen yorlianden.

Bei den D r a h t s e i l b a h n e n ,  welclie in der 
Neuzeit auch verschiedentlich in grofiem Mafistabe 
fiir 11 bis 13 km Lange, ausgefiihrt wurden, 
ist daa Streben von Bedeutung, durch Yer- 
mehrung der E inzellast eine immer grofiere 
Leistungsfilbigkeit zu erzielen. Es finden sich in 
Lothringen zwei von der Firm a Pohlig ausge- 
filhrte Bahnen yon 11 und 14 km, welche je  
600 bezw. 750 kg E inzellast befiirdern mit 
einer Stundenleistung von 120 bis 135 t, und 
neuerdings auch eine von der Firm a Heckel ge- 
baute Balin von 1500 kg E inzellast, was bei

50 m Abstand, der niitigen W agenzahl und 2,5 m 
Geschwindigkeit 270 t  Leistung i. d. Stunde er
gibt. Bei solchen W ageninhalten geh t man auch 
dazu iiber, die Zalil der LaufrŁder fiir das Gehitnge 
zu yermehren, und wendet sogenannte Doppellauf- 
werke, solche mit 4 Radem , an, um den Druck 
der Rollen auf das Seil moglichst zu ver- 
mindern.

So ist auf allen diesen Gebieten mit den 
wachsenden Anforderungen an die Bewaltigung 
grofler Mengen ein ste te r F ortsch ritt zu er- 
kennen, an dem gerade die deutsche Technik 
einen hervorragenden Anteil hat, der ihr auch 
in Zukunft erhalten bleiben moge.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.*

1. Septembcr 1910.
KL 48 d, L  27 862. Verfahren zur Hei stellung eines 

das Rosten ycrhiitenden Ueberzuges auf Eisen, Stahl 
u. dgl. unter der Einwirkung von Phosphorsaurelosung 
in der Siedehitze. Adolf Dagobert Libeski, Lusembuig.

5. September 1910.
KI. 12 b, E  14 521. Tiegelofen ftir chemische Schmelz- 

prozease. Regnier Eiekworth, W itten.
KI. 49 d, N 10 321. Tischfllhrung fiir Feilenhau- 

maschinen m it periodisch yeranderliehem Yorschub. 
Georg Niebch & Sohne, Burg a. d. Wupper.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
5. September 1910.

KI. 7 o, Nr. 431863. Werkzeug zum Loohen und 
Stanzen von Blechen und anderen metallenen 'Werk- 
stileken. Schenek & Liebe-Harkort, G. m. b. H ., DUssel- 
dorf-Obercassel.

Eli. 10 a, Nr. 432 125. Einstellventil fiir die Heiz- 
gaszuleitungen an Koksofen. Heinrich Grono, Ober
hausen, Rh id.

KI. 1S a. Nr. 432 090. Dtisenrohr fiir die Luft- 
oder Gaszufilhrung bei Hochofen, ltotierofen und anderen 
Oefen. Max Schimmelbusch, Stettin , Bellevuestr. 11.

KI. 31 b, Nr. 432 244. Yorrichtung zum Eesthalten 
von Form kasten auf Form- oder Modellplatten u. dgl. 
Vereinigte Schmirgel- und ilaschinen-Fabriken, Akt.-Ges., 
yormals S. Oppenheiin & Co. und Schlesinger & Co., 
Hannorer-Hainholz.

KI. 48 o, Nr. 431 743. Glilhofen fiir Emailgeschirr 
m it DurchlaBoffnungen aufweisenden Gewolbedecken und 
zum Ein- und Ausbringen des Gluhgutes dienenden feuer- 
festen Schiebetiiren. Johann KliBner, Dusseldorf, Fischer- 
straBo 17.

Deutsche Reichspatente.
KI. 18a, Nr. 220 707, vom 28. Ju li 1908. H e i n r i c h  

S t a h l o r ,  F a b r i k  f i i r  D a m p f k e s s e l  u n d  
E i s e n k o n s t r u k t i o n e n  i n  N i e d e r j e u t z ,  
Ix>thr. G\chlvt.r3chlufS /itr  Schachtó/en m it Kiibdbeschiclcung, 
bei dem der obere Verschlu/3 wahrend des Begichtens durch, 
den au/gesetzten Kubel gebildet wird.

Der Tragring a ftir den Kiibel b taucht m it einem 
ringformigen Ansatz c in eine W asserrinne d. An ihm ist 
die YersehluBglocke e befestigt, die durch die Gegen- 
gewichte f gegen den feststehenden Trichter g gepreBt

wird. Der abdichtend aufsetzende Kiibel b drttekt den 
Tragring a und die Glocke e nach unten; beide werden 
beim Wiederanheben des Kiibels durch die Gewichte 
f in ihre YerschluBstellung zuruckgebracht.

Bei doppeltem VerschluB wird unter der Glocke e 
noch ein zwei ter Kegel h angebracht und der Tragring a 
m it einem zweiten VcrschluBorgan i versehen. In  an- 
gehobener Stellung dichtet dann g auf e, in gesenkter 
Lage i auf li ab.

KI. 31 c, Nr. 220 777, vom 23. Jan u ar 1909. C o n 
r a d  K o c h l i n g  i n  H a g o n  i. W. Formsandauf- 
berc itungsmaschine.

Der durch den Trichter a eingcbrachto bereits ge- 
brauchte sowio zugegebener frischer Formsand gelangen 
auf das kegclformigo Sieb b, dessen Locher c nur den 
Sand]und kleinere Fremdkórper durehlasscn. Die groberen 
Freiudkorper bleiben auf dem Siebe b  zurilck und helfen

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monato fiir jodermann zur 
Eiusicht und Einsprucherhebung im Fatentam te zu 
Berlin aus.

den Formsand zertrummern. Bei zu groBer Anhaufung 
gelangen sie iiber den Winkelring d auf dcm Siebe b 
weiter und treten  schlieBlich durch e und f aus. Das auf 
das feinere Sieb g gefallene Gut wird in Formsand und 
Beimengungen geschieden; letztcre bleiben auf dem Sieb 
liegen und treten tlber h und f aus. Der durchgefallene 
Formsand gelangt auf den Vollmantel i und von da dureh 
Oeffnungen k in den Ringraum 1. In  diesem heben ihn 
Flilgel m in den feststehenden Trichter n, der ihn einer 
Fiirderschnecke o zufuhrt, durch die er zu dem AuslaB- 
rohr p  geschafft wird.
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Statistisches.
Roheisenerzeugung Deutschlands und Luxemburgs im August 1910.

B e z i r k e

E r z e u g u n g E r z e u g u n g

I m 
Ju li 1910 

t

im
A uęust 1910 

t

yom 1. J a n . 
bis 31. Aug. 

1910

t

im
August 1909 

t

yom 1. Jan . 
bis 31. Aug. 

1909 
t

g  l  
g  J
s  £  

-a •

■? s  
£  £
i  *

R heinland-W estfalen...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau. .
S ch les ien .....................................................................
Jlittel- und O s td e u ts c h la n d ..............................
Bayern, W ttrttemberg und Thflringen . . . .
S a a r b e z ir k ................................................................
Lothringen und L u x e m b u rg ..............................

117 039 
21 393 

0311 
29 748 

3 020 
*9 200 
58 168

129 649 | 
25 091 

8 149 
28 277 

3 239 
*9 280 ! 
58 040

906 520 
168 574 
50 195 

242 238 
20 522 
76 180 

431 221

98 742 
17 133 
5 508 

28 950 
3 119 
9 000 

54 570

698 235 
152 535 
46 309 

219 861 
24 935 
64 500 

386 034

GieBerei-Roheisen Sa. 244 879 202 325 1 901 450 217 022 1 592 409

o "g
te
I  2feS . a t f

03 **

R heinland-W estfalen...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S ch lesien .....................................................................
Jlittel- und Ostdeutschland ..............................

22 553 
1 497 

243 
10 440

27 500 
1 482 

158 
10 430

208 555 
29 142 
10 072 
78 810

27 427 
2 524 
1 170 
6 260

194 345 
15 144 
17 064 
46 920

Besscmer-Roheisen Sa. 34 733 39 030 320 579 37 381 273 473

«  'S
■1 -5 
■5 "5fti Ł— 
-  ae■o S
i  "S 

f i  1

R heinland-W estfalen...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S ch les ien .....................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ..............................
Bayern, W ttrttem berg und Thflringen . . . .
S a a r b e z ir k ................................................................
Lothringen und L u x e m b u r g ..............................

319 294

28 724 
21 148 
15 710 
92 491 

292 435

321 044

29 504 
21 037 
IG 462 
97 391 

306 881

2 537 980

215 221 
178 813 
125 893 
725 538 

2 359 885

276 855

22 816 
20 083 
13 102 
91 369 

264 513

2 248 086

175 465 
160 535 
106 789 
684 089 

2 022 822

Thomas-Roheisen Sa. 769 802 792 379 0 143 330 688 738 5 397 786
CI Q

■a E i ^  JE o  SI

•lii  ®a £  * 5

=  * 2  |  
. . 2  O  ^
o o  * S

R heinland-W estfalen ...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .

S ch les ien .....................................................................
Jlittel- und O s td e u ts c h la n d ..............................
Bayern, W Orttemberg und Thflringen . . . .

78 976 
31 582 
13 515 

3 123

71 710 
30 558 
12 491 

601

553 900 
218 571 

92 971 
17 157 
3 250

62 304 
24 799 
14 200

419 744 
184 772 
106102 

3 417 
2 800

Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. 127 196 115 360 885 915 101 303 716 835

n  *2"  

4  . 1 '
" •  c o  ■w

2  I

R heinland-W estfalen...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S ch les ien .....................................................................
Jlittel- und O s td e u ts c h la n d ..............................
Bayern, W ttrttemberg und Thflringen . . . .  
Lothringen und L u s e m b u r g ..............................

5 381 
9 220 

27 202

410 
9 487

4 952 
10 917
27 602

410 
9 223

51 889 
79 767 

223 664

3 815 
76 743

7 887 
5 359 

2S009

352 
14 500

65 507 
78 153 

213 807

3 566 
99 036

Puddcl-Roheisen Sa. 51 700 53 104 435 878 56 167 460 189

s, sCS -M «< k_

■? <S
I  “
i  3C*>

R heinland-W estfalen ...............................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau. .
S c h les ie n .....................................................................
Jlitte l- und O s td e u ts c h la n d ..............................
Bayern, WOrttemberg und Thflringen . . . .
S a a r b e z ir k .................................................................
Lothringen und L u x e m b u r g ...............................

543 243 
03 098 
75 995 
64 459 
19 140 

101 091 
300 090

554 921 
6S 648 
77 964 
60 345 
20 111 

106 671 
374 144

i 4 258 910 
496 054 
592 123 
517 018 
159 480 
SOI 718 

2 867 849

473 215 
49 815 
71 703 
55 293 
16 573 

100 369 
333 643

3 625 977 
430 604 
558 807 
430 733 
138 090 
748 589 

2 507 892

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 228 310 1 262 804 9 693 152 1 100 671 8 440 692

&  g  

i

j l

G ieB erei-R oheisen...................................................
B e sse m er-R o h e isen ...............................................
T h o m as-R o h e isen ...................................................
Stahl- und S p ie g e le is e n ......................................
Puddel-Roheisen ...................................................

244 879 
34 733 

709 802 
127 190 
51 706

262 325 
39 036 

792 379 
115 360 
53 104

1 901 450 
326 579 

6 143 330 
S85 915 
435 878

217 022 
37 381 

688 738 
101 303 
56 107

1 592 409 
273 473 

5 397 786 
716 835 

j 460 189

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 228 316 1 262 804 9 693 152 1 100 071 8 440 092

A u g u s t  1910: E infuhr Ausfuhr
E infuhr A usfuhr E ise n e rz e ........................ 1 016 S50 t  303 235 t

S te in k o h le n ..................  1090 540 t  2 261050 t  R o h e is e n .........................  12 319 t  64 489 t
Braunkohlen . . . .  565 736 t  5216 t  K u p f e r .............................  14471 t  908 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 :
B e lg ie n : J u l i  1 9 1 0 : 161 260 t.

* Geschatzt.
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Dampfkessel-Explosionen im Deutschen Reiche.*

Wic wir einer Zusammcnstellung des Kaiseriichen 
Statistischen Amtes** entnehmen, betrug bei den im 
Deutschen Reiche vorhandenen Dampfkesseln

Nicht beriicksichtigt sind hierbei die Explosipnen solcher 
Dampfkessel, die von der Militiirvcrwaltung oder der 
Venvaltung der Kriegsmarine benutzt werden, sowio 
die Kessel der Eisenbahnlokomotiven.

Die mutmaBliche Ursache der Explosioncn des 
letzten Jahres bildete in ftinf Fallen Wassermangcl und 
in je einem Kalie felilerhaftes Materiał, Schwachung 
der Vcrankerung, Bruoh eines Mannloch-Schrauben- 
bolzeńs infolge gewaltsamen Nachziehens der Schraube 
und Blechsehwachung infolge Abrostung.

* Vgl. „S tahl und Eison“ 1009, 15. Sept., S. 1451.
** ,,Vierteljahreshefte zur Statistik  des Deutschen 

Reiehes" 1910, drittes Hcft, S. 141 bis 155.
f  oder es starben binnen 48 Stunden.

Im

Jah re

C

^  t . s  
^ ■ 8  8 

^  &

|  § £= 
-  . 2  % ■C *• O ń
3  t z  1 
••3 3

d arun ter wurden

sofort 
p e to te łf

schw er
yerw undet

leicht
yerw undet

1 9 0 9 9 3 6 5 8 2 3
1 9 0 8 U 13 3 2 8
1 9 0 7 IG 16 7 4 5

Aus Fachvereinen.
V. Internationaler KongreB fiir Bergbau, 
Huttenwesen, angewandte Mechanik und 

praktische G eologie .
(SchluB to n  Sclłc 1528.)

Von den in der Abteilung IV fiir p r a k t i s c h e  
G e o l o g i e  gehattenen Vortragen seicn folgende, ais 
dem Gebiete des EisenhOttenwesens niihcr liegend, im 
Auszuge wiedergegeben.

Gcheimrat Dr. B e y s c h l a g ,  Berlin, machto Alit- 
teilungen iiber dio

Elsenerzvorrate der Welt.
W ir werden spater auf diesen Gegenstand noch aus- 

filhrlich zurtiekkommen.
Dr. G. E 1 i e g e 1, Berlin, bcrichtete iiber 

die Tektonik der Niederrhelnlschen Bucht In ihrer Be
deutung fiir die Entwicklung der Braunkohlenformation.

Auf die Sehollenbewegumren, die vor allem an nord- 
nordwestlich stroichenden Spriingen stattgefunden haben, 
ist es zuriickzufiihren, daB in der Niederrheinischcn Bucht 
neben der miozanen, im Osten des Rurtales weit ver- 
breiteten Braunkohlenformation in dem tiefen Grabon- 
einbruch des Rurtales und dariiber hinaus nach Westen 
plioziinc, ebenfalls Braunkohlen fiihrende Schiehten eine 
Miiehtigkeit von etwa 400 m erreichen. Ih r gehoren 
u. a. <lio Braunkohlen des Euclierberges an. Die miozane 
Braunkohlenformation ist am typischsten entlang dem 
W estrande des Rheintales in dem Vorgebirgo entwickelt. 
Nach Westen ist sio hier durch den ebenfalls in Stunde 10 
streichenden Erftsprung abgeschnitten, so daB die Rur- 
Erft-Seholle ais eine zu dem tiefen Graben des Rurtales 
hiniiberfuhrendo Staffel erschoint, in der das Plioziin 
bereits so bedeutende Machtigkeit besitzt, dafi dio Braun- 
Kohienformation in ilirem Bereich bis heuto durch dio 
Bohru ngen noch nicht erreicht worden ist.

Dio Nordwestbrilche werden im Erkelenz-Greven- 
broicher Schollengebiet durch ein ostwestliches Bruch- 
system abgeschnitten, so daB die Rur-Erft-Scholle im 
Norden von einer breiten Zone abgelóst wird, in der 
schmale llorste, die durch ebenso langgestreckte Graben 
getrennt werden, das Mioziin stellenweiso bereits in der 
fOr dieses Gebiet geringen Tiefe von etwa 40 m zeigen.

Nordlich von diesem Gebiet liegt die Braunkohlen
formation wieder tiefer und ist, wie es scheint, auf die 
Graben zwischen den auch hier in Stunde 10 streichenden 
Horston von marinom Obcroligoziin, dem Brilggener, 
Yiersener und der siidostlichen Verlingerung des Krefelder 
Horstcs beschriinkt- In  diesen Graben nimm t sio nach 
Norden zu rasch an Miiehtigkeit ab, d a 'h ie r  diu Nord- 
grenze ihrer Yerbreitung erreicht ist.

.-Ule diese tektonischen Verhaltnis.se haben nicht 
nur eiu wissenschaftliches lntcresse, sondern auch eino 
hohe praktische Bedeutung, wenngleich es nicht zweifel- 
haft sein kaim, daB dio Auffindung wirtschaftlich wert-

voiler Braunkohlenvorkommcn am Niederrhein kaum 
noeh zu erwarten ist.

Bcrgassossor K  u k u k , Bochum, besprach 

die tektonischen Verhaltnisse der niederrheinisch-west- 
falischen Steinkohlenablagerung auf Grund der neuesten 

AulschlUsse.
Nach einem historisclien Riickblick auf die Entwick

lung unscrer Kenntnisse tlber den Bau des Ruhrkohlen- 
bcckcns crorterto der Vortragondo auf Grund der in den 
lotzten Jahren geschaffenen Gruben- und Bohrlochauf- 
sohliisse zuniichst dio weitere Ausbildung im Nordwesten, 
Norden und Nordosten der den niederliindisch streichcn- 
den Ealten der yariskischen Alpen parallel verlaufen- 
den charakteristischen Sattel und Mulden. Ais be
sonders hcrvortretende, sich auch auf mchrcre Mulden- 
abschnittc crstreckende Bauelemonto sind zu bctrachten: 
der Konigsborner Graben, der H orst von Kamen, der 
Graben von PreuBen, der Dortm under Graben, der Marler 
Graben, der Graben von Konigsgrubo und der Horst- 
Emscher Graben. Sio haben in einer tektonischen Uebcr- 
sichtskarto des Redners ihren graphischcn Ausdruck 
gefunden.

Dio weiteren Ausfiihrungen behandelten dio tokto- 
nischen Yerhaltnisse dos nordwestlichsten bezw. nord- 
lichsten Teiles des Bcrgbaugebietes, das durch den Mangcl 
ausgepriigter Ealtung und dureh das Auftretcn zahlreicher 
Querstorungen den Charakter eines typischen Schollen- 
gebiets angenommen hat, wio er fiir die linksrheinisohen 
Verbindungsstiicko des Aachcner Karbons m it dem 
Ruhrrevier kennzeichnend ist. Durch dio fast zu allen 
geologischen Zeiten bis in dio jlingste Zeit stattgehabten 
Bewegungen der Scholle gegen einander liings wieder 
aufgerissener spatkarbonischer Storungen, in Verbindung 
m it wiederholten Transgrcssionen, sind auch die Deck- 
gebirgsschichten, insbesondero dio Trias- und Zechstein- 
sehichten, sta rk  beeinfluBt worden. Aus der W irkung 
dieser Yorgange erklart sich das aus der Ucbersichtskarte 
in groBen Ztlgeu ersichtlicho Bild des Zuriicktretens 
der siidlichen Dyas- und Triasgrenzo nach Norden auf 
den Horsten und des Vorspringens nach Siiden in den 
Graben. Dio Oberflache de3 Karbons bietet daher in 
diesem Gebiete nicht das Bild einer von tiefen Talem  und 
Schluchten durchfurchten Bcrglandschaft, wio friiher 
angenommen wurde, sondern besitzt eine trcppenfórmig 
abgestufte Gestalt, dereń hoher gelegene Stufen „H orste“ 
und dereń tiefere Stufen „Griiben" darstellen. Charak- 
teristischo Beispielo dieser A rt sind u. a. der Marler Graben, 
der Dorstener Horst, der Kirchhellener Graben, der 
lliesfelder Horst und der Dinslakener Graben.

i Zum SchluB wies der Vortragende auf dio Beschaffen- 
heit der aus zwei genetisch verschiedenen Teilen (Abra- 
sionsflachen) bestehenden Oberflache des Steinkohlen- 
gebirges hin und erlauterte dio Ursachen der im einzelnen 
auftretenden UnregelmiiBigkeiten unter besouderer Be- 
riicksichtigung der „Mergclabstiirze-1.
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Eino Arbeit von Prof. Dr. H. P o t o n i ć ,  Berlin, be- 
handelto dio

Entstehung der Steinkohle.
Der Verfasser besprach zuerst dio wichtigsten Punlctc, 

die fiir dic Beurteilung der Entstehung der Steinkohle 
und der Kau9tobiolitho Uberhaupt, d. h. der brennbaren 
organogenen Gesteine, in Betraeht kommen, und legto dar, 
dali man in der Deutung der dabei in Betraeht kommenden 
geologischen Tatsaćhen yollstiindig und ganz auskommt, 
wenn man sio m it noch heuto auf der Erde in dio Er- 
scheinung tretenden Tatsnclien yergleioht, dio boi der 
Entstehung der rezenten Kaustobiolitho zu beobachten 
sind. Es zeigt sich dabei, daB dio ganz ii berwiegemlc Zahl 
der fossilen Kaustobiolithlager ebenso an Ort und Stello 
entstanden sind, ivia noch heuto dio wesentlichen Lager 
diesel Art dort sich bilden, wo auch die Organismen 
leben, die das Urm atcrial der Kaustobiolitho liefern. 
Diese scheidet der Verfasser in 1. Sapropelito (entstanden 
aus fett- und protelnreiohon Organismen, wobei die 
Schwebeorganismen (das Plankton) dio Hauptrolle spielcn; 
hierher gehort z. B. dio Cannel-Kohle und ais abgeleitetcr 
Kaustobiolith das Petroleum). 2. Huinus-Kaustobiolitho 
(entstanden aus kohlcnhydratreichen Pflanzon, d. h. 
Lindpflanzen einschlieBlich der Sumpfpflanzen; hierher 
gehort die eigentlichc cchte Glanz-Stcinkohle) und 3. 
Liptobiohtho (d. li., wie der Name sagt, zurtlckgclasseno, 
von Lebcwesen herstammende Gesteine bezw. Mineralien, 
was in der Richtung zu verstehen ist, daB dieso Kausto- 
biolithe nnch dor Zersetzung von pflanzlichen Materialien 
zurtlckbleiben, wenn diese Materialien schwer zcrsetzlichc 
Substanzen, wic Ilarze, W achsharze und dergl., en t
halten; hierher gehort z. B. der Kopal, der Bernstein, 
der Pyropisfiit usw.). Zu 1. sei noch hinzugefilgt, daB 
Sapropel oder zu deutsch Faulschlamm seinen Namen 
von der schlammigen Besohaffenhcit des rezenten Kausto- 
biolithes hat, der yorwiegend in stagnierenden Gewassern 
entsteht, d. h. unter moglichstem SauerstoffabsohluB, 
eine Zersetzung, dic naeh der Liebigschon Terminologie 
ais Fiiulnis zu bczeichnen ist.

Dr. W. W u n s  t o r f ,  Berlin, lieferte einen Bei- 
trag Uber
das flózfiihrende Steinkohlengeblrge imRhein-Maas-Gebiet.

Der Vortragondo filhrto aus, daB in wirtsehaftlicher 
Hinsicht dio Bcstiindigkeit ller flozanncn Partio im Lie- 
genden von Sonnenschein besonders wichtig ist, dio von 
Westfalen Uber das Nicdorrhcin- und das Peel-Gebiet 
bis Aachen und die bclgischo Campino yerfolgt werden 
konnte. Dic hangenden Schichten sind in allen Gebieten 
durch besonderen Flózreichtum ausgezeichnet; sie bilden 
die wortvollstcn Partien des Profils. Die liegenden Schich- 
ten (Magerkohlcngruppe) sind dagegen weniger flózreich.

Im einzelnen treten in der Flozeutwicklung <lcr yer
schiedenen Stufen nicht unerhcblieho Abweichungen 
heryor. Dio Magerkohlengruppo ist yerhaltnismaBig 
flózreich im ostlichen Nicderrheingebiet und im Gebiet

yon Erkclenz-Brilggen, wahrend bei Aachen, in Limburg 
und der Campino cin Abnehmen der Flozfilhrung zu er- 
kennen und das Peel- wie auch zum Teil das westlicho 
Niederrheingcbict durch auffallendo Flozarm ut ausge
zeichnet ist. Die hoheron Stufon enthalten am Nioder- 
rhein, wio auch im Peel-Gebiet in der oberen Fettkohlen- 
gruppo einen Schichtcn-Komplex, der sehr reich ist an 
miichtigen und guten Flozon. In don siidlichen Gobieten 
tr it t  eino solche Flozluiufung nicht heryor; es scheint 
liior yielmehr eine gleichmiiBigo Verteiiung der Floze 
Platz zu greifen.

Was dio wissenschaftliclien Ergebnisse betrifft, so 
ha t sich herausgestellt, daB m it der fortschrcitonden 
Untersuchung der Einzelgebieto immer mehr dio Be- 
stiindigkeit der marinon Horizonte, der Torfdolomito 
und auch der charakteristischon Sandstcinpaketo und 
Kongloineratbiinko heryortritt. Weniger bestiindig sind 
dio Schichten m it StiBw’aasoriossilien, und der Gasgehalt 
der Floze ist so betrachtlichen Schwankungen unterworfen, 
daB es sehr bedenklich erscheint, ihn zur stratigraphischcn 
Gliedorung zu bonutzon. F iir eino ins einzelno gehendo 
Horizontierung bieten lediglich dio marinon Horizonte, 
die Torfdolomito, dio Konglomerate und besonders charak- 
tcristischo Sandsteino wichtigere Anholtspunkte.

Yon den anderen in dieser Abteilung gehaltencn 
Vortriigen seion noch kurz angcfilhrt:

Prof. H o l z ,  Aachen: Die Verwertung der Warscr- 
krafte, unter besonderer Berlicksiclitigung yon Dcutsch- 
land und Skandinayion. M. K r  a ii m a n  u ,  Berlin: 
Ueber Lagerstattenpolitik und ihre Probleme. Berg- 
assessor M a c o o , Brtlhl: Bergwirtsehaftslehrc, ihr Inhalt 
und ihre Grenzon. Generaldirektor S o h u l z - B r i o s o n ,  
Dusseldorf: Bedeutung der praktischen Geologio ftir
Wissenschaft und VolkswTrtschaft. Dr. S. P  a  p a v a - 
s i l i o n ,  Naxos: Der grioehische Sohmirgol.

American Iron and Steel lnstitute.*
Das neugegrtlndete ln s titu te  wird seino ersto cigent- 

liche Vcrsammlung am 14. und 15. Oktobcr d. J . in 
No w York abhalten. Dio Eróffnungssitzung findet am 
14. Oktober im Waldorf-Astoriahotcl s ta tt ;  der Vor- 
sitzendo E. II. G a r y  wird an  diesem Tage die Er- 
olfnungsrcdo halton; Vortriigo sind bis je tz t von 
J . A. F a r r e l ,  W i H i s  L. K i n g  und C h a r l e s  
I C i r c h h o f f  angemeldet. F iir den 15. Oktober ist eine 
F ahrt durch den llafen  von NewYork vorgesehen. Dio 
nachsten Tage dienen der Besiehtigung der Werko der 
Lackawanna Steel Company in Buffalo, der Garywerke 
sowie anderen Anlagen in don Bezirken von Chicago 
und P ittsbu rg , auBerdem soli ein Ausllug naeh den 
Niagarafiillen unternommen werden. Am 22. Oktober 
wird sodann der Priisident der Vereinigten SU a ten die 
Toilnchmcr in Washington empfangen.

* „The Iron Age“ 1910, 25. Aug., S . 447.

Umschau.
Betriebserfahrungen in einer Hochofen-Gas-Kraftzentrale.

Vor der Hauptycrsam m lung der „American Society 
of Mechanical Engineers" am 1. Jun i 1910 zu Atlantic 
City hiclt H. J .  F  r  o y  n (Chicago) einen Vortrag Uber 
die Betriebserfahrungen, welche in der Hochofen-Gas- 
Kraftanlago der South Chicago Works, einer Abteilung der 
•Illinois Steel Company, gemacht worden sind.* Da die 
Mitleilungcn an Hand eines reichen Zahlenmaterials neben

* Vgl. „The Journal of tho American Society of 
Mechanical Engineers" 1910, Juniheft, S. 919; ferner: „Ir. 
Trade Rcv.“  1910, 16. Jun i, S. 11S9; 23. Jun i, S. 1220; 
30. Juni, S. 1273; 7. Ju li, S. 29; 14. Juli, S. 82; 21. Juli, 
s. 127; 28. Ju li, S. 180; 4. Aug., S. 224. Auszug: „Ir. 
and Coal Tr. R ev.“  1910, 10. Juni, S. 924; 17. Juni, 
S. 962; 8. Ju li, S. 49; „ lr .  Ago" 1910, 23. Jun i, S. 1518.

den Bestatigungen deutscher Beobaehtungen noch manches 
Intercssante bieten, mogę ein kurzer Auszug hier w ie d e r - 
gegeben sein.

Dio Gaskraftmaschine fflr den Betrieb durch Hocb- 
ofengichtgas h a t in Amerika erst seit dem Jah re  1902 
Eingang gefunden, und zwar zuerst bei der Lackawanna 
Steel Company in Buffalo. Vier Jah re  spater entschloB 
sieh dio U nited S tates Steel Corporation auf yersehio- 
denen ihrer Hochofenwerke zur EinfUhrung solcher Ma
schinen. Dio Hoehofen dieser Gesellsehaft lieferten im 
Jah re  1909 11 Millionen t  Roheisen. W ird das den Hoch- 
ofen entstróm ende Gas auBer zur Heizung der W ind
erhitzer in Gasmotoren ausgeniitzt, so konnen unter der 
Annahme, daB neben dem fCraftbedarf der Hochiifen fiir 
jedo Tonne in 24: Stunden erzougten Roheisens noch 
25 PS fiir andere Zwecke zur Yerfiiguog stehen,
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750 000 PS  in Form  elektrischcr K raft anderweitig ver- 
w ortet werden.

Das genannto W erk besitzt scchs Hochofen m it oiner 
Roheisenerzeugung von je 450 bis 500 t  in 24 Stunden. 
Das Gichtgas wurde bisher in ungcreinigtem Zustando 
auBer zum Hoizen der W inderhitzer un ter Dampfkesseln 
yerbrannt, und der Dampf fiir den Betrieb der Gebliise- 
maschinen sowie zur Erzeugung von K raft in einer elek- 
trischen Zentralo m it einer Gesamtleistung von 10 000 KW  
Y e rw e n d e t. Da dieso Kraftquelle wegen der Beschoffung 
groBer Antriebsmotoren fflr WalzonstraBcn erweitert 
werden muBte, das noch freistehendo Gas dann aber nicht 
mehr ausreichcn konnte, wenn es wio bisher unter Dampf- 
kesseln Terbrannt wurde, so entschloB man sich zur Be- 
schaffung von Gasmaschinen, obsehon es wohl richtiger 
gewesen ware, zunachst Gasgeblasemasehinen zu bc- 
sohnflen. Im  Jahro  1908 kamen vier Gasmaschinen mit 
einer Leistung yon jo 2000 KW, bei 25 Periodcn/sec,
83,3 Um drehungon/min, 2200 Volt Drclistrom, 1007 mm 
Zylinderdurchmesser, 1372 mm Hub, zwei Zylinder in 
Tandemanordnung, in Betrieb, welche m it von Dampf- 
inaschincn und solchen von Gasmaschinen angetrie- 
benen, etw a 20 Meilen entfernt gelegencn Genoratoren 
auf ein gemeinschaftliches Kabelnetz anstandslos parallel 
arbciteten. Ganz unerw artet begann im Jahro 1908 
die Gesćhiiftslago in ungtlnstiger Wciso zu wechscln, 
so daB im Jahro  1909 eine ganze Zeit hindurch nur zwei 
Hochofen in Betrieb gehalten werden konnten; nur im 
Septem ber und Oktober standen alle sechs Oefen im 
Feuer. Der Betrieb der Gasmaschinen wurdo aber tro tz  
der wechsclnden Roheisenerzeugung so viel ais inoglich 
voll aufrceht erhalten. DaB sich hierbei dio Gasmaschinen 
ais sehr bctriebssicher erwiesen, ist weiter unten klar- 
gelegt. Danaeh war dio m ittlere Ausnutzung der Gas- 
maschinen im ersten Ila lb jah r 1909 70 %  und wahrend 
des zweiten Halbjahres 74 % , m it einem mittlcren monat- 
liehen Maximum von 80,5 %  und einem Minimum von 
61,5 %  im ersten und 82,5 bezw. 64 %  im zweiten łlalb- 
jahr. Die Zciton der Stillstande der Gasmaschinen sind im 
Jahresm ittel zu 6 1 %  durch M aschinenreparaturen und 
zu 39 %  durch ausseitigo Ursaehen, wie Gasmangel usw., 
heryorgerufen worden.

Um Betriebsunfiillen in den Gasleitungen und der 
Gasreinigungsanlage Y o r z u b e u g e n ,  sind an  gceigneten 
Stellcn sclbstregistrierendo MeBinstrumente angebracht, 
dereń Angaben in Tagcsrapporten eingetragen werden. 
An einzelnen Botriobsstellen, wieKesselhiiuser, Maschinen- 
hauser, Roinigeranlage usw., sind akustischo und optische 
Signale angebracht, welche von der Instrum enten-Zentrale 
aus bedient werden, so daB bei etwaigen Gefahrcn, wie 
Sinken oder Steigen des Gasdruckcs, Gasmangel usw., 
Warnungssignale und YerhaltungsmaBregeln gegeben 
werden konnen. Auch konnen dio x\ntriebsmotoren der 
Theisenreiniger von der Instrum enten-Zentrale aus durch 
Fernschaltung ausgeschaltet werden. Diese E inriehtung 
h a t sich ais sehr vorteilhaft erwiesen.

Dio gesamto Gasmenge der Hochofen wird an Hand 
der Gasanalysen, dio taglich in gewissen Zeitabstanden 
aafgenommen werden, sowie aus der Aufnahme der W ind
menge, Tem peratur, D ruck und Feuchtigkeitsgehnlt des 
Geblasewindes, Koksverhrauch und Roheisenerzeugung, 
ferner durch Druck- und Temperaturbcstirnmungcn der 
Gase, erm ittelt. Die Bestimmung der Gasmenge kann 
dann entweder nach der Stickstoffmcthode oder nach der 
Kohlenstoffmethodc erm itte lt werden. * Da man bei der 
Berechnung des Geblasewindes einige Annahmen machen 
muB, so ist dic Bestimmung nach der Kohlenstoffmethodc 
gonauer auf Grund der Ueberlegung, daB der Kohlenstoff, 
welcher in Form von Koks in den Hochofen gefuhrt wird, 
Im Gas wieder erscheint. Die Berechnung der W indmenge 
erfolgt© nach der Gleichung

1 ( t  Eisen i. Tag Koksverbr./kg \
35732 ' V 1440 +  3° ’3-  • ~ ....... B------- “  +  A ) ’

* Y gl. „ S ta h l  u n d  E is e n "  1910. 23. M arz , S. 500.

wenn A der Kohlonstoffgehalt in % , der dom Hochofen 
ais Koks zugefiihrt wird, ist und B den Kohlonstoffgehalt 
in kg/cbm  Gas bezeichnet.

Die Zusammensetzung und der Heizwert der Gaso ist 
bekanntlich von der Bcschaffenhcit des Rohciscns ab- 
hiingig, was nachstehendo Mittclwerto der Analyscn vom 
M onat Septem ber 1909 (s. Zahlentafel 1) bewcisen.

Z a h l e n t a f e l  I.
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Dio Zusammcnsetzijng der Gaso hat einen groBen 
EinfluB auf den Betrieb der Gasmaschinen. So kommt 
es vor, daB die Gasmaschinen plotzlich VorzOndungcn cr- 
halten und zwar entweder alle gleichzeitig oder der Reiho 
nach beginnend m it der Maschine, welche der Gaszu- 
fOhrung am niichsten angeschlossen is t ; in derselben Reilien- 
folge horen dio VorzUiidungęn auf. Eingchendo Bcob- 
achtungcn und Untersucliungen haben ergeben, daB die 
Ursache dieser Erscheinung meistens in dem Wechsel der 
Zusammensetzung der Gaso liegt, namentlich bei plotz- 
licher Zunahme von Wasserstoff und Methan, dio z. B. 
durch Eindringen von Wasser in die weiBglilhcnden Zoncn 
des Ofens beim Undichtwcrden der Windformen, der 
HeiBwind-AbschluBorgancusw. erfolgen kann. Hierhaben 
sich die Gasmaschinen in vcrschiedenen Fallen ais Yor- 
treffliehclndikatoren filr den E in tritt derartiger Undichtig- 
keiten bewiihrt. Die nachstehenden Analyscn vom Februar
1909 zeigen den plótzliehen Wechsel in der Zusammen
setzung der Gaso sehr deutlich (Zahlentafel 2):

Z a h l e n t a f e l  2.

Kohl«n-| Kobltn- 
Zeit »iiure J oxyd

1 % %

W asser
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%
WE/cbm

11 Uhr v. 1 14,9 24,5 3,5 0,2 810
12J« ., n. 13,8 24,7 4,3 0,3 840
3!0 „  „  14,5 25,0 6,5 0,1 S8S
4l° „  „ 14,2 24,3 4,5 0,2 843

Die Zunahme von Wasserstoff zwisehen der ersten und 
der d ritten  Analyse betragt fast 100 % ;  im Mascliinen- 
rapport desselben Tages ist vermerkt, daB gegen 3 Uhr 
nachm ittagsdie Maschinen heftigo Vorzlindungcn crhielten.

Auch die plotzliche Zunahme des Heizwertes der Gase 
bewirkt in den Gasmaschinen Vorz(indungen, so z. B. 
weist der M aschinenrapport vom 10. August 1909 auf, 
daB gegen 1 Uhr nachm ittags die drei in Betrieb befind- 
lichen Gasmaschinen Vorziindungen crhielten, die Gas
analyse war an diesem Tage (Zahlentafel 3):

Zahlentafel 3.

Z fit

Koh
len-
tsUurc

%

Koh-
len-
oxyd

%

1 % 

%

d«JS
V
»

%

o i • s ' ar „ & *5 ć>oZ
W 5 B 
-« ■  !"<=•

92° Uhr v. 10,9 27,6 3,6 0,2 904 1 904
13“ ., n. 6,4 33,2 4,4 0,2 1080 : 1051

8,4 30,2 4,4 0,2 998 i 987
4 „ „ 8,0 30,2 3,5 0,2 976 977
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Z a h l o n t a f o l  4.
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Koliler.3aure. . . 13,20 13,38 11,53 12,43 13,10 13,20 12,82 14,10 12,50 10,03 11,96 13,88 13,75 12,53
Kohlenoxyd . . . 25,61 25.50 28,10 20,67 20,5(1 26,50 26,49 125,90 27.30 29,80 26,02 24,70 25,85 26,54
Wasserstoff . . . 2,99 3,95 2,92 3,10 2,74 3,89 3,44 3,80 4,06 3,77 3,45 3,59 3,98 3,78
M ethan................. 0,21 0,23 0,24 0,21 0,22 0,18 0,22 0,17 0,18 0,19 0,21 0,19 0,15 0,18
WE/obm/ber.* . . 828 852 895 879 801 874 865 852 903 908 916 772 853 877
WE/cbm/kal. ** . 832 855 898 873 875 882 809 850 904 950 918 827 842 883
Ivohlenoxyd
Kohlensiiure

1,93 1,90 2,43 2,15 2,02 2,00 2,07 1,83 2,18 2,98 2,17 1,78 1,88 2,12

Dic Ursacho ftir die Zunahme des Heizwertcs liegt in der 
vcrni(>hrten Zufuhr von Koks bei Ofen 1, in dessen Betrieb 
cina Storung eingetreten war. Ais bei der Lackawanna 
Steel Comp. an einem 'l age in den Gasmaschinen selir 
heftige Vorztinilungen eintraten, wurde sofort nacli der 
Ursacho gesueht, dic sehr bald in einer undichten Stelle 
des Kfihlwasserbehiilters eines HeiBwind-AbschluBorgancs 
gefunden wurde.

Auch die A rt des crzeugtcn Roheiscns h a t bckanntlich 
einen EinfluB auf den Gasmaschinenbetrieb bezw. auf die 
chemischo Zusammensetzung der Gase, so z. B. wird der 
hohe Koksverbrauch bei der Erzeugung von Ferrosilizium 
im Gas einen niodrigen Kohlensiiure-, aber einen hoheren 
Kohlenoxyd-Gehalt und daher auch einen hoheren Heiz- 
wert des Gases bowirken ais boi der Erzeugung von Thomas- 
eisen oder Besscmcreisen.

Eino starkę Verringerung des Heizwertes bewirkt 
Fehlztlndungen in der Gasmaschine, wodurch die Be- 
lostungsfiihigkeit der Maschinc sta rk  herabgcsetzt wird. 
Das armste Gas wurde am 17. Novcmber 1909 m ittags 
12 Uhr yorgofunden, die Zusammensetzung war:

Kohlen- K ohlcn- 
siiure oxyd

% %
17,1 21,0

Wftsgcr-
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%
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0,1

KoMenwyd bm
Kohlentt&ure

1,20
X

707

Dio naehstchende Zahlentafel 4 zeigt die m ittleren 
rnonatlichen Analysen wahrend des ganzen Jahres 1909:

Dio Reinigung der Gase wird in zwei Folgen erreicht. 
In der ersten passiert das Gas Trocken- und NaBreiniger, 
das so gereinigte Gas wird bczeichnct ais Roingaa oder 
vorgereinigtes Gas. Es kann ftir Heizung von Kessel und 
Windcrhitzer yerwendet werden, wahrend das Gas ftir 
Yerwendung in der Gasmasohine in Theisenreinigern 
weiter gercinigt wird; das so gereinigte Gas heiBt Fein- 
oder Maschinengas.

Die sechs Hochofen sind in einer Reihe aufgestellt. 
Jeder Ofen besitzt einen eigenen Trockenreiniger, von 
dem das Gas in eine Rohgasleitung gelangt. Aus dieser 
" ird  das filr Kesscl und W inderhitzer benotigte Gas 
diesen direkt zugefohrt, wahrend das Gas fiir die Gas
maschinen in eine zwisehen Ofen II und 111 von der R oh
gasleitung abzweigende K raftgaslcitung gefOhrt wird. 
Das K raftgas passiert zunachst einen \VasserverschluB, 
der dazu dient, die K raftgaslcitung von der Rohgas
leitung vollstiindig abzuschlicBcn, falls dies notwendig 
erscheint. Von dem W asserreischluB geht die Kraftgas- 
leitung in eino Zickzack-Leitung Ober, dio fiir den An- 
schluB der Trockenreiniger un ter gleichzeitigcr Bildung 
von W asserabschliissen und zur Ausscheidung eines Teiles 
des groBen Staubes dient. Alle Trockenreiniger sind so 
hoch gelegt, daB durch Oeffnen einer im ticfsten Teil an- 
gebrochten Klappe der S taub in Selbstentlader Wagen 
entleert werden kann. Die zwei parallel geichalteten

* Nach der Analyse berechnet.
** M it Kalorim eter bestimmt.

X X X Y I U .

Trockenreiniger haben zylindrische Form, einen MantcI- 
durehmesser von (i,7 m, eino Mantelhohe von 9,5 m und 
2,7 m Konushohe an beiden Enden. Das Gas wird den 
Trockenreinigern am oberen Endo des Mantels tangen- 
tial zugeftlhrt, so daB es in Spiralform im Roiniger von 
oben nach unten  m it der geringon Geschwindigkeit yon 
nur0,5 m /secgeleitet wird. Dergrobo Staub wird hierbei an 
dic Innenfliiche dos Mantels gesehleudert und sam m elt 
sich in dem untoren konischen Teil an. (SciiiuB folst.)

Hochofen m it dtinnen Wandungen, Koksofen m it Ge
winnung der Nebenprodukte und andere Probleme der 

Fabrikation feuerfester Produkte. *

Der Verfassor woist zunachst auf dio W ichtigkeit des 
feuerfesten Materials hin und bemerkt, daB die Losung 
sehwieriger Probleme, welclie die Technik auf vielen Ge- 
bieten zu yerzeichnen habe, n icht in letzter Reihe dem 
F ortschritt auf diesem Gobiotc zu verdanken Bei.

Der Uebergang der Hochofen m it kaltem  Windo 
zu solchen m it heificm Windo botriebenen und die dadurch 
bewirktc bedeutendo Tcm peraturerhohung m it ihren er- 
hohten AnsprUclien an die Schwerschmelzbarkeit der 
Steine, desgleichen der in den letzten Jahren stark wach- 
sende Verbrauch an Mesabi-Erzen, an  schwer reduzicr- 
baren Magneteisensteinen und an iiuBerst schwerschmelz- 
baren kulmnischen Erzen, sowie dic Zunahme des Flug- 
staubes stellen neue Aufgaben, nicht allcin fQr den Hoch- 
ofeningenieur, sondern auch fUr den Fabrikanten feuer
fester Steine. Es sind hier hauptsiichlich drei Faktoren, 
welche bcrtlcksichtigt werden mflssen: dio hohe Tem pera
tu r, dio chemische Einwirkung und die mcchanische Rei- 
bung zwischen Beschickung und W andung. Dio Tem pera
turen im Hochofen bowegen sich zwischen 200° und 1800° C. 
Ueber die chemische Einwirkung auf das feuerfeste Materiał 
ist verhaltnismaBig wenig bekannt. Der Verfasser m acht 
besonders aufmerksam auf die Bildung von Cyaniden 
durch die Einwirkung des atm ospharischen Stickstoffs 
auf den gltthcnden Koks bei Gegenwart von Alkalien. 
Diese Cyanide setzen sich bei der Aufwłrtsbewegung 
im Ofen in K arbonate um, und letztere treten  sehr wahr
scheinlich m it den Ofenwiinden in Wechselwirkung unter 
Bildung von leichtfliissigen Siiikaten. Wo Zinkerze ver- 
hfltte t werden, wird selbst das beste feuerfeste Materiał 
durch Eindringen der Zinkdiimpfc in das Innere des 
Steincs und hierdurch bewirktes Auftreiben zerstort. 
H ier mttflte cin Materiał gefunden werden von gentlgender 
W iderstandskraft gegen hohe Tem peratur, welches das 
Eindringen des Zinkdampfes in den Stein yerliindern 
konnte.

Sodann geht der Yerfasser tlber zu dem neuen 
H o c h o f e n t y p  mi t  d t i n n e m  F u t t e r  von nur 
30 cm Dieke m it Ausnahmo der R ast, wobei gleich-

* Vortrag, gehalten von K e n n e t h  S o a v c r  vor 
dem Ingenieur-Verein vonAVest-Pennsylvanien am l.M arz 
1910. „ Iro n  Age“ 1910, 28. April, S. 1001.
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zeilig der ganze Ofcnmantcl gekiihlt wird. * Hierzu 
laBt sieli natiirlich nur ein auBergewohnlich gutes fcucr- 
festesM aterial yerwenden ,wiosolehes bisher an wenigstens 
zwei Stellen im  Lande, wie durch Untersuchungen cr- 
wiesen, gefunden wurde. Ueber die Yorteilo dieser diinncn 
Wando, welche eine vollstiindigo KUlilung erzielen lassen, 
liegen bis jetz t nur wenige, aberzufriedenstellcndeBericlite 
vor. In  den W inderhitzern nitissen die Steine nicht nur 
den stark  wechsslndcn Tempera tui en, sondern aueli dem 
Angiiffe der Gase standhaltcn, auBerdcm werden sic 
stark  a-jf Druck beansprucht. Yerfasser ra t, dic Wind- 
erhitzer nach etwa oinjShrigcr Tatigkeit yollstandig zu 
reinigen, wodurcli eino yiorzehn- bis fflnfzchnjiihrige 
erfolgreiche Arbeitszeit gewaBrlcistct werdc.

Die Fortschritte  i 11 der K o k s o f e n i n d u s t r i e  liaben 
naturgemaB aueh eino Vervollkommnung der bendtigtćn 
feuerfesten Steine im Gefolge gehabt. Gegen frtiher 
werden hohero Anforderungen gestellt hinsiclitlich der 
Tem peratur, des Wiirmclcitungsyermogcns, der Dehnung 
bezw. Zusammcnziehung und des W iderstandcs gegen 
Keibung. Auch bei den Bienenkorbofen, so cinfach deren 
Verhiltnisao atich scheincn mogen, sind Fortschritte  zu 
verzeichnen, und ca werden demgemiiB ebenfalls hohere 
Anforderungen an das feuerfeste Materiał gestellt. Bisher 
m achten immer noch die Abhitzckanale dieser Oefen 
Schwicrigkeitcn, weil das dazu vcrwendcte feuerfeste 
Materiał der cnornien H itze zum Opfer fiel; doch kann 
auch diese Frage ais in zufricdenstcllcnder Weise gelóst 
betrachtct werden.

Bei den r o t i e i e n d e n  Z o m c n t o f o n  sucht 
man immer noch nach einem passenden feuerfesten Futter, 
welches allen Anforderungen betreffend hohe Tem peratur, 
Festigkeit und chemische Einwirkung der glohenden hoch- 
basisclien Charge Gcnilgo leistet. Neuerdings yersucht 
man diesem F u tter eine solche Zusammensetzung zu geben, 
daB es aus der Beschiekung eine Schicht fest auf sieli nieder- 
sch!ii£t und sich hicrdurch vor Zorstorung sclititzt. |-

In Gasfabrikcn sucht man die Qualitiit der l i  e - 
t  o r t  e n nach der Hichtung hin zu yerbessern, daB 
man ein Materiał yerwendet, welches bei noch hoherer 
Sehwcrschmelzbarkeit und dadurch yerlangcrter Lcbens- 
daucr der Retorte yergroBerte W armelcitungsfahigkcit 
besitzen soli, so daB die Entgasung der Kohle in kiirzerer 
Zeit bei geringerem Unterfcuerung8verbrauch beendet 
ist. Auch liier sollen dic neuen Yersuehe auf dem boston 
Wege zur Lósung dieser Frage sich befinden.

Die Entwicklung der Stahlindustrie gab Yeran- 
lassung zu yielen Untersuchungen von feuerfestcni Materiał 
fur Silika-, Magnesit- und Chromsleinc. Wenn sieli im 
allgemeinen diese Steine aueli bcwiihrt haben, so kann das 
weitere Suchen nach noch besser gecignctcm feuerfestcni 
Materiał nur erwunscht sein. Dic fiir die Zinkdestillation 
benutzten R etorten cntspreclien noch keineswcgs den 
gcstelltcn AnsprOÓhen, und es sind VerSttfche im Gange, 
die Retorten mit Chromsteincn auszufiittern. Nahrrcs 
hicrObcr ist noch nicht bekannt.

Eino neue Art R o  s t o  f e n  lenkt die Aufmerk- 
sam keit auf B ie li, d a  m it dcnsclbcn gtinstigc R esultate 
erzielt werden fiir solche Eisenerze, welche frtiher ihres 
hohen Scliwcfclgchaltcs wegen okonomisch nicht geroste! 
werden konnten. Bei diesem Ofentyp ist eine Muffel neu 
eingeftlhrt, durch welche die Rostgase getrennt yon 
den Verbrennungsgascn aufgefangen und zur Schwcfel- 
siiurefabrikation yerwendet werden. H ier ist dic I<eituiigs- 
fiihigkeit des MagnesitS das wcsentłiche und ist das Yer- 
fahren eines der interessantesten aus der letzten Zeit.

Zum Schlusse yerbreitet sieli der Vcrfasscr iiber die 
richtigc Behandlung der feuerfesten Steine seitens der 
Yerbraucher und schlagt gleiehzeitig vor, dic Steine nicht

* Es sind dies im Prinzip die bei uns schon seit 
Ober zchn Jahren  bekannten Hoehofen B u r  g e r s ’scher 
B auart (ygl. „S lahl und Eisen" 1000, 1. Juli, S. 075), 
welche jetzt in Amerika unter Verwendung yon vic) 
ReUlamennscheinend auehEineangfindcn. Die. JfeetaliioK,

nach der Sttiekzahl, sondern nach dcm Gewichte zu kaufen. 
Auch empfichlt cr dringend gemeinsclmftlichcs Arbeiten 
zwiselien Fab iikan t und Abnehmer zur Erzielung von 
feuerfesten Produkten mit den ocrlanglen Eigenschaftcn.

Dr. B.

Ueber das Clevelander Eisenerz und Roheisen.

In einer Versammłung der Cleyeland Institution ol 
Engineers, dic am 7. Februar 1910 in Middlesborough 
s ta ttfan d , hielt J . E. S t  e a d , Middlesbrough, einen 
selir interessanten Vortrag* tiber den Aufbau und die 
Entstchung des Clcvclander Eiscnerzes. Zur Untersuchung 
der K onstitution des Erzcs bediente sich Stead der bei 
metallographiselicn Untersuchungen gebrauclilichen Me- 
thoden durch Herstellung yon Schliffen und Beobaclitung 
unter dcm .Mikroskop. Nach der Theorie von Dr. S o r b y, 
Sheffield, wurde das Cleyelander Erzlager ursprUnglich 
yon unreinem Kalkstein gehildet; dieser Kalkstein sei 
yon in kohlcnsaurehaltigcm Wassergelóstem Eisenkarbonat 
durchsickert worden, wobei sich das Eisenkarbonat gegen 
das Kalziumkarbonat ausgetauscht habe. Zum Bewcise 
ftlr dic Riehtigkeit seiner Theorie teilt Sorby mit, daB 
eine in der Robin-IIood-Bucht gefundeno fossile Muschel 
liauptsachlich aus Eisenkarbonat best-and und doch 
zwcifellos friiher aus Kalziumkarbonat bestanden habe. 
beim Cleyelander Eisenerz nimm t Sorby an, daB sich tiber 
t l im Kalkstcmlagcr eiscnfOhrcnde Schicliten befunden 
haben, aus denen kohlensaurchaltigcs Wasser das Eisen 
aufgelost habe; beim Yersickcrn des Wassers in dic Tiefc 
habe dann dort dieoben erwahnteUnisetzungstttttgcfunden. 
In ahnlicher Weise sei auch das Spatcisenstcinlager von 
Bilbao entstanden; dieses liegt tiber einem Dolomitlagcr, 
und tiber dcm Spal liegt das Campanilerz, dic ciscnflihrende 
Schicht.

Einen weiteren Bewcis ftir dio Riehtigkeit dieser 
Umwandlung erblickt Stead in einem Ammoniten, der 
im Roscdalc-Erz gefunden wurde, und dessen iiuBerc 
Schale 66%  Eisenkarbonat enthiclt. Das urspriingliche 
Minerał des Cleyelander Erzes glaubt er cingesclilosseu 
in der Wirbelsaule eines Plesiosaurus Propinquus gefunden 
zu haben, in welcher dic ur»prungliche Mineralsubstanz 
moglichcrwcisc durch den iiuBercn Knochen vor dem Ein
fluB des durchsickcrnden ciserihaltigen \\'assers geschOtzt 
gewesen war; ihre Analyse ergab iiber 5 0 %  Kalzium- 
karbonat neben anderen, ebenfalls im Cleyelander Erz 
yurkf mmeiulcn Jlineralien. Stead sehlieBt daraus, daB 
dic ursprimgliche Ablagcrung kieseliger und toniger 
Kalkstein gewesen ist, der nicht allein von Eisenkarbonat, 
sondern auch yon gclostein Eisensilikat ycrdriingt wurde. 
Interessant ist das Yorkommcn fossilcn IIolzcs im Erz- 
lagcr. Folgende Mincralicn konnten im Cleyelander 
Erzlager fcstgcstcllt werden: Siderit, Linionit, Kalzit, 
Jlangankurbonat, Kalziuniphosphat, Scliwef clkies, Schwer- 
spat, Titanyerbindungen, Zinkblende, Quarz, yerschie- 
dene Silikatc, Glimmcr, Kohle und Petroleum; letz- 
teres aber nur in Spuren. Es folgen dann ausfiihrliche

Eisenoxydul . . . 32,40 34.5S 34,97 36,51 39,99|37,15
Eisenoxyd . . . . 2,35 3,00 3,67 1,43 1,00! 3,14
Eisenbisulfid . . . — — 0,82 — __ i —
Manganoxydul . . 0,42 0,63 0,74 0,74 0,56 0,56
T o n e rd c ................. 11.11 14,65 8,24 10,09 9,53 9,27
K a l k ..................... 4,05 4,75 5,00 5,24 5,50: 5,48
M agnesia................. 3,42 2.52 4,56 4,42 4,57 4,81
Kieselsaure . . . 18,65 13,10 12,90 14,00 10,16 11,03
Schwefel................. 0,69 0,13 — 0,44 0,55 0,85
Phosphorsiiure . . 0,94 0,94 1,87 1,08 1,11 1,24
Geb. Wasser, orgm .

Substanz, usw. . 
Kohlcnsiiurc . . .

8,39
17,45

4,35
21,45

5,40 \ 
21,80/ 25.8S 26,51 25,93

* „Proceedings of the Cleyeland Institution of En- 
{rfneers" 1910, 7. Febr., R. 75/117.
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Analysen, sowohl in Gowichts- wie aueli in relativen 
Volumenprozenten, des rohen und gerosteten Erzes, 
wobei die Wirkung des Rostcns eingehend besclirieben 
wird. Bei den angoftihrten Roheisenanalysen fiillt auf, 
duli in einem Durchschnittsm uster von aus Eston-Erz 
crblasencm Roheisen 0,11 %  Aluminium gefunden wurde. 
Auch dic Bescliaffenhcifc und Konstitution des Roheisons 
werden sehr eingehend besproehen.

In einem Anhnng erseheinen Zahlentafeln m it aus- 
fflhrlichcn, von Gruben und H utten  mitgeteilten Era- und 
Roheisenanalysen, von denen yorstchende Erzanalysen 
(in %  der trockenen Substanz) wiedergegeben sind.

Normallen fiir die Priifung von Elsenbiceh.
Auf der am 2(3. und 27. Mai d. J . in Braunschwoig 

abgehaltenen Hauptyersammlung des Yerbandes Deutscher

Elektrotechniker (E. V.) wurden mit Gtlltigkeit vom 
1. Ju li d. J . die von uns bereits .mitgeteilten Normalien 
ftir die Priifung von Eiscnblech* mit folgenden Aenderun- 
gen angenoninien: Unter b der Ausfiihrungsbestininiungen 
muB cs s ta tt  „Seidcnpapier11 „Papierzwischcnlagen" 
heiBen. Dio Ausftihrungsbestimmung c hat je tz t fol
genden W ortlaut: Zur Bestimmung der Magnetisier- 
barkeit dienen ballistisehe MeBmetlioden an Ringen 
bezw. Streifen, oder der A pparat nach Kopsel. Aueh die 
hierbei yerwendeten Blcchstreifen inilssen zur Hiilfte 
parallel und zur Hiilfte senkrecht zur W alzrichtung mit 
einem scharfen Werkzeug gratfrei geschnitten werden 
und dtirfen einer weiteren Behandlung nieht unterliegen. 
Dio Angaben beziehen sich auf Kommutierungspunkte.

* „Stahl und Eisen1' 1910, 25. Mai, S. 891/2.

Bucherschau.
„Hiiłtt", Taschenbuch fiir Eisenhutienhinde. Heraus- 

gegeben vom Akademischen Verein H utte E. V. 
Berlin, Wilhelm Ernst & Solin 1010. XVI, 916 S. 
8 °. In Leinen geb. 15 Jt, in Leder geb. 16 JC.

Dieses bereits in dem Vorwort zur 20. Auflagc von 
„De1! Ingenieurs Taschenbuch", herausgegeben yon dem- 
selben Verein, angekiindigto Hilfsbuch ftir den Eiscnhlitten- 
ingenieur liegt nunniehr in Gestalt eines starken Oktav- 
bandes vor. Angesichts des Umfanges erscheint die Ueber- 
tragung der Bezeichnung „Taschenbuch", welclie bei der 
genannten iilteren Seh\vesterveroffentlichung durcli die 
gesohichtliche Entwicklung gereehtfertigt ist, auf dio 
Neuerscheinung nicht recht am Platze. Im  Ubrigen ist 
die Dickleibigkeit des Buches, zu dessen einzelnen Ka- 
piteln namliafto Fachleutc Beitriige geliefert haben, 
vollauf begrtindet dureh die uberaus groBe Vielseitigkeit 
und Reichhaltigkeit seines Inhalts, weleher sich in fiinf 
Hauptabschnitte gliedert.

Von diesen nim m t der erste A bschm tt: „Hilfswisscn- 
schaften und wissenschaftliche Grundlagen11, den ver- 
lialtnismiiBig groBen Umfang yon 291 Seiten, d. i. fast ein 
Drittel des eigentlichen Buches, ein. Da letzteres nach den 
Ausfilhrungen der Vorrede kein Lehrbuch sein soli, so 
dflrfto bei Ncuauflagen zu prtifen sein, ob nicht, unbe- 
schadet des Wertes ftir die praktische Anwendung, gerade 
hier manohe Ktirzungen eintreten konnten — Im zweiten 
Absehnitt sind unter „Eeuerungskunde“ ausftihrliche 
Angaben tiber Brennstoffe, Verbrennungslehrc, Ofen- 
baumaterialien, Gcneratoren sowie iiber Koksfabrikation 
und Nebenproduktegewinnung auf Htittenwerken zu- 
sammengefaBt. —  Der d ritte  Absehnitt beliandelt nach 
Vorausstcllung beaclitenswerter allgemeiner Gcsichts- 
punkte tiber die Einrichtung des Kraftniaschinenbet riebes 
die Dampfkessel, Kolbendampfmaschinen, Dampftur- 
binen, GroBgasmaschinen, elektrische Maschinen, Hilfs- 
maschinen und Nebenbetriebe (unter weleh letzterer 
Bezeichnung Zerkleinerungs- und Aufbereitungsanlagen 
fflr Erze sowie Zcinentfabrikation yerstanden werden) 
in der fur die Zwecke der Benutzer dieses Buches ange- 
braehten Besehrankung. Jedoch diirfte das Eingehen auf 
konstruktiye Einzelheiten der GroBgasmaschinen tiber 
diesen Rahmen hinausgehen. — Mit dem yierten Ab- 
sclmitt: „Eisen- und Stahlerzougung und GieBerei", be- 
ginnt sodann das eigentliche Sonder-Fachgcbiet. Einge- 
leitet wird es dureh eino kurze Zusammenstellung iiber 
Erze und Zuschlage, sowio tiber Verfahren zur etwaigen 
Vorbcreitung der Erze fttr die Verhuttung. Es folgen An
gaben iiber den Bau des Hochofens und tiber die zu- 
gehorigen Nebenapparate. Die yerschiedenen Arten der 
Gichtyersehltisse und Gichtaufziigo finden besondere 
Berucksichtigung. Fiir den „Hochofenbetricb11 werden 
Tabellen nebst Beispielen fUr dereń Anwendung gegeben, 
und dio Arbeiten ain Hochofen, Betriebsstorungen, Wind- 
und Giehtgasyerhaltnisse, Schlacko und dereń Yerwendung

besproehen. Angaben Ober Roheisenmischer und dereń 
Betriob leiten Uber zu den yerschiedenen Yerfahren zur 
Herstellung sehmiedbarer Eisenarten. W ahrend das 
Puddeln, entsprechend seiner geringer gewordenen Be- 
deutung und abgesehlossenen Entwicklung, kur/, erlodig- 
wird, finden Thomas- und Siemens-Martinycrfahren hint 
sichtlich der Anlage, der Apparate und Oefen und des Be
triebes eingehendstc W iirdigung und Behandlung. An
gaben tiber Tiegelstahl und Elektrostahlbereitung er- 
ganzen dieses Kapitel. In dem SchluBkapitel „GieBerei", 
umfassend Herstellung yon gewohnlichem GuB, Temper- 
guB. Ahiminothermisches Vcrfahron, StahlformguB und 
Kleinbessemerei, werden neben Unterlagen rein teehnischer 
Art auch solche ftir die GieBcreikalkulation gegeben. — 
Der ftinfte Absehnitt: „W eiterverarbeitiing“, bringt unter 
„W alzwerksbau" zusammenfassende, genauere Angaben 
tiber ein Gebiet, tiber welches solche bisher noch nieht 
yeroffentlicht worden sind. Ueber Walzenzusrmasehinen 
geben neben knappem, das Wesentliehe erfassendem T est 
ausftihrliche Tabellen tiber ausgeftihrte Anlagen mit 
Dampf- und mit elektrisehem Betrieb Auskunft. Selir ein- 
gehende Behandlung finden sodann dio beim Walzwerks- 
betriebe gebrauchlichen Oefen. Ob der auf S. 704 ange- 
ftthrte Ofen mit Gaselischer Vorwiirtsbewegung zu allge
meiner Einftihrung gelangt und daher ais Musterbeispiel 
geeignet ist, diirfte allerdings fraglich erseheinen. Unter 
anzuerkennender Besehrankung auf Walzen ftir H alb
zeug und einfachc Stabeisensorten werden ftir das wichtige 
Kapitel „Kalibrieren der Walzen" nach allgemeinen Vor- 
bemerkungen sehr eingehende Angaben, Tabellen und 
Beispiele yon Kaliberreihen mitgcteilt. U nter „Walz- 
werksbetrieb" folgen Tabellen und Betriebsdaten tiber 
Walzwcrksprodukte, Angaben tiber Herstellung yon 
Blechen yerschiedener Art, sowie tiber Radreifen- und 
Radscheibenhcrstellung. SinngeniiiB schlieBt sieli dio 
Behandlung der Adjustage an. Das Sondergebiet der Er- 
zeugung yon geschweiBten und nahtloson Rohren bildet 
den BeschluB des Kapitels „Walzwerk". Ausftihrliche 
Mitteilungen werden aueh zum ersten Małe tiber „Draht- 
yerfeinerung" yeroffentlicht, worunter dio Dralitzieherei 
und die Herstellung yon Stacheklraht, Drahtgcfleeht 
und -gewebc, Drahtstiften und Nicten zusammengefaBt 
ist. Die Besprechung der Hammer- und PreBwerke bildet 
den SehluB des Buches, dem noch ein Anhang, enthaltend 
statistische Tabellen, Tabellen tiber Zusammensetzung 
von Eisenerzen und Umrechnungstabellen, angefiigt ist.

Die A usstattung des Buches in Druck und Figuren ist, 
wic stets bei den Werken des bewiihrten Verlages, muster- 
gtiltig. DaB einigo Figuren (Abb. 144, 148, 149, 278, 345) 
durcli teilweises oder yollstandiges Fehlen der Quer- 
schnittskennzeichnung undeutlich geworden sind, ist 
yiellciclit auf Verwendung farbiger Originale bei der 
photographischen Vcrkleinerung zurtickzuftihrcn.

Zweifellos wird sich das Buch bei der oben nur auszugs- 
weise angedeuteten Yielseitigkeit seines Inhalts und der Zu-
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vorliinsigkoit soinor Angabon, fiir welche sowohl die Namcn 
der M itarbeiter ais auch dio zuhlroichen Hinwoiso auf in 
dieser Zeitschrift ver5ffentliohto Ergebnisso au.s <ler Praxis 
GowShr bieten, in den Kreisen der Eisenhuttenleute don 
gleichen Platz giehern, welohon „Des lngonieurs Taschen- 
buch" bei den Maschinen- und Bauingonicuron bereits 
soit langem cinnimmt, und das um so mehr, ais auch dio 
techniseh-wirtschaftlicho Seite, welche fiir den Htttten- 
inann boi dem heutigen scharfen Wettbowerbo nicht 
ni indor wichtig ist ais dio rein teehnischo, Oborali in 
gebtlhrender Weiso bcrUcksiohtigt wird.

Dem Akademischen Verein „HUtto“ , seiner Kom- 
mission zur Herausgabe dos Buches und der Sehrift- 
eitung oin herzliches GlOckauf! zu dom Ergebnis ihrer 
Arbeit. M athie.

S c h e n k e l ,  M ., S)ipl.-$ftl(}.: Elektrotechnik. Ein 
Lehrbuch fiir Praktiker, Chemiker und Industrielle. 
8. Auflage, Yollstilndig neu bearbeitet. Mit 310 
in den Text gedruekten Abbildungen, Leipzig, 
J . J. Weber 1010. X II, 460 S. 8“. Geb. 10 Jt.

Das vorlicgendo Buch soli fUr Praktiker, Chemikcr 
und Industriello geschrieben soin. Es zerfilllt in 20 Ab
teilungen. Dio ersten 11 Abteilungen bofasson sich m it 
der Theorie der Elektrotechnik, ln  den Ubrigen 0 Abtei- 
lungon siml dio elektrisehen Apparate und deron Anwen
dung beschrieben.

Wenn auch anorkannt werden muli, daB das ganze 
Buch m it gro U er Sorgfalt geschrieben und insbesondere 
der thooretische Teil m it viol Gowandtheit durchgeftthrt 
ist, so glaubo ich doch, dat! gerade der Praktiker und In
dustrielle, der nur m it vollendoten Tatsachen und Be- 
triebsresultaten zu reehnen gowohnt ist, und der sich 
wegen Zeitnmngels m it der theoretischen Entwicklung 
der elektrotechnischen Probleme nicht befassen kann, 
beim Durehstudieren tler ersten 11 Abteilungen Schwicrig- 
keiten haben wird. Dagegen wird derjenige, welcher sich 
Uber die praktische Seite der Elektrotechnik und die E n t
wicklung derselben informieren will, in den lotzten 9 Ab
teilungen mancho gesuobto Aufkliirung finden

Sehr interessant ist insbesondere das Kapitel 18 Uber 
Elektrizitiitswcrkc, und Kapitel 19 Uber dio Anwendung der 
Elektrizitiit in iiulustriellcn Werken. Das Huch kann daher, 
insbesondere wegen dieser letzten Abteilungen, doch fUr 
P raktiker, Chemiker und Industrielle empfohlen werden.

Kehren.

Ferner sind der lledaktion  zugegangen: 
B r u b a n d t ,  K., Kgl. Eisenbahnbau- und Betriebs- 

inspektor: Der votlw<indigc Zweigelenkbogen. Entwurf, 
baulicho Ausbildung und Berechnung des Zweigelenk- 
bogens, seinor Fahrbahn und Widerlager. Mit 83 Toxt- 
abbildungen. Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn 1910. 
VI, tiO S. 8». 4 ,K, geb. 4,80 .«.

G u e r 1 1 e r , Dr. W., Privatdozent an dor Konigl. Tech- 
nisehen Hochsehule zu Berlin: Metallographie. Kin aus- 
fuhrliches Lehr- und Handbuch der K onstitution und

der physikalischen, ehemischen und teehnisehen Eigen- 
schaften der Metallo und metallisehen Legicmngen. 
E rster Band: Dio Konstitution. l le ft 4. Mit Tcxt- 
abbildungcn und Tafeln. Berlin (W. 35, Schóneberger 
Ufcr 12 a), GobrOder Borntraegcr 1910. S. 225—288. 
4°. 3,40 Ji.

P o r r i n ,  P. M., Contro-maitro & 1’Ecolo pratiąuo d’In- 
dustrio do Firminy (Uiire): T ru iti dc filetage theorigue 
et pratiguc. (Hibliotheąuo dos Ecolcs pratiąuos do Coni- 
merco et d’Industrio.) Paris (15 ruo Soufflot), Ch. 
Delugriwe (o. J.). 87 S. quer-8°. K art. 3 fr.

M itteilungen iiber Forsehtmgsnrbeiten a u f dem Gcbiele des 
Ingenieurwęeens. Herausgegeben vom V o r  o i n d o u t  - 
u c h c r  I n g e n i e u r e .  Heft 89. Der WiirmcUber- 
gang in Bohrleitungon. Von W i 1 h o 1 m
N u C ó 11. — Ueber den Zusaminenhang der Bicgungs- 
elastizitiit des GuBeisens m it seiner Zug- und Druck- 
elastizitiit. Von H. H e r b e r t .  Berlin 1910, Julius 
Springer (i. Komm.). 81 S. 4°. 1 JI.

Sam m lung berg- und hUtlentnSnnischer Abhandluttgen. (Aus 
der „Berg- und Httttenmannischen Kundschau";) Heft 
55. Neue maBanalytische .Metboden zur Bestimmung 
von Eisen und Blei. Y o n  Dr. H e r m a n n  B o 11 o n - 
b a  o h. K attow itz O.-S., GebrUdcr Bohni 1910. 30 S. 
8 “. 1,50 J i.

—  Dass. — Heft 57. Beitrag zur Rauch- und RuBpIage. 
Von Kgl. Oberlchrer Ingenieur 31. B u c h  li o 1 z. 
Ebd. 1910. Hi S. 8 °. 0,00 .« .

— Dass. — H eft 58. Das Vorkommcn von Zinkerzen
in Nordamcrika. Von HUtteningenieur B r u n o
S i m m e r s b a c h .  Ebd. 1910. 31 S. 8°. 1,50 Ji-

— Dass. —  H eft 59. Dio versehicdenartigen Spttllci-
tungen im Vcrsatzbettiobo. Von Oberbergdirektor 
Ł tt o k , LauraKotte. Mit 1 Tafel. Ebd. 1910. 39 S. 8°.
2 Ji.

— Dass. — Heft 00. Verbesserungcn im Splllvcreatz-
verfahren nach dem Stando der derzeitigen deutschen 
Pntentliteratur. VonBcrgassessor D o m o t e r ,
Berlin. Ebd. 1910. 18 S. 8°. 1 J i .

Sol i  o l z ,  C a r l ,  Tochniker: Tabellen zur Gewichts- 
berechnung von Walzcisen und  E isenkonstruktioncn  atu  
Flu/ieisen, nebst einem Anhange: Gcwichtstabello fUr 
Wollbloche, mitgeteilt von der Firma Wolf Netter & 
Jacobi in Berlin und StraOburg i. E. Hauptsilchlich 
verwendl>ar im Eisenhochbau, BrUckenbau, Schiffsbau 
und HUttenfaehe. Zweite, vcrbessorto Auflage. Dort
mund (BornstraBo 70), II. Achilles 1909. (il S. 8°. 
Kart. 4 J i .

Wirtscha/tsfragen, Siidwestdeutsche. Veroffentlichungen 
des Vereins zur W ahrung der gomeinsamen wirtschaft- 
lichen Intoressen der Saarindustrio und der SUdwest- 
lichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl
industrieller. Herausgegeben von Dr. A 1 o x a n d e r 
T i  I l e .  H eft 20. Dio FSrder- und Prelspolitik des 
staatl. Saarkohlenbergbaues 190 2 bis 1910. Dcnkschrift 
der llandelskam m er SaarbrUcken. (Aus dem Jahrcs- 
berichto der Kammer ftlr 1909.) Saarbrtleken 1910, 
C. Sehmidtko (i. Komm.). 53 S. 4 °. 1 J i.

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

des Rohoisenmarktes ha t sich seit unserem letzten Bo- 
richte wenig veriindort. Die VerkaufstatigkeitfUr Hamatit- 
und GieCeieiroheisen fttr niichstjiihrigo Lieferung wurdo 
noch nicht aufgenommen. Die Preiso sind ebenfalls un- 
yeriindert geblieben. Der Abruf und der Yersand sind 
recht befriedigond.

E n g l a n d .  Aus Middlesbrough wird uns unterm 
12. d. M. wie folgt berichtet: Das Gesehiift war hier in 
dieser Woche fiir Eisen ab W erk recht still, dagegen 
wurdo Yiel in W arrents gehandelt. Die Wiederaufnahnie 
der Arbeit auf den Schiffswerften zicht sich liingor hin 
ais erwartet, da. gestem  von 50 000 Leuten nur 15 750

Stimmzettel abgabon, deren M ajoritat sich gegen das 
Verhalton ihrer Oberleitung, hingegen ftlr Einberufung 
einer Delegierten-Versamnilung aussprach. — GUnstigcre 
Aussichten bieten jedoch dio vormonatlichcn Ausweiso 
dos Handelsamtes in Zunahme. der Ein- und Ausfuhr 
von Eisen und Stahl, dio etwas besseron Berichte aus 
Amerika und der steigendo Vcrbrauch des Inlandeu. 
Von den auf Hiim atit gehenden Hochofen sind seit Endo 
vorigen Monats zwei aulier Betrieb. Das Gesehiift darin 
ist goring, der Mangcl an Era infolgo des Ausstandes in 
Bilbao m acht sich mehr filhlbar. FUr September-Liefc- 
rung sind dic heutigen Preiso ab W erk; ftlr GieBerei-Eisen 
Nr. 1, woran es noch immer sehr mangolt, sh 53/—, fUr
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Nr. 3 Hh 49/7*4 l̂' r  H ilm itit in gleichen Mengcn Nr. 1,
2 und 3 sh 02/0 <1 f. <1. ton, netto  Kasse. Hicsigc W urrants 
Nr. 3 noticrcn sh 49/0*4 d Kiiufer, sh 49/7 cl Abgober.
1 n den W arrantslagcrn befinden sieli 400 017 tons, darunter 
118 040 tons G. M. B. Nr. 3.

Vom franzosischen Eisenmarkte. — Den franzosischen 
Eisenwerkon ist von den Zechen des noidfranzosischon 
Bezirks naeh mchrfachen Verhandhingen eino Erm&Bigung 
des Kokspreises eingeriiumt worden, und zwar ist der Richt- 
preis fiir das Iotzte Vierteljahr auf 23,40 (s ta tt 24) fr. f. d. t  
in der Weiso hcrabgesctzt worden, daB der Unterschied 
von 0,00 fr. auf die Hiilfto der bis zum JahressehluB ab- 
genommencn Koksmongen gntgeschrieben wird. Vom 
1. September ab sind fUr Kohlen dio im Marz festgcsetzten 
Winterpreise in K raft getreten, die fllr die Bezirke von 
l’aris und Nanoy eino Erhohung der frllhoron Preise um 
1 fr. f. d. t  und fllr dic llbrigen Zonen eino solcho um
0.50 fr. bedeuten. Es yerlautet, (la[i die franzosischen 
Halbzeugpreiso um 5 fr. f. d. t  erhoht werden sollen, eino 
Reihe dor einschlagigen Verbrauchcr haben diesbeztlglicho 
Anzeigen erhalten.

Bergbau- und HUtten-Actien-Gesellschaft Friedriehs- 
htltte zu Herdorf. — Wie aus dcm Bericlito des Vorstandes 
filier das abgelaufcno Geschaftsjahr zu ersehen ist, lieB 
der Versand in Roheisen auch bei dem Unternehmen 
zu wiinschen Ubrig, zumal da dio Mengen, dio im Herbst 
in Erwartung eines flottcn Geschiiftes gekauft waren, 
nur langsam abgenommcn wurden. Dagegen war das Stahl- 
und Walzwerk voll bcschiiftigt, und der Absatz der Fabri- 
katc bot weniger Schwiorigkeit. Dic Preise standen 
zu Beginn des Bcrichtsjahres allerdings sehr niedrig, 
crfuhren dann aber naeh und naeh eine milBigc Erhiihung. 
Der Rohgowinn beliiuft sieli unter EinschluB von 
250 401,00 JC Vortrag naeh Verrechnung von 140 930,02 J l 
Stcuern, Unkosten und Zinscn auf 410402,92 JC; hiervon 
werden 290 757,54 JC abgeschriebcn und 2449 ,<C der 
Rflcklago Oberwiescn. Der Aufsiclitsrat schUigt vor, 
aus dom Reingowinno von 379 058,04 JC 120 000 JC (3 %  
wio i. V.) Diyidende auszuschUtten und dio restlichcn 
259 058,04 J l  auf nouo Rechnung vorzutragen. Rechnct 
man zu dem letztgenannten Bctrago noch das Aktien- 
kapitul m it 4 000 000 J l ,  die ordentliche Rticklage am
1. .luli d. J . m it 400 000 JC und den Erneuerungsfonds 
mit 112 752,79 J l  hinzu und zieht hiervon den Buehwcrt 
der Anlagen und Gruben mit 3 949 943,48 J l  ab, so sind 
an Betriebsmitteln der Gesellsehaft 822 407,35 JC oder 
20,50 %  des Aktienkapitals yorhanden.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Htltten- 
Aktlengesellschaft zu Bochum und Union, Aktien-Gesell
schaft fUr Bergbau, Eisen- und Stahllndustrle zu Dortmund.
— In den am 8. d. M. abgehaltenen auflerordentlichen 
llauptyersammlungen der Gcscllschaften wurdo der 
V e r s c l i m c l z u n g s v o r t r a g *  genehmigt.

DUsseldorfer Eisen- und Drahtindustrie-Aktien-Gcsell- 
schaft zu Dusseldorf. — Nacli dem Berichto des Vorstandes 
entwickelto sich das Unternehmen im abgclaufenon 
Geschiiftsjahro im allgcmeinon gUnstig. Es gelang dor Ge- 
scllschaft nicht nur, dio Verkaufsprcise zum Teil etwas zu 
erhohen, sondern sie konnte sich durch dio bis in das FrUh- 
jahr anhaltendo Kauflust auch Arboit fUr ihro Botriobo 
sicheni. Im Sommcr tra t  eino gewisso Rulio im Gcschiift 
cin; die Grundstinimung bliob jedoch fost und an Auftragon 
fohltoes auch fernerhin nicht. Nur in Stabeiaon inuBto 
das Unternehmen den Betrieb m it Rflcksiuht auf den Um- 
bau der alten und dio Schaffung neuer Walzwerksanlagon 
erheblich einschriinkon. Dio Beteiligungsziffern der Ge- 
scllschaft in der Verfcinerung im Walzdrahtverban<lo sind 
naeh dem Berichto unzureiehend; das Work inuBto daher 
m it der DrahtstraBo jeden Montag feiern, trotzdem aber 
noch wegen Ueberschreitung der Ziffern eino Abgabe yon 
42 520 .*C zahlen. Von den bonotigten Rohstoffen konnto

sich das Unternehmen in Roheisen zu gilnstigen Prcison 
rechtzoitig und roichlieh cindeckcn. Dagegen hielt fUr 
Schrott dio Aufwiirtsbcwcgung unvcriindert an. In- 
zwisohen tra t  hierin oin RUokgang ein, dor oincn gowissen 
Ausglcich fiir dio gestiegonen Roheisenpreiso biotot. Das 
gUnstigo Ergebnis filhrt das UnU'rnohmen in der Haupt* 
sacho auf dio Nouanlagon und Botriobsycrbosserungon 
zuriick. Von groBeren Betriebsstorungen blieb dio Ge- 
scllschaft im Borlohtsjahro yorsohont. Der Umsatz belief 
sich auf 8024 001,55 (i. V. 7 270 415,11) J l. An Arbeitern 
wurdon am 1. Ju li d. J . 1132 bcschiiftigt gegon 1055 am 
gleichcn Tago des Yorjahrcs. Dio in dor auBorordontliohen 
Hauptyorsammlung vom 15. Oktober v. J . beschlosscno 
Erhohung des Aktienkapitals um 450 000 J l * wurdo in
zwischen durchgefuhrt. Das neuo Martinwerk wurdo in 
Botricb gonommon und arboitet gleich den im  Boriohts- 
jahro in Botricb gesetzton sonstigen Neuanlagcn in der 
Verfoincrung usw. durchaus zufriodcnstellond. Das aus 
oinor Grob- und einer FoinstraBe sowio Nobenbotrioben 
bestehendo neuo moderno Stabeisenwalzwerk geht seiner 
Vollendung entgegen und diirfto in KOrzo in Botriob 
kommen. — Der BetricbsUbcrschuB beliiuft sich unter Ein- 
rechnungyon 22 140,30 J l  Vortragund41 331,09 J l Gewinn 
aus GrundstUcksyerkauf auf 1 241 321,22 J l .  Naeh Abzug 
yon 301 909,00 J l  fUr Handlungsunkosten, Stoucrn, Ver- 
sicherungen, Zinson, Teilschuldyersehreibungszinsen usw., 
275 720,30JC ordentlichen und 34 279,70 M  auBerordent- 
lichen Abchrcibungen sowio 41 331,09 J l  Absehreibungen 
aus Gowinn aus yerkauften GrundstUcken yerbleibt ein 
Rcinerlos von 528 020,47 J l .  Dio Ycrwaltung schliigt vor, 
liioryon 40 000 J l  dor ordentlichen und 10 OiK) JC der be- 
sonderen RUcklago zuzufUhren, 77 970,03 JC Tantiomon 
an Aufsiclitsrat und Vorstand zu yergUten, 12 000 JC zu 
Bolohnungon zu yerwenden, 3(i0 000 M  (10%  gegen 0 %  
i. V.) Diyidondo auszuschUtten und 28050,44 JC auf nouo 
Rechnung yorzutragen.

Gewerkschaft Kaiser Friedrich, Barop. — In  der am 
8. d. M. abgehaltenen Gowerkenvcrsammlung wurdiś dor 
m it der D o u t s o h  - L u x  o m b u r g i s e h o n B o r g -  
w o r k s -  u n d  H 1111 o n - A k t  i o n g o s o 11 s o h a f t 
zu Bochum geschlossene V o r  k a  u  f s v o r  t  r  a  g ■** ge
nehmigt. Nacli dom Verkaufsvertragc stellt Deutsch- 
Luxemburg der Gewerkschaft in bar 3000 .(C fiir joden 
Kux zur VorfUgung, ist aber bcrclt, den Gcwerkcn, die 
ihro Kuxe sofort o<ler spiitestons bis zum 30. Dozcmbcr
1910 Ubertragcn, fUr jo zwei Kuxe drei neuo Aktien von 
Deutsch-Luxomburg zum Nennwerto von 1000 ,(C mit 
Diyidcndenlierechtigung yom 1. Ju li 1910 zu geben. 
Dio Gewcrken, dio ihro Kuxe vor dom 30. September 
Ubertragcn, erhalten von Deutsch-Luxemburg noch fUr 
jeden Kux 250 ,(C in bar ausgczahlt. Ferner wurdo in dcm 
Vertragc bestim m t, daB Deutsch-Luxemburg den Ge- 
werken, welcho dio am 1. Juli cingezogene ZubuBo von 
300 JC bereits gczahlt haben, diesen Betrag zurUckzahlt.

Hannovcrsche Waggonfabrik, Aktlcn-Gesellschalt in 
Rlcklingen bei Hannover. — Dic am 5. d. M. abgchalteno 
auBcrordentlioho Hauptyersammlung der Gesellsehaft be- 
schloB dio E r h o h u n g  des A k t i e n k a p i t a l s  um. 
800 000 J l  m it Diyidendenberechtigung ab 1. Oktober. f

Hocholenwerk LUbeck, Aktiengesellschalt in Herren- 
wyk bel LUbeck. — Wic der Gcschiiftsbcricht fUr 1909/10 
ausfUhrt, stand das abgelaufcno Geschaftsjahr unter dem 
Zeichen eines heftigen Kampfcs auf dem gesamten Roh- 
cisenmarkte. Eine besondere Schiirfe erhielt dieser Kampf 
nacli dem Berichto durch eino yom Rheinisch-Wcst- 
fiilischcn Kohlen-Syndikato den rheinisch-westfalischen 
Werken fiir das inliindischo Absatzgebiet des Untor- 
nehinens gegebeno Au-luhrunterst(itzung, dic je naeh dcm- 
Gebiet 3 bis 8 ,(C f. d. t  betrug. Dieselbe zeitigte, wie der 
Bericht bemerkt, fUr Qualitatsroheisen in dem natUrliehcn

* Ygl. „ S ta h l  u n d  E isen “  1910, 10. A ug ., S . 1392;
17. A ug ., S. 1432.

* V gl „ S ta h l  u n d  E ison“  1909 0. O k t ,  S . 1585.
** Y gl. „ S ta h l  un d  E ise n “  1910, 24. A u g ., S . 1481.

t  Vgl. „ S ta h l  u n d  E ise n "  1910, 24. A ug ., S . 1481.
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Absatzgebiete der Gesellschaft Preise, dio 10 bis 15 J l  
f. d. t  unter den englischen Notierungen lagen und den 
Zollsehutz yollstandig illusorisch maohten. Dio gegen 
Endo des Geschaftsjahres eingesetzton Einigungsbestre- 
bungen unter den deutschen Hochofenwcrken filhrten 
zur Bildung einer gemeinsaincn Verkaufsvereinigung. Der 
Absatz der Erzeugnisse des Untemehmons, insbesondere 
der Roheisenabsatz, war ein flotter. ALs ersten Erfolg 
der mehrjiihrigen BemUhungen der Gesellschaft zur 
Weiteren Verwertung der Neben- und Abfallerzcugnisse 
bezeichnet der Bericht dic Errichtung einer elektrischen 
Ueberlandzentrale in um nittelbarem AnsohluB an das 
Werk. Die Gesellschaft wird den von don Siemens- 
Elektrischen-Betricben, G. ra. b. H., errichteten Anlagen 
einen Teil ihrer ilberschiissigen Hochofen- und Koks- 
ofengase liefern. Dio Zentrale kommt Endo d. J . in Betrieb. 
Die Roheisenerzougung des Unternehmens betrug 121 069 t, 
yerladen wurden 129 035 t. An Koks wurden 156 171 t  
hergestellt und 154 240 t  versandt oder im eigencn Werks- 
betriebo yerwendet; 5708 t  Steinkolilentecr, 2186 t  Am- 
moniaksalz und 758 t  Benzol wurden ais Ncbencrzcugnisso 
der Kokerei gewonnen. Die Schlackensteinfabrik stcllto 
1 691 492 Steine hcr. Die Zahl der durchschnittlich be- 
schiiftigten Arbeiter belief sich auf 581; an Lohncn wurden 
892 806,78 M  verausgabt. An Rolistoffen (Erzen, Kalk- 
stein und Kohlen) wurden seewiirts m it 215 Dampfer- 
ladungen, zwei Seglern und 1 Seeleichter 428 890 t  und 
aus dem Inlande m ittels Bahn und Katinen 20 170 t  be- 
zogen. Dio Ansicdclungsbestrebungen des Unternehmens 
in der Ortschaft Kticknitz erfuhren im Bcrichtsjahre eino 
wesentlicbe Fórderung. — Dio Gewinn- und Vcrlustrech- 
nung zeigt einerseits neben 450,80 . II Yortrag und 
37 286,58 .H Mieteinuahmcn 601 527,10 .(t Bctriebsgcwinn, 
anderseits 309 002,40 J t  Unkostcn, Provisioncn, Zinsen 
usw. und 324 845,44 .11 Abschreibungen, so dali ein Rein- 
gewinn von 5410,70 .11 verblcibt. Hiervon sollen 5000 .11 
der Rtieklage zugefUhrt und 410,70 M  auf neue Rechnung 
vorgetragen werden.

Hilstener Gewerkschaft, Aktiengesellschaft zu Htisten 
in Westfalen. -— Der Vorstftnd der Gesellschaft h a t — 
Yorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversanimlung — 
m it dem Walzwerk G a b r i e l  & B c r g e n t h a l  in  Soest 
einen Yertrag abgeschloSRen, w o n ach  das Soester Unter
nehmen in  der Gewerkschaft aufgehen soli. Der Kauf- 
preis wird abztlglich der von Hilsten zu tlbernclimendcn 
Lasten durch Hingabo von Vorzugsaktien, dio m it den 
im vorigen Herbst geschaffenen gleichberechtigt sind, 
bolegt.

Langscheder Walzwerk und Verzinkereien, Aktien- 
Gesellschaft in Langschede a. d. Ruhr. — Nach'dem  Be- 
richto des Vorstandcs maehten sich dio wahrend des 
groBten Teiles des abgelaufenen Geschiiftsjahres ungtin- 
stigen wirtschaftlichen Yerhiiltnisse in der Eisenindustrie, 
verstiirkt durch den langandauernden Bauhandwerkeraus- 
stand, besonders in der Abteilung SchweiBerei des Unter
nehmens filhlbar. AuBerdem rerursachten die Vcrlegung 
des groBten Teiles der Rothenfelder Abteilung nach dem 

-Langscheder Werko sowie der Neubau der Fabrik erheb- 
liohe Storungen. Trotzdem war es der Gesellschaft nach 
dom Berichtc moglich, durch dio Ersparnisse, dio sio in
folge der weiter durchgefilhrten Erneuerungsarbeiten im 
Walzwerke erzielen konnte, sowie durch ihre Bemiihungen 
zur Vervollkommnung und bestmoglichen Ausnutzung der 
Fabrikationseinrichtungen die Gestehungskosten weiter 
herabzumindern, so daB ein befriedigendes Verhaltni3 zu 
den gesunkenen Yerkaufserlosen entstand. Von der auf 
dem Blechmarkte eingetretenen besseren Stiminung konnte 
das Werk fiir das Beriehtsjahr einen besonderen Nutzcn 
nicht mehr ziehen, da die Erzeugung durch frOhere Ab- 
scliliisse weit ins zweite Gesehiiftshalbjalir liinein Terkauft 
worden war. Das Unternehmen erzielte einen um etwa 
400 000 .li hoheren Umsatz ais im Yorjahre. Die Gewinn- 
und Yerlustrechnung zeigt einerseits 435 627,14 .K Fabri- 
kationsgewinn, anderseits 299 065,30 M  allgemeine Un-

kosten und 92 218,98 M  Abschreibungen. Dio Verwaltung 
schlagt vor, von dem verbleibenden Reingewinne in Hohe 
von 44 342,80 .11 5241,13 J l dem Delkrcderefonds und 
15 200,22 .11 der Rilcklago zuzuweisen, 17 920,44 .11 fiir 
Notstandsarbeiten infolgo der vorjiihrigen Hochwasser- 
katastropho abzusohreiben und 5981,01 .li auf neuo Rceh- 
nung vorzutragen.

Mannesmannrohren-Werke, Dtisseldorf. — Der Auf
sichtsrat der Gesellschaft beantragt zur Verstarkung 
der Betriebsmittel und zu Neuanlagen und Umbautcn 
die E r h ó h u n g  des A k t i o n  k a p i t a ł a  um 
7 500 000 .ft auf 3ÓOOOOÓO J l .  Auf je drei alte Aktien 
entfiillt eino neue, fiir das laufendo Geschaftsjahr zur 
Halfte dividendenberelitigte Aktie zu 175 %.

Rheinische Stahlwerke zu Duisburg-Meiderich. —
Wie wir dem Berichto des Vorstandes entnehmen, iieB 
dio Gcschiiftslago in der ersten Hiilfto des abgelaufenen 
Betriebsjahres vicl zu wunschen iibrig. Die schweren 
StraBen des Unternehmens, auf denen in der Hauptsache 
Produkte A des Stahlwerks-Verbandcs hergestellt werden, 
arbeiteten wochentlich m it einer Feierschicht; im dritten 
Viertel des Berichtsjahres konnte das Unternehmen 
dio Zahl der Feierschichtcn schon beschranken, im letzten 
Viertel aber erst olino dieselben arbeiten. Dio Gesell
schaft war imstande, fiir ihre StabstraBen und Blech- 
walzwerke in der ersten Halfte der Berichtszcit leidlich 
genilgend Arbeit — infolge des heftigen Wettbewerbs 
allerdings zu ungentigenden Preisen — hereinzuholen. 
Erst m it Ablauf des Jahres 1909 tra t  in Handler- und 
Verbraucherkreisen groBercs Vertrauen ein, so daB der 
Absatz nach und nach zunahm. Das Ausland zeigte 
eino immer groBer werdendo Aufnahmcfahigkeit. Die 
Absatzmengen des Unternehmens steigerten sich, und 
auch die Preiso fiir die mcisten Erzeugnisse, sowohl fiir 
diejenigen, die durch den Stahlwcrks-Verband yerkauft 
werden, ais auch fiir dic Produkte B, zogen an. Der Ge
sellschaft gelang es, neben der VergroBerung ihrer Eigen- 
verarbeitung, zu verhaItnismaBig giinstigcn Preisen 
50 000 t  Thomasroheisen nach Belgien abzustoBen, so 
daB sie im Miirz den schon śeit mehr ais Jahresfrist zu- 
gestellten neuen Hochofen V anblasen und seitdem dauernd 
rier von den fiinf groBen Hochofen im Fcuer halten konnte. 
Der hierdurch hcrvorgerufcne groBere Koksverbrauch 
wirkte gOnstig auf den Betrieb der Zeche Centrum ein, 
die in den letzten vier bis ftinf Monaten des Berichts
jahres die Fórderung und Koksherstellung steipern und 
sich von den im Geschaftsjahrc 1908/09 entstandenen 
Koksvorriiten zum groBten Teile entlasten konnto. Im 
Gesamtdurchschnitt des Berichtsjahres betrug der Absatz 
des Unternehmens in Prozenten der Beteiligung beim 
Stahlwerks-Vcrbando: in Oberbaumaterial 73 77 (i- V. 
75,40) % ,  in Formeiscn 62,59 (58,93) % , in Halbzeug 
104,00 (94,85) % , in Stabeisen 98,81 (85,80) % , in Bleehen
99,04 (93,87) %  und in GuB und Schmiedestlicken 64,46 
(78,S9) % . In  rollendem Eisenbahnmaterial — Achsen, 
Bandagen, Radscheiben und Radsatzen — IieB der Absatz 
noch mehr zu wOnschen ubrig ais im Vorjahre. Der Bedarf 
der inlśindischen Eisenbahnen war so gering, daB das 
Unternehmen in GuB- und Schmiedesttlckcn dic Be- 
teiligungsziffer bei weitem nicht erreichte, zuinal dio Ge- 
schiiftc aus dem Auslande nur zu vcrlustbringenden 
Preisen getiitigt werden konnten. Der RcehnungsabsuhluB 
ergibt unter Berficksichtigung von 221 149,23 .11 Yor
trag und 3790,80 M  Dividende der Stidrussischen Ge
sellschaft einen Rohgewinn von 5 877 569,27 -H und nach 
Abschreibungen in Hohe von 2 722 906,96 M , nach Zu- 
weisung von 200 000 M  an das Hochofenerneuerungskonto 
imd von 100 000 .K an das Ersatzleistungs- und Del- 
krederekonto einen Reinerlos von 2 854 602,31 M . Die 
Yerwaltung schlagt vor, hiervon satzungsgemiiB an den 
Aufsichtsrat 56 172,65 J t Tantiemen zu vergilten, der 
Talonsteuerrucklage 60 000 V(C und der Beamten- und 
ArbeiterunterstUtzungskas.se Meiderich 50 000 JC zuzu
weisen, 2 450 000 ,K (7 %  gegen 6 %  i. V.) Dividende
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zu yerteilen und dic restliehen 238 429,00 M  auf neue 
Reclinung vorzutragen. Mit diesen Vorschlagen glaubt 
die Gesellschaft der immerhin wenig sichercn Zukunft 
des rheinisch-westfiilischcn Eisen- und Kohlcngewcrbes 
ltechnung tragen zu mtissen. Der Bericht fahrt dann fort: 
„Kaum ist vor kurzem erst der Kam pf im Baugewerbe 
bcendigt, welcher dic Hoffnungen auf eine ausgcsprochen 
gute Konjunktur dieses Frtlhjahrs und Sommers schwcr 
enttiiuschte, so bedroht der eben ausgebroehcne Wcrft- 
arbeiterstreik an allen deutsehen Seepliitzen schon wieder 
das gerade sich an etwas besserer Arbeit langsam erholende 
deutschc Schiffbaugewerbe und m it ihm nile diejcnigen 
Stahlwerke, welche, wie wir, Schiffbaumaterial liefern. 
Die Konventioncn eines groBen Teils unserer Fertigerzeug- 
nisse sind schwankendo Gestaltcn, selbst in ihrer vor- 
laufigcn Festlegung bis zum 1. April 1911, und sie werden 
wohl wieder iiber kurz oder lang einem schrankenlosen 
Wettbewerb weichen mtissen, wenn es nicht gclingt, die- 
jenigen Werke zur Einsicht zu bringen, dio heute noch 
festen Verbanden widerstreben. Dic vorhandencn festen 
Verbiindc sind aber auch nicht, oder nieht mehr von langer 
Daucr. Der soeben filr ein Ja lir geschlossenc Roheisen- 
verband m it seiner Vorgeschichte erb ittertster Kampfe, 
zunachst um den Absatz auf Kosten der Preise, dann um 
die Beteiligungsziffern, sowie dio schon jetz t auf das Ende 
des Stahl wcrk3-Verbandos zugeschnittcncn, jedcnfalls 
auf auBergewohnlichen Quotenforderungen abzielenden 
Neuanlagen zeigen, auf wie ernste Zeitcn man sich schon 
in groBer Biilde gcfaBt machen muB. Mag der Kampf 
sich nun nach auBen durch freien W ettbewerb in den 
Preisen kurzerc oder liingere Zeit hindurch abspiclen, 
mag cr vor dem iiuBeren Ausbruch durch (Juotenbc- 
uilligung oder andere Mittel unter Aufrcchterhaltung 
iiuBerer Verbandsformen bcendigt werden: jedenfalls 
muB ein Werk m ittleren Umfangs, das seine Sclbstandig- 
keit behalten und in dem Kampf nicht durch die ganz 
groBen Konzerne beiscite gedrflckt werden will, alle 
Kriifte versammelt halten, um sich die notige StoBkrnft 
zu bewahren. Dazu gehijrt nicht nur die technische Aus- 
gestaltung zweeks Erzielung niedrigster (Selbstkosten und 
wettbewerbsfahiger Erzeugnisse, sondern auch die ent- 
sprechendc geldliche Bewegungsfreiheit. Wenn nun auch 
unsere flUssigen M ittel recht reichlich sind, so mtissen wir 
doch strenge Vorsicht walten lassen, um sowohl die Aus- 
gestaltung unserer Kohlenversorgung, fiir dio unsere letzte 
Aktien-Ausgabe bestim m t war, weiter zu fordem, wic auch 
dic Verbesserungen und Ergiinzungcn unserer Htlttcn- 
ftnlagen fertig zu stellen, m it dereń Durcliarbeitung wir 
jetzt beschiiftigt sind. Es liandelt sich hierbei namentlich 
um den Bau eines neuen Martinwcrks, ftir das der Grund- 
erwerb schon geta tig t und der grundlegende Plan aufge- 
stcllt ist, eines neuen Hammerwcrks an Stelle des vcr- 
8chlissenen alten, und sonstiger auf die ErmaBigung 
der Selbstkosten hinwirkender Bctriebseinrichtungen 
und Anschaffungen.“ Filr N e  u a n l a g e n  wurden 
in Meiderich 370 454,27 J i ,  in Duisburg 15 082,25 M  
und auf Zeehe Centrum 252 885,21 J i  verausgabt. 
Ftir Steuern, Versichemngen usw. zahlto die Gesell
schaft im Berichtsjahre 1 765 360,60 (i. V. 1 611 621,52).«, 
d. h. 5,05 (4,0) %  des dividendenberechtigten Aktien
kapitals oder 72,05 (76,74) %  der auf dieses Kapitał 
filr das Geschaftsjahr zu vcrteilenden Dividende. — 
Ueber die verschicdenen Abteilungen entnehmen wir 
dem Beriehte noeh folgendes: In den Hochofen der 
H u t t e  n a  n l a g e  z u D u i s b u r g  - M e i d e r i c h  
wurden 407 806 (i. V. -376 110) t  Roheisen erblasen. Dic 
ganze Anlage, einschlieBlich der Abteilung D u i s b u r g ,  
stellte 450 995 (421061) t  Thomas- und M artinstahl 
und 404 257 (374 545) t  Halb- und Fertigfabrikate her; 
versandt wurden 392 397 (367 047) t  Stahlfabrikate 
und 190 764 (14S 108) t  Roheisen, Stahlschrott, Thomas- 
schlackcn, B leclischrott, Steinschrott und sonstige 
Abfalle; berechnet wurden insgesamt 40 962 431,80 
(44 727 456,23) .H. Die Zahl der durchschnittlich beschiif- 
tigten Arbeiter betrug auf den Meidericher Werken 4416

(i. V. 4393) Mann m it einem durchschnittlichcn Schicht- 
iohne von 4,95 (4,74) J i  fiir alle Arten von Arbeitern 
ausschlieBIich der Mcister, wiihrend bei der Abteilung 
Duisburg durchschnittlich 910 (842) Arbeiter und Mcister 
beschiiftigt wurden. Auf Zeche C e n t r u m  wurden 
1 017 016,5 (1 008 246) t  Kohlen gefordert und von diesen 
418 838 t  ftir Rcchnung des Kohlen-Syndikates abge- 
setzt; hierin sind die Kokskohlen ftir 72 862,5 t  Koks 
und dio Kohlen ftir 56 760 t  B riketts eingeschlossen, 
die gleichfalls ftir Reclinung des Syndikates abgesetzt 
wurden. Der Selbstverbrauch der Zeche stellte sieli auf 
45 410 t  oder 4,47 %  der Forderung. An Nebcnerzeug- 
nissen wurden u. a. 2314 (2552) t  Ammoniak, 750 (777) t  
Teer und 3568 (4034) t  Rohteer gewonnen. Auf der Ring- 
ofenziegelei wurden 1 464 600 (1 829 050) Steine herge- 
stellt. Die Bclcgschaft der Zeche bestand am Endo des 
Berichtsjahrcs aus 4597 (4335) Mann, dereń Schichtlohn 
im Jahresdurchschnitt (abztiglich der Kosten ftir Spreng- 
matcrialien und Geziihe) sich auf 4,60 (4,80) .W belief 
(jugendliche Arbeiter und Invaliden mitgcrechnet). 
Durch den Eisenstcinbergbau in A l g r i n g e n  wurden 
309 995 (198 752,5) t  Minettc gewonnen, die siimtlich 
in Meiderich verhtlttet wurden. Beschiiftigt waren im 
Durchschnitt 387 (413) Mann. Der durchschnittliche 
Schichtlohn stellte sich fur Hauer und Gedingeschleppcr 
auf 6,25 (5,86) J i ,  fur Schichtlohner auf 4,74 (4,32) J i.

Stahlwerk Oeking, Aktiengesellschatt, Dtisseldorf- 
Lierenfeld. — Aus dcm Beriehte des Yorstandes en t
nehmen wir, daB die in der zweiten H alfte des vorhor- 
gegangoncn Geschiiftsjahres einsetzendo bessere Boschafti- 
gung im abgelaufenen Betriebsjahre eine weitere dauemde 
Steigerung erfulir, so daB das Stahlwerk gegen Ende 
des ersten Halbjahres voll beschiiftigt war. Dagegen 
gingen dio Preise im Łaufe des Berichtsjahrcs infolge 
vollstandiger Preisfreigabo der Verbando weiter erheblich 
zurtlek. In  der Abteilung Maschinenfabrik konnte der 
Umsatz gegen das Yorjahr weiter erhoht werden. ]n- 
folge des scharfen Wettbewerbs lieBen jedoch auch hier 
die Preise sehr zu wtinschen tlbrig. Den vcrhiiltnisina Big 
gtinstigen AbscliluB ftihrt der Bericht darauf zurtlek, 
daB das Untcmehmen seino Bctriebseinrichtungen im 
vollsten Umfange ausnutzen und dadurch die Selbst
kosten wesentlich herabmindern konnte. Die Gcwinn- 
und Verlustrechnung zeigt einerseits neben 37 061,75 J l  
Vortrag 582 021,27 J i  Rohgewinn, anderseits 116 364,54 Ji 
Zinsen und Vertretergebuhren und 301 740,67 M  Ab- 
schrcibungen. Der Aufsichtsrat schlagt vor, von dem sich 
ergebenden Reingcwinne in Hohe yon 200 977,82 Ji
10 600 J i  der gesetzlichen Rtlcklage zuzuftlhren, 3333 J i  
ais Tantiemen fUr den Aufsichtsrat zu verwendcn, 150 000M 
(5 %  gegen 0 %  i. V.) Dividcndo auszuschtitten und 
37 044,82 J i  auf neue Reclinung yorzutragen.

Zwickauer Maschinenfabrik in Zwickau. — Dio Go-
sellschaft bcabsichtigt, ihr K a p i t a ł  yon 000 000 Ji 
auf 1 300 000 .« zu e r h o h o n .  Ferner soli der Haupt- 
versammlung der Ankauf der Maschinenfabrik G u s t a y  
T o  11 o in Niederschlcma vorgesclilagen werden.

Soctótś Anonyme des Forges et Fonderies de Mon- 
tataire, Paris. — Das am 30. April d. J . abgeschlossene 
Geschaftsjahr weist einen Reinge«inn von 1 160 737 (i. V. 
902 895) fr. auf. Zuzilglich 202 597 fr. ergibt sich ein ver- 
fflgbarer Betrag von 1 369 334 fr.; hiervon werden zu Ab- 
schreibungen 253 900 fr. bestimmt. Den Rtlcklagen 
werden 551 421 fr. tlberwiesen. Die Tantiemen betrngen 
116 037 fr.; an Diyidenden werden 231 900 fr. (0 %  wie
i. V. oder 30 fr. fiir die Aktie) ausgeschtittet und 215 476 fr. 
auf neue Rechnung vorgetragen. — Der Gasamtumsatz 
des Betricbsjahres erreichte 13 406 570 V. 12 860 465) fr. 
Dio Forderung der Erzzcchen der Gesellschaft in Frouard 
(Meurthe-ct-Moselle) stieg auf 201 600 t  gegen 176 800 t  
im Jahre vorlier. An Roheisen wurden 78 984 t  erblasen, 
und an Stahlblocken 70 407 t  hergestellt. Sowohl in 
Frouard, wo sich die eigenen Erzgruben, Hochofen und 
ein Thomas-Stahlwerk befinden, ais auch auf den Werken
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in Montatairo (Oisc), dio <nn M artin-Stahlwerk und vcr- 
scHicdonc WalzenstraBen umfassen, wurden Betriebs- 
yerbesserungeni ausgc.ftthrt, ftir dio seit dem Yorjahro 
918 500 fr. verausgabt wurden. Dio Ver\valt ung hofft 
dadurch die Gestehungskosten wesentuęh zu verringern.

Hochofen an der Kttste Frankrelchs.— D erU m stand, 
daB in der Niiho von Ca Sn in der Normandio unter der 
Mitwirkung deutscher Industrieller oino Hochofenanlago 
entstelien wird, gibt uns AnlaB, darauf hinzuweisen, 
daB eino ganze Rciho von Hochofen an der Meercsktlsto 
Frankreichs bestchen. In Outreau bei Boulognc ist dio 
Socićtó des Acidries de Paris e t d’Outreau ansiissig, dio 
drei in lctzter Zeit teilweiso verbcssorte Hocliofennnlagen 
m it Gasreinigung und Hochofcngasgeblaso besitzt j zwei 
Oefen von 100 t  erzeugen Iliim atit und ein Ofen von (>0 t 
Ferromangan. Hinsichtlich der Gasausnutzung ist zu 
bemerken, daB von den Hochofen zusammen 6500 PS 
und von den Koksofenbatterien 4000 PS, insgesamt 
also 10 500 PS gewonnen werden sollen. Die olektrische 
Zentralo in Einheitcn von 2000 PS befindet sich im Bau; 
sie wiid Strom unter 5000 Volt Spannung an dic zalil-

rcichcn Zementfabriken der Nachbarschaft, dio elck- 
trischen Bahnen, dio S tad t und den Hafen von Bou- 
logne-sur-Mer liefern. Eino zweito Anlage zwisehen Stadt 
und Hafen Calais, die von einem bclgischcn Stahlwerke 
gegrllndet wurde und zwoi Hochofen umfaBt, ist beinalie 
fertiggestellt. Weitere Hochofen besitzen die Usincs 
Mćtallurgicjues do la Basso-Loiro in Trignao bei St. Na- 
zairo; dieselbe Gesellschaft hat dio Hochiifen von Pauillac 
nordlioh Bordcaux angekauft. Am Mittellandischen 
Meere wurde vor mehreren Jahren von der Firm a Schneider 
& Co., Le Creusot, ein neues Hochofenwerk in Cette 
erriehtet, jedoch schon nach sehr kurzer Zeit wieder 
aufgelassen. Eines der iiltesten Hochofenwerko Frank- 
reichs, das in St. Louis bei Marseillo Spezialeiscn, nament- 
lich Ferromangan, er/.eugte, wurde 1905 yollstiindig 
nufgelassen, wahrend die Ferromanganerzeugung nach 
Outreau (ibertragen wurde. Alle an der Sco gelegenen 
Hochofen beruhen in der Hauptsache auf dcm Bezug 
von auf dom Seowego oingefGhrten ausliindischen Er/.en, 
wiihrend in Caen dio in gróBeren Massen neu aufgcdcckten 
Spateisensteine der Normandio yerhUttet werden sollen.

Yereins- Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Das Mitglied unseres Vereins, Herr 
J . P  u p  p o in Dortmund, ist m it W irkung vom 1. Oktober 
d. J . ab ais Dozent filr Htltteninaschinenkundo an dio 
Kgl. Technische Hochschule zu B r o s 1 a  u berufen worden.

Der deutscho Konsul in Sheffield, S i r  J o s e p h  
J o  n a s ,  wurdo bei Gelcgenhcit des Kongresses der 
British Assoeiation for the Advanccment of Scienco von 
der S h e f f i e l d  U n i v e r s i t y  zum D o o t o r  o f  E n 
g i n e  o r i n g ernannt.

Fiir die VereinsbibIiothek sind elngegangen:
(Dic F.inacnder sind  durch * b czelchne t)

Berieht iiber die Lane der im  Verein* fu r die berg• u ud hiitten- 
mdnnischen Interessen im  A ach cner Bezirk vertretenen 
Industriezweige wiihrend des Jahres 1909. Aachen 1910. 

R a t h e n a  u ,* E m i l :  A u/ga len  der Elek-
ii izitats-Industrie. (Sonderabdruck.) 0 . O. u. J

=  D i s s o r t a t i o n o n .  =
B o r 1 o w i t  z , M a  x , ®ipL»v9!ufl.: Der Warmedurchgang 

in  Maischbotlichen. Dissertation. (Berlin, Konigl. 
Techn. Hochschule*.) Mttnchen 1910.

F  e 1 s e r , H a n s  L., ®  ip L ^ ttg .: Der Einflu/3 der Seige- 
rung a u f dic Festigkeit des Flufieisens. Dissertation. 
(Aachen, Konigl. Techn. Hochschule*.) 1910. 

H a l l o ,  H e r m a n  S., Die Eigensehaften
des Kaskadenumformers und seine Anwendung. Disser
tation. (Karlsruhe, GroBherzogl. Techn. Hochschule*.) 
Berlin 1910.

H e c h t ,  L e o p o l d ,  Ueber die N atur
des Sulfam m onium s und ein Bcitrag zur spektrometri- 
schen Untersuchung eines Gemisches mehrerer lichtabsor- 
bierender Stoffe. Dissertation. (Danzig, Konigl. Techn. 
Hochschule*.) (Berlin) 1910.

H e n k e l ,  P a u l ,  ®{pI.sQng.: Ueber die Oxydation 
fon 1,4• und 3,4- Dimethyluracil. Dissertation. (Hanno- 
ver, Konigl. Techn. Hochschule*.) 1910.

O k o r ,  F e r d i n a n d :  Ursprung, geographische Vcr- 
breitung und wirtschaftliche Yencertung der rheinischen

Braunkohle. Phil. Dissertation. (Bonn, Rheinisclio 
Friedrich-Wilholms-Universitat*.) 1910.

P h i 1 i p p i , H e i n r i c h ,  : Schmelz- und
L6sungsvermchc in der Reihe. Kalk-Kieselsdure. Disser
tation. (Berlin, Konigl. Techn. Hochschule*.) 190S.

S t r u v o ,  K a r l ,  StpŁslgiig.: Ueber die Ox;/dation 
des M ethyluracils. Dissertation. (Hannover, Konigl. 
Techn. Hochschulo*.) 1910.

Aonderungen in der Mitgliederllste.

Gorschlutcr, Fritz, Ingenieur, Oberhausen i. ltheinl., 
Heidstr. 28.

Gruber, K arl, D irektor u. Vorstand der Werkzeugmaschinent. 
Otto Froriep, G. m. b. H ., Rheydt.

L ey ie , Oskar, Zivilingenieur, Sclioneberg bel Berlin, 
Meranerstr. 3.

M ann, E m il K ., Ingenieur b. d. Generaldirektion der 
Oosterr.-Alpinen Montan-Ges., Wien I, Kiirntenerstr. 55.

M onligd, Wilhelm, ®ipf.«9!ug., A.-G. Phoenix, Duisburg- 
R uhrort, Ludwigstr. 35.

M iihlinghaus, Walter, Tem itzer Stahl- u.
Eiscnw. von Schoeller & Co., Wien I, W ildpretm arkt 10.

N ostitz und  Jankendorff Drzewiecki, Herm. K. von, 
2)ipL'3>nfl., Hochofening. der Gclsenk. Bergw.-A.-G., 
Esch a. d. Elz, Luxemburg.

Riemcr jr ., Ju liu s , Betriebschof des Stahlw. d. Fa. Ilanicl 
& Lueg, Dllsscldorf-Grafenbcrg, Grafenb.-Allee 308.

Roitzheim , A ., Ingenieur, Coln, Am Bayenturm 23.
Schleicher, S ., ®ipL=3*'0-> A.-G. BremerhUtte, Geisweid.
Walther, K arl, Obcringenieur, Saarbrflcken 1, Spichcrcr- 

bergstr. 27.
Weinberger, Ernst, Obcringenieur, Leipzig, Gohliserstr. 27.
W estphal, Ila n s, Zivilingenieur, Hamburg, St. Georg, 

Lindenst. 31.
N e u o M i t g l i e d e r .

Abrameil, K arl, Ingenieur der A.-G. fflr HUttenbetrieb, 
Duisburg-Meiderioh.

Arlzinger, E m il, Chemiker, Berg.-Gladbach, Gronauer- 
straBe 105.

Ilaag, Yicłor, Chemiker des Berg. Gruben- u. Htttten- 
Vereins, Hochdahl bei Dusseldorf.

M uller sr., K arl, Fabrikant, OberweiBbaeh i. ThOr.
Webtr, Richard, Obcringenieur, Coln-Ehrenfeld, Siemcns- 

st.rnBe 46.

D ie nachste H A U P T  V E R S  A M  M L U N G  des V e r e i n s  d e u t s c h e r  E is e n -  
h i i t t e n l e u t e  findet am S o n n t a g ,  d e n  4. D e z e m b e r  d. J. in der Stadtischen Tonhalle 
zu Dusseldorf statt. Die Tagesordnung wird noch bekannt gegeben.
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Tafel XXIX.

Vorratsbehalteranlage, beschickt dureh Selbstentladewagen mit Zufórderung der Eisenerze aus dem Stollen

und Abfórderung zur Htitte dureh je eine Seilfórderung.




