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Weitere Yersuehe zur Ermittelung des Kraftbedarfes an Walzwerken.
I liter diesem Titel ist im Verlag Stahleisen 

ein weiterer umfangreicher Bericht der von 
dem Y e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t c n -
1 e u t e  eingesetzten K o r a m i s  s i o n  f ii r d i e  
U n t e r s u c h u n g  d e s  K r a f t b c d a r f s  a n  
"W alzw erken erschienen. Diese Arbeit, die aus 
der Feder des Hrn. J. P u p p e stamnit,
ist ais Fortsetzung der friihcrcn Kommissionsmit- 
teilungen zu betrachten. Da die Abhandlung zu 
umfangreich ist, um an dieser Stelle in vollem Um- 
fange ver8ffentlicht werden zu konnen, soli im Fol- 
genden ein ganz kurzer Auszug aus dieser ńeuesten 
Arbeit mitgeteilt werden. *

Nachdeih mit dem Erseheinen der Broschiire: 
„Yersuehe zur Ermittelung des Kraftbedarfes an 
Walzwerken" ** die Kommissionsarbciten einen ge
wissen AbschluB erlangt hatten, war zunachst be- 
schlosscn worden, von weiteren Arbeiten Uber den 
Kraftbedarf an WalzenstraBen abzusehen. Es stellte 
sieli jedoch in der Folgę bald heraus, daB in den 
Kreisen der interessierten Hiittenleute besonders be- 
ziiglich der A n t r i e b s a r t  von Umkehrwalzwerken 
ein groBes Interesse yorhąnden war. Es wurde 
daher beschlossen, an einer DampfumkehrstraBe 
und der dazugehorigen Dampfkesselbatterie cin- 
gehende Yersuehe zu veranstalten. Zunachst war 
daran gedacht worden, eine Anlago zu unter- 
suchen, bei welcher eine Dampfumkchrmaschine 
mit einer besonderen Dampfkesselbatterie arbeitet, 
und zwar derart, dafi die Dampfkessel sonst keine 
Dampfentnahme durch irgendwclche anderen Ma
schinen mehr erfahren. Bei einer derartigen Anlage 
ware die Feststellung der fiir das Auswalzen auf 
bestimmte Langen nfitigen Kohle- und Wassermen- 
gen sehr leicht gewesen; doch war hierbei zu bedenken,

* D io  M i t g l i e d e r  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  
L i s e n h U t t e n l c u t e  k o n n e n  d i e  s o e b e n  e r -  
s c l i i p n c n c  B r o s c h t i r e  (52 S e i t e n  U m f a n g  m i t  

a h 1 r  e i c h c n Z a h 1 o n t  a fe 1 n u n d  32 A b b i l 
d u n g e n )  7. u m  P r e i s e  v o n  1 .H , s o l a n g e  d e r  
^0 r r a t  r e i c h t ,  b e z i e h e n ,  « ' a h r e n d  d e r  P r e i s  ' 
f i i r  X i e h t m i t g l i e d e r  d e s  Y e r e i n s  3 - #  b e 
t r a g t .  B e s t e l l u n g e n  s i n d  a n  d e n  Y c r l a g  
S t a h l e i s e n ,  D u s s e l d o r f  74, z u r i e h t e n .

** Ycrlag Stahleisen, Dusseldorf 1900; vgl. „S tahl 
und Eisen“ 1909, 6. Jan., S. 1 ff.
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daB solche Anlagen, bei welchen also eine einzige 
Umkelirmaschinc durch besondere Dampfkessel ge- 
speist wird, in der Praxis z. Z. kaum bestehen. Da
durch, daB in diesem Falle die Dampfkessel beim 
Stillstand der Umkelirmaschinc eine Yerminderung 
ihres Wirkungsgrades naturgemaB erfahren, wurden 
die Ergebnisse ein falsches Bild der tatsachlich be- 
stehenden Verhaltnisse ergeben haben. Es wurde 
daher davon abgesehen, eine solche Anlage zu unter- 
suchen und dafiir eine Anlage gewahlt, welche von 
einer Dampfkesselzentrale aus eine groBe Rcihe von 
Dampfmaschinen speist. Eines der groBten Hiitten- 
werke des rheinisch-westfalischen Industriebezirkes 
stellte seine Anlagen fiir die Untersuchungen in 
auBerst dankenswerter Weise zur Yerfiigung und 
untcrstutzte dieselben ebenfalls aufs tatkraftigste. 
Auch unsere groBen elektrotechnischen und Dampf- 
maschinen-Firmen beteiligten sich an den Ycrsuclien, 
indem sie nicht allein betriichtliche Geldmittc! zur 
Yerfiigung stellten, sondern besonders auch durch 
Uebcrlassung von Instrumenten bezw. Neukonstruk- 
tion solcher die Arbeiten forderten, wofiir ihnen auch 
an dieser Stelle der verbindlichste Dank ausge- 
sprochen werden soli.

Die untersuchte Anlage bietet vor allem noch 
das Interessante, daB die betreffende Blockmaschine 
in Verbindung mit einer A b d a m p f t u r b i n e n -  
a n l a g e  arbeitet. Ueber Blockmaschinen mit 
Kondensation sind ja bereits sehr wertvolle Yer- 
suchsarbeiten von O r t m a n n *  und Ii e i n ** 
in dieser Zeitschrift vcr(iffcntlicht worden, durch 
welche die Fragen iiber Kondcnsationsmaschinen 
beantwortet wurden. Um so wertvoller erschien 
es daher, eine Umkelirmaschinc zu untersuchen, 
welche nicht mit direkter Kondensation arbeitet, 
sondern bei welcher der Abdampf von einem Turbo
generator fiir die Erzeugung elektrischen Stromes 
rerwertet .wird. Fur Fordermaschinen sind der- 
artige Anlagen sehr haufig zur Anwendung gelangt, 
wahrend Walzenzugmaschinen noch allgemein mit 
direkter Kondensation oder bei alteren Maschinen 
mit Auspuff arbeiten. Die Yersuehe wurden zunachst 
an der Dampfkesselzentrale vorgenoinrnen, von wo

* „ S ta h l  u n d  E ise n “  1908, 28. A pril, S . 577 ff.
** „ S ta h l  u n d  E ise n “  1909, 28. A ug ., S. 1297 ff.
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kchnnaschinc und der in 
Yerbindung mit dieser ar- 
beitenden Abdampfturbine 
geschritten wurde.

Wir wollen liier nur kurz 
andeuten, in welcher Weise

1

I

den Zahlenwerte nennen, welche fiir dic Beurteilung 
der Anlage maBgebend sind. Da in den Hutteil- 
werken ein gleichtOrmiger Betrieb woiil nur selten 
vorhanden ist, so laBt sich naturgemaB eine Beur- 
teilung einer derartigen Dampfzentrale nur auf 
Grund liingercr Versuche vornehmen. Die genauen 
Untersuclmngcn an den Dampfkesseln wurden daher 
auf 14 Tage und Nachte ausgedehnt, und wahrend der 
folgenden zwei Wochen wurden noch diejenigen Er- 
hebungen angestellt, welche fiir die Berechnung der 
wichtigsten Zahlenwerte notig sind.

In  der Abhandlung selbst sind einige Zahlen- 
tafcln wiedergegeben, die erkennen lassen, welche 
Beobachtungen und Ablesungen fortlaufend ge- 
macht wurden. Weiter enthiilt dieselbe eine Reihe 
von Zahlentafeln iiber die Zusammensctzung und 
den Heizwert der verstochten Kohle, iiber den 
Kohlenverbrauch sowie die Wasserverdampfung und 
ferner iiber die Brenngeschwindigkeit, dic stiind- 
liche Rostbeanspruchung usw. Es muB davon ab- 
gesehen werden, an dieser Stelle des niiheren auf dic 
Einzelheiten einzugehen, und sei daher auf die be- 
treffenden Stellen der Arbeit verwicsen. Es sei hier 
nur erwahnt, daB die stundliche Rostbeanspruchung 
85,63 kg/qm in der ersten Woche und 83,31 kg/qm in 
der zweiten Woche betrug, wahrend gleichzeitig inder 
ersten Woche 14,7 und in der zweiten Woche 14,27 kg 
Wasser/qm Heizflache und Stunde verdampft wur
den. Der Gesamtkohlevcrbrauch betrug in derersten 
Vcrsuchswoche 10401 und in der zweiten Yersuchs- 
woche 1029,387 t. Unter Zugrundelegung eines 
Kohlcnpreises von 12,20 M/t ergibt sich ein Dampf- 
preis von 1,66 Jl f. d. t  Dampf. Von besondereni 
Interessc ist es, den Wirkungsgrad einer Dampf- 
kesselbatterie wahrend eines derartig langen Be
triebes zu kennen. Enviihnt sei, daB dic untersuclite 
Dampfkcsselanlage aus 18 Babcock und Wilcox- 
Kesseln besteht, von denen die Kessel Nr. 1 bis 10 
je 370 qm Heizflache besitzen, wahrend dic Kessel
11 bis 18 eine Heizflache von je 365 qin aufweisen. 
Die Berechnungcn haben nun ergeben, daB in der 
ersten Versuchswoche die Kesselanlage einen Wir
kungsgrad von 70,04 und in der zweiten Yersuchs- 
woche einen solchen von 71,08 einschlieBlich Ucber- 
hitzer und Economiser hatte. Bedenkt man, daB 
die Kesselanlage infolge der fortwJlhrend inner- 
halb auBerordentlich groBer Grenzen schwankender 
Dampfentnahine einer Reihe von Einfliissen aus- 
gesetzt ist, welche den Wirkungsgrad derselben her- 
absetzen miissen, so sind diese Zahlen ais durchaus 
angemessene und gute zu bezeichnen. Aus den Ycr- 
suchsergebnissen ergibt sich u. a. auch ein Ver- 
gleich des Wirkungsgrades der gewohnlichen Stoch- 
kessel und solcher Kessel, welche mit Kettenrost- 
feuerung versehen sind. Yergleicht man die Ver- 
damptuugsziffern dieser beiden Feucrungsarten mit- 
einander, so zeigt sich, daB in der zweiten Yersuchs- 
woche z. B. die Kettenrostkessel eine um etwa 20 %
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bessere Vcrdampfung fiir das Kilogramm Kohle 
ergaben ais die Stoehkcsscl, was zum gróBeren Teil 
dureh das bessere Arbeiten einer Kettcnrostfeuerung 
gegeniiber der Planrostfeuerung zu erklaren ist, 
z. T. wohl auch dadurch, daB die Rauchschieber der 
Stochkessel infolge der schwankenden Dampfent- 
nahme sehr haulig gedrosselt wurden.

Die untersuchte D a m p f  u mk e l i r  m a s c h i n e  
ist eine Zwillings-Tandemmaschine von 1300 mm 
Hub und 1100 bezw. 1550 mm Zylinderdurchmesser. 
Fiir dic Untersuchung dieser Maschine, welche im 
Sonnner 1909 von der Maschinenfabrik S a c k  &

der Maschine abgegcbenen Energiemcngen mit 
Hilfc der anderen Indikatorcn von vornlicrein nicht 
angangig erschien. Auf Grund dieser Erkenntnis hat 
nun die Firma D r ey  e r , R o sc n k r a n z & D r o o p 
in Hannover einen Indikator fiir fortlaufende offene 
Diagrammc gebaut, weleher Diagrammc schreibt, 
wie dieselben in Abb. 1 dargestellt sind. Hier liegen 
die Fliiclien nicht inchr incinandcr hinein verschoben, 
sondern jede einzelne Diagrammfliiche crscheint 
auf dem Kurvenpapier fiir sich allein, so daB es 
leicht ist, jede einzelne Flachę genau und sicher zu 
planimetrieren und ausztiwerten. Abb. 2 gibt das

Abb. 2. Indikator fur fortlaufende offeno D iagram m e. 

a =  Hubverm inderungsrolle. b =  Schaltwerk. c =  G alfsche Kette. d, d — Zalm rader zu c. 
e =  Indikatorzytinder. f =  Indikator-Schrcibstift. g =  Schreibatift fflr die elektrom agnetiacho 
Zeitschreibung. h =  Schreibatift fur die elektrom agnetische Totpunktbestiinm ung. i =  E lektro- 

m ngnete zu g und h. k =  Schreibtrom m el. 1 — Rolle fiir den Papiervorrat.

Iv i o B c 1 b a c h in Dusseldorf - Rath umgebaut 
wurde, und die mit einem KieBelbachschen Stau- 
ventil versehen ist, waren zwei Gcsichtspunktc haupt- 
sachlich maBgebcnd. Einmal die genaue Fest- 
stellung der von der Maschine an die WalzcnstraBe 
abgegebenen Energiemcngen und weiter die Fest- 
stellung des Dampfverbraucbs der Maschine sowohl 
bei einzelnen Blocken, ais auch wahrend gr5Berer 
Zcitabschnitte. Fiir die Erreichung des zuerst gc- 
nannten Zieles war es notig, von der bisherigen Art 
der Untersuchung von Dampfmaschinen dureh 
Indikatorcn fiir fortlaufende g e s c h l  o s s e n e  
Diagramme abzuweichen. Diese Indikatorcn er- 
moglichen wohl, eine Reihe fortJaufendcr Diagramme 
aufzunehmen, doch gestaltet sich das Auswerten 
derselben bei Umkehrmaschinen auBerordentlich 
schwierig, so daB eine genaue Berechnung der von

Bild eines derartigen Indikators fur fortlaufende offene 
Diagramme wieder, beziiglich dessen nahererBeschrei- 
bung ebenfalls auf die Arbeit selbst rerwiesen wer
den muB. Erwahnt sei hier nur, daB infolge der 
groBen Lange des Kurrenpapiers 3 bis 4 Blócke un- 
inittelbar hintereinander aufgenommen werden 
konnen, und daB besonders die Bestimmung der 
Umdrehungsgeschwindigkcit der Maschine fiir jeden 
einzelnen Fali mittels Sekundenmarken, welche 
auf dem Kunrenpapier fortlaufend angcbracht werden, 
moglich ist. lian  ist demnach auch in der Lage, 
die wahrend jedes einzelnen Hubcs geleistete Arbeit 
einwandfrei zu bestimmen, was einen sehr wesent- 
lichcn Fortschritt gegeniiber den iilteren Unter- 
suchungsmethoden bedeutet. Die Uindrehungs- 
kurren der Walzenwclle wurden auf elektrischem 
Wege mittels der Gleichstrom-Registrierinstrumente
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vcntil zwischen rd. 7 bis 18 % ; irn Mittel wurden 
unter norinalen Betriebsbedingungen 30 bis 12%  
festgestellt.

Die Kurven in Abb. 3, welche die beim Aus walzen 
von ElnzclblOcken gefundenen Dampfverbrauchs- 
werte darstellen, konnen nun keineswegs maBgebend 
sein fur die allgemein giiltige Beurteilung des 
Dampfverbrauchs einer Maschine bei gewissen Ver- 
langerungęn. Hierfiir konnen nur Betriebsversuche 
von liingererDauer Geltung besitzen. Es wurden daher 
zwei Dauerversuche angestellt, von denen der erste 
sieben, der zweite neun Stunden lang durchgefiihrt 
wurde, und bei welchen die Maschine mit der Turbinę 
arbeitete. Die Endzahlen dieser Yersuehe sind in 
Abb. 4 graphisch dargestellt, wobei 
Kurve 1 nach den Ergebnissen des 
siebenstiindigen, Kurve 2 nach den Er- 
gebnissen des neunsttindigen Yersuches 
zusammengestellt ist. Auffallend ist zu- 
naehst, dafi die beiden K u rra i wesent- 
licli hOher, d. h. sehlechter liegen ais 
die Damp!verbrauchskurven in Abb. 3.
Dies erklart sich einmal daher, dali 
der Dampfverbrauch der Maschine bei 
Walzpausen infolge Abkiihlung eine 
natiirliche Erhohung erfiihrt. Hierzu 
kommt noch. dali der Maschinist beim 
Auswalzen eines einzelnen Versuchs- 
blockes, bei dem auBer der Dampf- 
Verbrauchskurve noch Indikatordia- 
gramme aufgenommen werden, auch 
ohne besondere Anweisung mit griiBerer 
Geschicklichkeit und Umsicht fiihrt, ais 
dies wahrend des norraalen Betriebes 
geschleht. Hcrvorzuhebcn ist, datl bei 
dcm neunstundigen Betriebsversuch 
(Kurve 2) das gesamte Materiał aus 
weichem ThomasfluBeisen von etwa 
40 bis 44 kg Festigkeit bestand, wah
rend bei dem siebenstiindigen Betriebs- 
versueh neben 99 welchen Thomas* 
btOcken noch 12 Siemens-MartinblOcke 
ausgewalzt wurden. Diese hatten zwar aucli eine 
Festigkeit von 42 bis 45 kg, doch wurden sie weit 
kiilter ausgewalzt, ais die ThomasfluBeisenblocke. 
AuBerdem wird die sehlechtere Lage von Kurve 1 
dureh den grOBeren mittleren Gegendruck gleich 
1.393 at abs. gegeniiber dem Gegendruck von Kurve 2 
gleich 1,303 at abs. bedingt und ferner noch dadurch, 
daB dic mittlere Ueberhitzung des eintretenden 
Datnpfes bei dem siebenstiindigen Yersuch nur 
38,9“ (' gegeniiber 61,7® C bei dem neunstundigen 
\ ersueh betriigt. Dies erklart wohl auch den Unter
schied in den gefundenen Mantelkondensatmengen, 
die im ersten Falle entsprechend der niedrigen 
Dampftemperatur 0,699%, im zweiten Falle da
gegen 0,387 % betrug. Wie groB der EinfluB einer 
niedrigen Temperatur auf die fiir das Auswalzen 
benStigte Dampfmenge ist, geht deutlich aus 
Kurre6 in Abb. 4 hervor, bei der Schienenstahlblocke

mit einer im Mittel etwa 50° C niedrigeren Tem
peratur ausgewalzt wurden.

Betrachtet man die Kurven 1 und 2 in Abb. 4, 
so zeigt sich, daB bei 8facher Verlangerung nach 
Kurve 1 :273,341 kg Dampf und nach Kurve 
2: 204,775 kg Dampf aufzuwenden sind, entsprechend 
37,291 kg bezw. 36,122 kg Kohle von 7200 WE 
Heizwert. Um einen Yergleich mit den in der Lite
ratur Yorhandenen Kurven zu finden, welche an 
Dampfumkehrmaschinen mit Kondensation gefun
den wurden, wurden die Kurven 1 und 2 in Abb. -i 
umgerechnet und aus diesen die Kurven 3 und 4 
zusammengestellt, welche um einen gewissen Betrag 
giinstiger liegen ais die Kurven 1 und 2. Dieser

Betrag setzt sich zusammen aus den rund 10% , 
welche dio Maschine durchschnittlich mehr Dampf 
vcrbraucht gegeniiber einer mit Auspuff arbeitenden 
Maschine, und weiterhin aus 25%  Danipfersparnis, 
welche mit Kondensation bei einer mit Auspuff 
arbeitenden Maschine erreicht werden kOiuien. Dio 
auf diese Weise urhalteneu Kuryen 3 und 4 zeigen 
nun bei Hfaeher Yerliingerung im Mittel einen 
Dftinpfyerbrauch von 181,614 kg Dampf f. d. t 
Walzgut. Es sei liesumlers hervorgehoben, daB dieso 
Zahlen ais normale Betricbszuhlen zu betrachteu 
sind. Wfthrend der Yersuehe wurde jede Heein- 
flussung in dem einen oder anderen Sinne auf 
das Mirgfaltigste yermieden. O r t  m a n n  hat in 
seiner Ycrftffentliclmng* einen Dampfverbrauch von
178,06 kg Dampf f. d. t Wal/.gut bei 8,1 facher Yer-

* „ s t a l l i  u n d  IIim-ii"  1908, A pril, H, 577 ff.

Abb. i.  Dampfverbr»ucb#kurvcn.

K urre 1 ent^prlclit d«?a» "■tiiudjgen

„ 3  „ Kur v«* tt uu igorecl»U ł»i «tuf Kom liM tauclonst-

p i *  B  ̂ » * •• » »
„ 5 lut ein ktirxerer |trtrt«*biiver«»ueh mit

v o n  6&— 7S k |j  F r a t i g k r l t ,

0 ittt f i u  k l i r / e r e r  l iH rU 'U a v e r* u c li m it T h o » m « fiu lit* U < -iib la rk łU  
ton 40- ii kjf łY«|]gk<'li,
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lSngcrung nut einer altcren Kondensationsmaschinc 
erzielt, d. h. die Ergebnisse decken sich in recht guter 
•Weise, wenn man bedenkt, daB die Kurven nur in 
beschranktem MaBe vcrgleichbar sind. Aus Abb. 4 
ist dann noch der Preis fiir gewisso Streckungen von 
einer Tonne Walzgut in Pfennigen zu ersehcn. Bei der 
untersuchten Anlage belaufen sich die Gesamtkosten 
fur eine Tonne Dampf auf 1,90 M, so daB die Ener- 
giekosten bei Sfacher Verliingerung im Mittel nach 
Kurve 1 und 2 rund 51,12 Pf., nach Kurve 3 und 4 
rund 34,5 Pf. betrugen. Es ist nun leicht, aus den in 
Abb. 4 angegebenen Strcckungsverhiiltnissen die

Das Eisenhuttenwesen auf der

Die Briisseler Ausstellung bietet auf dem Gebiete 
des Berg- und Hiittenwesens sowie des damit 

zusammenhangenden Masehincnwesens verhaltnis- 
miiBig wenig Hervorragendes. Zuerst sei an dieser 
Stelle das Bemerkenswerte aus der b e 1 g i s c h e n 
und f r a n z o s i s c h e n  Abteilung hervorgehoben, 
von dencn gerade die letztere besonders fiir Eisen
huttenwesen am reichhaltigsten ausgestattet. ist. Da
gegen hat die e n g l i s c h e  Ausstellung eigentlich 
gar keine hUttcnmannische Abteilung; das Hiitten- 
wesen ist hier yielmehr in der groBen Halle nur durch 
yerschiedene Proben von Kohlen und Koks in 
den mcist bekannten Qualitiiten der zahlreichen 
dort ąngefiihrten Bergwerke, die in einer Sammel- 
ausstcllung vereinigt sind, vertreten. Nur findet 
man riocli zwei Schrammaschinen der Bauart „Pick- 
Quick“ , dereń eine mit elektrischem Antrieb, die 
andere mit Druckluft arbeitet. In der Maschinen- 
hallc bietet Engfand fiir diesen Ausfall aus dem 
Hiittenwesen rcichlicheii Ersatz.

Etwas Aehnliches.kann yon den V e r e i n i g t  e n
S t a a 't  c n- gesagt werden, welche ganz besonders 
WcrkZeuglnaschincti ausgeśtellt haben, wahrend in 
hiittenmannischer Hinsicht einzig und allein der mit 
der Warme von Hochofenschlacke Dampf erzeugende 
Kessel von G e o r g e s  M i t  s c h e 11 zu finden ist.

Belgien.
Wir miissen es uns hier leider aus Raunimangel 

yersagen, auf die Sammelausstellung der belgischen 
Kohlenbergwcrke niiher einzugehen, konnen aber 
nicht umhin, auf die dort aufgefiihrte Statistik und 
die Erfolgc der Unfallyerhtttung in belgischen Berg- 
werken hinzuweisen.

Die K o k s e r z e u g u n g  ist hier durch zwei 
Ofenbauarten yertreten, und zwar namentlich 
durch zwei Kammern der bekannten Coppeeofen* 
mit vertikalen Gaskaniilen in NaturgrOBe. Eine 
der beiden Kammern ist ohne, die andere mit Re
generatoren gedacht; hierbei sei noch erwiihnt, 
daB die Firma dic Ammoniakgewinnung nach dem 
Feldschen direkten Yerfahren aufgenommen hat.

Ein anderes Modeli zeigt einen „S i m p 1 e x“ - 
Koksofen mit horizontalen Gasziigen nach System

* V gl. „ S t i h l  u n d  E iśe n “  1910, 31, A ug ., S. 1494.

Zahlen iiber Dampfverbrauch, Kohlenverbrauch und 
Energiekosten fiir groBere Streckung nach der 
Parabelgleichung zu berechnen, da dic Kurven sehr 
annahernd einer Parabel gleichen.

In der Arbeit werden zum Schlusse die Unter- 
suchungen an den Abdampfturbinen behandelt, 
welchen eine Beschreibung der gesamten Abdampf- 
turbincnanlage vorausgeht. Dic Ergebnisse dieser 
Yersuche sind ebenfalls zahlenmaBig und zeichnerisch 
dargestellt. Betreffs der Einzelheiten muB auf die aus- 
fiihrliche Arbeit yerwiesen werden.

Briisseler W eltausstellung 1910.
F a b r y ,  der ebenfalls mit oder ohne Regenera
toren ausgefiihrt werden kann, und bei dem eine 
innigere Mischung des Gases und der Luft durch 
einen sogenanntcn „Pulsator11 erzielt wird; der 
Apparat besteht eigentlich aus einer sich mit 30 
bis 40 Umdrehungen in der Minutę bewegen- 
den Klappe, welche das Gas mit Unterbrechung 
zulaBt.

Das eigentliche belgische Hiittenwesen ist leider 
in einen etwas engen Rahmen eingezwangt und wird 
ais Sammelausstellung vorgefiihrt, wodurch die 
GroBe dieses Teiles der Ausstellung eine ziemliche 
EinbuBe erleidet. Die groBeren und kleinercn Hiitten- 
werke sind hier mit zahlreichen Walzprofilen in 
allen Abmessungen yertreten; namentlich fiillt hier
bei die Entwicklung der StahlguBindustrie in Belgien 
auf. Unter den yielen hier auf engem Raum zu- 
sammengedriingten Ausstellern seien kurz erwiihnt 
die U s i n e s m ć t a l l u r g i ą  u e s  d u H a i - 
n a u t  mit einer Stahlwalze im Gewicht von 12 t, 
und die Ci e.  d e s  A c i ć r i e s  N e s t o r  L ć o -  
n a r d in Thy-le-Chateau, die eine Reihe von Stahl- 
guBstiicken ausstellt und solche bis zu 30 t  an- 
fertigt. D i e S o c i ć t ć  L a B r u g e o i s e  stellt u. a. 
ein stehend gegossenes Stahlrohr von 813 mm Durch- 
messer, 19 mm Wandstiirke und 4 m Lange, sowie 
eine 200 mm starkę Panzerplatte aus.

Die S o c i ć t ć  D y l e  e t  B a c a  l a  n stellt 
ihre nach dem Ehrhardtschen Yerfahren in LOwen 
erzeugten Hohlkorper und nahtlose Rohre aus, 
sowie gepreBte Bleche, Rahmen fiir Eisenbahn- 
wagen, Automobile und Lafetten, Geschosse usw.

Die groBen Werke von O u g r ć e - M a r i h a y e  
erscheinen mit ihren zahlreichen Walzprofilen und 
anderen Erzeugnissen, worunter ein 5 mm-Draht, 
in rohrformigen Bund gewickelt, von 2785 m Liinge 
und 425 kg Gewicht hervorgehoben sei.

Die Werke von C o c k e r i 11 zeigen u. a. eine 
12,3 m lange, vierfach gekrópfte Welle, fiir die italie- 
nische Marinę bestimmt, sowie voDgtandig montierte 
Kuppeln fiir Panzertiirme, wovon die eine mit Erfolg 
ausgehaltene BeschieBungsversuche aufweist. Be
sondere Aufmerksamkeit yerdient hier ferner dic 
Sammlung von Proben der von diesem Werke in 
einem 2 1 fassenden Girodofen neuerdingshergestellten
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Elektrostahlsorten, die sowohl fur Werkzcugstahl 
jeder Art, ais auch legiert mit Nickel, Chrom, Wolfram 
usw. fiir Lokomotivradreifen, Automobile, Aclisen, 
Federn, Zahnrader u. dergl. yerwendet werden.

Die R o h r e n  w e r k e v o n L e m b e c q in 
Lembecq-lcz-Ilal haben eine sehrbeachtenswertc Aus- 
stellung ihrer Erzeugnissc zusammengestellt, unter 
denen einige das AValzverfahren eines nahtlosen 
Rohres nach dem Yerfahren Stiefel-Leveque* durch 
Proben in den yerschiedenen Verarbeitungsstufen 
yeranschaulichen, und zwar ist das Aussehen des 
Werkstilckel ais yoller gegossener Błock, dann 
einmal yorgelocht, nochmals aufgewTeitet und vor- 
gewalzt und endlich ais fertiggewalztes Rohr sehr 
gut zu beobachten.

Dic belgische GuBrohrenindustrie ist namentlich 
durch einen Aufbau von Rohren der Ci e.  g 1 e. 
de s  c o n d u i t e s  d ’ e a u  in Luttich, sowie durch 
die S o c i ć t ć  d e  d i s t r i b u t i o n  d ' c a u 
in Ciney vertreten. An Fertigerzeugnissen aus der 
Kleineisenindustrie findet man weiter eine groBere 
Anzahl von Firmen, die mit Nieten, Bolzen, Blech- 
gefaBen, Drahterzeugnissen usw. vcrtreten sind.

Nicht unerwiihnt mogen endlich zwei Maschi
nen zur Herstellung von nahtlosen K e 11  c n 
bleiben. Die erstere dieser Maschinen stellt bei der 
S o c i ć t ć  d e  B u y s i n g h e n  in Anwendung; 
sie ist nach den Patenten von E  m i 1 e L e 1 o n g ** 
gebaut und soli z. B. aus 16 bis 18 mm Rundeisen 
zwei Glieder und aus 37 bis 40 mm Rundeisen ein 
Glied in der Minutę fertigstellen konnen. Die 
zweite Maschine, die von der Firma H. D e s - 
p a i g n e ausgestellt ist, wird nacli dem Patent 
J. G i r  1 o t  f  ausgefuhrt und beruht auf der Yer
wendung eines spiralformig gerollten Flacheisens, das, 
zur SchweiBglut erhitzt, in den schon fertigen letzten 
Ring der Kette eingefiigt und in derselben Hitze zu- 
sammengeschweiBt wird, so daB die SchweiBnahte 
mit der Metallfaser parallel laufen; eine besondere 
Yorrichtung soli erlauben, rundę oder ovale Glieder 
herzustellen. Dieselbe Maschine, in yerschiedenen 
GroBen, soli angeblich auch zur Herstellung von 
Flanschen, Wagenradern, rohgeschmiedeten Zahn- 
radern usw. yerwendet werden konnen. f f  

Frankrelch.
Bevor wir das eigentliche Hiittenwesen behan- 

deln, mogę zunachst die schon angeordnete Sammel- 
ausstellung der franzosischen K ó h l e n b e r g  w e r k e  
einer kurzeń Betrachtung unterzogen werden. Es 
fiillt hier hauptsftchlich das Modeli der Tagesanlagen 
der Mi n e s d e  L e n s  im MaBstabe von mnd 
1:650 auf, das durch Zeichnungen und Photo- 
graphien naher erlautert wird. Die Neuanlagen 
dieser Gesellsehaft, deren Jahreserzeugung an Kohle 
iiber 3 500 000 t  betragt, sind in bezug auf die wirt-

* Vgl. „S tebl und Eisen“  1910, 24. Aug., S. 1449.
** VgL „Stahl und Eisen" 1908, 19. Febr., a  280. 
t  Ebenda.

t t  Eine Maschine dieser B auart ist auf dem Borsig- 
werk O.-S. in Betrieb.

schaftliche Verwendung der Koksofengase inso- 
fern bemerkenswert, ais sie zeigen, daB die fran
zosischen Kohlenzechen diesen, in Rheinland, West- 
falen und im Saarrevier schon so weit beschrit- 
tenen Weg der Ausnutzung der uberschiissigen Gase 
ebenfalls zu gehen sich entschlossen haben. Das 
elektrische Leituiigsnetz, das von dem Kraftwerk 
in Lens gespeist wird, umfaBt gegenwartig 90,6 km; 
es konnen 18 220 KW erzeugt werden, wahrend die 
Yerbraucher eine Abnahmefahigkeit von U  520 KW 
aufweisen.

Die Gruben von C o u r r i e r e s ,  A n i c h c ,  
B r u a y ,  D o u r g e s ,  N o e u x , B ć t h u n e
u. a, m. sind mit Planen, Photographien und Proben 
ihrer Erzeugnisse vertreten. Das Kohlenbergwerk 
von B 1 a n z y (Saone und Loire) stellt Modelle 
und Zeichnungen seiner Forderanlagen sowie lehr- 
reiche Piane aus. Neben diesen Einzelausstellungen 
erregen auch die statistischen Zahlentafeln des 
C o m i t ć  c e n t r a l  d e s  h o u i l l ć r e s  d c  
F r a n c e  die Aufmerksamkeit, das auBerdem zwei 
Modelle des Yersuchsstollen in L i ć v i n zur 
Untersuehung von Ivohlenstaubexplosionen zeigt; 
das eine Modeli stellt die Gesamtanlage, das andere 
die Versuchsstrecke in groBerem MaBstabc dar. 
Die K o k e r e i  ist hier durch ein Modeli und 
Zeichnungen von Koppersófen mit Regeneratoren 
yertreten. Statistische Angaben und Proben der 
E i s e n  e r z e  von L o n g w y , B r i e y und N a n c y  
vcrvollst;indigcn die Bergwerksabtcilung; wir finden 
sie in ahnlicher Zusammenstellung wieder wie auf 
der Ausstellung in Nancy.*

Bei der Betrachtung der eigentlichen hiitten- 
mannischen Ausstellung, die in der franzosischen 
Abteilung in ubersichtlicher Anordnung zusammen
gestellt ist, finden wir zunachst die Ausstellung 
der S o c i e t e  dc  Ch a t  i 11 o n - C o m m e n  t r y 
u n d  N  e u v e s - M a i s o n s. Dieses bekannte Werk 
scheint hier, ebenfalls wie zuletzt in Nancy, mehr Ge
wicht auf die Erzeugnisse seiner Werke an der Loire 
zu legen ais auf diejenigen der Hochofen, Stahl- 
und Walzwerke bei Nancy; es stellt namlich einige 
beschossene Panzerplatten, ein Stiiek einer Panzer- 
kuppel, zwei 75 mm-Schnellfeuergeschiitze nach 
dem System des Obersten Deport, sowie einige Gc- 
schosse aus. AuBerdem wird auch ein groBer und 
ein kleinerer Pendelhammer nach Charpy fiir Kerb- 
schlagproben im Betriebe vorgcfiihrt, Einige Erzeug
nisse der kleineren Werke dieser Firma, wie Niigel 
und Stifte von Yierzon, Kleineisen und Profileisen 
von Chatillonnais, sowie Drahtseile und Draht- 
fabrikate vervollstandigen die Ausstellung.

Die von den A e i ć r i e s  d e  l a  M a r i n ę  
et H o m ć c o u r t ausgestellten Erzeugnisse sind 
im wcsentlichen die gleichen wie die eben be- 
sprochenen; wir finden darunter zwei beschossene 
Panzerplatten sowie eine 2 mm starkę, von Lebel- 
kugeln beschossene Feinblechplatte aus Spezial-

* S iehe  „ S ta h l  u n d  E ise n “  1909, 18. A ug ., S . 1257.
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stahl. Zwei kleine Modelle von Panzertiirmen, der 
eine kippbar, der andere drehbar, die schon in Nancy 
zu sehen waren, finden wir hier wieder, ebenso das 
groBe 120 mm-Sehiffsgeschutz, das in der franco- 
britischen Ausstellung in London ausgestellt war. 
AuBerdem mogen noch hervorgehoben werden eine 
starkę Spiralfcder fiir Turmlafetten zu dem Kriegs- 
schiff „Danton11 in 50 mm-Rundstahl mit neun 
Spiralen von 300 mm auBcrem Durchmesser, be- 
rechnct fiir ein Zusammendriickungsgewicht yon 
19 500 kg, ein Lokomotivradrcifen, ferner Schienen, 
Scrverohre, Automobilrahmen usw.

Die Werke der C i e. f r a n ę a i s e  d e s  M ć - 
t  a u x befassen sich zwar hauptsachlich mit Erzeug- 
nissen aus Kupfer und Messing; jedoch finden wir 
auch einige Erzeugnisse aus Stahl ausgestellt, welche 
Erwahnung verdienen, wie z. B. nahtlose Rohre fiir 
Bellevillc- und Field-Kcssel, einen Dampfsammler 
fiir Niclausse-Kessel und nahtlose Rohre fiir Fahr- 
riidcr und Automobile.

Die Ausstellung der E  t  a b 1 i s s e m e n t  s A r - 
b e l  ist in ihrer Eigenart eine der bestbeschickten 
der hiittenmannischen Abtcilung; ihre Erzeugnisse 
stammen teils aus den Werken zu Douai (Nord), teils 
aus Couzon (Loire), wo die Anlagen ais Schmiede- 
und PreBwerke vorzuglich eingerichtet sind. Unter 
den ausgestellten Stiicken seien folgende hervorge- 
hoben: Ein rohgeschmiedeter Rotor fiir die Turbinę 
eines Panzerschiffes, 10 500 kg schwer, mit einem 
auBeren Durchmesser von 1800 mm, einer Wand
starke von 100 mm und einer Lange von 1800 mm; 
der mit runden Ecken gegossene Stahlblock wurde 
zuerst auf 600 mm gebohrt und dann in einer Hitze 
auf dem Dorn fertiggeschmiedet; das .Materiał besaB 
eine ŹerreiBfestigkeit von 44,5 kg bei 23 %  Dchnung. 
Ferner sieht man eine zweifach gekrópfte Schiffswelle 
von 450 mm <J> und 4500 kg Gewicht, eine geschmie- 
dete Stahlwalze, zwei hohle Schraubenwcllen fiir Tor- 
pedobootc von 16 mLange und 220, bezw. 280 mm ct>, 
endlich verschiedene vorgeschmiedete 75 mm-Feld- 
geschiitzrohre und Geschosse aus Stahl fiir 194 mm- 
Geschiitze. Neben diesen Spezialitiiten findet man 
noch mannigfaltiges Eisenbahnmaterial, wie Lokomo- 
tiv- und Wagenachsen sowie gcwalzte Wagenrader. 
Besonders mussen auch noch zwei Liingstrager fiir 
Personenzugwagen hervorgehoben werden, die in 
einer Lange von 22 m unter zwei miteinander ge- 
kuppelten hydraulischen Champigneulpressen von je 
1200 t  Druck hergestellt wurden; der Rahmen, der 
aus diesen Langstragern mit Querstiieken gebildet 
wurde, wiegt 5000 kg.

Die Firma D e m b i e r m o n t  - G ć h u in Haut- 
mont stellt Schmiedestucke aller Art, vorzugsweise 
von kleineren Abmessungen, aus. Die S t a h l w e r k e  
M o n t - S t. M a r t i  n in Longwy, die schon in 
Nancy riihmlichst hervortraten, stellen Piane und 
Photographien aus ihren Betrieben, Profile ihrer 
Walzwerkserzeugnisse und gepreBte Schwellen aus.

Weiterhin finden wir in der Ausstellung eine Reihe 
von ostfranzósischen Werken yertreten, namlich: dic

Hochofenwerke von M a x ć v i 11 e, die mit den GieBe
reien von Bayard (KuristguB) und den Werken von 
Marcellot in Eurville (Wagenachsen, Ketten, Nagel 
und Stifte) verbunden sind, dann die Werke von Mon- 
t  a t a i r e und von M i c h e v i 11 e. Die S o c i ć t ć 
d e  G o r c y , welche in Lambrechies bei Mons eine 
Kohlenzeche mit Koksofen besitzt, stellt einen guB- 
eisernen Schachtring von 6330 mm ej) sowie Roh
eisen, Bolzen, Drahterzeugnisse, Erze der eigenen 
Gruben usw. aus.

Die Hochofenwerke der S o c. A u b r i v e s - 
V i 11 e r u p t , dereń Tageserzeugung nur 150 t  be
tragt, erschcincn mit einer schweren guBeisernen Saule 
von 2100 kg fiir die Pariser Untergrundbalm, sowie 
mit einer Sammlung von guBeisernen Rohren und 
Wasserleitungsteilen; bemerkenswert ist hier ein 
mit Drahtwicklung nach Jacquemart versehenes 
guBeisernes Rohr von 2 m 0 , 4100 mm Lange und 
5000 kg Gewicht, das bei unsichcren Bodenverhalt- 
nissen Verwendung finden soli. Die Hochofenwerke 
von P o n  t - i - M o u s s o n  zeigen auBer ihren guB- 
eisernen Rohren, die groBtenteils unmittelbar vom 
Hoehofen gegossen werden, auch wieder im Bilde ihre 
Anlagen von A u b o u ć und geben einige Aufschliisse 
iiber den Betrieb des dortigen Erzbergwerkes. DaB 
die Gesellschaft auch an die Deckung ihres Bedarfes 
an Koks denkt, beweist ein kleines Modeli mit auf 
Glasscheibcn gezeichnetcn Terrainschnitten des ira 
Ausbau begriffenen Kohlenbergwerks „Beeringen" bei 
Hasselt in Belgien, an dem die Gesellschaft mit- 
beteiligt ist.

Die RohrengieBerei der S o c i ć t ć  d u  P ć r i - 
g o r d , dereń Sitz sich in Fumel (Lot & Garonne) 
befindet, stellt Schnitte einer eigenartigen Muffen- 
rohrverbindung aus, welche leicht auszufuhren und 
sehr widerstandsfahig sein soli; solche Yerbindungen, 
die mittels eines besonderen Handapparates an 
Ort und Stelle gemacht werden, sollen bis zu 1000 m 
Wasserdruck mit Leichtigkeit aushalten konnen.

Die in den Pyrenaen an der spanischen Grenze 
gelegene Eisenindustrie hat diesmal auch den Weg 
bis nach Brussel gefunden. Wir sehen in der Aus
stellung der S o c i ć t ć  d e  1’ A r i e g e , die auf 
den manganhaltigen Erzen der dortigen Gebirge fuBt, 
einige beachtenswcrte Erzeugnisse; die Hoehofen be- 
finden sich in Tarascon-sur-Ariege; die Puddelstahl- 
und Walzwerke von Pamiers haben in den letzten 
Jahren verschiedene Wasserkriifte zum elektrischen 
Antrieb der WalzenstraBen usw. nutzbar gemacht. Ais 
Sondererzeugnisse dieser Werke mogen hier Wagen
achsen, Radreifen, Federn, Stahlgeschosse u. a. m. 
Erwahnung finden.

Wenn wir nun an den Ausstellungsstanden der 
M a s c h i n e n f a b r i k  D e l a t t r e  in Ferrićre- 
la-Grande mit einer Blechschere fiir 3500 mm Tafel- 
breite und 40 mm Blechdicke, der Stahlwerke von 
H o 11 z c r & C i e. in Unieux init Spezialstahlen 
und Arbeitsmaschinen von Bouhey in Paris und 
weiter der A c ić r ie s  de F r a n c e  in Isbergues mit 
Profileisen, Schwellen, Waggonpuffern usw. yoruber-
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gehen, so treffen wir die in Nancy schon vertretcne 
Konstruktionsfirma M u n i e r & C i e. in Frouard, 
die auBer den Modellcn einer Hochofengasreini- 
gungsanlage neuere Zeichnungen und Modelle 
ihrer Erzbunker- i und Hochofenbegichtungsanlage n 
vorfflhrt. Das erste Modeli (1:50) zeigt die Tagcs- 
anlage eines Erzschaehtes, wobei dic Bunker zweeks 
besserer Ausnutzung des Raumes mit gewolbten 
Blechen versehen sind. Ein Modeli (1:4) des von 
Munier &Cie. gebauten YerschluBscbiebers zeigt eine 
Anordnung, die eine sehr groBe Einfachheit mit dem 
geringsten Platzbedarf verbindet. Eine Bęgichtungs- 
vorrichtung mit elektrischem Antrieb wird durcli ein 
ganzneuesModell(l: 20)veranschaulicht; dieselbekann 
bei bestehenden senkrechten Aufzugen leicht eingebaut 
werden,eine schrSge Anordnung tragt zwei Gichtkiibel, 
die sich zuglęich in entgegengesetzter Richtung be- 
wegen und so ein Gegengewicht entbehrlich machen.

Die Erzeugung von nahtlosen Rohren wird von 
zwei franzosisehen Werken, welche diese Fabrikatión 
ais Spezialitat betreiben, in interessanter Weise ver- 
treten, und zwar in erster Linie yon der S o c i ć t  ć 
d ’ E s c a u t  et M e u s e .  Diese Gesellschaft, dereń 
Hauptwerk sich in Anzin befindet, zeigt neben ihren 
Stahlbloeken, gewalzten Rund- und Yierkantcisen. 
Blechen usw. eine gut beschickte Sammlung ihrer 
yerschiedenen Erzeugnisse aus nahtlosen und ge- 
schweiBten Rohren aller Art. Wir finden hier wieder 
die in Nancy ausgestellten Mominertzschcn, mit Por- 
zellangefutterten Rohrleitungen fiir Spiilversatz*, ver- 
schiedene nach dem Trunkhahnschen Verfahren vcr- 
zinkte Rohre ftir Kessel und Marinezwecke, Stahl- 
rippenrohre fiir Lokomotiviibcrhitzer, dann auch 
Serverohre mit inneren Langsrippen. Die Som- 
merschen Grubenstempel aus Stahlrohrcn ais Ersatz 
fiir Holzstempel werden von dieser Firma mit Erfolg 
hergestellt; die zwei hohlen Stenipelteile werden mit 
einem Schlussel ineinander festgehalten, daB der 
Stempel eine Last von 12 000 bis 18 000 kg tragt, 
ohne daB die beiden Rohre sich ineinander verschieben, 
wahrend das Materiał des Stempels selbst einen Dnick 
bis zu 50 000 kg aushaltcn kann. Fiir elektrische 
Bahnen licfert das Werk ebenfalls nahtlose Stander 
in einem Sttick in drei Absatzen, worunter das groBte 
Modeli (Nr. 5) eine Hóhe von 8800 mm bei einem 
Gewicht von nur 375 kg aufweist. Neben den Gas- 
flaschen, welche das Werk ebenfalls erzeugt, muB 
noch ein SpezialverschluB mit drehbarem Riegel her- 
vorgehoben werden, weleher ein unbemerktes Aus- 
stromen von Gas unmoglich maeht und bei Ver- 
wendung von Druckluft fiir Automobilreifen auf der 
Reise gute Dienste leisten kann. Endlich ist noch 
eine Yorrichtung ausgestellt, welche, m it oder ohne 
Registriervorrichtung, jede Formanderung der Stahl- 
flaschenwandung bei dem Abnahmedruck anzeigt, so 
daB diejenigen Flasehen, dereń Wandungen nach Auf- 
heben des Probedruckes nicht in die friihcre Form 
zuriicktreten, d. h. die Elastizitiitsgrenze iiberschritten 
haben, von der Abnahmeausgeschieden werden konnen.

* V gl. „ S ta h l  u n d  E ise n “  1907, 11. D ez., S. 1818.
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Die S o c i ó t ć  d e s  t u b e s  d c  L o u v r o i 1, 
welche, wie die erstere Gesellschaft, nahtlose und 
geschweiBte Rohre erzeugt, zeigt eine etwas weniger 
reichhaltige Ausstellung; man findet auch hier Kessel-, 
Serve- und Ueberhitzerrohre, Stahlrohre mit aufge- 
zogenen ringformigen Rippen aus Feinblceh, elektro- 
lytisch verzinkte Rohre ftir Marinezwecke, Stander 
fiir elektrische Bahnen und Telegraphenstangen, einen 
Dampfkollektor von 800 mm cj) und 8 m  Lange, 
endlich einen polierten Langsschnitt eines gegossenen 
Hohlkorpcrs von 1500 mm Lange, 145 mni cj5 und 
30 mm Wandstarke, der zur Erzeugung nahtloser 
Rohre bestimmt ist.

Die Abteilung der e l e k t r i s c h e n  O e f e n  
bietet ein ziemlieh geschlossenes Bild der Entwicklung 
dieser Industrie in Frankreich. Die S o c i ć t ć P a u l  
G i r o d in Ugine stellt eine Reihe von in ihren 
elektrischen Oefen erzeugten Stiicken aus, darunter 
einen roligegossenen Stahlblock, der Lange nach 
durchschnitten, wobei die geringen Lunkerstellcn klar 
ersichtlich sind, ein zweiteiliges Dynamogehause von 
4900 mm (£> und 9500 kg Gewicht, eine zweiteilige 
gegossene Welle fiir eine Wechselstrommaschine im 
Gewicht von 7500 kg, ein Lokomotivrad fiir die 
Franzosische Nordbahn von 2 m cb im Gewichte von 
950 kg, ein 65 mm-GeschoB, welches die SchieBprobe 
glanzend bestanden hat, ein 240 mm-MarinegeschoB 
\ron 350 kg Gewicht und schlieBlich noch eine groBe 
Anzahl von Qualitatsproben der in Ugine erzeugten 
Stahlsorten, sowie Proben der verschiedenartigsten 
Legierungen, wie Ferrosilizium, Ferromangan, Ferro- 
chrom, Ferrowolfram, Ferromolybdan, Silikokalzium- 
aluminium und Siłikomanganaluminium.

Gegeniiber der Girodschen Ausstellung finden wir 
diejenige der S o c i ć t ć  d ’ A 11 e v a r d , die das 
Jlodell eines 5 t-Ofens, System C h a p 1 e t , neuester 
Bauart, sowie farbige, von unten beleuchtete Licht- 
bilder mikrographiseher Schliffe von yerschiedenen 
Eisen- und Stahlsorten in 200facher YergrtiBerung 
vorfiihrt.

Die S o c i e t e d e  F  r o g e s hat das Modeli 
eines H 6 r o u 11 ofens von 2500 kg Einsatz im MaB- 
stabe 1 :5  ausgestellt, ferner verschiedene Proben 
von Elektrostahl, wahrend d i e S o c i e t ć  K e l l e r -  
L e 1 e u x in Livet neben Stahlproben noch Eisen- 
legierungen und Kalziunikarbid vorfuhrt. Eine An
zahl von Elektrogesellschaften unter der Firma S o - 
c i e t e  de  p r o d u i t s  d e s  f o u r s  6 l e c t r i que s ,  
die elektrochemische Erzeugnisse aller Art in St. 
M a r c e l ,  B o z e 1, L e G i f f r e ,  B r i a n ę o n ,
S t. M i c h e 1 - d e - M a u r i e n n e und Y a 11 o r b e 
unter Ausnutzung der dortigen Wasscrkrafte her- 
stellen, zeigen Proben von Kalziunikarbid, Siliko- 
kalzium, Ferrochrom, Ferroaluminium, sowie ein 
Ferrosilizium mit 98 %  Silizium. Die S o c i <51 6 
N ć o - M e t  a 11 u : | g i q u e , welche sich hauptsach- 
lich m it der Erzeugung von Legierungen befaBt, hat 
zwei Modelle ihrer Chapletofen ausgestellt, von 
denen der eine feststehend, der andere kippbar 
ausgebildet ist; die Werke der Gesellschaft befinden
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sich in St. Jeoire und erzeugen, wie einige der 
ausgestcllten Proben zeigen, die verschiedcnartig- 
sten Legierungen von folgender Zusammensetzung: 
30%  Nickel und 70%  Chrom; 50%  Nickel und 
50%  Wolfram; 85%  Nickel und 15%  Bor; 33%  
Nickel und 66% Molybdan; 43%  Mangan, 36%  
Silizium und 19%  Aluminium; 30%  Eisen, 50%  
Chrom und 20%  Nickel; ferner ein Ferrowolfram 
mit 80%  Wolfram und Wolframmetall mit 98,6%  
Wolfram.

Zum Sehlusse seien noch kurz die Ausstcllungen 
der mannigfaltigsten F e r  t  i g e r z e u g n i s s e  der 
Kleineisenindustrie erwalint, darunter KunstguB von 
D u r e n n e in Sommevoire, gcstanzte Eisenteile und 
TemperguB von H a r d y ,  C a p i t a i n e  & Ci e.  
und von T h o m ć - G ć n o t , beide in Nouzon 
(Ardennes), guBeiserne Geschirre, verzinkt, oxydiert 
oder emaillicrt, der Werke von P i e d - d e - S e l l e  
in Fumay, Nagel, Stifte und Drahtwaren yon L e f o r t
& Cie. in Mohon u. a. m. a . Gouvy.

Deutschland.

Das deutsche H i it  t e n  w esen ist auf der Ausstcl- 
lung nur schwach vertreten. Die bekannte Ausstel- 
lurigsiniidigkeit der deutschcn GroBindustrie, die auf 
der Diisscldorfer Ausstellungskonferenz im Januar 
1908 so Ubereinstimmcnd zum Ausdruck gebracht 
wurde, hat dazugefiihrt, daB mitgeringen Ausnahmen 
dic Hiitten- und Walzwerke der Ausstellung fern 
geblieben sind. Was in der Industriehalle an E r
zeugnissen der Huttenindustrie gezcigt wird, sind 
in der llauptsache Sondererzeugnisse.

Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet ein 
von der Abteilung Henrichshiitte, Hattingen, der 
Firma H e n s c h e l  & S o h n  ausgcstellter Auf
bau von Lokomotiv-Radsiłtzen, -Radscheiben und 
-Radreifen; unter den Scheibenradem fallt ein solches 
von 1,8 m Durchmesser besonders in dic Augcn. 
AuBerdem sind an Eisenbahnmaterial noch ge- 
krdpfte Kurbelwellen, Schubstangen, Kolben und 
Kolbenstangen ausgestellt; ZerreiBproben und 
metallographische Schliffe unterrichten iiber die 
Materialeigcnschaften. Die Henrichshiitte zeigt 
weiter eine 28 m lange Schiffswelle mit drcifach 
gekropften Kurbeln und zugehorigem Kammlager, 
ferner einen schweren Scherenstander aus rohem 
StahlguB und verschiedene Schmiedestiieke und 
StahlguBwalz.cn.

Die B u  d e r u s s c h e n  E i s e n w c r k e ,  A. G., 
Wetzlar, zeigen ein Modeli ihres Hochofens, ahnlich 
wie sie es auf der Dusseldorfer Ausstellung vorgefiihrt 
hatten, umgeben von Erz- und Eisenproben; von 
Erzcugnisscn ihrer GicBcrei, die unter Yerwendung 
von flilssigem Boheisen arbeitet, sind Badiatorcn 
fiir Heizanlagen sowie Formstiicke fiir Bohrleitungen 
ausgcstellt; auBerdem zeigensie Ileizkessel fiir Zentral- 
heizungen, ein Erzeugnis ihrer Abteilung in Lollar.

E l e k t r o s t a h l o f e n  sind in zwei Modellen 
vertreten: der Ofen von Bochling-Bodenhauser und 
derjenige von Hśroult.

Yerschiedene Walzwerke zeigen Sondererzeug
nisse. So die B i s m a r c k  h ii 1 1  e (Oberschles.) 
Panzerplatten und Panzerbleche aus Nickelstalil 
sowie Sonderlegierungen fiir die Automobil- und 
Werkzeugindustrie nebst Materialproben. Das Werk 
H o h e n 1 i m b u r g e r W a l z w e r k  und Dralit- 
zieherei ist m it Spiralfcdern vertreten, E r n s t  
B r o c k h a u s  & Co., Wiesenthal, mit Erzeug- 
nissen der Gcscnkschmiederei, die O e s t e r t a l e r  
B o h r e n i n d u s t r i e ,  Oesterau, mit autogen 
geschweiBten und gezogenen Boliren besonders fiir 
Fahrradrohre, Fahrradlenkstangen uswr. , und 
G e l l e n d i e n  & H a f f n e r ,  Bernburg, mit 
geschweiBten Bohrfornistiicken in betrachtlichen 
Abmessungen. Die U n i o n ,  Dortmund, zeigt neben 
Sclnniedcstiicken und Schiffsketten die yon ilincn 
gcwalzten Sondertriiger, die fiir Bammpfiihle zur 
Herstellung von Spundwiinden naeh der Bauart 
Larsscn (siclic Abbildung 1) Yerwendung finden.

f \
Abbildung 1. Profile von Spundwandeisen 

naeh der B auart L a r  s s e n.

Eine reizvolle Ausstellung hat das Fassoneisen- 
Walzwerk L. M a n n s t  a e d t  & Co . ,  Kalk, ver- 
anstaltet, das unter Benutzung seiner Sonderwalz- 
profile einen Pavillon mit geschmackvollem Gitter 
ausgestellt hat und auBerdem Kunstschmiedearbei- 
ten von Berlincr Kunstschmieden vorfiihrt, dic 
unter Benutzung der von ihm gcwalzten Profile her- 
gestcllt sind.

T h . L a m m i n e ,  Miilheim a. Eli., ist mit 
schmiedeisernen, geschweiBten Gliihtopfen zum Aus- 
gliihen von Eisen- und Metalldrahtcn vertreten, 
und G u s t  a v G o n t e r m a  n n , Siegcn, mit 
groBen Walzen fiir Blechwalzwerke und mit Kaliber- 
walzen.

Yon anderen Metallen mogę das Leichtmctall 
Duralium der D ii r e n e r M e t a 11 w e r k e er- 
wiihnt sein, das mit geringem spezifischem Gewicht 
hohe mecharuschc Eigensehaften verbindet.

Besonders rcichhaltig ist dic Ausstellung der 
A.-G. C. H  e c k m a n n , Duisburg, die mit zahl- 
reichen Materialproben, sowie Erzeugnissen aus 
Kupfer und Kupferlegierungen vertreten ist. Mannes- 
mannrohre aus Heckmannscher Kupferbronze, aus 
Marinemessing und aus Kupfer, zum Teil auf hohen 
Druck gepreBt, zeigen die Gute der Materialien. 
Unter den Erzeugnissen fallen besonders in die Augen 
ein Kondensatorboden aus Kupfer von 3,65 m 0  
und 1275 mm Tiefe, der 2005 kg wiegt, und 
eine Kupferfeuerbuchse von 3,55 m Lange, 2,1 m 
Hohe und 2,05 m Breite mit einem Gewicht von 
3850 kg. Stark ist unter den Erzeugnissen dieser 
Firma auch das Monel-Metall vertreten, das aus 
70%  Nickel und 30 %  Kupfer besteht; dasselbe be-
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sitzt 55 kg Festigkeit, 35%  Dehnung und 58%  
Kontraktion; es wird neuerdings furSchiffssćhrauben 
verwendet, wie einige ausgestellte Propelłerfliigel 
beweisen. Stiieke von Kupfererzen aus der Kahn- 
Kupfergrube in Deutsch-SUdwest-Afrika vervoll- 
standigen die wirkungsvolIe Sammluńg dieser Firma.

Im Zusammenhang mit dcm Hiittenwesen mag 
noch auf eine Ausstellung der Firma A. B o r s i g , 
Tegel, hingewiesen sein: in einem Glaśsćhr&nkchen 
sind Proben von Erzstaub und Mctallspanen aus- 
gcstellt, roh und zu Zicgeln gepreBt, was in Pressen 
ohne Zuhilfenahme eines Bindemittels bewirkt wird. 
DerYorteil dieser „M epUżieger besteht darin, daB 
beim Einsehmelzen der Abbrand nur 5 bis 6 % 
erreicht gegeniiber etwa 50 %  der losen Spiine.

Maschinenwesen.
Die deutsche M a  s c h i - 

n e n i n d u s t r i e  ist auf 
der Ausstellung weniger 
mitgroBen, sondern durch- 
weg mit mittleren und klei- 
neren Maschinen vertre- 
ten. Sie hat durch ihre 
Geschlossenhcit und ge- 
schickte Auswahl der aus- 
gestcllten Maschinen zwei- 
fellos einen nicht unbe- 
trachtlichen Erfolg erzielt, 
der noch erheblich dadurch 
erhóht worden ist, daB die 
deutsche Ausstellung ais 
einzige bei der Eroffnung 

der Gesamtausstellung 
wirldich fertig und besich- 
tigungsreif war. Die iibri- 
gen Staaten haben zusam
men in der internationalen 
Maschinenhalleausgestellt.
Belgien und Frankreich 
sind naturgemaB besonders 
stark vertreten, auch Eng
land hat einige beachtens- 
werte Maschinen ausgestcllt, und die Yereinigten 
Staaten sind besonders m it Werkzeugmaschinen 
erschienen, was bei ihrem groBen Interesse am 
europaischen Markte zu erwarten war. Es moge 
gleich vorweg festgestellt werden, daB dic deutsche 
AVcrkzeugmaschinen-Industrie neben der amerika- 
nisehen auf der Ausstellung sehr gut bestehen kann, 
und daB der deutsche Werkzeugmaschinenbau, was 
leider in deutschen Kreisen noch imiaer nicht ge- 
niigend bekannt ist, in seinen Leistungęn hinter dem 
amerikanischen im allgemeinen nicht mehr zuriick- 
steht, wenn man von bestimmten Sondermasehinen 
absieht, die huben wie druben stets von einzelnen 
Firmen in besonderer Giite hergestellt werden.

In K r a f t m a s c h i n e n  hat auf der Ausstellung 
die Turbomaschine die Kolbenmaschine iiberfliigelt, 
was zum Teil darauf zuriickzufiihren sein wird, daB sie 
ihrer handlichen Bauart wegen geringere Aufstellungs-

schwierigkeiten und Ausstellungskosten maeht. 
IG 000 PS der ausgestellten Kolbenmaschinen stehen 
25 400 PS an Dampfturbinen gegeniiber. Die gróBte 
ausgestellte Kolbenmaschine ist die yierzylindrige 
Schiffsmaschine m it Lentzscher Ventilsteuerung der 
Firma H e i n r i c h  L a n z , Mannheim, die bei 
250 minutlichen Umdrehungen 6500 PS leistet; sie 
h a t einen Hochdruck- und drei Niederdruckzylinder, 
samtlich von 1000 mm Durclimesser. Ihr Gewicht 
t)etragt nur rd. 25 t;  beim Yergleich mit gleich 
leistungsfiihigen Dampfturbinen ist zuberiicksichtigen, 
daB ihre Kondensation leichter ausfallen wird ais 
diejenige einer Turbinę. Besonders beachtenswert 
sind weiter die beiden Riesen-Dampflokomobilen, 
eine lOOOpferdige von Heinrich Lanz, Mannheim,

3000 pferdiges Hochofcngas - Stahlwerkageblase 
der Soc. Cockerill, Seraing.

und eine 050 pferdige von R. W o l f ,  Magdeburg- 
Buckau; erstere arbeitet ohne Zwischenbehalter, 
letztere m it Zwischeniiberhitzung. Diese beiden 
Maschinen liefern Strom fiir die deutschen Aussteller. 
Die Maschinenfabrik B a d e n i a , Weinheim, hat 
eine 130 pferdige Dampflokomobile mit Gleichstrom- 
Dampfzylinder, Bauart Stumpf, ausgestellt. Die 
gróBte Dampfturbine ist eine 10 000 pferdige Tur
binę der B e r g  m a  n n - E l  e k t  r i z i t ś i t s w e r k e ,  
A. G., Berlin, die allerdings nicht im Betriebe 
belastet vorgefiihrt w ird ; eine zweite Turbinę 
der gleichen Firma von 2250 I’S liefert Strom 
an die deutschen Aussteller. Yon den ausliin- 
dischen Ausstellern ist F r a n c o  T o s i ,  Le- 
gnano, mit einer 4000 pferdigen Turbinę vertreten; 
die iibrigen leisten nicht mehr ais 2000 PS. Dabei 
sind fast alle neueren Bauarten von Dampfturbinen 
yertreten.

Abbildung 2.
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Zwei H a u j) t  k e s s e 1 h ii u s e r , ein dcutsches 
und cin belgisches, erzeugen den in der Ausstellung 
benotigten Dampf, abgesehen von den selbsttiitig 
arbeitenden Lokomobilen. Im deutschen Kessel- 
hause stehen zwei Kessel, ein kombinierter Drei- 
flammrohr-Rohrenkessel von J  a c q u e s P i e d - 
b o e u f , Aachen, mit 500 qm Heizflache, und ein 
Wasserrohrkessel m it 300 qm Heizflache von 
A. B o r s i g , Tegel; erstcrer hat mcchanische Rost- 
beschickung, letzterer einen Treppenrost. Beide 
sind mit Ueberhitzern ausgestattet und arbeiten mit

der Soc .  C o c k e r i l l ,  Seraing, ausgestellt. Die 
vier Gaszylinder haben 1000 mm Durchmesser, die 
beiden Windzylinder 1600 mm Durchmesser, der 
Hub ist 1100 mm; bei 80 minutlichcn Umdrehungen 
liefert das Gebliise in der Minutę 650 cbm von 
2,5 at Druck.* Von den kleineren Gasmaschinen, 
die in zahlreichen Bauarten und in den vcrschie- 
densten GroBen vorhanden sind, fallen in der deut
schen Abteilung die Dieselmotoren auf, dic in GroBen 
von 30 PS bis herab zu 5 PS fiir gewerbliche und 
landwirtschaftliche Betriebe hergestellt werden, wo-

Abbildung 3. Ausstellungsabteilung der Soc. Cockerill, Seraing.

12 a t Druck. Fiir die Speisewasserreinigung ist ein 
Apparat yon H a n s  R e i s e r t , Koln-Brauns- 
feld, aufgestellt; die Speisepumpenanlage stammt 
von W e i s e  & M o n s k  i , Halle, und der Riick- 
kuhler-Kanjm von Ku g .  B l a s  b e r g ,  Dussel
dorf. Im belgischen Kesselhause sind zehn Kessel 
von je 225 qm Heizfliiche aufgestellt; der Kurven- 
forderer fiir die Kohle in diesem Kesselhause ist yon 
C a r l  S c h e n c k ,  Darmstadt, konstruicrt. AuBer
dem sind in der intemationalen Maschinenhalle 
noch zahlreichc Kessel verschiedener Bauarten aus
gestellt.

Der G a s i n a s c h i n e n b a u  ist schwaeh yer
treten. Infolge des Zuruckhalteńs des deutschen 
GroBgasmaschincnbaues ist nur eine einzige GroB- 
gasmaschine, ein in Abbild. 2 wiedergegebenes 
3000 pferdiges Hochofengas - Stahlwerksgebliise von

fiir sic sich, dank der Yerwendung billiger Mineralolc, 
gut eignen, zumal fiir die Lagerung dieser Rohole 
und Riickstande nicht so strenge Yorschriften be- 
stehen, wie fiir Petroleum, Benzin und andere leicht 
entzundliche Brennstoffe.

Yon den Arbeitsmaschinen sind besonders stark 
die W e r k z e u g m a s c h i n e n yertreten. Die 
Werkzeugmaschinenindustrie hat bei ihrer mehr ais 
3000 t im Jahre umfassenden Ausfuhr nach Belgien 
ein ziemliches Interesse an dem dortigen Markte, 
yornehmlich mit Bezug auf kleinere und mittlere 
Werkzeugmaschinen. Die Werkzeugmaschinenfa- 
briken waren daher von vornherein einer Betei-

* Dicselbe Firma zeigt auch, wie aus Abb. 3 im Vorder- 
grundc er>ichtlich, dio alteste von ihr gebaute einzylindrige 
atehende Dampf-CJebHisemaschine, dic sio im Jahre  1S52 
gebaut hat, und d e noch bis vor kurzem in Betrieb war.
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ligung an der Ausstellung sehr viel geneigter ais die 
GroBinaschincnindustrie, und der deutsehe Werk- 
zeugmaschincnbau hat, wie allgemein anerkannt 
wird, auf der Ausstellung einen durchschlagenden 
Erfolg crzielt, selbst gegeniiber der amerikanischen 
'Werkzeugmaschinen-Industrie, die mit einer recht 
cindrucksvollcn Sammelausstcllung der besten Firmen 
vertreten ist. Neben diesen beiden Hauptwett- 
bcwerbslandcrn auf diesem Gebiete sind dann noch 
englische und belgische Erzeugnisse yertreten. In 
der Hauptsache sind Metallbearbeitungsmaschinen 
ausgestellt, Holzbearbeitungsmaschinen werden ver- 
h&ltiiismiiBig nur wenig vorgcfiihrt. Alit mittleren 
und kleineren Werkzeugmaschinen sind die meisten 
bekannteren deutschen Firmen yertreten, und zwar 
durchweg mit einer Auswahl solcher Maschinen, 
die sie ais Sondererzeugnissc bauen und besonders 
gut durchgebildet. haben. Diese weise Bcschriinkung 
auf wenige, aber gute Muster hat sich ais sehr wirk- 
sara ęrwiesen. Zahlreich und mit beachtenswerten 
Ausfiihrungen sind Schleifmaschinen yertreten. Ueber- 
haupt diirfte die Ausstellung, namentlich der Yer- 
gleieh mit dem vom Auslande Gcbotenen, manchem 
Bctriebsleiter dic Augen dariiber offnen, daB er, 
abgesehen von bestimmten Sondcrniaschincn, seine 
Werkzeugmaschinen in ebenso guter Ausfiihrung 
und zu denselbcn, wenn nicht geringeren Preisen 
von deutschen Firmen bezichen kann.

Yon besonderem Interesse fiir die Eisenhiitten- 
Industrie sind zwei groBe Werkzeugmaschinen fiir 
den Hiittenbetrieb; auf sie soli daher etwas niiher 
eingegangen werden. Die groBe elektrisch betriebene 
Blockschere der D u i s b u r g e r  M a s c h i n e n 
b a u  - A. - G. v o r m. B e c h e m  & K c e t  m a n , 
sielie Abbildung 4, ist imstande, Blocke yon 450 x  
450 mm Querschnitt bei einer Matcrialfestigkeit von 
8 kg/qmm (in der Warnie) zu zerteilen; der gróBte 
Druck erreiclit 1000 t. Der Hub der Messer betriigt 
500 mm, die mogliche Zahl der Hiibe 10 in der Minutę. 
Der Antriebsmotor leistet 280 PS und reiclit aus, 
um bei nornialer Blockwarme etwa vier Schnitte in 
der Minutę auszunutzen. Die gesamte Hohe der 
Schcre betriigt 7,7 m, woyon 2,4 m unter Flur liegen, 
ihre Breite in Flurhohe 6,5 m, das Ausfiihrungs- 
gewicht rd. 175 t. Die ersten elektrisch betriebenen 
Scheren waren mit beweglichem Untermesser, von 
unten schneidend, ausgefilhrt; sie hatten aber den 
Nachteil schiefer Schnittfliichen, sowie daB das 
abgeschnittene Blockstiick infolge des Anhebens vor 
dem Schnitt auf den Itollgang herunterfiel. Alan 
ging deshalb dazu iiber, das Obermesser vor dem 
Schnitt auf den Błock aufzusetzen und diesen wahrend 
des Schnittcs damit festzuhalten. Da das zunachst 
Schwierigkeiten bot, so schaltete man ais Notbehelf 
einen von einem besonderen Komprcssor gespeisten 
Luftdruckubersctzer ein, was jedoch umstandlich 
"ar; die Wirkung war die gleiche wie bei dem friiheren 
Dampfdruckiibersetzer der m it PreBwasser betrie
benen Scheren. Die vorłiegende Bauart sieht yon 
einem solchen Zwischenglied ab. Der Motor treibt

mittels doppelten Vorgeleges eine Exzenterwelle, die 
auf dem Schlitten des Obcrnicssers gelagert ist; die 
Arbeitsweise der Schere ist in dieser Zeitschrift 
bereits frilher schematisch beschrieben worden.* 
Zum Aus- und Einrucken der Exzenterwelle dient 
eine auf ihr yerschiebbarc Klauenkupplung, die 
nach Beendigung des Schnittcs selbsttatig ausgeriickt 
wird. Der Gegengewichtsausgleich der beiden 
Schlitten ist unter Flur angeordnet. Das Arbeits- 
yermogen des Motors wird, wie bei elektrisehen 
Scheren durchweg der Fali ist, durch cin Schwung-

Abbildung 4. Blockschere der Duisburger 

Maschinenbau-A. - G. vorm. Bechem & Keetman.

rad unterstiłtzt. Beim Schneiden zu stark abgekuhlter 
Blocke liegt die Gefahr vor, daB das Arbeitsver- 
mogen des Schwungrades einen Bruch des Standers 
herbeifahrt; um dies zu yerhiiten, ist zwisehen 
Schwungrad und Getriebe eine Kupplung angeordnet, 
deren Stift bei Ueberlastung abgeschert wird.

Die doppelte Stanzpresse fiir Laschen der Firma 
E r n s t  S c li i e B A. G., Dusseldorf, sielie Ab
bildung 5, ist fiir einen gróBten Druck von 800 bis 
1000 t  und eine Leistung von 220 qcm Scherflaehe 
bei 45 kg/qmm Materialfestigkeit gebaut. Die beiden 
Standerteiie sind mit den Lagerboeken fiir die Vor- 
legewellen in einem Stuck gegossen, miteinander 
yerschrumpft und yerschraubt. Die kraftigen Stander 
sind an den Gestellausladungen mit Yersteifungs-

* „ S ta h l  u n d  E isen “  1910, 15. J u n i ,  S. 1022.
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rippen und Wulsten yersehen, so daB sie fiir sich 
allein dcm auftrctenderi hóchstcn Schcrdruck ohne 
Bruchgcfahr widerstehen konnen; zur Sicherheit 
sind auBerdem seitlich zwei kraftige Ankcr einge- 
zogen, die ebenfalls fiir sich allein diesen Druck 
aufzunehmen vermogen. Die Exzenterwelle und 
die Druckdaumen laufen in langen Biichsen aus 
Phosphorbronzc, dio schnellaufendcn Wellen in 
Ringschmicrlagern, die iibrigen Achsen in Lagern

mit Fettschmierung. StoBel, Druckdaumen und 
Druckstiicke bestchen aus StahlguB oder Sehmiede- 
stahl. Fiir den Antrieb dient ein Elektromotor 
von 120 PS, der mittels Raderiibersetzung die 
Schwungradwellc antreibt. Die beiden StoBel 
maclien etwa IG Hiibe in der Minutę; ihr Eszenter- 
hub betriigt 140 bis 180 mm. Das Gesamtgewicht 
der Maschine betragt rd. 107 t.

Yon B e r g w e r k s m a s c h i n e n sind fast 
nur Kompressoren Yertreten und auch sie meist 
nur in kleineren Modellen; Fordermaschinen, Wasser- 
haltungsmaschinen, groBe Kompressoren und Yenti- 
latoren fehlen fast vollig. Yon den deutschen Aus- 
stellern sind P o k o r n y  & W i t t e k i n d ,

Frankfurt a. M., mit einem Frischdanipf-Turbo- 
kompressor yertreten, der bei 4200 minutlichen
Umdrehungcn 10 000 cbm/Std. angesaugte Luft
auf 3 at verdichtet, und R u d. M e y e r ,  Mul-
heim (Ruhr), mit einem fiinfstufigen Hochdruck- 
kompressor zum Fiillen von PreBluft-Lokomotivcn, 
der stiindlich 350 cbm angesaugte Luft auf 250 at 
preBt. Bcachtenswert ist auch die von dieser Firma 
ausgestellte PreBluft-Grubcnlokomotive, welchc die 

zugchorige PreBluft von 130 at 
in vier auf der Lokomotive
angeordneten nahtlosen Stahl- 
flaschcn mit sich fiihrt und einen 
Arbeitskreis von 4000 m besitzt. 
Beide Firmen, sowie A. B orsig, 
Tegcl, stellen auch kleinere und 
mittlere Kolben - Kompressoren 
der bekannten Bauarten aus.

Yon den H e b e z e u g e n
sind fiir das Huttenwesen nur
zwei deutsche Krane von beson-
derer Bedeutung: ein von der 
D u i s b u r g e r  M a s c h i n e n 
b a u  - A. - G. v o r m. B e c h e m
& K e e t  m a n ausgestellt er Dreli-
laufkran von 12,5 t  Tragfahig-
keit und ein Stripperkran von
10 t  Tragfiihigkeit der M a r - 
k i s c h e n M a s c h i n e n b a u -  
a n s t a l t  L u d w i g  S t u c k e n -  
h o 1 z , beides dem deutschen 
Huttenmann wohlbekannte und 
yertraute Konstruktionen. St uk-  
k e n h o 1 z und die A.-G. L a u c h - 
h a m m e r f iihren auBerdem Last- 
magnete in yerschiedenen An- 
wendungsmoglichkeiten zum He- 
ben von Eisenteilen, Spanen und 
Masseln im Betriebe vor.

Es mag noch darauf hinge- 
wiesen sein, daB die deutsche 
Hebezeug-Industrie nicht nur in 
der deutschen Abteilung beson
ders gut vertreten ist, sondern 
auch in der belgischen Abteilung 
durch einige auf Bestellung aus- 

gefiihrte Anlagen zur Geltung kommt. So sind die vier 
Personenaufziige fur den Ausstellungsbetrieb in der 
internationalenMaschinenhalleundandemUebergang 
iiber die Avenue de Solbosch von der Firma L. H o p - 
m a n n ,  Koln-Ehrenfeld, gebaut, im belgischen Kessel- 
hause ist die FSrdereinrichtung fiir die Kohle nach Plii- 
nen von C a r l  S c h e n c k ,  Darmstadt, hergestellt, 
und ein fahrbarer Yollportal-Drehkran, den eine 
belgisehe Firma ausgestellt hat, ist nach Zeich- 
nungen der D u i s b u r g e r M a s c h i n e n b a u - A. - G. 
Y orm . B e c h e m  & K e e t m a n  ausgefiihrt.

Auf die vielen weiter ausgestellten Maschinen, 
die dem Arbeitsgebiete des Eisenhiittenwesens ferner 
liegen, kann nicht niilier eingegangen werden. Es

Abbildung 5. Stanzpressc fiir Lasclion von Ernst SchieS, A.-G.
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mag genugen, festzustcllen, daB die deutsehen 
Ausstcller im allgemeinen beim Vergleich ihrer 
Erzcugnisse mit den auslandiscken Ausstellungs- 
gegenstiinden giinstig abgeschnitten haben, und 
daB die Geschlosscnheit der in einem besonderen 
Gebiiude untergebrachten deutsehen Maschinen- 
Ausstellung, sowie ihre Unterteilung in Gruppen 
gleichartiger Maschinen sich ais vorteilhaft erwiesen 
hat. Deutschland ist besonders gut vertreten mit 
landwirtschaftlichen Maschinen, mit Textil- und 
Textilvorbereitungs-Maschincn, Mullerei- und Zcr- 
kleinerungsmaschinen, Druckerei- und Buchbinderei- 
maschinen. Die S c h n e 11 p r e s s e n - A. - G., 
Heidelberg, druckt sogar auf einer von ihr aus- 
gestellten Flachsatz-Rotationsmaschine „Heureka“ 
taglich eine besondere Ausgabe der Brusseler Zeitung 
,.Lc Petit Bleu“.

Zum SchluB mogen noch einige wenige Ausfiihrun- 
gen iiber die V e r k e h r s m i 11 e 1 folgen. Bedauer- 
lich ist, daB die deutsehen Kraftwagen-Fabriken fast 
gar keineLastwagen ausgestellt haben, nur die M o - 
t o r e n  - u n d L a s t f f a g e n - A . - G . ,  A a c h e n ,  
ist mit zwei Sonderwagen und die B e r g m a n n -  
E l e k t r i z i t a t s  w e r k e  mit einem solchen ver- 
treten. Die R h e i n i s c h e  M e t  a 11 w a r e n - 
u n d  M a s c h i n e n f a b r i k ,  Dusseldorf, hat

in der Luftschiffer-Abteilung ein Luftschiff-Abwehr- 
gesohutz auf gepanzertem Motorwagen ausgestellt 
und auBerdem zusammen m it der N i t r o g e n -  
G e s e l l s c h a f t ,  Berlin, einen Stickstoff-Motor, 
von dem sie sich fiir den Antrieb von Luftschiffen 
und Kraftwagen wegen der Esplosionssicherheit 
und Geruchlosigkeit des Arbeitsmittels Erfolg ver- 
spricht. — Die Lokomotiven und Eisenbahnwagen 
sind in zwei getrennten besonderen llallen unter- 
gebracht, von denen die eine die deutsehen, die 
andere die iibrigen vertretenen Staaten (Frankreich, 
Belgien und Italien) umfaBt. Diese Abteilung ist, 
wie meist auf Ausstellungen, sehr reichhaltig. Mit 
Gilterwagen sind die Firmen G u s t  a v T a l b o t  
&Co . ,  Aachen, und W a g g o n  f a b r i k  U e r d i n -  
g e n m it ihren bekannten Selbstentladern vertreten.

Endlich sei noch darauf hingewiesen, daB auch 
in der vorzuglichen A u s s t e l l u n g  d e u t 
s c h e r  I n g e n i e u r  w e r k e  in der hinter dem 
deutsehen Ilause gelegenen Halle fiir Ingenieur- 
wesen, die vom Vcrcin deutscher Ingenieure und 
vom Kgl. PreuBischen Ministerium der offentlichen 
Arbeiten veranstaltet ist, manche fiir den Ilutten- 
mann beachtenswerte Piane und Modelle ausgefiihrter 
Anlagen, z. B. von Bauwerken, Fabrikanlagen, 
Briicken usw., zu finden sind. Fr. Frolich.

Ueber die neuere Entwicklung der Kokerei nach Bauart der Oefen  
und Ausbildung des mechanischen Betriebes.

Yon Professor F r . H e r b s t  in Aachen.
(Fortsetzung von Seite 1593.)

3. D ie  E i n r i c h t u n g e n  z u r  B e s c h i c k u n g  u n d  B e d i e n u n g  d e r  K o k s o f e n .
a) Beschickungsvorrichtungen.

j j i e  F  ii l l u n g  der Koksofen b ie te t, soweit keine Stam pfm aschinen ver\vendet werden und  daher 
die Oefen von oben ihre Beschickung erhalten , wenig Besonderheiten. In  den le tzten  Jah ren  

haben sich fiir diesen Zweck vielfach die von verschiedenen F irm en gebauten  B e s c h i c k u n g s -  
w a g e n  eingefiihrt, die, m it einer der Z ahl der F iillocher entsprechenden A nzahl von T rich tem  aus- 
geriistet, iiber die O fenbatterie hinfahren. Um  die Fiillung des Ofens jederzeit in  der H and  behalten  
zu konnen, ist es zweckmaBig, die Schieber der einzelnen T rich ter n ich t zwanglaufig m it einander, 
sondern unabhangig  von einander bewegen zu konnen. Besonders in den Vereinigten S taa ten  haben 
sich diese lohnsparenden Beschickungswagen eingefiihrt. Die oben (S. 1587 und  1592) wiedergegebenen 
Abbildungen 3 1 , 32 und 36 zeigen K opperssche Beispiele fiir solche W agen. In  allen drei Fallen 
handelt es sich um  elektrisch angetriebene Fiillwagen, die bei den Oefen nach Abb. 31 und 32 
je 4 , bei dem  Ofen nach Abb. 36 3 Fiillóffnungen zu bedienen haben. U nd zw ar sind nach 
Abb. 31 zwei durch die Steigleitung getrenn te W agen m it je  zwei F lilltrich tern  vorhanden, wo- 
gegen nach Abb. 32 und 36 die Steigleitung seitlich gelegt und  ein einziger, m it 4 bezw. 3 T rich tem  
ausgeriisteter Beschickungswagen yorhanden ist. A ndere am erikanische Fiillwagen zeichnen sich 
durch schm ale B au art aus, indem  fiir die auBeren Fiillóffnungen keine festen T rich ter vorgesehen 
sind, sondern diese Oeffnungen von dem  M ittelbehalter aus m ittels heb- und senkbarer Schurrcn 
bedient werden.

Die Beschickung solcher W agen erfolgt durch einen am  E nde der B atte rie  angeordneten 
Zwischenbehalter, dem die Kohle durch eine m echanische F órdereinrichtung von der Feinkohlen- 
wiische bezw. von dem  E isenbahnw agen aus zugefiihrt w ird. Bei groBen Anlagen kom m t ein solcher 
V orratbehalter zweckmaBig in die M itte zu stehen, w ahrend die Fiillwagen von ihm  aus nach  beiden 
Seiten fahren.

E ine erheblich groBere M annigfaltigkeit w ird in  die m echanische Beschickung der Oefen durch  
das E i n s e t z e n  des fertigen K ohlenkuchens v  o n v  o r  n  nach erfolgter S t a m p f u n g  des-



\f,T.Ą ^ ta h !  im d T.hen. Utbar d it r ‘V'-rh HntwiM ung i t r  K olerd. 30 . J a h r g .  N r. 38.

sd b e n  gebrach t, D ie F rage d e r  ZweckmaBigkeit des S tarnpfens w ird nach wie v o r fiir yerschiedene 
K ohlensorten yerschieden beantw ortet. Im  allgem einen w erden gasreiche, schlecht backende Kohlen 
vorzHgsweise gestam pft, w eshalb sowohl im Saarbezirk  ais auch in Oberschlesien Stampfanlagen 
vie! in G ebraueh sind. Dagegen lauft m an bei Verw endung gasarm erer Kohlen m it hohem Aus- 
bringen G efahr, daB infolge des Starnpfens die K ohle im Ofen zu s ta rk  tre ib t u n d  der Ofen nicht 
s ta n d h a lt. D iese E rw agung fallt bei s ta rk  zum  Treiben geneigter K ohle in solchem MaBe ins 
G ew icht, daB Koppers friiher sogar versuch t h a t , solche K ohle auch bei der m echanischen Planierung 
v o r  D ruck dureh das  P lanierw erk genug zu  schutzen (s. un ten). Allerdings liegt die Bedeutung 
des S tarnpfens ja  n icht n u r  in der Ver besserung d er Beschaffenheit des zu erzeugenden Koks, 
sondern  auch in d e r  Beschickung von  vom  m it ihren Yorziigen: schnellere F iillung des Ofens,

Wegfall d e r P lan ierarbeit, E rleich terung  des Aus- 
driickens des K okskuchens, Schonung der Ofen- 
w anduhgen, Mogliehkeit einer B esehrankung der 
F iillhohe an den T uren zur V erringerung des An- 
teils an ungarem  K oks. Jedoch  w ird in erster 
L inie im m er die Beschaffenheit der K ohle maB- 
gebend sein, d a  die Beschickung von vo m  un- 
zertrennlich von dem Stam pfen ist.

Die aus der E igenart der S tam pfarbeit sich 
ergebenden A rbeitsbedingungen —  gleiehmaBige 
A usfiihrung des S tam pfyorganges selbst, selbst- 
ta tiges Hin- und  H erfahren des Stampfwagens 
w ahrend des Starnpfens, V erhutung von Briichen 
dureh  U nachtsam keit der B edienungsm annschaft, 
E infiih rung  des K ohlenkuchens in den Ofen und 
Kiickzug derB odenp la tte  ohne ZerfalldesKlichens, 
m oglichst geringer K raftverb ra  uch, schonende Be
handlung des M echanismus —  sind bereits dureh 
die friiheren B au arten *  der an  dem  A usbau der 
S tam pfyorriehtungen in  erste r Linie beteiligten 
M aschinenfabriken —  S a e h s i s c h e  M a s c h i -  
n e n f a b r i k  v o r m .  R i c h .  H a r t m a n n  in 
Chem nitz, B a r  o p e r  M a ś c h i n e r i b a u -  A.  - G., 
H a r  t u n g  , K u h n  & Co. in  Dusseldorf, F r  a n  z 
M ć g u i n  & Co. in D illingen -S aar u. a. — 
befriedigend erfiillt worden. H ier b rau ch t daher 
nu r au f einige Neuerungen d er genannten Fir- 
m en, die sich sowohl au f den Stam pfbetrieb 
selbst ais auch au f seine zweckmaBige Yerbin- 
dung m it der K ohlenzufiihrung und  dem  Ofen- 
betrieb  erstreeken, hingewiesen zu werden.

W as zunachst den A r  b e i t  s v  o r  g  a  n g 
d e s  S t a r n p f e n s  selbst be trifft, so ist die 

der Sachsischen S a c h s i s c h e  M a s c h i n e n f a b r i k  m it
einer neuen B au art hervorgetreten , bei der der 

Selbsttatigen Fallbew egung der S tam pfer dureh den A ntrieb  yorgearbeitet w ird, indem dieser sich nicht 
au f das Anhcben der S tam pferstangen beschrankt, sondern ihnen auch noch auf etw a ein D ritte l des 
A bw art-gangeszw anglaufigeine beschleunigende B ew egungerteilt. Diese W irkuhgw ird  gemiiB D. R . P. 
220 704 (vgl. die schem atisehe Abb. 38) dureh das Zusam m enarbeiten einer K urbel a und  des von ihr 
bewegten W inkelhćbels b m it dem  Gegenlenker c erzielt, weleher le tztere den Drehbolzen d  des Winkel- 
hebels m it Ililfe einer F eder e tn ig t und  ihm  in seinem Schlitze f  eine kleine Bewegung g es ta tte t. Am 
K opfe des WinlcelHebels b s itz t der M itnehmer g, der m ittels einer schwachen Zahnung an  seiner Vor- 
derseite die gerippte S tam pferstange m itn im m t; letztere  w ird dureh seitliche D ruekrollenpaare senk-
reeh t gefiihrt. Dureh die Feder e wird, solange es die Stellung des W inkelhebels g es ta tte t, der Mit
nehm er g angeprefit und  so die S tange m itgenom m en. Bei den dargestellten Langenverhaltnissen von 
K urbel. W inkelhebel und L enker w ird eine schleifenfórmige Bewegung des W inkelhebels und  dam it 
auch des MUnehmers g erzielt, sodaB dieser n icht gleich in  der hochsten Stellung, sondern erst bei etwa

* „Stahl und Eisen" 1903 , 15 . Dez., S. 13 7 4 ; 1908 , 16 . Sept., S. 13 5 0 ; „Gluckauf" 1S99, 25. Nov., 
S. 9 5 7 ; 1905 , 16 . Dez., S. i s b ł ;  190 7 , 2 7 . Tuli, S. 9 2 5 ; „Zeitschr. d. Ver. d. Inę." 1902 , 20 . Dez., 
S. 1 9 5 5 ; Sarhmelwcrk, Bd. IX , S. 342 u. f.
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■/, des Abwartsgangesj d. h. zu einer Zeit, wo er selbst schon wieder eine heschleunigte Abwiirts- 
bewegung angenommen h a t, die S tange losliiBt. Die Zeichnung zeigt die P u n k te  der B ahn des Mit- 
nehiners, die den gleichnam igen T eilpunkten  des K urbelkreises en tsprechen; sie liiBt erkennen, dali 
das Anheben bei i  erfolgt, die H óchstlage bei i i  und 12 erreicht w ird und das Fallenlassen zwisehen

15 und 16 geschieht. — Der 
D rehpunkt i des Lenkers liegt 
n icht fest, sondern kann durch 
das W inkelhebelwerk k Ł, k 2,k 3 
yon H and  verschoben w erden, 
so daB m an den M itnehm er 
nach B edarf auBer Eingriff 
bringen kann. Ais W irkung 
dieserBeschleunigung wird an 
gegeben, daB dadurch  die fru
her auf 60 bis 70 Schlage des 
einzelnen S tam pfers in der
M inutę beschrankte Schlagzahl 
je nach der Umlaufzah) des
A ntriebm otors auf 90 bis 120 
Schlage gebracht werden kann.

Die selbsttiitige Bewegung 
des Stam pfw agens erfolgt bei 
den S tam pfniaschinen der ge
nann ten  F irm a durch ein
groBes Z ahnrad z (Abb. 39),

welches gleichzeitig auf die beiden, m it den Laufradern  verbundenen Z ahnrader z „  z 2 ein-
wirkt. Die D rehung von z wird, wie iiblich, durch Schubklinken bew irkt. Diese (kj, k 2) sitzen
hier federnd und  doppelt angeordnet auf den durch die Schwingen h „  h ,  bewegten T raversen t , , t , .  
Dieses Gelenkviereck w ird durch die K urbel h 3 in einer in  der A bbildung n icht naher dargestellten 
Weise vom M otor aus bewegt. J e  2 Schubklinken k, bezw. k 2 arbeiten  auf ein Sperrad  s und 
sind zwecks sicheren Fassens auch im verschlissenen Z ustande um eine halbe Zalinteilung y er- 
schoben. Die Sperrader s konnen durch einen von H and  sowohl ais auch selbsttiitig  zu bewegenden

Abbildung 39. Vorsohubeinrichtung fiir den Stampfwagon der Siichsischen 

Maschinenfabrik.

c A ntrlubniotor. ki 1», pi |M =  P leu c U u n sen - und Schubklinkenpretrltbe zu r liln -  und H erbewef-ung 
de# Stam pfw agen*. h śsz H ebel zum Urouteuern des Stam pfwageng. *im =  A nhabachieber. m im s Anhub- 
m agnete. f =  F eder zum A ndrucken der S tam pferstangen gegen die M agnete. g iga —r  Ilandbebel zum Fe*t- 

halten  der S tam pfersiangen bel StUlsetzung. t* =  S tam pfer.

Abbildung 40 und 41. Elektromagnetische Stampfmasohine von Meguin & Co. 

X X X Y III.m 63
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Abbildung 42. 

Fahrbftre Stampfmaschino 
m it Beschiekungsbtihne 

von Mćguin & Co.

k =  K lppw agen. r  =  K ohlen- 
rutsche. c =  Stam pfkasten. 

a ~  AutidrUckmaschine.

H ebel (nicht gezeichnet) naeh Bedarf m it dem Z ahnrad z gekuppelt werden, so daB z. B. die 
Schubklinken k l die Vor\varts-, und die K linken k , die R iickw artsbew egung veranlassen.

Die M aschinenfabrik F r a n z  M ć g u in  & Co. h a t neben ihrer klem m end w irkenden Anhebevor- 
richtung* neuerdings erfolgreiche Versuche m it der in Abb. 40 und  41 veranschaulichten elektromag-

netischen H ubvorrichtung ge
m acht, die sich bereits in zwei 
Ausfiihrungen im Betriebe be- 
w ahrt h a t, und  die den Ver- 
schleiB auf das MindestmaC 
beschranken soli. Die Bewe
gung der S tam pfer naeh oben 
erfolgt durch die Einwirkung 
des zwischen magnetisierten 
Ringscheiben S! s s erzeugten 
Feldes. Um ohne Umschaltvor- 
richtungen fiir den Stroni aus- 
kom m en zu konnen und die 
sta rkę E rw arm ung, wie sie bei 
jedesm aliger Ummagnetisie- 
rung alsbald ein treten  wiirde, 
zu verm eiden, sind die Mag- 
nete dauernd  in gleichem Sinne 
erregt. Zwischen den vorsprin- 
genden Teilen m x und m2 
(Abb. 41) sind die Polscheiben 
jedoch m it m agnetisch isolie- 
rendem  M ateriał bekleidet, so 
daB die S tam pferstangen nur

durch die Beriihrung m it m t und  m 2 angehoben und  naeh Schwachung des m agnetisehen Feldes 
durch E n tfem ung  dieser Segmente wieder fallen gelassen werden. Z ur Erzielung eines stoB- 
freien Ganges sind auf der anderen Seite der S tangen gegenuber den M agnetscheiben Druckrollen 
gelagert, die durch F edem  f angepreBt werden.

b =  fahrbare Beschickbdhne. at aa =  StanipfkUstcn. aias — Augdruckstangen,
Abbildung 43. Zwei fahrbare Starapfmaschincn yon Meguin & Co. mit fahrbarer Beschickungsbuhne.

Dagegen ha t die F irm a ihren friiher auf den M arkt gebrachten pneum atischen Stam pfer, bei 
dem  die Fallbewegung durch PreBluftdruc.k gegen einen Kolben, der auch den A nhub verm ittelte, 
u n te rs tiitz t wurde,** wieder fallen gelassen, da die Beschaffung und  Zufiihrung der PreBluft 
Schwierigkeiten vem rsachte und  die dauernde D ich thaltung  im B etriebe nicht zu erreichen war.

* „Gliickauf" 1905 , 16 . Dez., S. 15 6 3 ; ..Zeitschr. cl. Yer. deutsch. Ing." 1902, 20, Dez., S. 1 9 5 5 ; „Stahl 
und E isen“ 1903 15 . Dez., S. 13 7 6 .

** „Gluckauf" 1908, S. Aug., S. 115 0 .
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so kriiftig auszubilden, daB diese den D ruck aufnehm en kann, der beim  Zuriickziehen des Bodens aus 
dem Ofen nach hin ten  hin durch den K ohlenkuchen ausgeiibt w ird, und der sonst durch die T u r auf- 
genommen werden muB. D adurch w ird einerseits fiir die Stam pfm aschine an  Zeit gewonnen, da das 
Herablassen der O fentiir n ich t abgew artet zu werden b rauch t, und  anderseits w ird diese le tztere und 
der Boden des S tam pfkastens, der weniger lange im  heiBen Ofen zu verbleiben b rauch t, geschont. 
Fiir besonders breite Oefen b au t diese F irm a S tam pfkasten  m it doppeltem  Zahnstangenantrieb  
des Bodens.

Die B a r o p e r  M a s e h i n e n b a u  - A k t i e n g e s e l l s c h a f t  is t im Gegensatz zu den andern 
Firm en, die sich eines Ritzel- und  Z ahnstangenantriebs fiir den Riickzug des Bodens bedienen, bei 
ihrem A ntrieb durch L a s c h e n k e t t e  fiirdenselbengeblieben, die an se in em h in te rs ten E n d eb efestig t 
und iiber eine vo m  in der Maschine verlagerte Kehrrolle zuriickgefiihrt wird. E s soli dadurch 
die E infiihrung einer Zahnstange in den Ofen verm ieden w erden, die hier un te r ungiinstigen

Die M aschinenfabriken H a r t u n g , K u h n & C o .  und B a  r  o p  sind im wesentlichen bei ihrem  be- 
wahrten Anhub der S tam pfer verblieben.

Der S t a m p f k a s t e n  ist von der Sachsischen M aschinenfabrik und  von Mćguin fiir einzelne 
Anlagen insofem abgeandert worden, ais bei gleichbleibender B reite des K astenbodens in  die nach 
Beendigung der S tam pfung zuriickzuziehende Seitenw and ein Gelenk eingeschaltet ist, das eine ver- 
schiedene E instellung der B reite des K ohlenkuchens ermogUcht. D er Zweck dieser N euerung ist en t
weder die A npassung an Oefen,
dieausverschiedenenBauzeiten ^ 5==== = t ===:===^
stammen und  daher verschie- 
den breit ausgefallen sind, oder 
die Yerringerung der urspriing- 
lich yorgesehenen B reite in 
solchen Fallen, wo die Kohle 
sich ais sta rker b lahend  er- 
wiesen hat, ais angenom m en 
war. — D er Meguinsche An
trieb fiir die Bewegung dieser 
Seitenwand, dem  derjenige der 
Sachsischen M aschinenfabrik 
ahnlich ist, ist durch Schrau- 
benspindel und Schnecken- 
getriebe gekennzeichnet. —
AuBerdem is t h ier die N eue
rung der Sachsischen Maschi
nenfabrik zu erw ahnen, die 
Riickwand des S tam pfkastens

Abbildung 44. 

Beschickung von zwei fahr- 

baren Stampfmaschinen von 

Mćguin & Co. nebst Vor- 

ratsbehalter von einem 

Kohlenturme aus.

t  =  T ran§portband. m im * — An- 

triebm otoren  fQrdle Stam pfwagen. 

T|Vj =  V orratbehlilter au f  den 

S tam pfm ascliinen. si sj =  Stam pf- 

kilsten. di ds =  Au»druckiitaD^en.
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Betriebsbedingungen arbeitet und auBerdem eine groBere Hohe des Bodens iiber dem Ofenboden 
ais bei K ettenan trieb  und dam it eine stiirkere Beanspruchung des Kohlenkuchens beim Riickzug 
des Bodens sowie eine gewisse Verringerung des nu tzbaren  Ofeninhalts im Gefolge hat.

H insichtlich d er A rt, wie d ie S tam pf- und Bescliickungvorrichtungen in den ganzen Betrieb ein- 
geschaltet werden, sind besonders die mannigfaclien A nordnungen von Mć g u i n  & Co. erwahnenswert.

Den bereits aus friiheren Veróffentlichungen be
k an n t gewordenen mogen hier einige weitere an- 
gefiigt werden, wie sie die A bb. 42 bis 46 veran- 
schaulicł;en. U nd zw ar zeigt Abb. 42 die Be
schickung einer fahrbaren Stam pfm aschine mit 
Hilfe von Kippwagen m it Drehgestell, die auf 
eine an die Stam pfm aschine angebaute Biihne 
auffahren konnen. Die in Abb. 43 veranscliau- 
lichte Ladebiilme b ist fah rbar gem acht. Es 
handelt sich nam lich um  die Bedienung von 
zwei O fenbatterien von einem in der M itte ge- 
legenen V orratsturm  aus m it Hilfe von zwei 
Stam pf- und Ausdriickm aschinen. F iir gewohn- 
lich b leib t die Biihne b  vor dem  T urm  stehen. 
T ri tt jedoch bei einer S tam pf- und Ausdriick- 
maschine eine B etriebsstorung ein, so kann die 
andere fiir sie ein treten , indem sie auf die andere 
Seite heriiberfahrt und dabei die Biihne vor sich 
her schiebt. Abb. 44 s te llt zwei Stampfmaschi- 
nen m it V orratbehalter fiir je zwei Ofenladungen 
dar, die ebenfalls von einem in der M itte der 
B atte rie  stehenden K ohlenturm e aus gefiillt wer
den. W ie diese Abbildungen zeigen, bevorzugtdie 
F irm a die fahrbaren und m it der Beschick- und 
Ausdriickm aschine verbundenen Stampfmaschi- 
nen und  h a t auBerdem ihre Maschinen m it an- 
gebautem  V orratbeh;ilter fiir passende Falle bei- 
behalten ; naturgem aB setzen letztere beste und 
sorgfaltigste Ausfiihrung der s ta rk  beanspruchten 
Achslager voraus. E ine S tam pfanlage in Ver- 
bindung m it einer Kohlenm ischanlage wird durch 
Abb. 45 und 46 veranschau lich t; die Kohlen 
werden durch Greifbagger a in die Behiilter bi b 2 
gebracht und aus diesen durch Abstreichteller 
m it entsprechender E instellung nach dem  ge- 
w unschten M ischverhaltnis zunachst durch das 
Fórderband c auf Schleudcrmiihlen d , d 2 und von 
diesen aus dem  Becherwerke e zugefiihrt, das sie 
m ittels des G urtforderbandes f auf den Vorrats- 
tu rm  fiir die Stam pfm aschine bringt. — F iir den 
Fali, daB n ich t gestam pft werden kann oder 
soli, ist die unm ittelbar zu den Beschickungs
wagen fiihrende K utsche g vorgesehen.

Beziiglich einer w eiteren Moglichkeit der Be
schickung der Stam pfm aschine —  S e i 1 b  a  h 11 — 
sei auf einen A ufsatz von W . M u l l e r *  ver- 
wiesen (Abb. 21/22 auf S. 14 der Quelle).

b) P l a n i e r v o r r i c h t u n g e n .
Die mechanische P lanierung ist eine aller- 

dings verhaltnism aBig wenig ins Gewicht fallende,

* „Ma chinelle Einrichtungen fiir den Koks- 
ofenbetrieb m it besonderer Beriicksichtigung des 
Kokskohlenstampfverfahrens,‘' Saarlouis, Stein  
Nachf. Ygl. auch ,.GIiickauf“ 190 7 , 27 . Juli, 932 .
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aber wegen d e r E ig e n a r t d e r  A ufgaben , v o r  den sie den M asch inenbauer s te ll t , n ich t u n in te ressan te  
Seite des K okere ibetriebes. Z u beriicksich tigen  is t, da!3 e inm al eine au f groCe L ange au s d e r An- 
triebsvorrichtung v o rk rag en d e  schw ere  S tan g e  in h in - u n d  hergehende  B ew egung g ese tz t w erden  muB, 
daB ferner d ie  B ean sp ru ch u n g  des A n trieb sm echan ism us infolge d e r  unregelm iiB igen A ufhaufung  
der Kohlen im  Ofen eine fo rtg ese tz t w echselnde is t, u n d  daB w eite rh in  zw eierlei versch iedene Be-

Sc/w/tfa, -i S c /7/ 7/ t fc  - d

i
Abbildung 47. Beispiclo fiir Planierstangen.

a Bochumer EU enhutte. b Koppers. c Megulu. 
d Schnlker Kisenliiittc.

w egungen  au sgefiih rt w erden  m iissen , indem  
einerse its  d a s  V or- u n d  Z uriickziehen  d e r S tan g e  
in  den  O fen bezw . au s  dem selben  u n d  an d e r
se its  n ach  E in fu h ru n g  d e r S tan g e  in den  O fen 

b c d d ie  h in - u n d  hergehende B ew egung des P lan ie rens
se lb st au sgefiih rt w erden  muB.

A uf diesem  G eb ie te  is t in d en  le tz ten  J a h re n  eine leb h a fte  T a tig k e it zu verzeichnen . E s 
sind h ier zu  n en n en : d ie  B o c h u m e r  E  i s e n  h  ii 11 e (H e in tzm an n  & D reyer) in  B ochum , die 
S a c h s i s c h e  M a s c h i n e n f a b r i k ,  F r a n z  M e g u i n  &  C o .,  d ie  G e w e r k s e h a f t
S c h  a  1 k  e r  E  i s  e n  h  ii 1 1  e  in  G elsenkirchen  - S c h a lk e , d ie  M a s c h i n e n b a u a n s t a l t  
A l t e n e s s e n ,  F  r a  n  z B r u n c k  in  D o rtm u n d , d ie  B a r o p e r  M a s c h i n e n b a u - A k t i e n -  
g e s e l l s c h a f t  in B aro p , d ie  M a s c h i n e n f a b r i k  I I  a  r  t u  n g, K  u h n  & C o . in D ussel
dorf, FI. K o p p e r s  in  E ssen , d ie  M a r  k . M a  - 
s c h i n e n b a u a n s t a l t  ( L u d w .  S t u c k e n -  
h  o 1 z) in W e tte r .

Bei der L osung  d e r  o b en g en an n ten  B etriebs- 
aufgabe is t zu n ach st d a s  E rfo rd e rn is  e in e r m og
lichst e in fachen  u n d  billigen  K o n s tru k tio n  zu 
erfiillen. F e m e r  muB d ie  B a u a r t  d e r  S tan g e  eine 
solche sein, daB sie bei gen iigendem  W id e rs ta n d  
gegen D urchbiegen  dem  d u rch zu arb e iten d en  
K ohlenhaufen  eine m oglichst geringe Q uer- 
schn ittsflache  d a rb ie te t , u n d  daB d e r  w ah rend  
des P lan ie rens eingefiillten  K ohle gen iigend  Spiel- 
raum  gelassen w ird , um  d u rc h  d ie  P lan ie rs tan g e  
h indurch- o der neben  ilir  herzu fa llen , d a m it sie 
n ich t beim  Z uriickziehen  d e r  S tan g e  in d ie  Ma- 
schine gelangen  kan n . F e rn e r  sind  d ie  beim  
U m steuern  d e r  S tan g e  au ftre te n d e n  R u ck e  u n d  
D ruckw echselbeanspruchungen  au f  ein  m oglichst 
geringes MaB herabzud riicken .

V orw eg sei b em erk t, daB n a c h  verschie- 
denen V ersuchen , d e r  S tan g e  im O fen se lb st eine
F uh ru n g  zu geben , h e u te  die fre itrag en d e  S tan g e  allgem ein  an g ew an d t w ird . V on den  V ersuchen 
der e rs te ren  A r t seien n u r  ku rz  e rw ah n t derjen ige  von  I)r. O tto , d e rjen ig e ' vo n  W irth  in 
A lsdorf u n d  derjen ige  von  d e r  F irm a  H . K o p p ers  in  E ssen ; bei le tz te re r B a u a r t*  w urden  im 
Ofen se lb st S teinkonso len  e ingem auert, au f  denen  clie m it L aufro llen  versehene P lan ie rs tan g e  
eine S tiitz e  fan d ; es so llte  d ad u rc h  auB er d e r  S tiitz u n g  d e r S tan g e  au ch  e rre ich t w erden , daB 
bei s ta rk  tre ib en d e r K ohle keine  Z usam m enpressung  d e r  le tz te ren  w ah ren d  des P lan ie ren s  e in tra t .

D a  d ie  fre itrag en d e  S tan g e  allgem ein  d u rch g efiih rt w orden  is t, so sin d  d ie  A nforderungen  an  ih re  
T ragfah igkeit na tu rgem aB  erheb lich , w enn  m an  auch  ein gew isses D u rchhangen  d e r  S tan g e  an  ih rem  
vorderen  E n d e  a is  unverm eid lich  in  den  K a u f n im m t. E s  w urden  friiher zu r  E rz ie lu n g  eines m oglichst

Abbildung 48. Bruncksche Planierstange 

mit keilartig wirkenden Fliigeln.

* „ G liick a u f"  19 0 6 , 6 . O k t., S . 1 3 0 6 .
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groBen T rag h e itsm o m en ts  S tan g en  m it hohem , a b e r schm alem  O u ersch n itt b evo rzug t. In  den letzten 
Ja h re n  hab en  sich  jedoch  n ach  dem  V organge d e r F in n a  H . K oppers P lan ie rs tan g en  m it le iterartiger 
B a u a r t (s. A bb . 4 7 a  u n d  b) e ingefiih rt, bei denen  zwei h o ch k an t geste llte  S tangen  au s F lacheisen  durch 
gleiclifalls h o ch k an tig  e ingebau te  F lacheisensprossen  yerb u n d en  u n d  v e rs te if t w erden , w elch letztere 
g leiehzeitig  a is  P lan ierw erkzeuge d ienen. D ie bei den S tan g en  d e r e rs te ren  B a u a r t  (A bb. 47 c und  d) 
zum  P lan ie ren  erfo rderlichen  A nsa tze  sind  m e ist von  b iige la rtiger G esta lt u n d  zu r  V erringerung  des 
W id erstan d es von  schm alem  Q u ersch n itt. B ei d e r  B runckschen  P lan ie rs tan g e  (A bb. 48) ist in 
geradem  G egensatz  zu  d e r eben  e rw ah n ten  K oppersschen  R o llen -P lan ie rs tan g e  W e rt au f ein ge- 
wisses F es td riick en  d e r  K olile w ah rend  des P lan ierens geleg t, w eshalb  die. P lan ierfliigel an  der 
U n te rse ite  in d e r L an g srich tu n g  schw ach keilfórm ig g e s ta lte t sind. (Diese A usfiih rung  erinnert 
noch e tw as an  d as B m n ck sch e  P a te n t  N o. 25499 , *n dem  die P lan ie ru n g  in  d e r W eise gedacht 
w ar, daB d ie  O berflache d e r K ohle in  einem  sch a len a rtig  g eb au ten  O fen m itte ls  e iner D ruckyor- 
ric h tu n g  in M uldenform  u n d  d ad u rch  d ie  K oh len flache  u b e ra ll in  m óg lichst g leiche E n tfem u n g  
v o n  den  H eizw anden  g e b ra c h t w erden  sollte.)

E in  einfaches M ittel zu r  V e rh u tu n g  des L iegenbleibens von  K ohle au f d e r S tan g e  is t  d as  neuer- 
d ings von  d e r S chalker E isen h iitte  angew and te , b estehend  (A bb. 47 d) au s e iner W inkeleisenleiste,

I

j

1 deren  beide Schenkel zu r  B efestigung  an 
d e r  P lan ie rs tan g e  k o nvex  um gebogen  sind, 
w ah ren d  d e r  S cheite l des W inkels den 
R ticken  d e r S tan g e  b ilde t.

W as die L age d e r P lan ie rs tan g e  be- 
tr if f t ,  so k a n n  sie neb en  o d er iiber der 
S tan g e  fiir d as  A usdriicken  des Koks- 
kuchens a n g eb rach t w erden . Im  ersteren  
F a lle  w ird  a llerd ings eine besondere E in- 
ste llung  d e r  ganzen  fah rb a ren  M aschine 
n ach  erfo lg tem  A usdriicken  des K oks er- 

fo rderlich . A uch b ie te t w egen d e r fiir d ie  P lan ie rs tan g e  ohnehin  no tw end igen  H óhen lage ein 
U ebere inanderbauen  be ider S tan g en  keine besonderen  Schw ierigkeiten . Jed o ch  w ird  v ielfach  die 
seitliche  L age bevo rzug t, bei d e r  m an  vóllige F re ih e it in  d e r  U n te rb rin g u n g  d e r  A ntriebvorrich - 
tu n g en  beh iilt u n d  auB erdem  alle Teile le ich te r zuganglich  m ach t.

D er A n  t r  i e  b  d e r  P lan ie rs tan g e  k a n n  m it o d e r ohne U m steu eru n g  des A n trieb m o to rs  erfolgen. 
M it R iick sich t au f  d ie  U nzu trag lich k e iten  ab e r, d ie  eine in  ku rzeń  Z w ischenraum en  erfolgende 
U m steu eru n g  des M otors m it sich  b rin g t, h ab en  sich  h e u te  d ie  P lan ie rv o rr ich tu n g en  m it gleich- 
b le ibender D reh rich tu n g  des M otors a llgem ein  d u rch g ese tz t. B esch leun ig t w urde  diese E n tw ick lung  
d u rch  d as V ordringen  d e r e lek trisehen  A n trieb sk ra ft, d a  d e r  E lek tro m o to r gegen d a s  haufige  Um- 
s te u e m  besonders em pfind lich  is t.

D er e in fachste  un d  d u rch  d ie  E in fiih rungsw eise  d e r  A usd riick stange gew iesene W eg des A n trieb s 
d e r  P lan ie rs tan g e  m itte ls  R itze l u n d  Z ah n stan g e  is t b a ld  m e h r u n d  m eh r verlassen  w orden , d a  einerseits 
d ie  B ew egung  e iner Z ah n stan g e  in  d e r K ohle u n d  in  d e r  H itze  des O fens seh r u n g iin s tig  au f die 
Z ahn le iste  e inw irk te  u n d  an d e rse its  d u rch  d ie  le tz te re  d a s  G ew icht d e r P lan ie rs tan g e , d a s  m an 
bei d e r  groBen fre itragenden  L ange  naturgem jiB  au f  ein  M indestm aB  h erab d riick en  m uB te, noch 
e rh o h t w urde. M an s ieh t d a h e r  je tz t  m e ist en tw ed er v o n  ein e r V erzahnung  ganz a b  o d e r b esch ran k t 
dieselbe au f einen  solchen T eil an  dem  h in te re n  E n d e  d e r P lan ie rstan g e , daB die V erzahnung  voll- 
s ta n d ig  auB erhalb  des O fens b le ib t u n d  bei d e r  E in fiih ru n g  d e r  S tan g e  in  den  O fen n ach e in an d er von 
m ehreren  R itze ln , d ie  in  einem  d e r  L ange  d e r  V erzahnung  en tsp rechenden  A b stan d e  e ingebau t 
sind , au fgenom m en un d  „w eite rgegeben“ w ird , w orau f d as le tz te  R itze l d ie  h in - u n d  hergehende 
B ew egung d u rch  einen  besonderen  A n trieb  v e rm itte lt.

Z u  den  friiheren  V eróffen tlichungen  iib e r P lan ie rm asch inen  * sei h ie r F o lgendes n ach g e tra g e n :

* „G liick a u f“  1905, 16. D ez., S. 1563: 1906, 6. O kt., S. 1306: 1908, 8. Aug., S. 1149.
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Abbildun" 50. Planieryorrichtung der Bochumer Eiscnhutte 
m it Hilfsstange und Riemenantrieb.

Die in den  le tz ten  J a h re n  au f  den  M ark t gekom m enen  P lan ie rs tan g en an tr ieb e  g liedern  sich  im  
groBen und  ganzen  in  drei G ruppen , bei deren  e rs te r  d e r  Z ah n stan g e n an trieb  be ib eh a lten  is t, w ah rend  
bei der zw eiten d e r  A n trieb  d u rch  ein S e i l  o d e r eine K e t t e  erfo lg t u n d  d ie  d r i t te  d u rch  die neueste  
Art des A ntriebs, den jen igen  m it K u r b e l s c h w i n g e ,  gekennze ichne t is t.

Die S c h a l k e r  E i s e n  h u t  t e ,  die in  den beiden  e rs ten  G n ip p en  v e rtre te n  is t, b evo rzug t den  
Z ahnstangenantrieb  w egen d e r  Z uverlassigke it d ieser A n trieb sa rt. Sie b a u t ihn  neuerd ings (A bb. 49)

in d e r  W eise, daB von  zwei Z ahn- 
r iidem  z , u n d  z 3, die lose au f  ih ren  
W ellen  a ,  u n d  a 2 s itzen  u n d  m it 
diesen  n aeh  B e d a rf d u rch  die R eib - 
ku p p e lungen  k  t k , m itte ls  d e r  Zug- 
s tan g e  s u n d  des d re ia rm igen  H ebels
h ,— h 2 g ek u p p e lt w erden  konnen , 
e in  d r i tte s  Z a lin rad  z 4, d as  m it dem  
P lan ie rritz e l r  g e k u p p e lt is t, abw ech- 
se lnd  bew egt w ird . A is A ntriebw el- 
len  w erden  zwei v e rlan g e rte  W ellen 
d e r  A u sd riickvo rrich tung  b e n u tz t, die 
bei g leicher B ew egungsrich tung  des 
M otors en tgegengesetz te  B ew egung 
h a b e n ; die B ew egung des au f d ie  P la- 
n ie rstan g e  w irkenden  d r i t te n  Zahn- 
rades w ird  also d u rch  die U m schal- 
tu n g  u m g ek eh rt. D ie U m kuppelung  
erfo lg t se lb s tta tig  von  d e r  P lan ier- 
s tan g e  au s m itte ls  e ines A nschlags, 
d e r  au f  d ie  S tan g e  s w irk t.

A uch d ie  B o c h u m e r  E i s e n h i i t t e  is t beim  Z ah n stan g e n an trieb  geb lieben , y e rw en d e t den- 
selben jedoch  n u r  fiir den  P lan ie rv o rg an g  se lbst u n d  b e n u tz t fiir d as  E in - un d  A usfah ren  d e r  P lan ier- 
stange P  (A bb. 50) eine besondere, o b e rh a lb  d e r  le tz te ren  an g eo rd n e te  le ich te  H ilfss tange  H , die 
an ihrem  h in te ren  E n d e  ein  fed em d  gelagertes G elenk s u n d  an  diesem  einen  Z ughebel t  tra g t, 
der sich m it e inem  B olzen u  in  en tsp rech en d e  A ussparungen  v  d e r  P lan ie rs tan g e  leg t u n d  dieselbe 
auf diese W eise h e ra n h o lt; n aeh  gen iigend  w eitem  V orziehen d e r  H ilfsstange stoB t d e r  Z ughebel 
gegen einen sch ragen  A nschlag  w , d u rch  den  e r  ausgehoben  w ird . D ie H ilfss tan g e  se lb st w ird  
vom M otor a  au s d u rc h  eine L asch en k e tte  u n d  d a s  R itze l r ,  bew eg t. D er R iickzug  d e r  S tan g e  P  
wird d u rch  U m klappen  des Z ughebels t  
naeh v o m  in  g leicher W eise erm óglich t.
Is t die S tan g e  heran g eh o lt, so w ird  die 
Hin- un d  H erbew egung  d u rch  E in w irk u n g  
eines R itze ls  r ,  au f  den  g ezah n ten  T eil der 
P lan ierstange erz ie lt, u n d  zw ar n aeh  D. R . P .
193038 in  fo lgender W eise: d as R itz e l e r
ha lt seine B ew egung von  e iner R iem en- 
scheibe c au s, d ie  vom  M otor d u rch  eine 
G elenkkette  an g e tr ieb en  w ird , u n d  d e r 
im vorderen  T eil d e r  M aschine d re i schm ale 
R iem enscheiben et , x ,  e 2 gegentiberliegen ; 
die m ittle re  x  derselben  s i tz t fe s t au f d e r 
Achse u n d  d ie n t dazu , den  U ebergang  des
R iem ens von  d e r  einen  au f d ie  an d e re  d e r  auB eren, lose lau fenden  Scheiben stoB frei erfo lgen zu lassen. 
Diese beiden  A uB enscheiben sind  n iim lich  m it Z a h n ra d e m  z t z , g ek u p p e lt, d e .e n  B ew egung durch  
en tsp rechende A u sfu h ru n g  d e r  Z w ischengetriebe zw ischen ihnen  u n d  dem  P lan ie rritz e l r ,  —  au f 
der einen S eite  ein  Z a h n ra d  m e h r —  au f  dieses im  en tgegengesetzen  S inne iib e rtrag en  w ird . E s 
h an d e lt sich  n u n  z u r  U m k eh r d e r B ew egung  noch  um  d ie  H in- u n d  H ersch iebung  des R iem ens, 
die d u rc h  eine bew egliche R iem engabel o e rfo lg t; le tz te re  e rh a lt ih ren  A n trieb  d u rch  eine W elle i 
m it S chneckengetriebe  g  h , d ie  ih re rse its  d u rc h  d as R itze l r! h in - u n d  h e rbew eg t w ird , w elche 
B ew egung d u rch  eine S cheibe k  m it A nsch lagnocken  lj 1. au f  zwei H ebel m , m s u n d  d a m it 
d u rch  d en  H eb el m 3 u n d  d ie  W elle n  au f  d ie  R iem engabel iib e rtrag en  w ird . D u rch  d ie  G leit- 
iah igke it des R iem ens e rh a lt d ieser ganze  A n trieb  ohne  groB eren V erschleiB einen  seh r 
san ften  G ang.

Abbildung 51. Planieryorrichtung der Maschinenbauanstalt 
Altenessen m it Seilantrieb.
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D er S e i l a n t r i e b  w ird  besonders von  d e r M a s c h  i n e n  b a  u a n s t a  11 A l t e n e s s e n  
v e rtre te n . D ie hin- u n d  hergehende B ew egung w ird  d ad u rch  erzielt, daB zw ei Seiltrom m eln  t! t 2 
(A bb. 5 1 ), von  denen  d ie  eine d as Seil „obersch lag ig", die andere  „u n te rsch lag ig "  aufw ickelt, 
lose au f e iner W elle laufen  u n d  m it d ieser nach  B ed arf abw echselnd  g ek u p p e lt w erden . D as  eine 
E n d e  dieses Seiles w ird  iiber eine v o rdere , d a s  and ere  iiber eine h in te re  U m kehrro lle  zu r  Planier- 
s tan g e  g e fu h r t u n d  dieser so d ie  B ew egung des Seils m itg e te ilt. D a  n u r  e ine W elle in  B e trach t 
k o m m t, is t d e r A n trieb  seh r ein fach . N atu rgem aB  muB ab er, w ie bei allen  d e ra r tig en  A n triebsarten ,

liir A usgleich d e r  L iingenanderungen
1. - ■ 1 des Seils geso rg t w erden .

D ie S c  h  a l k  e r  E i s e n h i i t t e  
e rre ich t denselben  Zw eck bei ihrer 
S e ilan tr ieb v o rr ich tu n g  (A bb. 52) d a 
du rch , daB sie d ie  beiden  Trom- 
m eln  t, t 2 au f  versch iedene Wellen 
se tz t u n d  diese nu n  m it H ilfe einer 
D o p p e l-K lau en k u p p lu n g  vom  M otor 
au s a n tre ib t . D a  d ie  le tz te re  K upp- 
lung  m it d e r  einen  T rom m el die 
W elle gem einsam  h a t ,  au f die an 

dere  dagegen  d u rch  V erm ittlu n g  vo n  zwei S tirn ra d e rn  w irk t, w odurch  also  d ie  B ew egung um - 
g e k e h rt w ird , so  w ird  au f  diese W eise, nachdem  d ie  S tan g e  e ingefahren  is t, d ie  gew iinsch te  Hin- 
u n d  H erbew egung  erzielt.

B ei dem  K e t t e n a n t r i e b  d e r  le tz te ren  F irm a  erfo lg t d ie  B ew egung  (A bb. 53 ) m it Hilfe 
zw eier K e tten sch e ib en  k, k s, von  dereń  N iissen jede  m it e inem  S tirn ra d  au f derselben  W elle sitzt, 
sodaB es, d a  be ide  W ellen en tgegengese tz tc  D reh rich tu n g en  liaben , n u r  d e r  w echselw eisen K upplung  
d e r  einen  od e r a n d e ren  K e tten sch e ib e  m it ih re r W elle bed arf , um  den  H in- und  H erg an g  zu erm óglichen. 
D ie S pannscheibe  s is t o b e rh a lb  d e r  beiden T re ibscheiben  au f  B ufferfedern  v e rlag e rt. D ie U m steuerung  
e rfo lg t zum  Zw ecke des E in - u n d  A usfah rens d u rch  den  H andhebe l h 2, d e r m itte ls  d e r  Z ugstange z

t ,

---------------- W . . W T --------------------------------------------------------------

P  4
□  u f ] .

Abb. 52. Planiervorrichtung der Schalkcr EisenhUtte mit Seilantrieb.
ui u* =  Dinkehri<*htflbrn.

au f  den  H ebel h j  u n d  vo n  diesem  au s d u rch  d ie  Z ugstange v  au f  die W elle  des K upp lu n g sh eb e ls  w irk t. 
W ah ren d  des P lan ie ren s se lbst w ird  d a d u rc h  u m g es teu e rt, daB A nschlagknaggen  an  d e r P lan ie rs tange  
abw echselnd  gegen die Schenkel a , a ,  des H ebels h , stoBen.

In  e tw as a n d e re r  F o rm  w ird  d e r Seil- o d e r K e tte n a n tr ie b  bei den  P lan ie rm asch in en  der 
S ii c  h  s i s c  h  e n M a  s  c h  i n e n  f a  b r  i k  u n d  d e r  B a r o p e r M a s c h i n e n b a u - A k t i e n -  
( • e s e l l s c h a f t  d u rc h g e f iih r t: h ie r w ird  fiir d ie  H in- u n d  H erbew egung d e r  S tan g e  —  ihre 
E in fiih ru n g  in  den  O fen u n d  ih re  Z uriickziehung  b ie te t ja  keine S chw ierigkeiten  —  dic 
E rw ag u n g  n u tz b a r  g em ach t, daB e ine  K e tte  ohne E n d e  in  ih ren  beiden  T ru m m en  entgegen- 
gese tz te  B ew egung h a t, fiir d ie  en tsp rech en d e  B ew egung d e r  P lan ie rs tan g e  also n u r  dereń  
K u p p lu n g  m it d em  oberen  bezw . u n te ren  K e tte n tru m m  erfo rderlich  is t. A uf d iese W eise sollen 
d ie  fiir d a s  U m scha lten  sonst e rforderlichen  K upp lungen  um gangen  w erden , d ie  au ch  bei 
g u te r  A usfuh rung  a is  R e ibkupp lungen  doeh infolge d e r StóBe, w ie sie bei d e r U m k eh r d e r  B ew egung 
d e r  schw eren S tan g e  e in tre ten , gew isse S chw ierigkeiten  im  B etrieb e  veru rsach en . D ie Sachsische
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Abbildung 56. Schwinghebel - Planiervom chtung dah in  kennzeichnen , daB eine Schw inge,
von Hartung, Kuhn & Co. d ie  du rc li eine K urbel in B ew egung  g ese tz t

w ird , z u n ach st abw echselnd  d ie  P lan ie r- 
stange faC t u n d  v e rm itte ls  e iner se lb tta tig e n  A uslósung  w ieder loslaB t, w orau f d as Spiel vo n  ncuem  
beg inn t, b is die S tan g e  heran g eh o lt is t. D ie P lan ie ru n g  erfo lg t d an n  d ad u rch , daB d ie  A uslósung  
ausgescha lte t w ird  u n d  so die Schw inge m it d e r  S tan g e  in  fes te r V erb indung  b le ib t. N ach h er gesch ieh t 
der R iickzug  in u m g ek eh rte r W eise w ie d a s  E in fah ren  d e r S tange.

B ei d e r  A usfiih rung  v o n  H a rtu n g , K u h n  & Co. (A bb. 56) w ird  d as V orschieben d e r  P lan ie r- 
s tange  P  bis au f die erfo rderliche  L ange  d u reh  d ie  S chubk linke  f b ew irk t, d ie  m it H ilfe eines B o lzen sg  
in A ussparungen  h , — h , an  d e r  O berse ite  d e r  P lan ie rs tan g e  faBt. D ie S chubk linke  f w ird  d u reh  
den  Schw inghebel e u n d  d ieser d u reh  d ie  S ch u b stan g e  d  von  d e r  K u rb e l c au s b ew eg t; le tz te re  e rh a lt

X X X V II1 .M 64
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ih re  B ew egung vom  M otor a  au s d u rch  d as In n en -Z ah n rad g e trieb e  1), b„. Soli die SLange in  den 
O fen g e b ra c h t w erden , so w ird  n ach  vo llendetem  H u b ę  d ie  K lin k e  d u rc h  einen  schragen An- 
sch lag  i , ausgelóst, um  so d an n  au f  d e r O berflache d e r  P lan ie rstan g e  e n tla n g  b is zum  nachsten  
E in sc h n itt  zu  g le iten  u n d  die S tan g e  u m  ein  w eiteres S tu ck  m itzu n eh m en . D as w ied erh o lt sich, bis 
d ie  S tan g e  g anz  vorgeschoben  is t, w o rau f d ie  A nschlage i , i ,  d u rc h  den  H an d h eb e l 1 u n d  die

Z u g stan g e  k  in d ie  M itte ls te llung  I I  g e b ra c h t w erden , sodaB f n ic h t m eh r au sg ek lin k t w ird  und  
au s  d e r  e inhe itlichen  V orw artsbew egung  d e r  S tan g e  eine H in- u n d  Iie rbew egung  im  O fen wird. 
D a  d e r  M o to r n ic h t zu hoch an g eo rd n e t w erden  k an n , so is t der H ebelarm , m it dem  e r  an  der 
Schw inge e an g re ift, vę rha ltn ism aC ig  k u rz . D er R iickzug  d e r S tange  erfo lg t d u rch  U m legen des 
H ebę ls  1 in d ie  S te llu n g  111, w odurch  d e r  A nsch lag  L angehoben  u n d  i, g esen k t w ird .

D em selben G ru ndgedanken  g ib t d ie  F irm a  M ćguin & Co. die folgende G es ta lt (A bb. 5 7 ): An 
d ie  S telle  d e r  in A ussparungen  d e r P lan ie rs tan g e  h ineinfallenden  B olzen t r i t t  h ie r  ein  klem m end 
w irk en d er S ch litten  e, 
d e r  d u rc h  d a s  K urbel- 
u n d  Schw inghebelgetrie- 
b e  a b e d  bew egt w ird .
D e r S ch litten  w ird  von 
d e r  S c h u b s ta n g e d  d u rch  
Y e rm ittlu n g  d e r  Pendel-
schw inge h  geschoben , *■
a n  dereń  beiden  seit- 
lichen  G elenken d ie  be- 
w eglichen K lem m backen
i, i2 h angen . D e r H a n d 
h eb e l g , d e r  au f  eine 
k leine E x zen te rsch e ib e  
zw ischen ij u n d  i2 w irk t, 
d ie n t dazu , d ie  K lem m 
back en  so zu  ste llen , dali 
d ie  S tan g e  ein- u n d  aus- 
g e fah ren  o d er p lan ie ren d  
h in  u n d  h e r  bew eg t w er
d en  k an n . In  d e r  ge- 
ze ichne ten  S te llung  w ird  Abbildung 58. Sch\vunghebel-Planięrvorrichtung der Bocbumer EisonhOttc. 
be im  L inksgang  des
S ch litten s  d e r  S ch u h  i, an g ek lem m t, also d ie  S tan g e  e ingefah ren , b is d e rW in k e l m  an  den  S ch litten  
s toB t u n d  ein w eiteres Y orziehen ausschlieB t. E s  t r i t t  je tz t  H in- u n d  H erbew egung  ein. N ach  
B eend igung  des P lan ie rens w ird  d e r  H ebel g  um geleg t, i ,  an g ed riick t u n d  d ie  S tan g e  zurtick- 
gefah ren . M itte ls te llung  des H ebels b ew irk t A bheben  yon i, un d  i., u n d  S tills tan d  d e r  P lan ie rs tan g e .

E in e  e legan te  D urchb ild iing  des K u rb e lan trieb e s  zeig t d ie  n eue  P la n ie rv o rr ic h tu n g  d e r  F irm a  
B o ch u m er E isen h iitte  in  B ochum  n ach  D .R .P .  N r. 2 1S 824 (A bb. 58). H ie r w ird  d ie  K u rb e l n u r  fiir 
den  eigen tiichen  P lan ie rvo rgang  v en v en d e t. F iir  d a s  E in fah ren  d e r  P lan ie rs tan g e  b ed ien t d ie  F irm a  
sich  au ch  h ie r w ieder e iner iiber d e r  e igen tiichen  P lan ie rs tan g e  a  an g eo rd n e ten  H ilfsstange  b 
m it  A n tr ie b  d u rch  d a s  R itze l d , d a s  se inerse its d u rch  die G e triebe  z t z , u n d  z3 z , u n d  die

Abbildung 57.

Neuo Planicrvorrichtung von Mćguin & Co.
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L aschenkette e bew egt w ird . D er G ru n d g ed an k e  d e r  I l in -  u n d  H erbew egung  n aeh  erfo lg te r 
Einfiihrung is t n u n  der, daB ein au f e iner festen  Z ahn flache  q ab ro llendes u n d  d u rch  eine um  
den E n d p u n k t des groBen S chw inghebels k  schw ingende Z u gstange  m it F ed e rsch litten  v o rw a rts  
geschobenes Z a h n ra d  p , au f d as Z ah n rad  p 2 u n d  d a m it au f  d ie  obe rh a lb  desselben befindliche 
Zahnung d e r P lan ie rs tan g e  die W irk u n g  a u s iib t, daB die le tz te re  einen  W eg zu riick leg t, w elcher 
um das A brollen des Z ah n rad es  p , au f d e r u n te re n  
Stange groBer is t a is  d e r  W eg, den  dieses verm óge 
des S chw inghebelan triebs zu riick leg t. U n d  zw ar 
sind zur V erh iitung  e in se itiger D ru ck k ra fte  je  2 
Z ahnrader p t u n d  p s, an  je d e r  S eite  eins, an g eo rd 
net. D urch diese U eb erse tzu n g  is t es m oglich  ge- 
worden, m it k iirzerem  K urbe l- u n d  Schw inghebel- 
Hube auszukom m en u n d  so d ie  e inzelnen T eile des 
A ntriebs k le iner u n d  le ich te r zu  g e s ta lte n ; d ad u rch  
sind, ganz abgesehen  von  d e r  m eh rfach ęn  F ed eru n g , 
die S toB krafte  in  den  T o tp u n k tla g e n  au f  e in  ge- 
ringes MaB h erab g ed riick t. Die A u ssch a ltu n g  des 
ganzen P lan ie rg e trieb es n aeh  b een d ig te r P lan ie ru n g  
erfolgt d u rch  U m legen des H an d h eb e ls  e n aeh  v o m , 
wodurch m it H ilfe d e r  D ru ck ro lle s  d ie  S ch u b stan g e  1 
mit ih rer E in b u c h tu n g  vo n  dem  B olzen  n  ab - 
gehoben w ird .

E in ah n lich e r G edanke  is t bei d e r P lan ie r- 
vorrich tung  d e r  M a r k i s c h e n  M a s c h i n e n -  
b a u a n s t a l t  (L udw . S tu ck en h o lz ), W e tte r , in  Abbildung 59.
etw as and ere r F o rm  d u rc h g e fu h rt (A bb. 59). D ie Schema der Planieryorrichtung ron^taokenholz.
Welle w  bew egt h ie r  m itte ls  S tim ra d g e trie b e s  die
K urbel k  u n d  d u rch  d iese u n d  d ie  P leu e ls tan g e  p  den  S chw inghebel q , d e r  h ie r m it Z a lm sek to r s 
ausgeruste t is t. A u f dem  le tz te ren  ro llt d a s  R itze l z5 a b , d as  m itte ls  des au f  derselben  A chse 
sitzenden Z ah n rad es  z2 d ie au f  R ollen  lau fende H ilfsstan g e  a  bew egt. M it le tz te re r w ird  d ie  P la n ie r
stange d u rch  einen  H an d h eb e l g ek u p p e lt; d u rch  en tsp rech en d es regelm aBiges E in - un d  A usriicken 
der K u pp lung  w ird  sie ein- o d e r au sg e fah ren ; b le ib t d ie  K u p p lu n g  e ingeriick t, so w ird  p lan ie rt. 
Auch diese A nord n u n g  ze ichne t sich  d u rc h  geringe L ange  des Schw inghebels aus.

E nd lich  is t noch  d ie  ebenfa lls  m it S ek to r a rb e iten d e  P la n ie rv o rr ic h tu n g  d e r  S t e t t i n e r  
C h a m o t t e w e r k e  an zu fu h ren , w ie A bb . 3 1  a u f  S. 1587  sie a n  e iner am erikan ischen  A nlage zeig t. 
Der S ek to r schw ing t h ie r  au f u n d  a b  u n d  s e tz t d u rch  ein  S tim ra d  eine S eiltrom m el in B ew egung, 
die das zu r P lan ie rs tan g e  fiih rende  Seil in  ah n lich e r W eise w ie bei d e r  A ltenessener A nord n u n g  
(Abb. 5 1 ) au fgew ickelt e n th a l t .  W ie d ie  im  SchluB folgende A bb. 72 e rkennen  liiBt, k an n  d u rch  
K lauenkupp lungen  k^ k„ n aeh  B ed arf d ie  Y erb in d u n g  zw ischen d en  be iderse itigen , en tgegengesetz t 
bew egten S tirn ra d e rn  u n d  d e r T rom m el t  h e rges te llt w erd en ; doch  laB t d ie  s ta rk ę  StoB- 
beanpruchung  diese R egelung  n ic h t a is  v o rte ilh a f t e rscheinen . (SchluB folgt.)

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen.*

8. September 1910.

KI. 18 a, 1) 22 666. Beschickungsvorrichtung ftir metal- 
lurgische Oefen m it zwei fest angoordneten Vertei- 
lungskogcln mit einander entgegengesetzt gcneigtcn 
Flachen, von denen der eine ilas Beschickungsgut 
naeh der M itte und der andere naeh dem Hand des 
Ofensehachtes leitet. Emilo Iłor-Delattre, Dorplein- 
liudel, Holland.

KI. 18 a, N  11205. Steinerner Winderhitzer mit 
nuttlerer Verbrennungskammer. Alfred Christian Nelson 
und Arthur Glen .Me Kee, Cloveland, V. St. A. Prioritat

* l)ie Anmeldungen liegen yon dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Jlonate ftir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B e r l i n  aus.

der Anmcldung in den Vercinigten Staaten von Amerika 
vom 16. 1. 09.

KI. 24 f, H 48 624. Wanderrost mit querliegenden, 
um ihre Eangsaehse schwingbaren Kostkorpern. Franz 
Hof, Krankfurt a. SI., Schleusenstr. 18.

KI. 31 c, L 29 109. In ihrem Plattenabstandc durch 
Biegen der Tragsttitzen yerstellbare KernstUtze. Alfred 
Łeinyeber, Chemnitz, Kaiaeretr. 35.

12. September 1910.
KI. 21 h, A 18 871. Steuerungsyorrichtung fur dic 

Elektroden bei kippbaren elektrischen Oefen. Akticboiaget 
Elektrometall, Stockholm.

KI. 24 h, A 14 879. Sclbsttiitige Wurfyorrichtung ftir 
Feuerungen. Edmund Axer, Altona, Elbe, Allee 73.

KI. 26 a, O 23 063. Einrichtung zur Nutzbarmachung 
der Kondensate des Gases ftir die Tauchung in Teer- 
yorlagen. Hessauer Vertikal-Ofen-Gesellsehaft, Berlin.
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Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
12. Soptember 1910.

Kl. 7 a, Nr. 433 013. Apparat zum Reduziercn und 
Egalisieren dos (juerschnittos von Metallbiindern. Otto 
Richter, H agen-Dclstem  i. W.

KL 10 a, Nr. 433 032. Kokslosehrorrichtung. Heinrich 
Grono, Oberhausen, Rhld.

Kl. 10 a, Nr. 433 092. Drohkranartig angeordneto 
Koksloschvorrichtung. Heinrich Grono, Oberhausen, Rhld.

Kl. 19 a, Nr. 432 566. Vorrichtung zum gleichmaBigen 
Bearbeiten der Endcn stumpf zu schweiBender Schienen 
usw. Fa. Th. Goldschmidt, Essen a. Ruhr.

KL 19 a, Nr. 432 744. Sohienenkupplungsschuh aus 
cincm Stiiek fiir Schicnengleise. Alb. Franz Pannwitz 
und Richard Bogula, Kottbus.

KL 24 b, Nr. 432 491. Diise ftir Oel- oder Gasfeucrung 
zur Beheizung von Schmolzufen. Willi. BucB, Hannover, 
Stader Chaussce 41.

Kl. 24 c, Nr. 432 944. Zwanglaufige Vcrriegelung an 
AYassergasgeneratoren zur Verhtltung von Esplosioncn. 
W arsteiner Gru hen- und Hutten-W crkc, Warstein.

KL 24 f, Nr. 432 823. Drehrost fflr Gaserzeuger. 
Deutsche Huttenbau-Gcsellsehaft m. b. H ., Dusseldorf.

Oesterreichische Patentanmeldungen.*
1. September 1910.

Kl. 7, A 5227/08. Univcrsalwalzwcrk zum Yorwalzen 
von J-Tragern. Hugo Sack, Ratli b. Dusseldorf.

Kl. 10 c, A 8354/09. Vorrichtung zum Abloschen des 
aus den Destillationskammern ausgcdrilckten gliihenden 
Koks. Grono & Stocker, Oberhausen (Rhld.).

KL 18 a, A 3028/09. Verfahren zur Erhohung der 
Roduzierbarkeit von Spateisenstein durch oxydicrendcs 
Rostcn. Coln-M(isener Bergwerks-A.-V., Creuzthal i. W.

Kl. 18 b, A 6774/08. Verfahrcn und Ofen zur Her- 
stcllung oder Schmelzung von Eisen und Stahl oder anderen 
Metallen auf elektrischem Wege. Aktiebolaget Elektro- 
m ctall, Stockholm.

Kl. 18 b, A 2051/09. Schrottpaketierpres.se. Akt.-Ges. 
Lauchhammcr, Ijiuehhammer.

Kl. 18 b, A 3453/09. Verfahren zum Raffinieren von 
Metallen, insbesondere von Roheisen. Albert Edwarda 
Greene, Chicago.

KL 18 b, A 2348/09. Vcrfahren zur unmittelbaren 
Herstellung von Eisen oder Stahl aus feinzerkleinerten 
Erzen. William Speirs Simpson und Howard O riatt, 
London.

KL 18 b, A 4490/09. Tiogclofon mit ZufOhrung vor- 
gewiinnter Frischluft unterhalb und oberhalb dos Rostes. 
Sinclair Mild Steel Castings Co. Ltd., K etley (England).

KL 49 b, A 5153/09. Vcrfahren zur Herstellung von 
Sehaufel-, Spaten-, Hackenblattcrn und dgl. durch Walzen. 
Peter Wilhelm Ilassel, Hagen (Westf.).

Deutsche Reichspatente.
Kl. 24 f, Nr. 221 217, vom 16. April 1909. W  i 1 h.

I, o h m a n n i n D u i s b u r g .  Sich selbsllalig be- 
schickender Iiosł.

Dio kastenartigen Rostkorper a sind unten m it 
Nasen b versehen und um Bolzen c kippbar. Unter ihnen

* Die Anmęldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate far jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu W i e  n aus.

ist eino endloso K etto d gelagert, dio auf Querstabcn 
Rollen o triigt. Bei der Bewegung der Ketto in Pfeil- 
richtung heben die Rollen o di ■ Rostkorper an und be- 
fordern dadurch den Brennstoff allmiihlich zur Fcuer- 
brUcke.

Kl. 24 e, Nr. 221 170, vom 8. Juni 1999. A n t o n  
v o n  K e r p e l y  i n  W i e n. Aschcnauntragvorrich- 
lutuj fiir Gaserzeuger m it drehbarer Aschemchussel.

Die drehbaro Asehenschtlsscl a ist m it um Bolzen b 
drehbare Sehaufcln c verschen; ferner ist zwisehen dem 
Mantcl d und der Schtissel a liings der Aschenaustrag-

8tclle e eine vom Boden aufstcigende sehrago Fliiche f 
vorgesehcn. Auf dieser scliiebcn dio Schaufeln c die Asche 
hoch und befordern sie in den Aschenaustrag c. Die 
vorwiirtsgeschobeno Aseho wird durch eino federnde 
Klappo g vor dem ZurOckfallen in die SchOssel bowahrt. 
D ie federnde Klappe g  ist so eingerichtct, daB sie durch 
die vorbeigehenden Schaufeln e zur Seite gedriickt^wird.

Kl. 10 a, Nr. 221 482, vom 2. Dczcmber 1908. Dr."C. 
O t t o  & C o  rap. ,  G. m.  b. H.  i n  D a h l h a u s e n  
a. Ruhr. Unterhrcnnr.r-Koksofen m it zweirdumigen Kr- 
hilzcrn fur die Yerbrcnnungsluft.

D ie Abhitze- bezw. dio LuftTorwarmkammern je ier 
Heizwandlmlfte sind in kanalartigen Riiumen a bezw. b, 
die auBer!.alb der eigentlichen Ofenkonstruktion liegen, 
abwechselnd nebenoinan;ler angeordnet und durch in

bekannter Weise ncbencinander liegende Kan do c bezw. d 
mit dem Abhit'e- bezw. Luftverteilungskanal e bezw. f 
jeder lleizwandhiilfto rerbunden, Die Luft wird so von 
ihrem Eintritt t is  zum Verbrennungspunkt in die Luft- 
Tcrwiirmkammer im Gogenstrom zur Abhitze gefiihrt. 
Es soli hiertlurch erreicht werden, daB man die Rekupe- 
ratorkammern nach GroBe und Lage der Regeneratoren 
anlegen kann, so daB sich fiir beide AusfUhrungsformen 
ein fast einhcitliches Konstruktionsbild ergibt und fast 
siimtlichc Steinformen fiir beide System e glcichmaBig 
verwendet werden konnen.
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Statistisches.
Eisenerzverschiffungen Kubas.

Wie wir dem „Bulletin of tho American Iron and Steel 
Association"* entnehmen, «  urdc im  Jahre 1884 zum ersten 
Małe Eisenerz von Kuba nach den Vereinigten Staaten  
Y erschifft, und zwar durch die Jurugua Iron Company 
Limited. Die Gesamteisenerzverladungcn dieser Gescli- 
schaft undihrer Nachfolgerin, der Jurugua Iron Company, 
beliefen sich von 1884 bis Endo 1909 auf 5 3G9 583 t , die 
mit Ausnahmc von weniger ais rd. 6000 t  fiir dio yer
einigten Staaten bestimmt waren. Die Sigua Iron Com
pany, die in den Jahren 1892 und 1893 20 765 t  verschifftc, 
geriet in finanzielle Schwierigkeiten und ist jetzt auBer 
Tatigkcit. Die Spanish-American Iron Company hat seit 
1895 bis zum 31. Dczember v. J. insgesamt 4 867 750 t 
verladen. lin  Jahro 1901 bcganndieCuban Steel Ore Com
pany mit den Eisenerzvcrschiffungen, muBtedicselbenaber 
schon im nachsten Jahro wieder einstellen, da sich Eisen
erz in ihren Gruben nieht in groBeren Mengcn vorfand; 
in den beiden Jahren ftihrte sio insgesamt 41 900 t  aus.
Die Ponupo Manganese Company begann m it den Eisen- 
erzverladungen im August v. J. und brachto bis Endo
1909 insgesamt 54 847 t  auf den Weg. Wie sich dio Eiscn- 
erzverschiffungen Kubas auf die Gesellschaften in den 
cinzehien Jahren vertciltcn, ergibt sich aus folgender 
Zusammenstellung. Danach wurden yerschifft: * 1910, 1. Sept., S. S4.

Im 
J  alire

von der 
Juru?ua 

Iron  Com
pany

t

von der 
Spanlfth- 

A m eriean 
Iron  Co.

t

Yon
a D d r r r n
GCrtfll-

scliaften
t

insgc.samt

t

1885 82 007 _ _ 82 007
1890 372 663 — — 372 663
1895 312 423 76 191 — 388 614
1900 157 349 297 565 — 454 914
1901 202 960 340 334 17 933 561 227
1902 224 576 462 388 23 967 710 931
1903 159 746 475 111 — 034 857
1904 31 661 361 809 — 393 470
1905 142 065 428 072 — 570 137
1906 144 502 515 310 — 659 812
1907 186 182 496 937 — GS3 119
1908 334 880 258 324 — 593 204
1909 396 165 533 348 54 847 984 360

v o n  1884 
b is  1909 5 369 583 4 867 750 117 513 10 354 846

A us Fachvereinen.
Verein deutscher EisengieBereien.

Zur 41. ordentlichen IIauptversammlung hatten sich 
am 15. September 1910, abends, dio Mitgiicdcr des Vcrein» 
zahlreich cingefunden. Der crsto Versammlungstag war 
dureh AusschuB- und Gruppensitzungen in Ansprueh ge
nommen. Am Abcnd fand dic 13. V e r s a m m l u n g  
d e u t s c h e r  G i o B e r e i f a c h l o u t e  sta tt. In- 
genicur 1 r r o s b e r g e r ,  Mulheim - Ruhr, sprach in 
fibersichtlicher Form tiber d e n  g o g e n w i i r t i -  
g e n  S t a n d  d e r  F o r m  m a s c h i n e n  a r b o i t ,  
Zivilingenieur Dr. O p p e n ,  Hannovcr, tlber o 1 e 1; - 
t r o m a g n e t i s c h e  E i s e n s c p a r a t o r o n  i m  
G i e B e r e i b e t r i e b e  und Professor O s a n n , 
Clausthal, tiber die t h e r m i s c h e  B e h a n d l u n g  
o i n e s G u B s t t l c k s .  Den ausftlhrlichcn Bericht tiber 
dio interessanten Verhandlungen werden wir in niichstcr 
Nummcr bringen.

Am folgenden Tago wurdc die 42. IIauptvcrsammlung 
dureh den Yorsitzenden Kommerzienrat U g  ó , Kaisers
lautern, eriiffnet, indem er dio Giiste Professor S c h o 11 -
1 o r , Vertreter der Technischen Hochsehule in Braun- 
schweig, die Generalsekrctaro B u o c k und Dr. B e u m e r  
sowie Ś)r.=SłtB. S c h r o d t e r  begrtiBte. Dcm alsdann 
von ihm erstatteten Gcschiiftsbericht entnehmen wir 
die Klage, daB auch der PrcuBische Staat ais Bergbau- 
untemehmer sich nicht hat bcreitfinden lassen, dio Wfinscho 
der GieBereien in bezug auf Koks zu erfollcn. Von weiteren 
in Aussicht genommenen Arbeiten des Vereins erwahnt 
der Vorsitzende dio Frage der Ausbildung der Lehrlingo 
in den GieBereien. Er macht sodann Mitteilung tlber die 
Beteiligung des Yereins an der Neugostaltung der Htltten- 
erzcugungsstatistik und stellt fest, daB die vom Verein 
eingeftlhrto eigene Marktberichterstattung gut beurteilt 
werdc. Das vom Vcrein erlassene Preisausschreibcn lautet: 
„Es ist die geschichtlicho Entwicklung und der lieutigo 
Zustand der Erzeugung guBciserner Oefen zur Lokal- 
heizung und der Fortschritt der yerschiedenen Ofensystemo 
darzustellen“. Ueber die Bruchschadenbehandlung scitcns 
der Eisenbahnen laufen fortgesetzt Klagen ein, und der 
Verein wird daher diese Frage aufs ncuo aufgreifcn. Der 
Bericht des Vorsitzendcn findet lebhafte Zustimmung. 
Sodann erstattet der Geschaftsftlhrer des Vereins Dr. 
B r a n d t ,  DOsseldorf, in einem glanzcnden Yortrag 
Bericht aber das W irtschaftsjahr 1909 und hebt zunachst

betreffs der En! iffoklung und des Standes der deutsehen 
EisengieBcrci folgendes hervor: Es gab 1907 in Deutsch
land 2163 Bctriebe mit 165 314 beschśiftigtcn Personen, dio 
EisengieBcrci und Emaillierung betrieben. Davon ist aber 
eino ganze Anzahl Tcilbetrieb eines andem  Werkes, einer 
Maschinenfabrik u. a. Betriebe. Dieso Angliederung, von 
EisengieBereien an Maschinenfabriken hat sieli im  letzten  
Jahrzehnt in immer steigendem Umfang vollzogcn. Dio 
Angliederung an andere Fabriken ist offenbar weniger cr- 
folgt, weil man den GrauguB besonders viel billiger herzu- 
stellen hoffte, ais er durch Kauf aus reinen GieBereien 
zu bcschaffen ist, sondern weil der Besitz einer eigencn 
GieBerei gestattet, die Qualitiitsanforderungen am sicher- 
sten zu erfilllcn, dio jedo Maschinenfabrik glaubt, an das 
Rohmaterial, den GuB. stellen zu milssen. Reino Eisen- 
gieBereien gab es 1907 84S m it 57 634 bcschaftigten Per
sonen. Von 1875 bis 1907 hat die Gesamtzahl der GieBereien 
um mindestens 100 % zugenom men, dio Zahl der be- 
sehiiftigten Personen aber um fast 500 %. Von einer Gc- 
samtmengo von GuBwaren von 2 128 000 t  fallt der groBto 
Teil m it 1 077 000 t  auf den MaschinenguB. Der Auf- 
schwung sei, meinto der Berichterstatter, iiuBerlich also 
recht betraehtlich gewesen, und man dtlrfe auch ruhig 
sagen, daB die innere Ttichtigkeit der EisengieBereien 
damit und m it den gewaltig gewachsenen Ansprtlehcn 
der Technik an die GuBtcile der Maschinen u. a. Waren 
Schritt zu halten yerstanden habe. Dr. Brandt erwahnto 
sodann, daB in der Industrie und den Parteien dio Er- 
orterungen tlber die riehtigo Industriepolitik einen auf- 
fallend breiten Raum eingenommen habe, und daB in der 
wissensehaftliehen Nationalókonomic auf der einen Seito 
die Wrtlrdigung der hervorragend volkswirtschaftlichen 
Bedeutung des Unternehmers zunehme und anderseits 
die Forderung aufgestellt sci, dio WTissenschaft von der 
politischen Meinung, die Ethik von der Nationalokonomio 
zu trennen. Rcdner schlieBt sich denen an, die ftir dio 
Industrie eine Herabsetzung der Frachten yerlangen, 
kritisiert die Fernsprechgcbiihrenordnung und weist dio 
Bedeutung der letzten Verhandlungen der Bankenfjuete- 
kommission tlber die gesetzliehe Regelung des Depositen- 
wesens an einigen drastischen Beispielen nach. Der 
deutsehen Handelspolitik im abgelaufenen Jahr vermag 
Dr. Brandt, wenn man von dem prorisorischen deutsch- 
kanadischen HandeLsabkommen absieht, keine guten 
Sciten abzugewinnen. Er verweist darauf, daB die Dauer
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dor Handclsyertrago immer ktlrzer werde, sich dic handels- 
politischen Methoden, dic System atik der Zolltarifo 
anderer ŁSndcr immer weiter von den unsern entfernen, 
die Móglichkoit, einen Vertrag m it einem andem Lando 
auf gleichart igen Grundlagen zu sehaffen, immer geringer 
werde, bis man sehlieBlich beim (leutsch-amerikanischen 
Handelsabkomincn anlangc, das weder ein Vertrag, noch 
ein Abkommcn, sondern ein einseitig von der Union er- 
zwungenes Zugestandnis unserseits ohno jc<lc Gcgenleistung 
sei. Der Redner wirft daher die Frage auf, ob nicht vor 
allem andem  ein Systcinwechsel in unserer Zolltariftechnik 
und -Systemat ik notwendig sei. Auf dem Gebict der Sozial- 
politik behandelt Dr. Brandt den Plan eines Roiclis- 
einigungsamts, dic Arbcitskammcrn, dic IConkurrcnz- 
klausel und die Rcich3versieherungsordnung im wesent- 
lichen refericrcnd und findet f(lr seine sehr anziehenden 
Darlegungen lebhafton und langanhaltendcn Beifall.

Alsdann sprach Oberlandesgerichtsanwalt Dr. W  e - 
<1 e 11, Dttsscldorf, Uber die K o n z e s s i o n i c r u n g  
g o w e r b l i c h e r  B e t r i e b e  m i t  b o s o n d e r  o r 
15 e r 0 c k s i c h t i g u n g d e r  E i  s c  n g i  e U e r e i e n . *  
Mit dem Vortragenden war dio Yersammlung der Ansicht, 
daB nicht eino Aenderung der Gesetzgebung, sondern ein 
W andel in der Vcnvaltungspraxis dio siehtbarcn Schiiden 
beseitigen intisse, an denen gegenwartig das Yerfahren

* Dieselbe Erago hat den Yerein in dieser Zeitschrift 
schon eingeliend besehiiftigt (vergl. „Stahl und Eisen1'
1909, 12. Mai, S. 687.

leide. Sodann wurden geschiiftliehe Angelegcnheiten 
erledigt und die neugcbildetc b r a n d o n b u r g  i 8 o h o 
(! r u p p e in den Verein aufgenommcn. Ais Ort der 
niichsten Haupiycrsammlung wurde K o b 1 o n z gowiihlt. 
Darauf schloB der Vorsitzendo die Vcrsammlung mit 
einem herzlichen Gldckauf!

Die wenigen freien Stunden, dic nicht durch geschiift- 
liche Verhandlungen in Anspruch genommen waren, 
wurden durch ortliche Besichtigungcn der SehcnswUrdig- 
keiten sowie ciniger Eabrikcn ausgcfdllt. Dank der sorg- 
fiiltigen Vorbcreitungen des Ortsausschusses verlicfen 
die ganzen Veranstnltungen auf das gliinzcndste.

American Institute of Mining Engineers.*
Wie der „Canal llecord“ m itteilt, werden die Tcil- 

nehiner an der gemeinsamen Reise des Institute nach dem 
Panamakanal am 1. Novembcr d. «T. in Colon eintreffen; 
am gleichen Tagc sollen dio Schleusen- und Dammanlagen 
bei Gatun bcsichtigt werden. Am 2. Novembcr sollen dio 
Teilnehmer durch Culebra Cut gefiihrt werden, wahrend 
ihncn am 3. Noyęmber, dem .Jahrcstage der Unabhiingig- 
keit von Panama, Oelegenheit gegeben wird, den Fcstlich- 
keiten in der Stadt Panama beizuwohnen. Am folgcnden 
Tagc sollen dic Werke bei Pedro Migucl und Miraflores und 
am 7. Novembcr dic Verlegung der Pana ma-Eisenbahn 
bcsichtigt werden.

* „The Iron Age“ 1910, 1. Sept.| S. 401. —  Vgl. 
„Stahl und Eisen*4 1910, 11. Mai, S. 808.

Um schau.
Ueber die E ntstehung der D oppel-D uo-W alzw erke und  

einlger H llfsm aschinen.

Infolge der allgemeinen Yerbreitung, welcher sich 
die Doppel-Duo-W alzwerke in heutiger Zeit erfrcuen, 
dflrftc es nicht uninteressant sein, Ober dio Entstehung  
dieses System s ciniges mitzuteilcn.

In frtthcren Zeiten waren nur zwei Walzwcrksartcn 
bekannt, das Duo- und Trio-Walzwerk. Die Erfindung 
des Doppel-Duo- oder, wie es zuerst genannt wurde, 
des Doppel-Zwillings-Walzwerks, gcschah erst im .Tahre 
188(5 durch den jetzigen Direktor des Eisen- und Stahl- 
werks Hoesch, Abt. Limburger Fabrik- und Htitten- 
vercin, llohenlimburg, Herrn G u s t a v K l e i n .  
Dieser hatte in den scchziger Jahren auf einem Duo- 
Walzwerke der Firma Schneider & Osberghaus in W itten  
das Walzen praktisch crlernt und hierbei dio Erfah
rung gemacht, daB bei dieser Walzwerksbauart eino 
genaue Dimcnsionierung des W alzstabes am beąuemstcn  
zu erreichen war. Die Trioanordnung bot liierin verschie- 
deno Schwicrigkeitcn, und ais Herr Klein spiiter in dem 
Walzwerke der Firma Boecker & von der Nahraer in Rern- 
schcid das Walzen ron Fasaonstahl fiir dio Remschcidcr 
und Solinger Stahlwan-n, bei welchem es schon damala 
sehr auf Genauigkeit ankam, auf einer TriostraBc kennen 
lernte, da zeigte sich ihm so recht der groBe Uebelstaml 
der weniger genauen Einstcllbarkeit und der weniger 
festen Lagerung des Trio - Walzwerkcs gcgenObcr dem  
Duo-Walzwerk.

Um nun den Yorzug der Trioanordnung, namlich 
das Hin- und lterwalzen, ermoglichen zu konnen, zu- 
gleich aber auch dieselbe bequeme Einstcllbarkeit und 
gute lagerung wie beim altcn Duo-Walzwerk zu crziclcn, 
kam er auf den Gedanken, zwei yoncinandcr unabhiingigo 
Duos in einem Stiindcrgeriist zu vereinigen (vgl. Abbil
dung 1). Herr Klein erhielt auf diese Erfindung im Jahro 
1886 das Patent Nr. 38 070, welches von der Firma Hcssen- 
bruch in Remscheul im gleichen Jahre erworben wunie. 
Fflr letztero Firma wurde aueh die erste WalzenstraBe 
dieser Art, welche heute noch in Betrieb ist, durch dio 
Maschinenfabrik J. Banning in Hamm erbaut und von 
llerrn Klein in Betrieb gesetzt, D ie beiden Paare Duo- 
W alzen lagen bei diesem Walzwerk genau scnkrecht

ttbereinander, wobei sieh das Walzen auch ganz gut durch- 
f uh ren lieB, da der Walzcndurehmesser nur 300 mm 
betrug. Bei einem groBeren Walzendurchmcsser zeigto 
es sich indessen, daB der obere Einstich zu hoch kam, 
so daB das Arbeiten zu unbeąucm geworden ware. Die 
zwei Paare Duo-Walzen wurden daher bei den weiteren 
AusfOhrungen nicht mehr scnkrecht ubereinander an- 
geordnet, sondern in der Art, daB die untere Walze des 
oberen Duos teilweiso vor dio obero Walzo des unteren 
Duos kam, und so der obere Einstich nicht vicl hoher 
lag ais bei einem Trio-Walzwerk gleichen Durchmessers 
(vgl. Abbildung 2). D ie beiden ersten StraBen nach diesem  
System  wurden im Jahre 1887 fiir den Limburger Fabrik- 
und Hftttenvcrein, Hohenlimburg, nach den Angaben 
des Herrn Klein von der Firma J. Banning gebaut. Seit 
jener Zeit ist in der Art der Anordnung der Lagerung 
tler zwei Paar Duo-Walzen zueinander nichts ^Vesent- 
hches mehr geiindert und das Doppcl-Duo-Walzwerk 
spiiter allgemein eingefilhrt worden. Dassellje ist heute 
tlbcrall da zu finden, wo eine besonders genauo Dimcn
sionierung des W alzgutcs erforderlich ist.

Die Doppel-Duo-Walzwerko wurden im Anfange, 
w ie schon gesagt, hauptsachhch fflr die Auswalzung 
von Fassonstiihlen fUr dio Remschcidcr und Solinger 
Fabrikate Yerwendet, aber bald erkannto man auch ihre 
groBen Yorteilo bei der Walzung von Baiulcisen. Da 
die Herstellung des Bandeiscns aus FluBciscn das schwciB- 
eiserne Bandeisen immer mclir verdriingte, so konnto 
man sich auch bei dessen Walzung von den geschlosscnen 
K alibem  frei machen und Bandeisen in jeder dem W alz
werk entsprechenden Breite in allen BreitegroBen her- 
stellen durch Anwendung der Staffel- und Stauchwalzen. 
Es werden nunmehr schon bis zu 300 mm breite Band- 
streifen auf Doppel-Duo-Walzwerken vermittels Steffel- 
und Stauchkaliber hergestellt.

Bei der Bandeisenherstellung wie auch bei allen 
Walzerzeugnissen, bei denen direkt umgestochen werden 
kann, hat das Doppel-Duo.W alzwerk gegendber dem 
Trio-Walzwerk neben der leichteren Einstcllbarkeit 
und genaueren Lagerung einen ganz gewaltigen Yor
teil. Wenn beim Trio-Walzwerk sieh ein Stab zwischen 
der Ober- und Mittelwalze und gleiehzeitig zwischen der 
Mittel- und Unterwalze befindet, so wird die Mittelwalze
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nach unten naehgeben, wenn der Stab dio Unter- und 
Mittel'.valze verliiBt, und som it das letzte Ende des Walz- 
gutes, welches sich dann noch zwischen der Ober- und 
Mittelwalze befindet, starker bleiben. Dureh dio Móg- 
lichkcit des direkten Umwalzens des Bandeisens, ohno 
Verlust der Gcnauigkeit in der Dicke des W alzgutes, 
wurde eine viel groBere Erzeu
gung und ein schnelleres Walzen 
erzielt; jedoch stelltc sich hierbei 
ein neuer Uebelstand heraus.
Friiher wurdo das Bandeisen 
beim letzten Stich beim Ver- 
lassen der Walzo von einem 
Walzjungen gefaBt, der dann 
ungefahr mit der Walzgeschwin- 
digkeit laufen muBte, dam it das 
Bandeisen gestreckt blieb und 
nicht auf einen Ilaufen zu liegen 
kam. Dies war bei kleinerer Er- 
zcugung und geringer Umiauf- 
zahl moglich, aber bald reichten 
die Jungen nicht mehr aus; zu- 
dem waren dio einzelnen Walz- 
adern auf kurzo Langen, bis 
hochstens 20 m , beschriłnkt.
Dureh dieso Notlage gezwungen, 
kam Herr Klein, Hohenlimburg, 
auf die jetzt allgemein ange- 
wendeten Drahtgurt-Transport- 
biiiider, wodurch cs ermóglicht 
wurde, die Jungen entbehrlich 
zu machen und genau gowalztes 
dunnes Bandeisen in Langen 
von 80 bis 100 m lierzustellen.
Das crste. dieser Bander wurde 
danials auf dcm Limburger Fa- 
brik- und Hllttenverein, Hohen
limburg, dureh Herrn Klein im 
Jahro 1887 eingerichtet. Augen- 
hlicklich werden dieso Transport-
bander aueh noch vorteilhaft zu anderen Zweckcn im 
W alzwerk. verwcndot, und zwar zum Transport kleiner 
Błocko und kurzer Kniippel, welcho wegen ihrer kurzeń 
Lange nieht mehr auf einem Rollgang transpórtiert wer
den konnen. Dieso Einrichtung hat sich sehr gut be
wahrt und ist verschiedentlich dureh dio Firma j .  Ban- 
ning, Akt.-Ges., Hamm (W estf.), ausgefiihrt worden.

Betrlebscrfahrungen in  einer H ochofen-G as-K raftzentra le .
(Schlulł to n  Seite 1611.)

Von den NaBreinigern sind zwei Stflclc installiert; 
die LeitungsfUhrung ist so angeordnet, daB die Natireini- 
ger auch wahrend des Betriebes parallel oder hinterein- 
ander gesehaltet werden konnen. Dio NaBrciniger haben
0,7 ni 0  und eine M antelhohe von 16,75 m. Dor Gas- 
eintritt erfolgt von unten, der W assereintritt von oben. 
Das Innere ist in bekannter Weiso m it Holzhorden aus- 
gefilllt, die in  sechs tlbereinandcr lagem de 'Abtcilungen 
cingeteilt sind, jede Abteilung ist von auBen dureh eine 
dicht schlicBcnde Tur zuganglieh und besteht aus acht 
lteihen ubereinander gelagerter H olzlatten; jede Latte 
ist 127 mm hoch und 22 mm breit und in Abstiindcn von 
70 nim gelagert. Jede Abteilung ruht auf eiserncn Triigcm  
und Winkeleisen, die am Mantel befestigt sind; dio tiber- 
einander gelagerten H olzlatten stehen rechtwinklig zu- 
einander. Das obere Ende des NaBreinigers ist m it einer 
8 mm starken eiserncn P latte abgedeckt, die T on J  -Tra- 
gern uater-tut/.t wird, und triigt 36 (lber dio ganze Flachę 
gleichmaBig verteilte Wasscrzufuhrungcn. D as dureh je 
ein Ventil regulierbare Wasser fa llt  auf eine, etwa 1 m 
unter der oberen AbschluBplatte angebrachte, leicht ge- 
wolbte guBeiserne Scheibe, den W asserverteilcr, von 
weleher das Wasser infolgo des Aufpralles des Wasser- 
strahles sprilhregenformig nach allen Richtungen verteilt 
wiid. Dureh ein am oberen Ende des Wasserrohres jeder

WasserzufUbrung angebraclites Sohauglas kann der 
W asserstrahl zwecks Einregulierung beobachtet werden; 
unterhalb dieses Schauglases, in Hiihe der AbschluBplatto 
des Reinigers, is t  eino guBeiserne Noekenscheibo cinge- 
schaltot, weloho verhindert, daB das Sohauglas vom Gas- 
strom berOhrt und ycrschm utzt wird. Der untere Teil des

Ausfubrung eines Doppcl - D uo-S tanders.

NaBreinigers reicht m it einem konisehen Ansatz in einen 
gemauerten W asserbehalter, der gleichzeitig das Funda
ment des Reinigers bildet. Dor Boden des W asserbehaltcrs 
ist konisch ausgcbildet; die Abftihrung des W assers erfolgt 
dnrch oin auf dem Boden nach auBen verlegtcs Uebcrlauf- 
rohr, sodaB der auf dem Boden sichansam m elnde Schlamm  
m it dem Wasser sieher m it abgefohrt wird. D as liber- 
flieBendo schmutzige Wasser wird in einen Sammelkanal 
und T o n  hier in eino Klaranlage gefilhrt.

Bei der naclisten Erweiterung der Gasmascliinen- 
anlago ist  beabsiehtigt, die beiden yorerwahnten Troeken- 
reiniger in NaBrciniger umzubauen und daftlr die Trockcn- 
reiniger an den einzelnen Hochofen bedeutend zu erw eitern; 
die vicr NaBrciniger dtlrften dann fiir eine Gasmaschinen- 
anlage von 40 000 PS ausreichen. Das Gas hinter den 
NaBreinigern wird dann hochstens noch 0,57 g/cbm  Staub  
enthalten bei einem Feuchtigkcitsgchalt von 10 g/cbm . 
Fur die Zweit- oder Nachreinigung sind vicr Theisen- 
reiniger mit, einer Leistung von je 425 cbm /m in aufgestellt.

D ie Gesamtleistung der gaseleklrischen Maschinen 
im Jahre 1909 war 50 494 100 K W st, der mittlero Warme- 
verbrauch der Maschinen war 4343 W E /K W st, der mittlero 
H eizwert des Gases, kalorimetrisch bestim m t, ergab sich 
zu 875 W E/cbm ; die Gasmaschinen rerbrauehten daher 
bei 1 K W st 4,96 cbm Gas oder im  Jahre 1909 rund 
250 000 000 cbm Gas. Nach den Trockenrcinigern ent- 
hielt das Gas im M ittel noch 2,76 g /cbm  Staub, der mittlere 
Staubgehalt des Gases nacli den NaBreinigern war 0,73 
g/cbm . Dic Staubentfernung, auf den Staubgehalt vor 
den Reinigern bezogen, war bei den N a B r e i n i g e r n  
8 0 % , bei den T h c i s e n r e i n i g e r n  98 ,5% , fiir 
N a B - u n d T h e i s e n r e i n i g e r  zusammen 99,63 %, 
jedcnfalls ein sehr gutes Ergebnis.

Yon den Theisenreinigem  wird das Gas zu zwei parallel 
geschalteten Gasometern von je 2850 cbm Inhalt geftihrt,
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einer filr dio gaselektrischen Maschinen, der andere fflr die 
Gasgeblasemaschinen, welche demniichst in Betrieb korn- 
men. Zwisehen Gasometer und Gasmaschinen ist noch jo 
ein Wassćrabschei11 er in die Leitung eingeschaltct; diese 
entsprcchen in Konstruktion und Wirkungsweiso den sog. 
StoBflaehcn-Oelabschcidcrn, indem das Gas auf seinem  
W ege durch den Abscheider gegen seehs Lagen gegen- 
einander yersetzte W inkeleisen stoBt und sein Wasser 
dort absetzt.

Der Gasdruck nach den Theisenreinigern war im M ittel 
etw a 200 mm Wassersiiule hoher ais vor denselben, der 
Druck vor den Theisenreinigern wechselte natiirlich. 
Durch die Anordnung von Durchgangs-Schiebcrn vor und 
nach den einzelnen Theisenreinigern kann jedoch der 
Druck reguliert werden. Dam it der Druck an den Gas
maschinen nicht 7,u hoch werden kann, falls die Gasometer- 
glocke den hochsten Stand erreicht hat, ist eine eitlfacho 
Yorrichtung angebracht m itteis w-lch r, von der Gaso- 
mctcrgiock: selbst betiltigt. em i Drosscikiappe die Gas- 
zufUhrungslaltung zum Gasometer seiliRt.tatig abschlieUt, 
wenn die Glocke einen hoehstei Stand erreicht hat, fcciw. 
w ed er offnet, wenn die Glocko wieder um einen Betrag 
gesunken ist. Diese Anordnung hat sich im Betriebe vor- 
ztigheh bewiihrt.

Dio Temperatur der Gaso beim Austritt aus dem  
H oc'ofen  war im Mittel des Jahres 1009 etw a 2 18° C, 
sio hat eine Hoho bis 430" C erreicht und ist abhangig 
vom Koksverbrauch bezw. von der Art des erzeugten 
Eisens. Die unausgefiitterten Rohrleitungen und Trocken- 
reiniger haben im zweiten Halbjahr durch Aupstrahlung 
der freien Gas warme dio Gastemperatur im Mittel um 
etw a 52 %  yerringert, n ie  dies die nachfolgende Zahlen
tafel 5 zeigt.

Z a h l e n t a f e l  5.

Juli A up. Sept. Okt. N o t . De*. M i t le l

Gasmenge,
cbm/min 390 365 480 510 500 372 435

Gastemperatur 
beim Austritt 
aus d. isolier- 
ten Leitung 0 C 220 210 151 156 148 164 175

Temp. d. Gases 
vor E intritt in 
den NaBreini
ger ................ 0 C 99 91 94 84 66 56 82

Tempcratur- 
differenz . . . “ C 121 119 57 72 72 108 93

Tcmperatur- 
differenz in % 55 56,8 .37,5 46,2 48,6 67,7 52

An filnf verschiedenen Tagen wurden Mossungen zur 
Bestimm ung der ausgestrahlten Wannemengnn gem acht; 
sie ergab sich zu 11,7, 8,8, 9,9 und 11,8 W E /cbm /Stunde, 
im Mittel also zu 10,6 W E /cbm /Stunde

Um die Gastemperatur und den Staubgehalt des 
Gases moglichst zu verringern, wurde eine Be w iissi rung

Z a h l e n t a f e l  0.

A ufgenom m en im Februar

Ga^słaub 
des Maschinen- I.uftiitnub

1. ■j. 3. J.
% % % “4

K ie s e ls a u r e .................. 19,60 22,50 32,40 23,80
Tonerde ........................... 12,07 20,19 6,50 11,30
E i s e n ............................... 6,95 6,37 11,12 12,03
M a n g a n ........................... 2,52 2.62 1,04 1,15
K ohlenstoff . . . . 32,74 23,00 5,S4 5,37
M aghesia...................... 3,43 3,38 0,92 0,95
Fliiohtige Bestandteile 17,S9 17,88 37,84 39,85

der Erze und Zuschlage ycrsuchsweise durchgefuhrt, 
welche rohr gute Ergebniv.-c lieferte; der Staubgehalt im 
Troskenreiniger stieg um 100 % bei gleichor Gasmenge. 
Dies erkliirt ich dadurch, da.' infolge der Befeuchtung 
des in den Hochofen cingefflhrten Materiale? der Staub 
naB und spozifisch sohwerer wurde und sich daher in der 
Leitung und don Trockcnreinigcrn in groBorer Menge 
absetzte.

Dio Kflhlwirkung der NaBreiniger geht aus folgender 
Zusammenstellung hervor. Die Temperatur des Gases 
war wahrend des Jahrcs 1909 im M ittel:

yor den NaBreinigern (zwei NaBreiniger hinter-
einander g e s c h a lt e t ) ..............................................  6 3 0 C
naeh den N aB reinigern........................................ 17 0 C
an den G a sm a sc h in e n .........................................i3  ° C

Dio mittlere Temperatur des Kiihlwassers war:
vor E intritt in die Reinigungsanlage . . . 15 ,60 C
nach dem ersten N aB rein iger ..............27.0° C
nach dcm zweiten N a B r e in ig e r ..........16 5" C
L u ftte m p e r a tu r .........................................13 ,0r C

Daraus ist zu ersehen, daB das Gas praktisch bis auf 
dio Temperatur do - Eintrittswas^ers gekiihlt worden ist. 
Auch die Art des erzougtcn Roheisens hatte auf die Staub- 
entfernung durch die NaBreiniger einen EinfluB so z. 13. 
wurde bei do Darstellung von Ferrósilizium im NaB
reiniger weniger Staub abgeschieden, ais wenn Bessemer- 
cisen erblasen wurde.

Interesse bietet auch die Feuchtigkeitsaufnahme 
des Gases durch die NaBreinigung. Wahrend der mittlere 
Wasserbedarf der NaBreinigung 11,1 l/cbm Gas betragen 
hat, war der Feuchtigkeitsgehnlt des Gases nach der NaB
reinigung im Mittel nur 15,2 g/cbm m it einem Maximum 
von 30,3 g/cbm im August und einem Minimum von 
6 g/cbm  im April; Maximum und Minimum ficlen mit 
dem des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft zusammen.

Die Theisenreiniger zeigten sowohl in ihren mecha- 
nischen Eigensehaften ais auch in ihrer Wirksamkeit 
hinsichtlich der Reinigung des Gases einen befriedigenden 
Erfolg. Der eine Theisenreiniger wurde nach 7400, der 
zwoite nach'9300 Betriebsstunden geoffnet; die Trommel 
war ganz rein; an den Schaufeln, und zwar an der Ein- 
trittsseite des Gases, hatte sich eino Schlammschicht

Z a h l e n t a f e l  7.

ChemUehe Zusammensetzung; 

des Staubes im Młlrz 1909

Kieael-
stture

%

Tonerde

%

Eisen

%
Kalk

%

Ma
gu e#lft 

%

Kohlen-
»toff

%

Schwe-
fcl

%

Pbos-
phor

%
Mangan

%

Flflcht.
Bestand

telle
%

Aus der R o h g a s le itn n g ....................... 13,30 4,60 48,85 2,46 0,30 15.52 _ 0,067 0,53 _
Vor den T rock en rein igem ................... 11,44 4,45 42,86 3,15 0,68 10,28 0,202 0,079 0,80 7,28
N ach NaBreiniger 1 ........................... 14,58 5,45 43,09 2,75 0,78 9,17 0,288 0,095 0.00 4,17

u  ........................... 18.26 5,85 38,20 4,74 1,40 8,54 0,192 0,097 o /; 5,08
Tom T h e is e n r e in ig e r ...........................
Aus den Gasmaschinen vom Eintritts-

22 93 7,94 26,06 7,60 1,61 11,47 0,314 0,119 1,CS 6,73

k a n a l ...................................................... 36.20 7,53 7,18 12,50 0,90 — - 0,49 34,32
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von etwa 12 mm Dicke und 
250 mm Lange gebiidet. Nach  
Entfernung der Sehlammsoh ch t  
wurdo noeh der Anstrich er- 
ncuert, sonstige Roparaturen 
waren nicht crfordcrlich.

Dio Temperatur der Gase 
beim E in tritt in den Thcisen- 
reiniger war praktisch gleich 
der Wassertemperatur, wahrend 
dio Tomperatur der Gase beim 
A ustritt aus dem Theiscnreiniger 
um 1 bis 2“ C liiihcr war, was 
sieli dadurch crkliiren liiBt, daB 
ein Teil des Arbcitsbedarfcs 
der Thcisenreinigcr in Wiirmo 
um gesetzt wird. Das Yerhaltnis 
des in <len '1’heiscnreinigern 
ausgeschiedencn Staubes zum 
Staubgehalt des Gases vor Ein
tr itt  in dio Rciniger, war im 
Jahresmittel 98,5 % mit einem  
Maximum von 99,1 % und einem 
Minimum von 95 %.

Dio Gasmenge, welche dio 
etw a 200 m lango Leitung zw i
schen NaBreinigor und Theison- 
reiniger durchstromto, betrug 
480 cbm /min, das Gas hatte in  
der Leitung eino Hoch tge- 
schwindigkeit von 4,25 m /sek  
und in  der Rohrleitung zu den 
Gasmaschincn von etwa 100 m 
Liinge 5,2 m/sek. Bei dieser 
geringen Geschwindigkeit setzto  
das Gas in der Leitung zw i
schen NaBreinigcr und Theisen- 
reiniger etw a 10 ,5%  Staub ab, 
bezogen auf den Staubgehalt 
dosdurchstromondcn Gases beim 
E intritt in diese Leitung, wah
rend dio Staubablagcrung in der 
Leitung zwischen Theiscnreini
ger und den Gasmaschincn nur 
G % , bezogen auf den Staub
gehalt des dio Leitung durch- 
stroinenden Maschinengascs, be- 
tragen hat.

Der Staubgehalt des Ma- 
schinengases war im Jahres
m ittel 0,013 g/cbm , derjenigo 
der Luft dagegen 0,0267 g /cb m ; 
der letztero wcchsclte nattlrlich 
sehr nach der W itterung und 
der W indrichtung. Der Eiscn- 
gehalt des Luftstaubes war 
groBer ais derjenige im Gasstaub 
des Maschinengases, wio vor- 
stehende Zahlentafel 6 zeigt.

Zahlentafel 7 g ibt dio che- 
mische Zusammensetzung des 
Gasstaubes, an yerschiedencn  
Stellen entnommen.

Fcster Kohlenstoff ist mei- 
stens Koks, und flOchtige Be- 
standteiio sind groBtenteils Koh- 
lcnsaure vom Kalkstein. Aus der 
Zahlentafel 7 geh horror, daB 
der relative Betrag von Kicsel- 
sau re , Tonerde, K alk uaw. 
im mer mehr zunimm t, jo mehr 
Eisen in der Reinigungsanlage 
ausgeschieden worden ist. Der 
eisenhaltige Staub setzt sich 
hauptsachlich schon in der NaB-

X X X Y III .20 65
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reinigung ab, wahrend der leiehtere Staub sehr weit von 
dom Gase mitgerissen wird und besonders von den 
Thcisenrcinigern aus dem Gase entfernt wird. Der hoho 
1'rozentgehalt an Kicselsaure, K alk und fl&chtigen Be- 
standteilen des Staubes im Masoliinengas ist insofern 
beachtenswert, ais kieselsaurehaltiger Staub, Kalk und 
Koks sehr s:hwcr aus dem Gase zu ontfernen sind und von 
dem Gase bis in dic Maschinen m it fortgerisscn werden, 
wiihrend eisenhaltiger Staub m eistens schon in den 
ersten Reinigungsapparaten entfernt wird.

Hochofengas enthalt aber auch einen nicht zu unter- 
schiitzenden Betrag an Schwefel in Form ron Schwcfel- 
wasserstoff und schwefligcr Saure, seine W irkung zeigte 
sich nacli lilngerer Betriebszeit an dem AuslaByentil 
einer Gasmaschine; zw ei Untcrsuchungen ergaben einen 
Schwefelgchalt des Gases ron 0,0953 g und 0,0932 g/ebm.

Der Feuehtigkeitsgehalt des Maschincngases betrug 
in  der ersten H alfte des Jahres im M ittel 8,8 g/cbm , in 
der zweiten Jahreshiilfte 18 g/ebni, im Jahrcsm ittcl also 
nicht mehr ais 13,4 g/ebm . Dies w aren etwa 60 % mehr 
ais der der Luft, was m it R ilcksicht auf den hohen Fcucli- 
tigkeitsgehalt im Rohgas und dic innigo Bcrtihrung der 
Gase m it dem Reinigungswasser ein sehr gttnstiges Er- 
gebnis ist.

Der Wasseryerbrauch der NaBwinigttńg war ungefiihr 
riermal so groB wic derjenige derTheisenreiniger. Lctztcrer 
schwankte von 3,5 1/cbiu im Februar bis 2,1 1/cbm im 
Juli m it einem M ittel von 2,9 1/cbm in der ersten Jahrcs- 
hiilftc und 2,3 1/cbm in der zweiten Jahreshiilfte, im 
Jahrcsm ittcl also 2,6 1/cbm, wahrend der Wasserrer- 
brauch der NaBrcinigcr ais Maximum im Juli 13,8 1/cbm 
und ais Minimum im Oktober 9,2 1/cbm, ferner ais Mittel 
in  der ersten Jahreshiilfte 12,2 1/cbm und in der zweiten 
10,0 1/cbm, im  Jahrcsmittcl also 11,1 1/cbm betragen hat. 
Ais Grund fiir den hohen Wasseryerbrauch in  der ersten 
Jahreshiilfte mufl dio geringo Gasmcngc bezeichnet 
w erden, fiir dio dieselbe W assermenge yerwendet 
wurde wic bei dem hoheren Gasverbrauch im  zweiten 
Halbjahr.

Der Kraftbedarf der Theisenreiniger war etwa 90%  
groBer ais der der Wasseriorderung fur die NaBrciniger 
und betrug im ersten Halbjahr 3 % der Gasmaschincn- 
leistung, im zweiten Halbjahr 2,93 % , m it einem Masimum  
ron 3,44 % im Februar und einem Minimum ron 2,65 % 
im  Dezomber. Der gesamto Kraftbedarf der Rcinigungs- 
anlage yon 3 bis 3,5 %  der Gasmaschinenloistung ist 
jedenfalls ais gering zu bezcichnen.

Der thermische Wirkungsgrad der Maschinen war 
ron  M itte 1908 bis Mai 1909 sehr gleichmiiBig, im Mittel 
23,22 % , rom  Mai 1909 an fiel er allmahlich, die Ursache 
daftir bilden unzweifelhaft einige Storungen in den 
Zylindern der Gasmasehinen, namentlich der VersehleiB 
der Kolbenringe. Dioso Uebefetande konnten zu damahger 
Zoit nicht beseitigt werden, da der eloktrische Kraft
bedarf sehr hohe Anforderungen an dic Maschinen stellte, 
so daB es nieht moglich war, dio Gasmasehinen zwecks 
Reparatur auBer Betrieb zu setzen. Wiire eino einzige 
Rcserycmaschine noch rorhanden gewesen, so ware jeden
falls der Ausnutzungsfaktor niedriger ais 72 % , dagegen 
der thermische Wirkungsgrad hoher gewesen, weil dic 
notwendigen Reparaturen rcchtzeitig hatten erlcdigt 
werden konnen. FOr das ganze Jahr war der mittlere 
thermische W irkungsgrad 20 ,8%  m it einem Maximum 
von 23,77 % im Miirz und einem Minimum ron 17,8 90 
im Oktober; der hochste m ittlere tiigliche thermische 
Wirkungsgrad war 25 ,7%  am 11. Miirz.

Dor Ausnutzungsfaktor der Gasmaschinen-Zentrale 
war 72 %  gegenilber einem solchen ron 47 %  der Dampf- 
maschinen-Zentrale, die eine Gesamtleiatung ron  10 900 KW  
aufzuweisen hatte. D ie Gesamtleistung beider Zcntralen 
war im Jahre 1909 am Schaltbrctt gemessen 94 447 740 
K W st, daran war die Gasmasehinen-Zentrale m it 53,5 % 
beteiligt. AasehlieBend folgen dic zwei taglichen Rapporte 
(s. Zahlentafel 8 und 9). R  Fokorny , Dusseldorf-
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Jubllaumsstiftung der D eutsehen Industrie.
Bei dem Auszug iiber den Bericht des Priratdozcntcn  

Dr. A. S i c v e r t s  in  Leipzig* muli die Ueberschrift: 
„Loslichkeit von M e t  a 11 e n in geschmolzcnen 5Ietallcn‘‘ 
geiindert werden in „Losliehkeit von G a  s c  n  in geschmol- 
zenen łletallen". Ferner muB es auf S. 1532, rechto Spalte,

* YcrgL „Stahl und Eisen“ 1910, 31. August, S. 1531.

yorletzterAbsatz, lieiBen „in a t o m i s t i s e h e r  Form“ 
statt „in a u t o m a t i s c h c r  Form“.

Niihore 5Iitteilungcn (i ber die den EisónhUttonmann 
interessierenden Versueho von Dr. Sicvcrts sind zu fin
den in den „Beriehten der Deutsehen Ohemischen Gc- 
gcllschaft" 1910, 9. April, S. 893 und der „Zeitschrift fiir 
Elektrochemie11 1910, 1. Sept., S. 707.

Die Redaktion.

W irtschaftliche  Rundschau.
Vom R oheisenm arkte. —  Ueber das e n g l i s c h c  

Roheisengeschiift wird uns aus Middlesbrough unterm
17. d. 51. wie folgt berichtet: Dic Kohcisenpreisc schlieBcn 
in dieser Woche etwas niedriger ais in der yorhergehenden, 
zeigen aber scit Montag, ais der Markt sehr flau war, einigo 
Besserung. Das Geschiift ist fur diese Jahreszeit recht 
still, obgleich sowohl ftir sofortige Lieferung ais auch fUr 
weit hinausgehende Lieferzeiten Abschltlsse in GieBcrei- 
und besonders in i i  ii mat i ts ort ell zustande kommen. 
Gegenwartig stehen wir unter dom Eindruok der S]>crr(’ 
bei den Schiffswerften. Vorverhandlungen haben zwar 
stattgefunden, die Aussieliten sind jedoch ziemlich unbe- 
stiramt, besonders dio Vorstiinde der Werften sind eben
so wie die Arbeiter an yerschiedenen Platzcn sehr unnach- 
giebig. Der Ausstand in Bilbao sclieint dcm Endo zu 
nahen, da einige Firmen nachgegeben haben. Die Ver- 
schiffungen sind bei etwa 00 000 tons ungefiihr 7000 tona 
groBer ais im vorigen Monate. D ic heutigen Preise sind filr 
G. M. B.-liohcisen ab Werk: ftir GicBereieiscn Nr. I, (las 
noch immer schwcr erhiiltlieh ist, sh 52/0 (1 bis sh 53/— , 
filr Nr. 3 sh 49/4% <1. f. d. ton. Einzelne Marken jedoch, 
wie z. B. Clarence, werden m it sh 50/0 <1, H iim atit in 
gleichen Mengen Nr. 1, 2 und 3 m it sh 62/0 d, siimtlieh 
f. d. ton netto Kossc, bezablt. F iirausgedehnte Lieferzeit, 
hauptsachlich ftir Frtlhjahr, werden erheblich hohere 
Preise angelcgt, dio sich sehr nach <ler Markę richten. 
Hiesige Warrants noticren sh 49/3 d Kiiufer, sh 49/4 d Ab- 
geber ftir sofortige Lieferung. In Connals Warrantslagern 
befinden sich augenhlicklich 400 252 tons, darunter 
422 925 tons G. 51. B. Nr. 3.

V c r e i n i g t e S t  a a t  c n. Nach dem „Iron Age“ * 
ging dio R  o h o i  s o n e r z c t ig  u n g der Koks- und 
Anthrazithoęhofcn der Vcreinigten Staaten weiter von
2 182 817 t im Juli auf 2 140 557 t im  A u g u s t  d. .1. 
zuriick. Die tagliehe Erzeugung belief sich im August auf 
69 050 t gegen 70 414 t im Yormonate. Auf die naheren 
Kinzelheiten werden wir noch zurtlckkommen.

Versand des Stahlwerks-Verbandes. Der Ycrf.aml 
des Stahlwerks-Verbandcs an P r o d u k t  o n A betrug 
im A u g u s t  d. J. 440 589 t  (Rohstalilgcwicht); er war 
damit 52 790 t hoher ais der Versand im Juli d. J.(393 7 9 9 1) 
und 27 573 t  hoher ais der Versand im August 1909 
(419 010 t). Im einzelnen wurden versandt: an Halbzeug 
115 1(52 t  gegen 102 007 t im 
•Juli d. J. und 120 926 t  im 
August 1909; an Formeiscn 
149 700 t  gegen 148 378 t  
im Juli (1. J. und 135 404 t  
ini August 1900; an Eisen
bahnmaterial 181 727 t gegen 
143 354 t  im Juli <1. J. und 
102 686 t  im August 1909.
Der diesjahrige Augustvcr- 
•^nd war also in Halbzeug
13 095 t, in Formeiscn 1 322t 
und in Eisenbahnmaterial 
38 373 t  hoher ais der Vcr- 
sand im Yormonate. Ver- 
glichen m it dem August 1909 
wurden im Beriehtsmonate 
an Halbzeug 5764 t weniger,

dagegen an Formeiscn 14 296 t und an Eisenbahnmaterial 
19 041 t  mehr vcrsandt.

In den letzten 13 Monaten gcstaltete sich der Vcr- 
sand folgendermaBcn:

Jlalbzeuj* Form- Elncnbtihn- Gesarnt-
1909 eisen matcrlal produkte A

August. . . . 120 920 135 404 162 681! 419 016
September . . 136 487 137 192 165 225 438 904
Oktober . . . 133 775 129 007 158 112 420 894
November . . 130 480 106 610 153 265 390 355
Dezomber . . 152 073 100 852 156 315 409 840

1910
Januar. . . . 133 009 110 427 134 290 378 326
Fcbruar . . . 136 990 1 14 1117 115 083 396 846
Marz . . . . 108 614 248 603 1S1 165 598 383
April . . . . 125 637 172 353 117 459 415 449
Mai . . . . 107 197 145 504 134 893 387 594
Juni . . . . 113 124 163 888 171 119 448 131
Juli . . . . 102 067 148 378 143 354 393 799
A ugust. . . . 115 102 149 700 181 727 446 589

R heinisch-W estfalisches K ohlen-Syndikat zu Essen  
a. d. Ruhr. —  ln der am 17. d. M. abgehaltcnen B  c i  * 
r a t s s i t  z u n g wurden nur M ittcilungcn interner Art 
gemaeht. —  Dio sich daran anschlieBende Z e c h o  n • 
b e s i t z c r v c r s a m  m 1 u n g sotztc die Beteiligungs- 
anteile ftir das letzte Vicrteljahr 1910 fiir Kohlen auf 
85 %, ftir Koks auf 72% % und ftir Briketts auf 75 %  
(alles wio bisher) fest. Ferner wurde m itgeteilt, daB Be- 
strebungen im Gange sind, mit einigen der auBenstehenden 
Zechcn eine Vorstandigung tiber den Yerkauf ihrer Er- 
zeugnisso durch das Kohlen-Syndikat anzubahnen. D io  
Vcrsand- und Absatzergebnis.se in den Monaten Juni bis 
August d. J ., verglichcn mit densclben Zeitabschnitten des 
Vorjahrcs, gestaltctcn sich nacli dem Beriehte des Vorstan- 
des wie in untenstehender Zusammen stellung angegeben. 
Wio der Vorstand zu den dort mitgeteilten Ziffern aus- 
ftihrte, waren die Absatzverhaltnisse in den Monaten Juli 
und August d. J. insbesondere in Kohlen wenig bdriedigend. 
Der rechnungsinaBige Absatz tibertraf zwar in beiden  
Monaten bcztiglićh der Gesamtmenge das Ergebnis der 
yorhergehenden Monate des laufenden Jahres, indes ist 
die Zunahme ausschlieBlich auf die groBere Zahl der

1910, 8. Sept,, S. 522/3.

August
1910

Juli
1910

Juni
1910

A uzus t 
1909

Juli
1909

Ju n i
1909

a) K o h l e n .
7 292 7 099 6 910 8 846 7 165 6 600

( i e s a m ta b s a t z ............................................... 5 7 327 7 088 6 891 « 845 7 075 6 562
B e te ll ig u n g ..................................................... (- 7 037 6 777 6 563 6 753 7 013 6 338
UechnungsraaOłffer A b s a t z ..................... ) - 5 968 5 707 5 601 5 593 5 777 5 341
l>asselbe ln % der Betelllgung . . . 84,81 85,10 85,35 82,82 82,38 84,28

243/<27 26 25'/« 26 27
A rbcit*tagllcbe F o r d e r u n s r ..................... \ •• 270 071 273 0f»4 275 043 263 319 265 380 270 764
A rbeltstaglleher O esam tabaatz . . . .

)3
271 368 272 630 274 271 263 286 262 050 269 201

„ rechnungsm JiBlger Absatz 221 046 221 801 222 939 215 116 213 903 219 127

b) K o k s .
i - 1 437 401 1 389 458 1 374 598 1 225 927 1 223 236 l 138 596

4 6 368 44 821 45 820 39 546 39 459 37 953

c) B r i k e t t s .
\ - 29S 115 292 447 275 264 259 201 262 991 245130

A rbełt*t*gllcher Y e r s a n d ........................... 11 041 11 248 10 956 9 969 9 740 10 057
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Arbeitstago zurtlckzuftihren, wiihrend sich der arbcits 
tiigliche Durchschnitt im Juli um 1138 t und im August 
um 1893 t  niedriger stellte ais im Juni, und dement- 
sprcohend die Beschiiftigung der Zechen, die im Juni 
85,35 % der Buteiligungs/.ifier betrug, auf 85,10 % 
im Juli und 84,81 % im August zurpckging. Ein iihnticher 
Verlauf ist im Kohlenabsatz zu verzeichnen, in dem dio 
Monatsmcngen des Gesamtyerfcandes wie des Vorsandcs 
ftlr Rechnung des Syndikatos gegen die Vormonate stiegen, 
das arbeitstaglicho Ergebnis abor gleichfalls cinc Ab- 
schwiichung erlitt, dio gogon den Monat Juni sich beim 
Gesamtycrsande im Juli auf 857 t, im August auf 1505 t 
und beim Yersando fiir lieehnung des Syndikatcs im Juli 
auf 5 6 2 1, im August auf 10261 bcliiuft. ln beiden Bericlits- 
monaten trat auch ein RUekgang gegen den in den gleichen 
Monaten des Vorjahrcs crrcichten Absatz cin. Dic Ur- 
sachen des schwiichcren Absatzcs sind in dor Hauptsacho 
in dem schiiiferen Wottbewerbo der auBenstehenden 
Zechen zu erblicken, zumal da die Zunahme des Verbrauchs 
hinterder Kohleńfórdernng zurtlckbleibt. Im Koksabsatze, 
der sich im Juli aut der yormonntiaen Hohe hielt, ist im 
August wieder eine geringe Steigerung zu yorzeichnen. 
Auf dio Beteiligungsantcile der Mitglieder wurden im Juli 
72,79 %, im August 75,67 % abgcsetzt, davon entfallon 
1,31 % und 1,27 %  auf Koksgrus gegen 75,34 % bezw. 
1,24%  im Juni. Dor Brikettabsatz weist im Juli und 
August gegen Juni oino kleine Steigerung auf; er bezifferto 
sich im Juli auf 77,42 %, iin August auf 75,98 % der Be- 
teiligungsanteile, wahrend im Juni 74,36 % abgcsetzt 
wurden. Ueber die Oestaltung des Umsehlagsverkehrs 
in den Rhein- tiuhrhafcn geben dic nachfolgenden Zahien 
AufschluC. Es betrug:

a) dic Halin- b) die SchlfTi-
zufuhr nach abfuhr von

den DuUburg- den genannten
liuh ro rter und den

liUfcn Zechenhkfen
t t

1910 J u l i ..................  1 070 236 1 487 155
1909 „ ..................  1 333 717 1 601 481
1910 August . . . .  1 107 175 1 556798
1909  ........................ 1 164 581 1 503 512

1910 Januar-August
1909

8017  715 
7 923 528

10 207 861 
9 845 136

mithin 1910 +  94 187 +  362 725
=  +  3,68 %

Zur Lage der EisengieBerelen. —  Der V e r o i n
d e u t s c h o r  E i s e n g i o B e r e i e n  faCto in seiner 
am 16. d. M. abgehaltcncn Hauptyersammlung folgenden 
BcsehluB: W enn auch dic allgemcino Geschaftslage
zurzcit nqch nicht tlbcrall ais gefestigt 7,u crachtcn ist, 
so laBt doch die gogenwartigo Entwicklung der Erzeugungs- 
bedingungen eine den steigendon Anschaffungskosten 
der Rohstoffe, Roheisen und Koks, entsprechende Auf- 
besserung der GuBeiscnpreise ais ebenso notwendig wio 
durchfOhrbar erscheinen. Siimtliche Grtippen des Veroins 
werden aufgefordert, in diesem Sinne ehestens einen Be- 
schluB zu fassen.

Zur Lage des Wolframerz- und Wolframmetallmarktes
wird uns geschrieben: „Wolframerz war in den letzten  
drei Monaten nicht unerheblichcn Schwankungcn unter
worfen. Die Preiso bowegten sich zwisehen 30% und 35*4
f. d. Einheit und t  ftlr gutes 65 %igcs Erz und die No- 
tierungen fiir Wolframmctall zwisehen 5,60 und 6,10 Ji
i. d. kg. Es ist eine eigentilmliche Erschcinung, daB 
gegenwartig der Preis fiir Wolframerz in einem auffiilligen 
MiBverhaltnis zu den Preisen des ileta lls stoht. Wolf- 
rammetall wird erheblicli billiger angeboten und verkauft, 
ais es auf Grundlage der heutigen Erzpreise selbst bei sehr 
gtinstigem Eabrikationsverfahren hergestellt werden kann. 
Daraus ist der SchluB zu ziehen, daB zur Zeit der Anfang 
des Jahres herrschenden hohen Wolframerzpreise von den 
Fabrikanton groBo Abschliisse gemacht worden sind, 
und daB ca jetzt Sehwierigkeiten macht, das teure Metali 
unterzubringen, so daB in yielen Fiillen mit erheblichem

Verlustc verkxuft werden dtlrfto. D ie Aussichten ftir die 
Zukunft werdon sehr wesentlich durch die Entwicklung 
der wirtschaftlichen Ycrhaltnisse in Amerika und die Lage 
der Automobiiindustrie beeinfluBt werden, die jetzt 
eino der groBtcn Yrerbraucher yon Wolframstahl ist. Sollto 
die amcrikanische Ernte eine rcichlicho werden, m c yiel- 
seitig angenommen wird, so ist eino Erstarkung des wirt- 
schaftlichen Lebens unausbleiblich, dic in erster Linie der 
Automobiiindustrie zugute kommen wird. Es hat sich fDr 
Wolframerz in den letzten Tagen eine wesentlich bessere 
Stimmung herausgebildet, und man glaubt yielfach, daB 
schon dio nachsten Monate oino erhcblicho Steigerung 
der Preiso bringen worden, dio schlicBlich auch in den 
Notierungen fiir das Metali ihren Ausdruck finden muB.

Vom belgischen Eisenmarkte. —  Aus Brussel wird 
uns unterm 10. d. M. geschrieben: Dic Bcsserung auf dem 
belgischen Eisenmarkte hat sich in den ycrgangenen
14 Tagen fortgesetzt und jetzt fast auf alle Gebiete 
des Marktes Ubcrgegriffen. Die Ubersecischen Vcr- 
braueher, dio gerado in Indicn und Ostasien in den 
Monaten Mai bis Juli eino groBe Zuriickhaltung an den 
Tag gelcgt hatten, sind seit kurzem in groBer Anzahl zu 
ycrmehrtcr AbschluBtiitigkcit iibergegangen und haben 
durchweg recht crhcbliche Auftrage Uberschrieben. Von 
den Vcrbrauohcrn waren hiiufig gem  groBe Postcn mit 
langen Lieferfristen bei monatlichen Verschiffungen 
genommen wordon, dio Mehrzahl der Werke lieB sich aber 
darauf nicht ein. FluB- und SchwoiBstaboiscn notieren 
heute sta tt £  4.18.0 bi« £  5.0 3 £  4.19.0 bis £  5.1.0 fur 
beide Sorten, „Rods“ sind yon £  5.4.0 bis £  5.6.0 auf 
£  5.6.0 bis £  5.7.0 gestiegen. Auf dem Blechmarktcsetzte 
sich der bessere Auftragseingana gleichfalls fort, indersen 
sind die Preise fiir fluBeiserno Grobbleche mit £  5.9.0 bis 
£  5.10.0 unyerandert geblioben. Recht lebhaft gcstaltete 
sich dagegen das Ausfuhrgesehiift in Mittel- und Fein- 
blechen, bei erhoblieben Preisaufbesserungen. So stiegen 
Feinbleche yon '/w** von £  5.17.0 bis £  5.18.0 auf £  5.19.0 
bis £  6.0.0, desgl. von 1j n " yon £  5.15 0 bis £  5.16.0 auf 
£  5.17.0 bis X  5.19.0, desgl. von >/,“ von £  5.13.0 bis 
£  5.14.0 auf X  5.15.0 bis £  5.16.0 f. d. ton ab Antwerpeu. 
ln  den jtlngsten Tagen ist die Preisbewegung etwas ruhiger 
geworden, da man sich den deutschen Notierungen sehr 
genahert hat; dio AbschluBtiitigkcit ist dadurch natur- 
gomiiB etwas scliwieriger geworden. Dio belgischen Werke 
haben wiihrcnd der letzten ftlnf bis sechs Wochen ihre 
Auftragsbestiinde in ganz erheblichem Umfango vcrvoll- 
stiindigt, die Beschiiftigung ist fOr oino geraume Zeit 
gesichert, und man kann mit Ruhe das Anziehen der 
deutschen Ausfuhrnotierungen abwarten. Trotz der bis- 
herigim Besserung hat das bclgischo Stahlwerkscomptoir 
seine Inlands-Halbzeugyreiso fiir das letzto Jahresyicrtel 
unyerandert belassen.

Aetien-Gesellschaft Meggener Walzwerk. Meggen i. W.
—  D as abgclaufeno Gcschiiftsjahr hatte nach dcm Berichte 
des Vorstandes zwar unter yerschiedenen ungtlnstigen Y'er- 
hiiltnisscn zu leiden, dank der durchweg befriedigenden 
Bcschaftigung ihrer Werke erzielte dio Gesellsehaft jedoch 
noch ein yerhaltnismiiBig gUnstiges Ergebnis. An Fertig- 
fabrikaten wurden 25 823 (i. V. 20 284) t im Werte von 
3 740 32S (2 825 545) .K yersandt. Der Gcsamtumsehlag bc- 
lief sich auf 4 056 839 (3 162 225) .K. Die Vcrkaufsprciso 
fiir die Fabrikate des Untomchmens, hauptsiichlich ftir Stab
eisen und Feinbleche, lieBen sehr zu wilnschen Obrig, und die 
ungiinstigen Prcisverhaltnisso wurden nach dem Berichte 
infolge der Halbzeugpreiserhohung des Stahl\verksver- 
bandes fiir das zweite Vierteljahr um 5 Ji f. d. t  noch 
ycrschiirft. Ferner war es fUr die Gesellsehaft ais Mitglied 
der die Ausfuhr pflegcnden Schwarzblechvereinigung yon 
nachteiliger Wirkung, ilaB dic AusfuhrvergOtungen herab- 
gesetzt wurden, obwohl die im Ausland erzielten Preiso 
im Weichen waren; dic AusfuhryergUtung wurde in- 
zwisehen auf den friiheren Satz erhoht. Fiir Vervoll- 
stiindigung der Neuanlagen auf der Abteilung Cnrlshtitte 
und sonstige Bctriebsyerbesserungen wurden insgesamt
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30 614,11 .(( yerausgabt. l)ic  Gewinn- und Yerlustrcchnung 
zeigt einerseits 244 773,42 .11 Fabrikationsgcwinn, ander
seits 107 241,04 JC allgemeino Unkosten und 50 409,61 .li 
Absehreibungen.sodalisiehein Reingewinn von87 122,77Jl 
ergibt. Die Ver\valtung sehliigt vor, hieryon 9 875,09 M 
der Rfleklage und 2 735,80 M dem Dclkrcdcrekonto zu 
flbenreisen, 5000 .11 an Aufsichtsrat und Angcstellte zu 
rergiiten, 1998,28 M dem ArbeiterunterstOtzungsfonds 
zuzufDhrcn, 62 500 .11 (5 %  gegen 0 %  i. V.) Dividendo 
auszuschlltten und 5013,60 .11 auf neue Rechnung vor- 
zutmgui.

Faęoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie., Aktien
gesellschaft zu Kalk. —  Der Aufsichtsrat wird der am
18. Oktober stattfindenden Haiiptyersammlung vor- 
sehlagen, das A k t  i e n k a p i t  a 1 um 1 500 000 .11 
Stammaktien zu c r h ó h c n ,  die allen Aktionarcn gleich- 
inSBig in der Weise angeboten werden sollen, daB auf drei 
alte Aktien, gleichviel ob Vorzugs- oder Stammaktien, 
eine neue Stammaktie entfiillt. Dic neuen M ittel sollen 
zu einer crhcblichen VergroBerung der Betricbsanlagen 
dienen.

Phoenix, Aktien-Gesellschaft fur Bergbau und Hiitten- 
betrieb in Hoerde. —  Dem ausfUhrliehen Berichto des Vor- 
standes iiber das Geschiiftsjahr 1909/10, den wir wegen des 
besehrankteń Raumes nur m it Ktirzungen wiedergeberi 
konnen, entnehmen wir dic folgenden Mitteilungen:

„Das verflossenc Geschiiftsjahr kann man fiir unsero 
Gesellschaft zu den guten rechnen. Trotz niannigfacher 
Stórungen des allgemeinen Geschaftsgangs auf dem Kohlen- 
■Sąd Eisenmarkt haben wir einen etwas gróBeren Absatz. 
unscrcr Erzeugnisse erzielt ais im  Yorjahr, dabei aber 
lincn crheblich gróBeren BetricbsOberschuB. In der 
Eisen- und Stahlindustrie m achte sich im Herbst 1909 
eine Besserung bemerkbar, die langsam, aber stetig  zu- 
nahm, jedoch im Frilhjahr d. J. ins Stocken gerict. 
Zu dieser Bewegung trug wesentlich die anfangs Sep- 
teraber 1909 erfolgte Yerstandigung zwischen den Stab- 
eisenwerken bei, welche eino Begrenzung der End- 
termine fiir Yerkaufo yorsah und daran ansehlieBend 
bald auch die Festsetzung von Mindestprciscn zur Durch- 
fiihrung brachte. Die guten Erfolge im Stabeiscngesehiift 
veranlaBten auch dic Grobblechwerke zu Beratungcn tllłer 
einen ahnlichen ZusammenschluB mit dem Ergcbnis, daB 
Anfang Noyember 1909 eine Grobblech-Vereinigung auf 
gleicher Grundlago zustandc kam. Diese Vercinigungen, 
die neuerdings bis 1. April 1911 verlangcrt wurden, haben 
es ermoglicht, allen ungiinstigen Einwirkungen zum Trotz 
ein weiteres Sinken der Preise zu verhindern und im weite
ren Verlauf des Gesclmftsjahrs maBigc Preiserhohuhgen 
durchzusetzen und durchzuhalten. Im Frtihjalir 1910 ge- 
staltcte sich die Gesamtlagc wieder ungflnstiger. Der 
teurc Geldstand, der Bauarbeiterausstand und die Rflck- 
sehluge in der amerikanisehen Eisenindustrie vcranlaBtcn 
tlen Handel zu weitgehender Zurtlekhaltung. Olinc den 
erwahnten ZusammenschluB der Werke zu Preisyer- 
einigungen wiire voraussiehtlich die fruhero Prcisschleuderei 
"ieder eingetreten, obwohl die Werko ausnahmslos noch 
Uber ansehnliche Auftragsbestiinde vcrfilgten, und Aus- 
fUlirungs-Auftrage, besonders in Stabeisen und Blechen, 
wahrend des ganzen Jahres nach wie vor flott cingingen. 
Der inliindiscbe Verbraueh an Roheisen nahm seit dem 
letzten Herbst zu, und die Preise konnten eino geringe. 
Aufbcsserung erfahren. Auch die Ausfuhr yon Roheisen 
"ar groBer ais im Vorjahr. Der Stahlwerksverband setzte  
im Inland und Ausland erhebliche Mcngen Halbzeug ab. 
In Tragern war der Absatz entsprechend der wenig leb- 
haften Bautatigkeit durchweg geringer. Indesscn machte 
sich der langwierige Bauarbeiterausstand hinsichtlich der 
Beschaftigung der Werke in Tragern weniger ftihlbar, ais 
z u T o r  angenommen wurde. In der Herstellung voń Eisen- 
bahnschicncn muBtcn trotz der ungcwohnlich groBen 
roni Verband hereingeholten Ausfulirmengen Einschrtin- 
kungen Torgenommen werden, weil die Bestellungen der 
inlandisehen Eisenbahnen auf das iiuBerstc besehriinkt

^-urden. In allen sonstigen dem freien Verkauf unter- 
licgendcn Erzeugnissen der Eisenindustrie haben wir 
genUgend Bcschaftigung gehabt. —  Von der Besserung 
in der Eisenindustrie war im Absatz des Kohlensyndikats 
wenig zu spUrcn. Die Erklitrung hierfiir liegt- wohl zum 
Teil in dem schlechtcn Absatz an Hausbrandkohlen im 
letzten ungcwohnlich milden Winter, mehr noch in der 
zunehmenden Eórderung der auBcastehenden Zcchen, 
welche ihre Erzeugnisse bei geringer Unterbietung der 
Syndikatsprciso g latt absetzen konnen. Wir haben zwar 
auch eine Anzahl yon Feiersehichten cinlegen mtissen, 
konnten aber unseren IUlttenTcrbraueh in hoheretn 
Mafie aus cigener Fordcrung decken, so dafi dio Gesamt- 
forderung unserer Zcchen die des Yorjalires noch iiber- 
stcigt. Fjlłr unscre neuen Kokereianlagcn auf dom Schacht 
W estende IV (Kampschacht) bcMilligtc uns das Kohlen- 
syndikat eine Mehrbeteiligung in Koks von 100 000 t. —  
Abgcsehen von der Griindung der Yercinigungcn fiir 
Stabeisen und Bleche fanden bereits allgemeino Vorver- 
handlungen wegen der NeugrOńdung des M itte 1912 ab- 
laufenden Stahlwcrksycrbands und des m it SchluB des 
Jahres 1915 sein Ende errcichenden Kohlensyndikats 
sta tt. Die Bestrebungen, ein deutsches Roheisensyndikat 
auf neuer Grundlago zustande zu bringen, sind nach 
langwierigcn VTerhandlungen Ende Juli d. J. aufge- 
geben worden. Unmittelbar daliach erfolgte abr-r eino 
Vcrstandjgung der Mehrzahl der Wcrke iiber einen ge- 
meisamen Roheisenvcrkauf. Zu gleicher Zeit fanden 
ausgedelmto Vcrhandlungen iiber den Ausbau der be- 
stohenden Stabeisen - Vercinigung zu einem Stabciscn- 
Verband statt. Bisher gelang es nur, die Prelsyereinigung 
fiir Stabeisen bis Ende Marz 1911 zu ycrlangern iintl dureh 
Erhebung einer Abgabo vom Gesamtyersand fiir dio 
Unterstiitzung und Forderung der Ausfuhr auszubauen. 
Der A\'alzdraht-Vcrband besteht yorliiufig bis Ende 1911, 
unter bestimmten Voraussetzungcn bis Ende 1912. Die 
Konventionen ftir den Absatz yon yerfeinertem Draht 
im Inland unii Ausland haben sich bisher haltcn konnen. 
Der StahlformguB-Verband ist Ende Juni d. J. aufge- 
lost worden. Eine nennenswerte Ycrandcrung der Preiso 
ist dadurch bis jetzt nicht eingetreten. Die Ammoniak- 
Vcrcinigung, die Benzol-Vereinigung und die Tecr-Ver- 
kaufs-Ycrcinigung sind bis Endo 1915 ycrlangert worden. 
Wir sind mit den Erzeugnissen unserer Abteilungen 
Hoertle, Ruhrort und Bergwcrksyerwaltung an Ammoniak, 
Benzol und Teer diesen Vereinigungen bcigctreten. —  
An der BrOsseler Wcltaus-stellung haben wir uns nur mit 
einigen Spezialerzeugnissen boteiligt, weil in Belgicn kaum 
ein neues Absatzgebiet fiir unscre Erzeugnisse zu gewinncn  
ist. Um so umfangreichcr haben wir dagegen die Inter
nationale Eisenbahn- und Ycrkehrsmittci-Ausstellung in 
Buenos Aires besehickt, weil Argcntinien infolge seiner 
wirtschaftlichcn Entwicklung, mit weleher der Bau yon 
Eisenbahnen und dic Yerwendung yon Maschinen jeg- 
licher Art Schritt gehalten hat, ein gilnstiges Absatzgebiet 
ist und noch lange bleiben wird. —  Das Puddelwcrk in 
Hamm nebst zugehorigen Stab- und Luppenwalzen haben 
wir im Mai d. .1. stillgclegt, weil dic Fabrikatión des 
SchweiBeisens nicht mehr lohnte. Zu Beginn des neuen 
Geschaftsjahrs wurde dio neben dcm Puddelwcrk gelegene 
alte FeinstraBe auBer Betrieb gesetzt und m it dem Ab- 
bmch der Anlage begonnen. Infolge des besseren Ge- 
schaftsgangs konnten die beiden im vorigen Jahr still- 
gelegtcn Hochofen in Duisburg-Kuhrort und Bcrge- 
borbcck wioder angcblasen werden. Der Betrieb der 
Werke yerlief ohne wescntliche Storung. In dem Bleeb- 
walzwerk der Abteilung Nachrodt entstand am 5. April 
cl. J. ein Brand, dureh welchen 4 Blcchwalzen langere Zeit 
auBćr Betrieb gesetzt wurden. Mit dem Wiederaufbau des 
Gcbaudes in Eisenfachwerk mit eisernem Dach ist begonnen 
worden."

Ueber die einzelnen Betriebsabtólungen geben wir 
aus dem Berichtc noch folgendes wieder: D ie K o h l e n -  
z e c h e n der Gesellschaft (Nordstem , Holland, Graf 
Moltke, Westende und Hoerdcr Kohlenwcrk) forderten
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A btellun"

Rohstnhl (1) 
bezw. Luppcn (2)

t

W alzfabrikate , 
Sehm lfdcstucke 

Kudsiitzc, Stahlform - 
guO usw. 

t

F.!xcuguB

t

J90U/10 iws.roa 1909/10 1908/09 1909/10 1903/09

H o erd o ...............................
Duisburg-Ruhrort . . .

(1) 590 G09 
(1) 426 070

543 959 
393 562

479 537 
293 421

442 331 
203 838

12811 
8 921

12 593 
9 304

Insgesamt (1) 1016679 937 521

H a m m ...............................
Lippstadt ......................
B e l e c k e ...........................
Nach rod t ...........................

(2 ) 6 888 
(2 ) -

(2) 7 731

11 099 
400

7 489

140 117
29 684 

5 775 
44 746

140 830 
29 298 
5 928 

41 981

1 671 

1 118

1 932 

1 086

1 nsgesamt (2) 14619 18 988 993 280 924 206 24 521 24 915

insgesamt 4 637 437 (4 337 522) 
t Kohlen. Abgesetzt wurden 
von diesen Mengen 4 fi 4 3 932 
(4 313 328) t, und zwar wur
den 2 126 231 (2 074 471) t  
an das Kohlen-Syndikat ge- 
liefert oder im Landdobit 
und an Bcamto und Arl>eiter 
der Gesellschaft abgegebcn, 
wahrend 2 517 701 t  ftir dio 
eigenen Hiltten yerwendet 
<xler in den eigenen Zechcn,
Kokereien und in der Brikett- 
fabrik verbrauoht wurden.
M e Kokserzeugung (auf den 
Zechen Holland, Graf Moltke,
W cstende, dem Hocrder und 
dem Dortmunder Hochofen- 
werke, derllU tte in Duisburg- 
Ruhrort und den Eisenhtitten Bergoborbeck und Kupfcr- 
dreh) betrug zusammen 1 248 138 (1 147 060) t, von denen 
357 104 (354 128) t an <las Kohlen-Syndikat und 905 008 
(785 871) t an dic eigenen lltitten  der Gesellschaft ge- 
liefert wurden, AussehlieBlich auf Zeche Holland wurden 
ferner 75 830 (06 381) t Briketts hergestellt und m it Aus- 
nahme von 20 373 (2595) t, die an die eigenen Werke ab- 
gegeben wurden, ebenfalls an das K ohlen-Syndikat ge- 
lietert. An Ncbencrzcugnissen wurden (auf den Zechen 
Holland und Graf Moltke sowie den Kokereien des Hocrder 
und des Duisburg-Ruhrorter Hoeliofenwerkes) gewonnen: 
21815  (18 172) t Teer, 11 488 (9125) t  schwefelsaures 
Ammoniak, 1641 (1150) t liohbenzol, 1330 (966) t gereinig- 
tes Benzol, 6990 (6663) t Brikettpech, 685 (376) t Roh- 
Sohentnaphtha, 361 (186) t gcreinigte Solyentnaphtha, 
3480 (3166) t Teerolc, 827 (904) t Roh-Naphthalin und 
253 (303) t Roh-Anthrazen. AuBerdem stcllten die Ring- 
ofenanlagen der Zechen Nordstcrn, Holland und Graf 
Moltke 14 667 035 (14 003 510) Ziegclsteine her. Dio 
durehschnittliche Anzahl der auf den Zechen, in den  
Kokereien, der Brikcttfabrik, den Ziegeleien usw. unter 
und tiber Tago beschiiftigten Arbeiter belief sich auf 
17 133 (16 892) Mann. Von den E i s e n s t e i n  - 
g r u b e n  und K a 1 k s t c i n f e 1 d e r n forderto Grubo 
Karl Lu eg m it 410 (410) Arbeitern 440 447 (380 669) t  
M inette, und 16 357 (5739) t Kalkwacken, Grube Stein
berg mit 152 (161) Arbeitern 170 S40 (169 151) t  Minette 
und 3545 (3552) t Kalkwacke. Yon der Mincttc wurden 
304 957 (280 296) t an die Phocnixwerkc geliefert. Auf 
Grubo Reichsland, ilic 494 (460) Arbeiter beschiiftigtc, 
wurden 596 826 (554 339) t Minette gefordert; hierron 
wurden 199 658 (174 185) t an dic Phoemxwerkc geliefert.
—  Das Betriebsergebnis der 11 o c h o f e n w e r k e der Gc- 
sellsehaft ist aus folgender Zusammenstellung zu ersehen:

Das Thomascisen wurde ausschlieClich in den eigenen 
Stahlwerken yerwendet. An fltissigem Roheisen ver- 
arbeitete das Stahlwerk in Hoerde 323 661 (326 111) t, 
das in Duisburg-Ruhrort 295 665 (27S 914) t. Das GicBerei- 
roheisen wurde zum groBten Teil an die Kundsehaft ycr- 
kauft, die auch einen Teil der Stahlerzeugung erhiclt. 
Dic Obrigen Mengen dieser Eisensorten wurden den cige- 
nen Werken zum Selbstyerbrauch zugefiihrt. D ie Zahl

der durchschnittlich in den Hochofenbetrieben (neEąt 
Zubehor) beschiiftigten Arbeiter betrug insgesamt 2655 
(2653) Mann. —  Die Rohstahlerzeugung der S t a h l -  
w e r k e  an Thomas- und Martinstahlblocken, an Stahl- 
formguB und Tiegelstahl, die Erzeugung der P u d d e l -  
w e r k e ,  der E i s c n g i e B c r e i e n ,  der W a l z - ,  
H a m m e r -  und P r o B  w e r k e  sowio der W e r k - 
s t ii 11 e n ergibt sich aus der yorstehenden Ucbersicht. 
In obigen Ziffern sind auch die Halbzeuglieferungen 
yon Hoerde und Duisburg-Ruhrort fur den eigenen Be
darf der Werke der Abteilung Westfiilischc Union mit 
223 221 (213 761) t  enthalten. Dio durehschnittliche 
Gesamtzahl der Arbeiter, die wahrend der Bericlitszeit 
in den genannten Betrieben bcschiiftigt waren, belief sich 
auf 13 452 (13 230).

Von X e u b a u t  e n und B  e t r i c b s v e r b e s s e - 
r u n  g e n  erwahnen wir nach dem Berichte u. a., daB 
auf dem Hoerder Hochofenwerke dic neue Koksofen- 
gruppe von 60 Oefen mit Nebenproduktcngewinnung im 
Noyember 1909 in Betrieb genommen wurde. Zur Ver- 
wertung der Abhitze der Kokerei wurdo eine Dampfturbine 
m it Dynamo yon 3000 KW  Lcistung aufgestcllt. Auf der 
Hochofenanlago zu Duisburg-Ruhrort wurde mit der 
Eundamentierung des neuen Hochofens VII begonnen. 
D ie zweite Gruppc der Koksofcnanlage mit Gewinnung 
der Nebenprodukto wurde ani 11. Oktober in Betrieb ge
nommen. Mit dem Bau einer weiteren Gruppe wurde 
M itte Juni begonnen. Bei den Hochofen in Kupfcrdreh 
wurden mit der im Laufc des Jahres crfolgten Inbctrieb- 
setzung der neuen Forderanlagc dio Neubauten zur yollen 
AusrBstung des Werkes fiir den Hetrieb zweier Oefen 
beendet. Im Thomas werk zu Hoerde wurden groBere 
K onyertcr eingebaut und die Roheiscnzufuhr durch Ein- 
bau eines Laufkrans vor den Konvertern yerbessert.

In Duisburg-Ruhrort wurde 
ein neuer Roheisenmischer 
yon 500 t Inhalt ani 3. Juli 
d. J. in Betrieb genommen; 
der zugehorige zweite Mi- 
seher yon derselben GroBe ist 
im Bau begriffen. Dio Kupol- 
ofen zum Umschmelzen des 
Roheisens wurden abgebro- 
chen, in der neuen Mischer- 
lialle wieder aufgebaut und 
mitSchragaufzugcn y ersehen; 
zwei neue Turbinengeblase 
fiir die Kupolofen wurden 

aufgestcllt. Mit dem Bau des neuen Martinwerks wurdo 
im Herbst 1909 begonnen; bisher wurden der wesent- 
lichsto Teil der Gleisanlago sowie die Laufkrananlage 
ftir die Scbrottplatze und ein Teil der eigentlichcn GieB- 
halle fertiggestellt. Der Bau des zweiten Blockwalzwerkes 
fiir die Abteilung Hocrder Verein wurdo energiseh be
trieben; das elektrisch angetricbenc Walzwerk wird in der 
ersten Halfte des neuen Geschaftsjahres in Betrieb kommen.

Ablcllun £
Hochofen 

Im Betriebe
Krzeugtes Thoiras- 

ei«cn 
t

Kratcugtes Stahleisen,
ClieBereiełsen usw.

Ł
1 1909,10 1908/09 1909/10 j 1908/09 1909/10 | 1908/09

H oerd e...............................
1 _ O 5 370 172 369 100 _ _

Duisburg-Ruhrort . . . 5,3 5,7 334 115 320 014 — —
B ergeborbeek .................. 1,25 1,6 29 365 1 78 45 193 ; 75 782 i
D o r t m u n d ...................... 1 2 2 62 348 j 50 077 54 655 59 446 j
K upfcrdreh ...................... l 1 —  : “ 30 386 31431

Insgesamt 14,55 15,3 796 004 739 869 130 234 166 659
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Im AnsehluB an den PreBbau soli eino Wassergas- 
SchweiBerei mit Wellrohrwalzwcrk errichtet werden. 
In Ruhrort kam dio 10 000 VoIt-Kraftstation in der 
Wasehkauc des Kampschachtes im Dezember in Betrieb.

Yon a l l g e m e i n e n  A n g a b e n  mochton wir 
an Hand des Bcriehtes noch folgcndes m itteilen: An 
Hilttenwcrkscrzeugnissen wurden 1 1(54 294 (1 007 250) t  
mit einem Rechnungswerto von 13G 047 089 (125 254 496).« 
versandt; in diesen Ziffcrn sind 317 301 (271 902) t  
im Wcrte von 27 381 140 (24 200 901) JC enthalten, dio 
an die eigenen Werke der Gesellschaft geliefert wur
den. An Eisenbahnfrachten wurden allein 13 490 784 
(11 849 002,10) .11 verausgabt. Auf samtlichcn Werken 
und Zechen des Phoenix wurden durchschnittlich 1373 
Bcamtc und 33 541 Arbeiter besehiiftigt. D ie Beitriigę 
der Gesellschaft zu don yerschiedenen gesetzlichcn Ar- 
beitervcrsicherungs - Einrichtungcn beliefen sich auf 
3 455 403,25 (3 2S.3 053,43) .f i, dic Staats- und Gomcinde- 
steuem auf 2 527 552,94 (2 115 770,50) JC. AuBerdem 
wurden an Bergwerksstcuern fiir don Herzog von Arcnbcrg 
173 127,52 JC ontrichtet. Aus den Bcstiinden zur Unter- 
stiitzung von Beamten und Arbeitern utul deren Familien 
sowie fiir sonstige wohltatige Zwceke wurden 90 702 M 
aufgewcndot und zur Beamten-Pensionsknsso 04 585,24 JC 
beigeśteuert. Der Grundbesitz des Phoenix umfaBte am 
30. Juni d. J. 1139 ha 37 a 7 qm, wahrend bei don lliittcn- 
werken und Zechen zurzeit 1248 (1239) Wohnhiiuser mit 
4430 (4381) Dicnst- und -Mietwohnungen yorhąnden sind.

Die G e w i n n - u n d  V c r 1 u s t r o c h u u n g 
zeigt boi 3 539 478,30 JC Vortrag und 30 145 934,20 JC 
lletriebsiiberschuB nach Abzug von 10 888 101,90 JC Ab- 
schreibungen einen Roingowinn yon 22 797 310,72 ,K. Die 
Verwaltung schlagt vor, yon diesem Betrage 2 000 000 M 
noch besonders abzuschreiben, 100 000 JC dem Vcr- 
filgungsbestande, 200 000 JC der Beamten-Pensionskasso 
und 300 000 JC der Rticklagc fiir Bergschiiden zuzuftlhren, 
1 53S 048,31 JC ais Gewinnantcile an Aufsichtsrat 
und Yorstand zu yergtlten, 15 000 000 JC ais Dividendc 
(15 % gegen 9 % i. V.) auszuschtlttcn und endlieh 
3 058 002,41 JC auf neue Reehnung yorzutragen.

Fortschritte der Elektrostahlerzeugung in RuBland. —  
Auch die russische Eisenindustrie nimmt jetzt die Elektro- 
stahl-Erzeugung enorgisch auf. Nachdem im Mai d. J. 
der erste Elektrostahlofen in  RuBland, ein 3*4 t-Heroult- 
Ofen, auf dcm Obuchoffschcn Stahlwerk bei St. Pcters- 
burg in Betrieb gesetzt worden ist, haben zwei weitero 
bedeutendc russische Werke, und zwar die in der Niiho 
von Nislmi-Nowgorod gelegene A. G. der Eisen-, Stahl- 
und Mcclianischen Werke in Ssormoyo und dio Socićte 
tićnćrale des H auts Fourneaux, Forges et Acieries en 
Russie, deren Werk in Makievka im Donetz-Kevier liegt, 
eine Lizenz fUr die AusObung des Elektrostahlyerfahrens 
Hćroult-Lindenberg von der EigcntOmerin der Patentc, 
der Elektrostahl G. m. b. H. in Remscheid-Hasten, er- 
worben. Auf beiden Werken gelangt zunachst je cin
3 t-Ofen zur Herstellung yon StahlformguB und Qua- 
litatsstahl zur Aufstellung.

The Republic Iron and Steel Company, Pittsburg,
Pa. — Nach dem Geschaftsberichte* erzielte die (iescll- 
schaft in dem am 30. Juni abgelaufenen Bctriebsjahre 
nach Abzug yon 1 274 580,31 8 fiir Instandhaltung der 
Anlagen unter Einrechnung yon 154 008,87 $ Einnahmen

* Auszugsweise wiedergegeben in „The Iron Age“ 
1910, 8. Sept., S. 550/2.

aus Zinsen und Diyidenden oińen UcbcrscliuB yon
4 227 308,90 $. Von diesem Betrage sind fiir Abschroi- 
bungen usw. 901 847,09 S, fdr Schuldyerschroibungs- 
zinson 422 000,40 S und fiir Dividende auf <lic Yorzugs- 
akticn 1 009 795,75 S zu kiirzen, wahrend anderseits 
der UebcrscbuB aus dom Vorjahre m it 5 920 535,15 $ 
hinzukommt, so daB sioh am 1. Juli d. J. ein Gesamtiiber- 
schuB von 7 153 054,81 S ergibt. AuBerdem werden noch 
fiir Gy, % Diyidcmle auf Vorzugsaktien 1 378 140,75 $, 
fiir Kosten bei Neuausgabe yon Schuldyersehręibungon 
und Vorzugsaktien 705 902,23 S und fiir Bergworks- 
abgaben 54 951,29 S zurOokgestęllt, mithin yerbleibt 
ein ReindbcrschuB yon 4 954 000,54 §• Eur Diyidenden  
sind 2 902 915,41 $ ycrfOgbar. Dic Rohcisenorzeugung 
der Gesellschaft belief sich im Berichtsjahre auf 800 005 t 
gegen 089 600 t  im Vorjahre. Von den Bcsscmerstahl- 
workeil wurden 092 794 (491 105) t  iiliicke und 010 235 
(434 371) t Knilppel, Brammen und Platinen erzeugt. 
An Fertigfabrikttten und Halbzeug wurden 840 755 
(574 193) t hergestellt. Die Eisenerzforderung des Untcr- 
nchmens stellte sich auf 2 083 028 (1 474 657) t. An un- 
erledigten Auftriigen waren am Schtusso des Berichts- 
jahres 84 232 (95 755) t Roheisen und 347 357 (398 699) t 
Fcrtigfabrikate und Halbzeug yorgemerkt.

Fabrikatlonspramlen in Kanada. .... Die Dauer der
auf Grund des Gcsotz.es yom 27. April 1907 fiir dic Her
stellung von E i s e n  z u r  D  r a h t f a b r i k a t i o n 
gewiihrten Priimio, fiir dic im Gesetze keine Ablaufsfrist 
yorgesehen ist, ist nun mehr gesetzlieh dabin gcregclt 
worden, daB sie mit dcm 1. Juli 1911 ablauft.

Fórderung der Eisenindustrie Braslliens.* Um dio 
Eisenindustrie Brasiliens zu fordern, will die Regicrung 
soiohon Untcrnehmungeu, dic Hoehofen fiir das Schmclzon 
von Eisenerz errichton, Einrichtungcn fOr die Rohcison- 
orzcugung und AYoitorverarbcitung treffen und Maschinen 
fiir dic Herstellung von Blcehen, Stabeisen und sonstigen  
Eisen- und Stahlerzeugnisscn aufstcllen wollcn, folgende 
Yergfmstigungcn cinraumeri: FrachteifmaBigung ftlr Roh- 
stoffe und Fertigerzeugnisse auf den Bundesbahnen auf 
folgender Grundlage: Ftir Kohlen, Koks und anderes
zur Eisenorzcugung und Weiterverarbeitung notwendiges 
Materiał sind 8 reis, ** fiir Roheisen in Masseln sowio fiir 
Rohblocke 12 reis und fiir Eisen- und Stahl in fertigom  
oder halbfertigom Zustande 14 reis f. d. tkm  zu zahlen; 
Befreiung yon Ycrlirouchsabgaben und Zollabfertigungs- 
gebiihrcn fiir alle Jlaschinen, Apparate und sonstiges in 
den Werken notwendiges Materiał; ErmiiBigung der 
Dockgobiihren fiir Kohlo und Erz. Dio Untcrnehmungeu 
sollen ferner das Yorrecht haben, Kais, Briicken, Docks und 
andere Einrichtungcn fiir die Beforderung von Krzen und 
sonstigem Materia! yon und zu den Werken sowie Yer- 
bindungsbahnen zwischen den Gruben oder Hochofcn 
und den Bundesbahnen zu bauen; besondere Erleichte- 
rungen sind fiir dio UcberfUhrung des Materials bei Bahnen 
yersehicdener Spurweito yorgesehen. D ie Regicrung be- 
h jlt  sich anderseits das Recht yor, dic Einrichtung von  
besonderen Abtcihingen fiir Kricgsmatcrial zu yerlangcn 
und die Werke zeitweise unter ihro Aufsicht zu nehmen. 
Eine Frist fiir die Errichtung und Ausstattung der Werke 
soli noch festgesetzt werden.

* „The Enginoering and Mining Journal11 1910,
13. Aug., S. 330.

** 1 reis ungefa.hr 2,2924 JC; der Kurs unterliegt 
steten Schwankungen.

Y ere in s -N ach rich ten .
Vcrein deutscher Eisenhiittenleute.

Die Sonntagsruhe in den Martinwerken.
Auf die gemeinsame EingaU^ * des Vereins deutscher 

Łisen- und Stahlindustrieller und des Vereins deutscher 
Eisenhiittenleute hat der Herr Minister fiir Handel

* „ S ta h !  u n d  E ise n 4* 1910, 4 . M ai, S . 743/751.

und Geuerbe nachfolgenden ErlaB an die Herren Re- 
gierungsprdsidenten unter dem 7. September d. J . ge- 
richtet:

„Aus den auf meinen f>ia(3 vom 13. Mai d. J. (III.  
34G1) erstatteten Berichten ist iibtT die gegen wartige Iiege. 
lung der Sonntagsarbeit in den Martinstahłwerken fol. 
gendes zu entnehmen:
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Von den Ausnahmebestimmungen, die der Bundesrat 
auf Grund des § 105 d der Gewerbeordnung erlassen liat 
(Bekanntmaehung des Reichskanzlers vom 26. April 1899
—  Roiehs-Gesetzblatt S. 271), insbesondere von der Ver- 
gQnstigung einer nur zwolfsttlndigen Betriebsndie fiir 
sólehe Werke, in welchen regelmaBig in mehr ais 2 Schichten 
gearbeitet wird, inaehen die Martinstahlwerke, die wohl 
nirgends m it mehr ais zwei Schichten arbeiten, keinen Ge- 
brauch. Sie haben also gemiiB § 105 b Abs. 1, lotzter Satz, 
der Gewerbeordnung an Sonn- und Fcsttagcn eine 
24sttindige, spatestens um 6 Uhr morgens beginnende 
Betriebsruhe einzulialten und regeln dementsprcchend 
den Betrieb im allgcmeinen ao, daB dic letzte Charge vor 
Sonntag frilh 6 Uhr abgortoeben wird, und daB zwischen 
dcin Kinstellen des Betriebes am Sonntagmorgen und dem  
ersten Abstic.h am Mont-agmorgen mindestens 24 Stunden  
liegen. Das Besehicken der Oefen, dio nach Becndigung 
der sonntaglichen Betriebsruhe abgestoehen werden sollen, 
findet in der groBen Mehrzahl der Betriebe schon v o r 
Becndigung der sonntaglichen Betriebsruhe und zwar so 
friihzeitig sta tt, daB der erste Abstich móglichst bald nach 
Becndigung der Betriebsruhe erfolgen kann. Von den 
Bctricbsleitern und fast allen Aufsiehtsbchordcn wird 
die Ansicht yertreten, daB dieses Besehicken der Oefen 
v o r Becndigung der Betriebsruhe ais eine Arbeit zu gelten 
habe, von welcher die Wiederaufnahme des v o 11 e n 
Betriebes abhangig ist, und daB es deshalb nach § 105 a, 
Abs. 1, Ziffer 3, a. a. O. ohne weiteres wahrend der sonn- 
tijglichen Betriebsruhe vorgenommen werden dtirfc. 
D i e s e  G o s e t z c s a u s 1 e g  u n g  w i r d  i m  a 11 -
g, c m o i n e n a i s  z u t r e f f o ii d z u e r a c h  t e n ,  
das vor Ablauf der sonntiiglichcn Betriebsruhe statt- 
findende Besehicken der Oefen also i n d e r  R e g e 1 
nicht zu beanstanden sein, sofern nur zwischen dem Ein- 
stellcn des Betriebes am Sonntagmorgen und dem ersten 
Abstich am Montagmorgen mindestens 24 Stunden 
liegen, und sofern den wahrend dieser Betriebsruhe be- 
schiiftigten Arbeitern mindestens die im § 105 c Abs. 3 
vorgeschriebenen Ruhezeiten gewahrt werden. Indessen 
w ild yon cinzelncn Bcriehterstattern mit Recht darauf 
hingewiesen, daB sich in Ausnahmefallen —  unter be
sonderen Bctriebsrerhaltnisscn —  die Wiederaufnahme 
des vollen werktagigen Betriebes ermoglichen liiBt, ohne 
daB die Oefen schon wahrend der rorhergehenden Be- 
triebsruhe beschickt werden miiBten, daB also dieses 
Besehicken der Oefen wahrend der Sonutagsruhe zwar 
in der Kegel, aber doeh nicht ausnnahmslos nach 
§ 105 e, Abs. 1, Ziffer 3, zuliissig ist .

Ich ersuehe Sie, dio Gewerbeaufsichtsbeamtcn ge- 
falligst mit entsprcchenden Weisungen zu yerselien.

gez. S y d o  w.

Der Verein hatte die Freude, in der vergangenen 
W oche nicht weniger a!s drei seiner Mitglicder zum  
70. G e b u r t s t a g e  begltickwtinsehen zu konnen. Am
4. September d. J . blickte das Yorstandsmitglicd des 
Yereius,

Geh. K om m erzienrat H. L u  e g . M. d. H.,
Dusseldorf, auf die 70. Wiederkehr seines Geburtstages 
zuruck. Der Vercin uberreichto aus diesem AnlaB eine 
kflnstlerisch ausgestattete Gliiekwunschadresse, in der die 
unermildliche Tiitigkcit des Jubilars in zahlreichen wirt
schaftlichen und technischen Vereinen sowie im kommu- 
ńalen und parlamcntarischen Leben hervorgehoben und 
auf seine erfolgreichen Bemuhungen um den Aufscliwung 
des rheiniseh-westfalischen Kunstgewcrbes und Hand- 
werkes hingewiesen wurde. „Durch Begriindung und 
Fiihrung des Vereins deutscher Jlaschinenbau-Anstalten“ , 
so fuhrt die Ailresse wortlich aus, „haben Sie die gemein- 
samen Bestrebungen in diesem wichtigen Industriezweig 
zusammengefaBt und in geordnete Bahneu gelenkt. Aber 
besonderes und dauerndes Verdienst haben Sie sich durch 
die Industrieausstellungen in Diisscldorf in den Jahren 
1880 und 1902 erworben, dio aus Ihrer In itiatire ent-

standen sind und dereń erfolgreichc Durchfilhrung unter 
Ihrem Vorsitz und m it Ihrer unermtidlichen nachhaltigen 
Arbeit und dureh Ihr anfeuerndes Beispiel gesehehen ist.“ 

Geh. K om m erzienrat 2Sr.=3ufl,. h. c . E r n s t  S c h i e B ,  
Dusseldorf, konnte am glciehcn Tagc scinen 70. Geburts- 
tag fciern. Der Vercin sandtc cin lierzliohes Gliickwunsch- 
telcgramm, in welchem dic Verdicnstc des Gcfeierten 
um den deutschen Werkzeugmaschinenbau dankbar 
anerkannt werden und dem Wunsche Ausdruck gegeben 
wird, daB dem Jubilar noch viclo ungetriibte Jahre zu 
weiterer fruchtbarer Arbeit beschieden sein mogen.

Scinem altcn, treuen Jlitgliede
Geh. K om m erzienrat J u l i u s  W e b e r ,  

Duisburg, der am 13. Scptemlier sein 70. Lebensjahr be- 
ginnen konnte, iibcrmittelto der Vcrein tclcgraphisch 
dic herzlichsten Gliiek- und Segcnswiinsche.

Fiir die V ereinsbib liothek sind ein gegan gen :

(Die Einsender sind durch * bozelchnct.)

Ilerichl iiber das 3. Studienjahr, 1909— 1910, [des] Kgl.
Bayer. Technikum[s]* in Nurnberei. Niirnberg (1910). 

S l a l e y k a ,  K .: Ęlektrizitat im Ilutlenuesen. Vortrag, 
gehaltcn auf dem Intcrnationalen KongreB, Diisscldorf 
1910. O. O. u. J. [Siemens-Schuckertwerkc*.]

Vgl. „Stahl und Eisen" 1910, 31. Aug., S. 1527. 
Materiahorschriflcn [des] Germanischen Lloyd. 1910. 

Rostock i. Jl. (1910). [Schulze & Willemscn*, Diissel- 
dorf. ]

Programm der Kóniglichcn Bergakademie* in  Berlin fur 
das Studienjahr 1910— 1911. Berlin (1910).

Programm der Kónigl Sachs. Bergakademie* zu Freiberg 
fiir das Studienjahr 1910— 1911. Freiberg 1910. 

Programm [der] K . K . M ontanistische[n] Ilochschule* in 
Leoben jur das Studienjahr 1910— 1911. Lcoben 1910. 

Programm der Kónigliehen Technischen Ilochschule* zu.
Aachen jur das Studienjahr 1910/1911. Aachen 1910. 

Programm [der] Kóniglichefn] Technische[n] Ilochschule* 
zu Berlin jur das Studienjahr 1910— 1911. Berlin (1910). 

Programm [der] Herzoglichc[n] Tcrhnischefn] Ilochschule* 
zu Braunschwcif) fur das Studienjahr 1910— 1911. Braun- 
schweig 1910.

Programm [der] Kóniglichcfn] Technische[n] Ilochschule* 
Danzig fiir das Studienjahr 1910— 1911. Danzig 1910. 

Programm derGrojSherzoglichc[n]  Technischefn]  Ilochschule* 
Darmstadt jiir das Studienjahr 1910— 1911. Darmstadt 
(1910).

Programm der Kónigliehen Technischen Ilochschule* zu 
Hańnótier jiir  das Studienjahr 1910— 1911. Hannorer
1910.

Protokoll uber dic Haupluęrsammlung [des] Damp/kessel- 
Uebericachungs-Verein[s]* zu Hagen i. !(’. ton i 21■ April
1910 nebst Bericht iiber das Etatsjalir 1909. O. O.  (1910).

Aenderungen in  der M itgliederliste.
Bossę, Rudolf, Direktor, Hannorer, Gretchenstr. 20. 
llo tm , Michael, Ingenieur, Hochofenchef der Hiitte 

Kadiewka, Kadiewka, Gour. Jckatcrinoslaw, RuBland. 
Jeller, Josef, Oberingenieur der W itkowitzer Bergbau- u.

Eisenh.-Gcwerkschaft, W itkowitz, Miihren.
Klug, Hans, Ingenieur, Duisburg, Josephplatz 2.
Sellge, F ritz, Oirektor u. steliV'. Vorstandsmitglicd der 

Deutseh-Luxemb. Bergw. u. H iitten  A. G., Differdingen, 
Łuxemburg.

Vogler, Albert, Direktor u. Stelle. Vorstandsmitglied der 
Deutsch-Luxemb. Bergw. u. H iitten A. G., Dortmund, 
Kaiserstr. 67.

N e u e  M i t g l i e d e r .
Bertuch, Ernst, Teilh. d. Fa. Bertuch & Co., Cóln, Bisehofs- 

gartenstr. 24.
Dressen, Hermann, Ing., Betriebsleiter der Aplerbeckcr 

H iitte, Abt. GieBerei, Aplerbeck.
Kallmeier, Ludwig, Prokurist d. Fa. Bertuch & Co., CSSln. 

Yolksgartenstr. 17.


