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Hoehofen Bauart Burgers.
I  jie  Erscheinuiig, daB in den Yereinigten Staaten 

neuerdings eine Bauweise fiir Hoehofen, welche 
dem vor etwa 12 Jahren von Generaldirektor B u rg e rs  
in Gelsenkirchen konstruierten Hoehofen mit diinn- 
wandigem Schaclit in manchen Stiicken nahe kommt, 
in groBercm Umfange Eingang gefunden hat, und 
diese Hoehofen in amerikanischen Fachzeitschriftcn 
ais eine groBe Errtingenschaft der Hochofcntechnik 
gepriesen werden,* veranlaBt uns, im Folgenden 
kurz auch der Erfolge zu gedeiiken, welche dem 
lSurgersschcn Ofen in dem vergangenen Jahrzehnt 
auf dem europaischen Festlande heschiedcn waren.

Ueber die urspriingliche Bauart hat der Erfinder 
selbst bereits auf der Hauptvcrsammlung des Yereins 
deutscher Eisenhiittenleute im Sommer des Jahres 
1900 das Wesentlichstc mitgeteilt.** Bislang ist 
beim forcierten Hochofcnbetrieb der Steinschacht 
der schwache Punkt, nnd bei Abnutzung dcsselben 
erleidet das Profil des Schachtcs nicht unwesent- 
liche Erweiterungen, welche zu stark erhóhtem 
Koksverbrauch und zu groBen Beparaturen fiihren. 
Die Bestrebungen Burgers, den Ofenschacht langer 
zu erhalten, gingen dahin, die Stiirkc des Mauerwerks, 
besonders im Schaclitc, wesentlich herabzumindern 
und dafiir dieOfenschachtwandung in Eisen moglichst 
kriiftig nerzustellen. Bei dem auf diese Weise ent- 
standenen Hoehofen ruht auf den Tragsiiulen fiir 
den Schaclit zunachst ein Tragkranz. Derselbe 
besteht meist aus aclit Teilstiicken, welche durch 
Schrauben zu einem Ring verbunden sind, dessen 
StoBfugen auf den Siiulen lagem. Um den Trag
kranz liegen zur weiteren Sicherung zwei Eisen- 
biinder. Die Innenwand des Tragkranz.es wird, 
wie aus Abbildung l ersichtlich, mit Wasser be- 
rieselt, das sich in dem unteren Teile des Tragringes 
ansammelt und beliebig abgeleitct werden kann. 
Die naeh dem Ofeninnern gcrichtete Flftchc ist 
zwischen den Rippen mit diinnen Schamottesteinen 
von 50 bis GO mm Dicke verkleidet. Auf dem Trag
kranz sitzen bei der ursprilnglichen Bauart Scbacht- 
ringe von etwa l l/> m Hohe, welche wieder aus 
einzelnen Segmcnten bestehen. Letztere werden 
mit kraftigen Schrauben zusammengehalten und

* Vgl. „Iron Age“ 1910, 16. Juni, S. 1458; „Iron
Trades Review“ ) 910, 16. Juni, S. 1169.

** „Stahl und Eisen" 1900, I. Juli, S. 675.

auBerdem durch Bander gesichort. Am FuBflansch 
jedes dritten Schaclit ringes — die ersten Konstruk- 
tionen von Burgers wurden so ausgefiihrt, daB 
jedes Ringstflck von l l/ 2 ni Hohe ein Spritz-
rohr und eine Sammelrinne h a t te .. ist eine Rinne
angebracht; die einzelnen Rinnen werden durch 
Rohre verbunden, um das Sammelwasser nur an 
wenigeń Stelien abzulassen. An jedem dritten Schaeht- 
ring liegt ein Berieselungsrohr, welehes unter geringem 
Wasserdnick das Kiihlwasser abgibt. Die Hori- 
zontalfugen des Eisens chachtes besitzen Feder- und 
Nutverbindung, um ein Yerschieben der einzelnen 
Schachtringe zu verhindern. Die innere Verkleidung 
der Segmente wird durch Schamottesteine bewirki. 
Die Hast ist wie iiblich durch einen Blechmantel 
armiert und naeh innen wie Gestell und Boden- 
stcin nur in Kohlenstoffsteinen ausgefiihrt.

Der erste Hoehofen dieser Art wurde im Juni 
1899 auf der Hiitte Yulkan bei Duisburg angeblasen 
und war 8%  Jahre lang im Betriebe. Er hatte 18,70 m 
Hohe bei 5,8 m Durchmesser im Kohlensack. Infolge 
des Niederganges der Geseluiftslage wurde er aus- 
geblasen und sodann auf 20 m erhoht. Bei der Neu- 
zustellung konnte der alte Eisenschaeht wieder 
benutzt werden. Die neuere Bauweise unterscheidet 
sich von der urspriinglichen dadurch, daB je drei 
Ringstucke eine Wasserrinne haben, wodurch die 
Berieselung vereinfacht wird.

Naeh amerikanischer Bauweise stehen auf 
yerschiedenen Werken insgesamt fiinf Oefen teils 
bereits im Feuer, teils sind sie noch im Bau bc- 
griffen. Im Gegensatz zu Burgers, der den Schaclit 
in der Hauptsaehe aus g u B e i s e r n e  n Plat
ten bildet, haben die Amerikaner einen Panzer in 
Schmiedeiscn oder Stahlgufi angeordnet, eine Aende- 
rung, deren Wert naeh den Erfahrungen, die man 
in Deutschland gemacht bat, sehr zwcifelhafter 
Natur ist, da naeh starkerer Abnutzung bezw. Zer- 
stflrung des feuerfesten Futters bei einer Umpanzerung 
in Schmiedeeisen oder StahlguB eine flbermaBige 
Abkiihlung eintreten wird. Eine weitere Folgę 
wird sein, daB der ganze Ofenmantel infolge des 
Temperaturwechsels in Bewegung bleibt, s'ch ver- 
zieht und seine Yerbindungen sich lockern.

Naeh der Burgersschen Weise gebaut, sind heute 
in Deutschland fiinf Oefen in Betrieb. Ferner wurde
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im vorigen Jahre von der 
Socićtć Generale des Hauts 
Fourneaux, Forges et Aeie- 
ries de Makievkk zu ,Ma- 
ldovka in RuBland ein 
Hochofen nach dem glei
chen System gebaut. Diese 
(ieseilśchaft iłnlSert sieli 
nach melmnonatigem Be
triebe selir bcfriedigt iiber 
dic Konstruktion und lobt 
den rcgelmaCSigen Gang 
des Ofens. Der Koksver- 
brauch sci geringer ais zu 
den besten Zeiten der frii- 
heren Stcinschachteofen. 
Bezuglieh der Lcistung 
wird bemerkt, daB wegen 
der Cholera Arbeiterschwie- 
rigkeiten aufgetreten seien, 
trotzdcm habe man jedoch 
mehrfaeh Tagcsleistungen 
von 280 t Martinrohęisen 
erreicht; bei gcrcgclten 
Yerhiiltnissen glaubt man 
mit Leichtigkcit demnachst 
300 t tiigjjch zu erzeugon. 
Dio Gesellschaft beabsich- 
tigt, einen zweiten Ofen 
umzubauen und ihn eben- 
falls in der gleichen Kon
struktion, wie aus bci- 
folgender Abbildung 1 er- 
sichtlich, m it einem guB- 
eisernen Schachtpanzcr zu 
versehen.

Ueber die Erfolge in 
Deutschland kann berichtet 
werden, daB bei der Ge
werkschaft D e u t s c l i c r  
K a i s c r in Bruckhausen 
a. Rh. ein Ofen steht, der 
bei 20 m Ilohe und 7 m 

Kohlensackdurehmesser 
Monatsdurchschnitte von 
etwa 500 t taglich erreicht 
hat und seit langeren 
Jahren ununterbrochen im 
Betrieb ist. In Dortmund 
macht ein Eiscnparizer- 
ofen etwa 350 t taglich, 
wahrend in Gelsenkirchen 
mehrere Oefen von 21 m 
I lohc und 0,5m Rastdureh- 
messer mit Erzeugungs- 
zifforn von 200 bis 300 t 
taglich arbeiten. Der Be
trieb bietet auch hier kei- 
nerlei Schwierigkeiten und 
ist ein ganz regelmaBiger,Abbildung 1. Hochofen (Bauart Burger*).
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Zur Frage der kontinuierlichen WalzenstraBen.
Yon E. G e r b r a c h t ,  Hiitteningcnieur in K5ln-Lindcnthal.

I jie  Frage der Bedeutung und Yerwendung kon- 
tinuierlichcrWalzenstraBen in deutsehen Walz

werken hat bisher noch keine einheitlichc Kliirung 
gefunden, und es ist daher ein durchaus zeitgem&Bes 
und dankenswertes Beginnen, wenn Hr. Oberinge
nieur S e h r u f . f  diese wichtige Frage jetzt ange- 
schnittcn hat,* um einen eingehenden Meinungsaus- 
tauseli der betciligten Fachleute dariiber hervorzu- 
rufen. Denn zweifellos liegen heute auch auf den- 
jenigen unserer Werke, die mit kontinuierlichen 
StraBen arbeiten, schon so viele Erfahrungen dariiber 
vor, daB es moglich sein wird, diese Frage einer 
Klarung wesentlich nither zu bringen.

Ihre erste griindliche Durchbildung erfulir die 
kontinuierliche StraBe im amerikańiichen Walzwerks-

O/s /fcfer/rta/Str jfad annafiernde

erst nacli dem Yerlassen derselben in die niichste 
Gruppe. Ebenso arbeiten alle weiteren Geriiste 1 bis
11 indirekt kontinuierlich. Dieses letztere Yerfahren 
hat gegeniiber dem direkt kontinuierlichen den be- 
deutenden Yorzug, daB es nicht streng au ein be- 
stinuntes Abnahmeverhiiltnis gebunden ist und der 
Umfang.sgcschwindigkeit der Walzen keine bestimmte 
Zunahme yorschreibt. Das Wenden des Walzstabes 
geschieht bei dem indirekt kontinuierlichen Yerfahren 
nicht notwendig durch Drehfiihrungen, sondern durch 
steUerbare Kantvorrichtungen, und das Walzen auch 
von schwicrigeren Profilen geht daher mit zwang- 
loser Leichtigkeit vonstatten. SchStzenswerte Yor- 
teile sind dic gute Uebersiehtlichkeit und Zugiinglich- 
keit der einzelnen Geriiste, so daB Storungen selten

zum /iuft/óetf

Abbildung GrundriB dej kontinuierliclicn Walzwerks der „International lłarvester Co.“

bctriebe, der vermoge seiner besonderen, von den 
unserigen wesentlich abweichenden Erzeugungs- und 
Absatzbedingnngen den besten Niihrboden fiir die 
Entwicklung dieser Arl Walzwerke abgab, und es 
diirfte daher angebracht sein, die neueren Ausfiih- 
rungen kontinuierlicher Walzwerke in Amcrika hier 
kurz zu streifen. Zunachst sei au die Mittci- 
iungen von Schruff iiber das zweite kontinuierliche 
Walzwcrk der „I n t  e r n a t i o n a 1II a r  vc s t  e r Co.“ 
angckniipft, welches an friilierer Stelle ** etwas un- 
'oHstJndig beschricben ist. Abb. 1 gibt ungefahr 
den in obiger Beschreibung fehlenden GrundriB dieses 
hochinteressanten Walzwerks. Die Anlage zeigt ein 
von dem gewohnlichen kontinuierlichen teilweise 
grundsatzlich abweichendes Arbeitsverfahren, welches 
ich im Gegensatz zu dcm gewohnlichen „direkt kon- 
tinuierliclien“ ais „indirekt kontinuierliches" bezeich- 
nen mochte. Die Geriiste 1 und 2 arbeiten zueinander 
direkt kontinuierlich, d. h. der Walzstab befindet 
sieli beim Walzen gleichzeitig in beiden Gerusten, 
und ebenso arbeitct Gertist 3 zu 4 und Gerust 5 zu 0 
direkt kontinuierlich. Dagegen arbeitct Gcriistgruppe 
1 bis 2 zu Gruppe 3 bis 4, und letztere zu Gruppe ó 
bis 0 indirekt kontinuierlich, d. h. der Stab befindet 
sich beim Walzen nur in einer Gerustgruppe und tritt

* „Stahl und Eisen" 1910, 13. April, S . 009.
** „Stahl und Eiset)“  1907, 14. Aug., S. 1188.

und, wenn eirigetreten, schnell zu beseitigen sind. 
Diese groBe Walzwcrksanlagc ist natiirlieh ganz auf 
groBe Erzeugungsmeiigen bei móglichst geringem 
Frograinniwochsel zugesehnitten.

Selir bemerkenswert ist ferner eine neue Walz- 
werksanlage der „ A m e r i c a n  S licet ,  a n d  T i n  
P l a t ę  Co.“ * bei der wohl zum erstenmal das in
direkt kontinuierliche Walzverfahren zur Herstellung 
von Feinbleclien Anwendung gefunden hat. Es 
wiirc sehr wiinschenswert, wenn iiber dic m it dieser 
Neuerung gemachten Erfahrungen nahere Mitteilun- 
gen erhalten werden konnten.

Die hervorragendste Beachtung verdienen die be- 
deutenden neuen Walzwerksanlagen der der „U. S. 
Steel Corporation" gehorigen ,.] h d i a n a S te e l  Co.“ 
in Gary.** in dem groBartigen Schienenwalzwerk wird 
ebenfalls groBtenteils indirekt kontinuierlich gewalzt 
und sogar vorgebloekt. Die Halbzeugherstellung ge- 
sehieht in einer besonderen, nur fiir diesen Zweck 
bestimmt en, ganz kontinuierlich arbeitenden Anlage, 
die aus vier hintereinander liegenden Gruppen direkt 
kontinuierlicher StraBen besteht.

Eine weitere Anzahl kontinuierlicher Walzwerke 
ist zurzeit in Amerika im Bau, oder inzwisehen in 
Betrieb gckommen, und der (Jedanke, kontinuierlich

* „Stahl und Eisen*4 1900. 17. Marz, S. 380.
** „Stahl und Eisen** 1909, 11. Aug., S- 1227.
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zu walzen und dem kontinuierliehen Yerfahren weitere 
Gebiete zu ersehlicGen, schreitet in Amerika dank der 
ihm giinstigcn Yorbedingungen auf der ganzen Linie 
vorwiirts.

Wesentlich anders liegen nun die Dinge bei uns. 
lłie groBen Unterschiede der Arbeitsabwicklung und 
-teilung in unseren Walzwcrken gegen die ameri- 
kanischer Werke sind bekannt und so haufig erortert. 
worden, daB sich eine hochirialige Besprechung hier 
erttbrigt. .Tedenfalls wird darin noch nicht so bald 
ein Wandcl eintreten, und niemand kann sagen, ob 
auch wir vielleicht einmal auf dem Wege der Trust- 
bildung dahin kommen werden, eine Yereinheitlichung 
und Yereinfachung unserer Walzprogramme durch- 
setzen zu konnen. Trotzdem sind unsere Werke aber 
ebenfalls zur Aufstellung kontinuierlicher StraBen 
iibergegangen, um die Erzeugung bei Yerbilligung der 
llerstellungskosten zu steigern, und die ersten dieser 
bei uns in Betrieb gekommenen StraBen sind arneri- 
kanischen Ursprungcs. Man hat aber den Fehler 
begangen, diese Anlagen, die druben eine bis dahin 
unerhorte Steigerung der Erzeugung und Yerbilligung 
der Gestehungskosten herbeigefiihrt hatten, mehr oder 
weniger unbesehen in unsere Betriebe hineinzu- 
pflanzen, ohne unseren anders geartet.cn Betriebs- 
vcrhilltnissen dabei geniigend Reehnung zu tragen. 
Man hatte nach mcinen Erfahrungen die geringe An- 
zalil Walzgeriiste mit ihrer sehr beschrankten nutz- 
baren Ballenlange in den Fcrtigstrecken nicht bei
behalten diirfen, die bei unseren umfangreichen, haufig 
wechselnden und m it kleinen Spezifikationen arbei- 
tenden Walzprogrammen ein zu haufiges Walzen- 
wechseln im Gefolge hatten. Die m it diesen ersten 
amerikanischen StraBen bei uns crzielten Erfolge 
konnten daiier nicht so giinstig sein, wic in Amerika. 
Wenn sie auf dem einen Werk immerliin sehr be- 
achtcnswert sind, so ist dies vielleicht dem Umstande 
zu danken, daB das fragliche Werk in der Lage ist, 
der kontinuierliehen StraBe moglichst nurdiegroBcrcn 
glatten Spezifikationen in Schrauben-, Niet- und 
Betoneisen sowie Ausfuhrauftrage zuzuweisen, so daB 
eine gewisse Stetigkeit des Walzprogramnis aufrecht 
erhalten werden kann, wahrend kleinere Auftrage und 
ungangbare Sorten moglichst den anderen gewohn
lichen WalzenstraBen uberwiesen werden. In einem 
anderen Falle dagegen, wo die kontinuierliche Stab- 
eisenstraBe das einzige zur Yerfiigung stchende Walz
werk ist, muB auf ihr das ganze umfangreiche 
Stab- und Feineisenprogramm abgewickelt werden, 
gleichgiiltig, ob es sich um groBe, glatte, oder 
kieine, nur ein paar hundert Kilogramm zahlende 
Postchcn handelt. Es ist klar, daB eine solche 
StraBe hier weder ihre eigentliche Aufgabe findet, 
noch erfullen kann, und die Durchschnittsschicht- 
leistung bleibt daher in der Tat ganz wesentlich 
hinter der gewahrleisteten Schicliterzeugung von 
100 t zuriick, bei betrachtlieh hoheren Gcstchungs- 
kosten. Ein vielgestaltetes, zersplittert spezifi- 
ziertes Stab- und Formeisenprogramm, wie es das 
unsrige ist, auf einer solchett StraBe unter Ein-

haltung einer hohen Erzeugungsziffer abzu wiek ein, 
hat sich ais schwer durchfiihrbar erwiesen, und ebenso 
lieB sich der an sich gute Gedanke nicht verwirk- 
lichen, an diese StraBen ein groBes Lager anzugliedern, 
in welchem gangbare Sorten in ganzer Walzlange 
auf Vorrat gelegt werden sollten, um bei kleinen 
Spezifikationen den Walzenwechsel auf ein Mindest- 
maB beschranken zu konnen.

Dic Gerechtigkeit erfordert es indessen, zu bc- 
tonen, daB diese amerikanischen StraBen, die bekannt- 
lich żumeist yon der „Morgan Constructión 0o.“ ge
baut worden sind, an sich vorziigliche technische
l.cistungen sind, die von kuhnem Erfindergeist zeugen 
und bahnbrechend gewirkt haben.

Die in Deutschland gebauten kontinuierliehen 
StraBen vermeiden groBtenteils dic oben geschilderten

Ahliildutig 2. fx)teter Teil einer kontiuuioriichen 
DrahtstraBe, 1’ortigstich von H and ausgefiihrt.

Fehler und haben im allgemeinen gute Ergebnisse 
erzielt. Ihre Fertigstrecken sind mit einer gróBeren 
Anzahl Geriiste und groBen Ballenlangen ausgestattet, 
auf denen unser umfangreiches Programm besser 
yerteilt werden kann. Zwar fallt dabei der Fertig- 
strecke wieder mehr Arbeit und Mannschaft zu, aber 
der Walzenwechsel ist eingeschriinkt. Dieser — wenn 
man so sagen soli — deutschen Form der kontinuier- 
lichcn StabeisenstraBe durfte bei uns die Zukunft 
gehoren. Sie ermoglicht es, das Umstellen der kon- 
tinuierlichen Vorstrecke tunlichst zu beschranken und 
ihr fiir eine groBe Anzahl Sorten dasselbe Cjuadrat 
zu entnehmen, von dem aus vcrinittels stiindig in 
den ersten Gerusten der Fertigstrecke einliegender 
Yorwalzen das jeweilig erforderliche geradc Quadrat 
erzielt werden kann.

Fiir Drahterzeugung ist dic kontinuierliche StraBe 
zweifellos das Yorteilhafteste; denn sie ermoglicht am 
besten das notwendige schnelle Heruntcrwalzen bei 
Yermeidung groBercr Abkiihlung und Zunderung. Sic 
hat auch stets einen Yorsprung vor den neueren selbst- 
tiitigen Ovalumfuhruńgen, bei denen die Schlingen-
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bildung unvermeidbar und eine Steigerung der Walz- 
geschwindigkeit von Stich zu Stich unerreiciibar ist. 
Ob es freilicli bei unseren hohen Ansprubhęn an eine 
genaue und gleichmaBige Rundwalzung des Drahtes 
richtig ist, ganz bis zum Fertigsticli końtinuierlich 
zu arbeiten, muB erst die Praxis erweisen. Viel- 
leieht wird es besser sein, nur bis zum funfletzten 
oder hóchstens drittletzten Stich kontinuierlich zu 
arbeiten. Im letzteren Falle wird indessen die Ge- 
sehwiiidigkeit des AValzgutes infolge des kontinuier- 
lielien Prozesses schon so hoch gestiegen sein, daB 
das „Schnappen" des Stiickes yon Hand nicht mehr 
moglich ist. Hier ist der so anpassungsfahige elek-

das Fertigoval eingetreten und der letzte Stich von 
dem Fertigwalzer gemacht, so steigert der Steuer- 
mann sogleich die Umlaufgeschwindigkeit der be- 
treffenden Gruppe; die Schlinge. welche sich einen 
Augenblick hinter dem Quadratselbststecher gebildet 
hatte, wird dadurch eingezogen und das Walzgut mit 
bedeutender Geschwindigkeit durch die beiden letzten 
Geruste auf den Haspel gejagt. Der Haspel erhalt 
mit der zugehorigen Gruppe gleichen Antrieb und 
Beschleunigung. Die Arbeit des Fertigwalzers ist 
nicht anstrengend, da er nur immer ein Stiiek zu ver- 
sorgen und zu iiberwachen hat. Durch das hier ge- 
schilderte Walzverfahren ist es in einfaeher Weise

V V

Abbildung 3. Eritwurf einer koutinuierliclicn SlraUe im AnsehluB an ilie iikickslraBc.

trische Antrieb berufen, die Schwierigkeit zu beheben. 
Abb. 2 stellt den letzten Teil einer kontinuierlichen 
DrahtstraBe dar, bei der der Fertigsticli von Hand 
ausgefuhrt wird. Das Fertig- und Fertigovalgerust 
sind daher ais besondere Antriebsgruppe angeordnet. 
Um zwei Dralite gleiehzeitig aus der kontinuierlichen 
Strecke walzen zu konnen, sind zwei solcher Fertig- 
gerustgruppen vorgesehen. Das Walzgut lauft aus 
dem letzten kontinuierlichen Geriist ais Quadrat den 
beiden Fertiggruppen zu. Die Antriebsmotoren dieser 
Gruppen konnen in ihrer Umlaufzahl im Augenblick 
geiindert werden, was durch einen Steuermanu ge- 
schieht. Die Fertiggruppen laufen leer mit etwa 7 
bis 7,5 m Walzenumfangsgeschwindigkeit, bei der die 
Handarbeit des Schnappens und Umstechens noch 
moglich ist. Ist nun das Walzgut mit der Geschwin
digkeit von etwa 1 1  m aus dem letzten kontinuier
lichen Geriist durch die zwei Qnadratselbststecher in

ermoglicht, sehr schwere Ringe genau rund und gleich- 
maCig zu walzen und eine hohe Erzeugung der D raht
straBe zu erzielen.

F ur dic llalbzeugherstellung zur Entlastung der 
BlockstraBe ist die kontinuierliche StraBe hervor- 
ragend geeignet. Die Frage aber, ob es ratsam ist, 
auf ihr zugleich schon fiir dic FertigstraBen vorzu- 
profilieren, muB ftir unsere Yerhaltnisse verneint 
werden; denn man wiirde damit in den Feliler ver- 
fallen, auf einer solchen StraBe mehrere Aufgaben 
miteinander zu verquicken. Dieses widerspricht 
aber gerade dem Wesen der kontinuierlichen StraBe. 
Es ist zu bedenken, daB die direkt kontinuierliche 
StraBe an eine bestimmte Abnahme gebunden ist, 
wahrend gerade die Walzung von Profilen haufig Ab
weichungen von einem bestimmten Abnahmeverhalt- 
nis erforderlich macht. Daher wurde die eine Arbeit 
der llalbzeugherstellung die andere der Yorprofi-
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lierung nur storen. Wonn ein Werk in der Lage 
ware, das Programin einer MittelstraBę auf einen ge
wissen Mindestumfang, z. 15. Baueisen und Klein- 
schienen und dergL, zu beschriinken, so konnte es 
allenfalls die Yorprofilierarbeit einer indirekt kon
tinuierlichen Yorstrecke zuweisen. Diese wurde aber, 
um wirtschaftlich arbeiten zu konnen, so groBe Ar- 
beitsmengen eines Profils bemitigen, wie sie bei unsern 
Yerhaltnissen nicht zu schaffen sind. Man wiirde 
also wieder zum iifteren Walzenwechsel gezwungen 
sein und sich damit der Yorteile der kontinuierlichen 
StraBe begeben.

Abb. 3 zeigt; einen Entwurf, wie eine kontinuier- 
liche StraBe sich in vortcilhafter Weise im Rahmen 
einer groBen Walzwerksanlage an dic BlockstraBe an- 
gliedern liiBt. Dic direkt kontinuicrlichó StraBe B 
stellt Halbzeug her, wcldies in das Kranfeld 11 
wandert, Mittelstręcke 3 kann nun ihr Materiał ent- 
weder nachgewiirhłt aus den Oefen I und 11, oder 
direkt in einer Hitze von der BlockstraBe erhalten. 
Die Oefen 111 und IV nehmen das fiir die Feinstreckcn 
4 und 5 bestimmte Alaterial auf, das gewiirmt durcli 
dic zwcitc direkt kontinuierlichc StraBe C geht. Jede 
der beiden Feinstreckcn 4 und 5 hat ihren Ofen, der 
seinen Einsatz nach dem vorliegenden Walzprogramm 
in Stiickgewichten von nur einer Walzliinge erhalt. 
Ein Zerteilen das Walzgutes zwischen Vor- und Fertig- 
strecke ist daher nicht erforderlich. Ebenso hat jede 
Fcrtigstreckcauf dor kontinuierlichen Yorstrecke ihren 
besonderen Kalibergang, und das von den Oefen 
kotumende Walzgut wird durcli eine steuerbarc Zungc 
vor dem ersten Geriist der kontinuierlichen Yorstrecke

in den dafiir bestimrnten Kalibergang geleitet. Durcli 
diese Yorkehrungen wird jeder der beiden Feinstreckcn 
volle Unabhangigkeit von der anderen gewahrt. 
Natiirlich miissen die Abnalinieverhaltnisse der 
beiden Kalibergiinge gut in Uebcreinslimmung gc- 

lialten werden. Eine cinfache Feinstrecke 6 kann 
zweckmilBig zur Abwalzung kleiner Postchen sowie 
ungangbarer Sorten und Profile vorgeschen werdon, 
so daB dic Feinstreckcn 1 und 5 auf flot te, holie Er
zeugung arbeiten kiinnen. Es sei noch betont, daB 
bei der kontinuierlichen Yorstrecke der Grundsatz 
gewahrt bleiben muB, moglichst wenig unizustcllcn. 
Dafiir sind die Fertigstrecken m it genugend Geriisten 
ausgestattet, so daB aus dem Yormatcrial der kon
tinuierlichen StraBe jeweils in einigen Stichen das 
benotigtc gerade Quadrat gebildet werden kann.

Dic Moglichkeiten vorteilhafter Yerwendung kon- 
tinuierlicher StraBen sind in obigem Entwurf natiir- 
licli keineswegs erschopft. Yielmelir muB in jedem 
Einzelfalle einer Walzwerksanordnung geprilft werden, 
welche Aufgaben vorteilhaft durcli kontinuierliche 
StraBen erfiillt werdon konnen. .Man wird bei dieser 
Priifung finden, daB sich kontinuierliche StraBen 
auch mit gutem Erfolge in schon bestehende, iiitere 
Anlagen eiiifiigen lassen.

Bei der mit kontinuierlichen StraBen zu crzielen- 
den Steigerung der Erzeugung und Yerbilligung der 
Gestehungskosten, und dank ihrer Fahigkeit, die 
menschlichc Arbeitskraft zu ersetzen, wird das kon
tinuierliche Walzverfahron siclierlich im Laufo der 
nachsten Jahre boi uns noch bedeutend an Boden 
gewinnen.

Die Riesenwerke der Indiana Steel Co. in Gary.*
VII. Kniippelwalzwerk.

I n der fortschrcitenden Entwicklung der An- 
-*• lagen der Indiana Steel CoSpany zu Gary 
bildet das Kniippelwalzwerk ein weiteres Glied 
in der K ette der Einriclitungen, welche zusam
men mit dem Scliienenwąlzwerke die gesamte E r
zeugung der Anlage an S tahl in W alzw are um- 
wandelt. Nach einer Yersucliszeit, welche uu- 
gefahr Mitte August. 1009 begann, befindet sieli 
aueh das Kniippel wal z werk seitdem in regcl- 
niilBigem Betriebe.

E rbaut in den groOartigsten Yerlialtnissen, 
nicht becngt durcli die Absicht, P la tz  zu sparen, 
uiul in allen Einzelheiten mit jeder Yerbesserung 
ausgesta tte t, welclie die neuesten Erfalirungon 
der Ingenieur-W issenschaften liervorgebracht 
haben, ist dieses W alzw erk nicht weniger be- 
mei-kenswert und nicht weniger interessant, ais 
das Schienenwalzwerk.** Gleicli der riesenhaften 
Gesamtanlage ist diese Anlage zur H erstellung 
yon Halbzeug wohl die groBte, die jcmals er-

* Siehe Stahl und E isen“ 1909, 17. Febr., S. 233,
14. Ju li, S. 1066, 1 1. Aug-., S. 1227 u. 8. Sept., S. 1895.

** Y gl. „Stahl und Eisen" 1909, 1 1 . Aug., S. 1229 u. ff.

baut worden is t; es ist ein durchaus nach einer 
W alzrichtung angelogtcs W alzw erk, bestehend aus 
nenii Duo-Geriisten und zwolf Geriisten, welclie 
ein rein kontinuierliclies W alzw erk darstellen.

Auch dio allgemeine Anwendung der Elek- 
tr iz ita t ais A ntriebskraft is t mit einer einzigen 
Ausnahme, wo es sich um den Dampfantrieb 
einer fliegonden Schere des 457 mm kontinuier
lichen W alzwerkes handelt, bei dem Kniippel- 
walzwerke zur Durehfiihrung gekommon.

Das Kniippelwalzwerk erstreck t sich parallel 
zum Scliienenwąlzwerke — auf der Nordseite — 
von wolchem es dureh einen ais Lagerplatz go- 
eigneten Zwisclienraum von 15(!,06 m getronnt 
ist, und liegt im rechten W inkel zu der Halle 
der Tiefófen. Das Gebaude besteht aus Eisenfach- 
werk, welches mit Ziegeln ausgem auert is t; das 
Dach ist vorlaufig mit Wellblech gedeckt, soli aber 
demnachst mit Pfannen abgedeckt werden. Das 
Gebaude fiir das eigentliche Kniippelwalzwerk 
miflt ‘25,00 X  '283,46 m; daran lehnt sich an 
der Nordseite ein Motorhaus von 19,51 X  
192,02 ni, und an der Sfidseite ein solches von 
14,94 X  53,34 in.
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Den allgemeinen Lageplan dieses 
Walzwerkes bezw. dieser Gruppe von 
Walzwerken zeigt Abbildung 1. Ein- 
zellieiten davon werden durch die Ab
bildungen 2 bis 5 in einem groBeren 
MaBstabe wiedergegeben. Drei Lauf- 
krane — einer von 40,6 t und zwei 
von je 20,3 t  TragfUhigkeit — , belin- 
den sich im Hauptwalzwerksgebiiude, 
wiihrend jedes Motorhaus von einem 
50,8 t-Krane bedient wird.

D a s B 1 o ck  w a 1 z w e r  k. Das Block- 
walzwerk besteht aus vier Duo-Geriisten 
mit W alzen von 1016 mm Durchmesser, 
und fiinf D uo-Geriisten mit W alzen 
von 813 mm Durchmesser; alle neun 
Geriiste sind in gerader Linie liihter- 
einander angeordnet. Die v ier ersten 
Geriiste sind den v ier Geriisten des 
Schienenwalzwerkes identisch in Anord
nung und Konstruktion, jedocli laufen 
deren W alzen etwas schneller. In vier 
Stichen wird der etwa 3630 kg schwere 
Rohblock von 508 X  610 111111 auf 
286 X  368 nim heruntergew alzt, wobei 
er nacli jedem Stiche gekantet wird. 
Zwischen dem le tzten  101 6 er Geriiste 
und dem ersten 813 er Geriiste is t eine 
Vorrichtung, ahnlich einer Drehscheibe, 
angebracht, um dem yorgew alzten Blocke 
eine Vierteldrehung 11111 seine liorizon- 
tale Achse zu geben, und ihn glelch- 
zeitig so zu drelien, daB dasjenige 
Blockende, welehes bisher vorne war, 
naeh hinten kommt, um auf diese Weise 
die abzuschneidenden Enden soviel ais 
moglich zu verkiirzen, also an Abfall 
(Schrott) zu sparen. Die endgflltige 
Ausfiihrdng dieser Drehscheibe, deren 
einzelne Teile durch W asser gekiihlt 
werden, scheint viele Miihe verursacht 
zu haben, zumal da bei Betriebsstorun- 
gen der nachfolgende Błock zu grofien

Reparaturen Yeranlassung gegeben haben wird. 
Die Beschreibung der Einzelbeiten dieser Dreh
scheibe wurde h ier zu w eit fiihren, jedoch 
scheint der Zweck derselben —  an Schrott zu 
sparen — erreicht zu sein. Nachdem der Błock 
mit Hilfe der Drehscheibe gedrebt ist, iiberliefert

ihn der Iłollgang den Ge- 
riisten des 813 mm-W alzwer
kes, in welchen er durch 
zwei bis fiinf Stiche auf den 
verlangten Q uerschnitt her
untergew alzt wird. In jedem 
dieser Geriiste w ird nur ein 
Stich gem acht; jedoch sind 
die W alzen von 813 nun (32") 
Durchmesser der beiden e r 
sten Geriiste init nur zwei 
Kalibern versehen, an jedem 
Ende der W alzen eins; die 
M itte der W alzen zwischen 
beiden Kalibern hat den vollen 
Durchmesser, um so mog- 
liehst gegen W alzenbruch 
gesichertzu  sein. EineW eiclie 
ITihrt das W alzgut zu dem 
K aliber, welehes benutzt 
werden so li, je  nachdem 
man seinen Querschnitt auf 
22!) X  27!) min oder 241 
X  292 mm herunterw alzen 
will. Die W alzen der nilcli- 
sten drei Geriiste sind mit 
drei Kalibern verselien. Die 
mittelsten Kaliber derselben 
sind so weit, daB der Błock 
von 241 X  292 mm ohne 
w eitere Y erarbeitung durch 
dieselben laufen kann. Kniip- 
pel oder vorgew alzte Blocke 
konnen so auf Querschnitte 
von 241 X  292 mm bis zu 
178 X  178 mm ausgew alzt 
werden. W enn der Quer- 
sebnitt des W alzgutes nicht 
w'eiter verm indert werden 
soli, so wird es von dem Iloll- 
gange, welcher zum 609 nim- 
W alzwerke (24" 0 )  fiihrt, 
m ittels K ettentrieb zu einem 

zweiten, zu jenem paral- 
lelen Bollgange heriiber- 
gezogen und liluft dann zu 
einer mittels Motor ge- 
triebenen •Schere, die 
Qnerschnitte vron 254 
X  254 mm schneiden 
kann. Auch das 813 mm- 
W alzw erk  is t mit einer 

horizontalschneidenden 
305 X  305 mm-Schere 

ycrsehen, welche zwischen zwei Rollgangen ein- 
gefiigt ist, die unm ittelbar zum 610 mm-W alz
werk fiihren. Die gesamten Anlagen des 1016 mm- 
und 813 mm-Walz werk es sind von der United 
Engineering and Foundry Company in P ittsburg , 
P a ., geliefert worden.
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Abbildung 2. GrundriB der 1010 er und 812 er StraBe.

D as k o n t i n u i e r l i c l i e  M o r g a n  - W a l z -  
w e r k .  In gerader Linie unm ittelbar hinter 
dera Blockwalzwerke befindet sieli das Morgan- 
sche kontinuierliclie Kniippel-W alzwerk, welehes 
aus seclis Geriisten mit W alzen von 609 mm 
(“i i " )  bestelit. Es ist giegenwartig das grofite rein 
kontinuierliclie W alzw erk. Es konnen darauf 
Kniippel von 165 mm, 146 mm, 127 mm, 114 mm 
und 102 mm Q uadrat, und Flaclieisen von 
1 1 4 X 1 7 8  mm, 1 0 2 X  152 mm und 8 9 X l 4 0 m m ,  
bei einer Stuiidenproduktion von mehr ais 300 t 
erzeugt werden.

Nach dem ersten, dritten und fiinften Stiche 
wird dem W alzgute die notw'endige Yiertel-

gen Motor, der ara auBersten Ende derselbeu 
aufgestellt is t, angetrieben. Somit lauft das 
W alzgut vom Rohblocke bis zum kurzgeschnittenen 
Kniippel geradlinig, ohne Ablenkung und ohne von 
Menschenhand gekantet, gehoben oder gelenkt 
zu werden, zu den erwahnten Verladeeinrich- 
tungen.

Falls zweitens die Kniippel nicht in kurze 
Langen geschnitten werden sollen, werden sie 
quer iiber einen Kettenzug zu einem parallelliegen- 
den Rollgange gezogen, auf welchem sie in riick- 
w ttrtiger Riehtung einer Schere zugefuhrt und 
in groBere Langen geschnitten werden. Diese 
Schere ist ahnlieh derjenigen, welche am Ende des

~^i77S
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m-Mofarc
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drehung durch schraubengangige Fiihrungen ge
geben. Das Erzeugnis des 610 mra-W alzwerkes 
kann nach drei verschiedenen Punkten geleitet 
werden. Erstens lauft es direkt durch das 
W alzwerk zu einer elektrisch betriebenen Schere 
am Ende desselben und wird in Langen von 
2,44 m und kiirzer geschnitten. D er Vorzug 
des elektrischen vor dem hydraulischen An- 
iriebe bestelit darin, daB jede Seite unab-. 
lian gig von der anderen arbeiten kann. Das 
geschuittene W alzgut lauft auf einem Ketten- 
transportgange schrflg in die Hijhe zu den Yer- 
ladeeinrichtungen. Yon diesen sind sechzehn 
vorgesehen; sie befinden sich am westlichen 
Ende der W alzwerksanlage. Die Anzahl der 
Verladeeiurichtungen kann, wenn es sich ais not- 
wendig herausstellen sollte, noch um vier ver- 
inehrt werden.

Die T ransportvorrichtung zu und auf den 
Yerladeeinrichtungen wird durch einen 150pferdi-

letzten  Rollganges des Blockwalzwerkes steht. 
Die abgeschnittenen Enden werden von einer 
elektrisch angetriebenen Spezialtrausportvorrich- 
tung hiniiber zur siidlichen Seite des W alz- 
werkes gescliafft, wo sie inechanisch in W agen 
verladen werden. Nachdem die Kniippel ge- 
schnilten sind, werden sie zwei schragen W arin- 
lagern zugefuhrt, welche auch die groBeren 
Blocke des 813 mm - W alz werkes aufnehmen. 
Diese W arm lager fiihren zu den Lagerplatzen 
und Gleisen auf der Nordseite der W alzwerks- 
aulage und lassen das W alzgut in Endtaschen 
fallen, von welchen es durch Krane aufgenom
men wird.

Auf fortnehmbaren Schienen gleitend, welche 
iiber den Endtaschen dieser beiden W arm lager 
angeordnet sind, kann das M ateriał unm ittelbar 
in Eisenbahnwagen verladen werden.

D rittens kann das W alzgut vom Rollgange 
hinter dem 610 mm kontinuierlichen W alzw erke
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uber den mittleren Uebergang zum Parallel- 
rollgange gezogen werden, welch le tz terer das- 
selbe (leni 457 mm kontinuierlichen Morgan- 
Walzwerke zufiilirt. Dieses W alzw erk bestelit 
ebenfalls aus sechs Geriisten. Es erzeugt 
Kniippel von 89 mm, 76 mm, 57 mm, 51 mm 
und 44 mm Q uadrat und ist mit einer Schere 
zum Abschneiden der beiden Enden yersehen, 
welche durch Zahnrader von der Spindel des 
ersten Geriistes aus angetrieben wird, wenn eine 
Betriebsstorung bei diesem W alzwerke ein tritt.

Nachdem der Kniippel den letzten  Stich ver- 
lassen h a t, wird er se lbstta tig  von einer 
fliegenden Schere in Langen von 9,14 m 
geschnitten. Diese Schere w ird durch Dampf

W alzw erksanlage an. Es sind vorhanden: zwei 
Motoren von je  2000 PS bei 6600 Volt und 
214 Umdrehungen in der Minutę fur das 1016 mtn- 
Blockwalzwrerk; drei Motoren von je  6000 PS 
bei 6600 Volt und 83,5 Umdrehungen in der 
Minutę; je  einer der letzteren  is t gekuppelt mit 
dem 813m m -, 610 mm- und 457 mm-W alzwerk. 
Der A'ntrieb des 1016 nnn-Blockwalzwerkes ist 
alinlich demjenigen der friiher beschriebenen 
Schienenwalzwerks-Anlage.

Bei den folgenden W alzwerken ist eine an
dere A rt der Zahnradiibertragung zur Anwen
dung gekommen. H ier findet ilie K raftubertra
gung durch eine Hauptwelle und fiinf Winkel- 
zahnradgetriebe s ta tt, welche unm ittelbar mit

Abbildung 3. GrundriG der (‘>09er StraBe.

betrieben; die Kessel liegen etwa 1609 m 
entfernt. Die Hauptdampfleitung fiibrt durch 
die G eneratoranlage des M artinstahlw crkes Nr. IV, 
dann zu den Generatoren der Durchweichungs- 
gruben und, iibergehend in eine Leitung von 
1,52 m licliter W eite, zu der Schere. Es ist 
Vorsorge getroffen, daB kein Kondenswasser zu 
Reparaturen Veranlassung gibt.

H inter dieser Schere laufen die Kniippel auf 
einen Scheren-R ollgang, welcher sie zu einem 
Sammel-Rollgangc fuhrt, dessen Rollen schrag 
im W inkel zur M ittellinie des Wralzwerkes 
stehen. Von hier kommen die Kniippel zu 
den vier W^arinlagern, welche groB genug sind, 
um die Erzeugung des 457 mm (18") kontinuier
lichen W alzwerkes mit etwa 150 t  in der Stunde 
aufzunehmen.

D e r  A n t r i e b  d e r  Wra l z w e r k e .  Fiinf 
Elektrom otoren, mit zusammen 22 000 PS, treiben 
die W alzen der W alzw erke dieser groBartigen 

X  L I I . , .

den W alzen gekuppelt sind. Die Hauptzalm- 
rader haben 4,27 m 4>, mit einer Ausnahme, 
welche nur ungefahr 3,39 m 0  aufweist. Diese 
Zahnrader sind aus StahlformguB mit gefrasten 
Zahnen hergestellt, deren Bearbeitun^ eine 
eigens zu diesem Zwecke erbaute W erkzeug- 
maschine erforderte.

Ebenso, wie in den anderen Abteilungen der 
Gesamtanlage, ha t man beim Kniippelwalzwerke 
den groBten W ert darauf gelegt, mechanische 
Hilfsmittel zum schnellen Ein- und Ausbauen 
der inaschinellen Teile, z. B. bei R eparaturen, 
zur Hand zu haben. Auch sind alle Einrich- 
tungen getroffen, um die groBen Zahnrad-Ueber- 
setzungen mit Schutzgehausen zu umgeben und 
die Maschinisten gegen Ungliicksfalle zu schiitzen. 
Diese in Stahl ausgefiihrten Schutzteile liegen 
in dem Bereiclie von Laufkranen usw.

D u r c h w e i c h u n g s g r u b e n .  Diese Abteilung 
bestelit aus zwolf einzelnen Ofengruppen, von

83
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denen jede einzelne sechzehn Rohblocke auf- 
2unehmen vermag. DasOfengebaude dient gleicher- 
niaBen den Zwecken des Schienen wal z werkes, 
dem dieselbe Anzahl Tiefofen zurY erfugung steht. 
Die UeberfUhrung derRohblijcko von den Durch-

den, um ein schnelles und leiehtes Handhaben 
und Fortschaffen der W ałzw erk|erzeugnisse zu 
gevvahrleisten. Auf der Nordseite, parallel der 
gesamten Larigsausdehnung der W alzwerks- 
anlage, sind Lager-Y erladeplatze in jeden Prak-

- Ji— V  — -u

Abbildung 4. GrumlriG der 457 er StraBc.
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Abbildung 5. Lageplan des Y erladeplatzes mit 10 Yerkderfimpfcu.

es fast unmoglich geworden, dafi Zusammenstofie 
usw. der einzelnen Zufiihrungswagen stattłinden 
konnen.

Das Gebaude, welehes die Durchweichungs- 
gruben fiir das Kniippelwalzwerk enthalt, hat 
eine Grundflaehe von 25,60 X 411,48 m.

Die maschinellen E inrichtungen zur Bedienung 
der Durchweiehungsgruben des Kniippelwalz- 
werkes sind ganz abnlich denjenigen des Schienen- 
walzwerkes. AuBerhalb der eigentlichen AYalz- 
werke sind alle Einrichtungen vorgesehen wor-

Lange und einer Spannweite von 25,91 m Yor
handen, auf welcher drei K rane von je 20,32 t 
T ragfiihigkeit laufen, um die. beiden, auf der 
Nordseite gelegenen W arm lager und die darunter 
liegenden Eisenbahngleise zu bedienen.

In jedes Gebaude, in welehem śich die An- 
triebs-Elektroniotoren befinden, ffilirt eine Gleis- 
abzweigung, welche mit den Eisenbahngleisen 
der gesamten W erksanlage in Yerbindung 
steht.

h. c. F r i t z  W . L iłrm a n n ,

weichungsgruben zum Rollgange vor dcm Block- 
walzwerke geschieht durch elektrisch betriebene 
Blockwagen. Ein Maschinist besorgt diesen T rans
port der Kohblocke; indem man sich die durch den 
Betrieb des Schiene,nwalzwerkesgewonnenen prak- 
tischen Erfahrungen zunutze gemacht hat ,  ist

tiker erfreuehder Ausdehnung angelegt worden. 
Diese S tapelplatze sind iiberfahrbar von zwei 
Kranen, von denen einer eine T ragfahigkeit von 
5 t und eine Spannweite von 13,87 m, nachst 
den W alzwerken gelegen, besitzt; sich daran 
anlehnend ist eine Fahrbahn von 309,37 m

* 7 ^
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Ueber die neuere Entwicklung der Kokerei nach Bauart der Oefen 
und Ausbildung des mechanischen Betriebes.

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

(SchluO von Seite 1045.)

c) A u s  r  iijs t  u  n g d e r  Ofe f e n .

Mit der zp iehm enden  Bebauung des Gelandes in der Um gebung von Kokereien haben die Klagen 
iiber die durch den B etrieb  der letzteren entstehenden Dampfe und infolgedessen auch d ieB e- 

strebungen zur A bschwachung dieses U ebelstandes ste tig  zugenommen. Hierzu ist in erste r Linie d is  
Unschadlichmachung der beim FuUen der Oefen entstehenden Gase erforderlicli, fiir die in den 
letzten Jah ren  eine Reihe von Einrichtungen vorgescnlagen worden sind. Ais Vorlaufer dieser 
ganzen Bewegung kann B r u n c k  m it seinem P a te n t Nr. 137563  vom  Ja h re  1899 angesehen

w erden; jedoch is t erst in  den letzten

Abbildung 60 und 01. 

Ftillgasabsaugung nach Koppera.

Jah ren  die Bewegung sta rker in FluB ge- 
kommen, in erster Linie durch das Vor- 
gehen der F irm a K o p p e r s  auf G nind ihres 
P aten tes 188 182 (vergl. Gliickauf 1906, 
Seite 728). Die m eisten Absaugeyorrich- 
tungen sind bereits in der L ite ra tu r be- 
schrieben worden 
kurze Zusam m enfassung gegeben:

hier sei nu r folgende

k =  abnehm barer Kriim racr. d =  Yersch luBklappe fiir den aeitllchen 
Stelgrohrstutzcn. 1 =  HorIzontal-L£ng.skanaI. a =  I)u«cn zur SpctauDg 

fo n  1 auf Abliiłzc.

Abbildung 02. Ncuo Fullgasibsiugung nach 
Salau & Birkholz.

Hinsichtlich des Ve r b l e i b e n s der ąbgesaugten Gase, dereń W ert fiir Heiz- und andere Zwecke 
nur gering ist, w ahrend sie anderseits infolge ihres G ehaltes an brennbaren Gasen zu Explosionen 
neigen, sind drei Móglichkeiten gegeben und benu tz t worden. In  den m eisten Fallen zieht m an es 
vor, die Gase unbenu tzt zum Schornstein abzufiihren, wobei dann auch die Moglichkeit gegeben ist, 
durch Beimischung unyerbrennlicher Gase oder durch E inleitung in W asser Explosionen zu yerhiiten. 
Beispiele fur solche Ausfiihrungen bieten diejenige von B ninck, Koppers, O tto  und Collin, bei denen 
durch einen beweglichen K riim m er das Steigrohr des betreffenden Ofens an eine besondere Abzug- 
R ohrleitung oder an einen un terha lb  der Oberflache in der O fenbatterie verlaufenden K anał eingefiihrt 
wird. Abb. 6o u . 6i ,  die eine solche neue B auart von Koppers zeigen, lassen erkennen, daB dieser 
H orizontalkanal 1, an den die Steigleitung durch abnehm bafe K riim m er k angeschlossen w ird, 
aus jeder Heizwand durch die Diisen a die Abgase von zwei Ziigen erha lt und  dadurch m it 
unverbrennlichen Gasen gespeist wird. (Vergl. auch Abb. 36 auf S. I592 -) Bei dem  V erfahren vón 
Dr. O t t o *  wird eine R ohrleitung m it dem  Schornstein verbunden; an  diese werden die. einzelnen 
Steigrohre m ittels eines auswechselbaren K riim m ers angeschlossen; doch ist hierbei die Gefahr 
\'on Explosionen n icht ausgeschlossen, dereń Folgen daher durch K lappen unschadlich gem acht 
werden mussen. Der von der F irm a S a 1 a u & B i r k li o 1 z in Essen yertriebene A pparat zur Absaugung 
der Fiillgase besteht in  seiner neuesten A usfiihrung** (Abb. 62) aus einer m it W asser gefiillten

* „G liickauf"  1908, 11. April. S. 536.
** B ez. der a lteren  B auart yg l. „G liick auf"  1908, 31. O kt., S. 1573.
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Hilfsvorlage, die einerseits durch R ohrstu tzen m it besonderen Ventilen an das S teigrohr und 
anderseits durch eine Anzahl senkrechtcr R ohrstu tzen (in der Abb. n icht m it dargestellt) an eine 
iiber ihr liegende Sam m elleitung angeschlossen ist, in welche ein E xhausto r eingeschaltet ist, um die 
abgesaugten Gase zum Schom stein zu driicken. Explosionen werden hier dadurch  ausgeschlossen, 
daB die etw a iiberschlagenden Flam m en durch das E intauchen des zur Hilfsvorlage fiilirenden 
Rohres in W asser (m indestens 65 mm tief) geloscht werden.

Bei einer zweiten G ruppe von A bsaugevorrichtungen erfolgt die Zufiihnm g zur Ofenheizung, 
wie bei einer der Brunckschen A nordnungen und bei den in „S tah l und E isen" * friiher beschriebenen 
Anlagen von „Konigin E lisabeth" und von der E isenhiitte „W estfalia" in Bochum.

SchlieBlich besteh t auch die Mog- 
lichkeit, die abgesaugten Gase zu 
einer besonderen K ondensation oder 
u n te r Dampfkessel zu fiihren, wie sie 
B r u n e k  in seinem grundlegenden 
P a te n t angedeutet hat. Allerdings 
bleibt hierbei im m er die Gefahr von 
Explosionen bestehen.

M it dieser F rage der Fiillgas- 
absaugung ist n ich t zu verwechseln 
die Gasabsaugung nach System 
E  i s e r  h a  r  d  t  - I m  m  h  a  u  s e r**, 
welche n u r den Zweck verfolgt, 
w ahrend des O fenbetriebes den G a
sen eine bequem ere Gelegenheit zum 
Entw eichen zu geben, ais das bei 
der gewohnlichen B a u art moglich 
ist, bei der die Gase aus allen 
Teilen des Ofens der einen Steig- 
rohroffnung zustrom en miissen. Zu 
diesem Zwecke werden oberhalb der 
Oefen parallel zu ihnen im  Ofen- 
m auerwerk H orizontalkanale ausge- 
spart und  einerseits an die Steigrohre, 
anderseits m it Hilfe einer groBeren 
Anzahl (6 bis 10) Schlitzkaniile an 
die Ofenkam m er selbst angeschlos
sen. E s w ird so einer Zersetzung der 
Gase durch B eriihrung m it heiBen 
Flachen m óglichst vorgebeugt.

Die Verbesserungsbestrebungen
der K okereitechniker haben sich auch 
auf die O f e n t i i r e n  erstreck t und 
bei diesen einerseits Schutz gegen 
Verbrennungen yon innen und  ander- 

seits bessere D ichthaltung und  auBerdem bessere Beheizung des Kopfes des K okskuchens zum 
Gegenstand gehabt. Die Schalker E isenhiitte schiitzt ihre Tiiren inw endig durch eine Einlage 
aus Blech und  neuerdings durch eine elastische Einlage aus Streckm etall.

Bei der sogenannten S topfentiir von K o p p e r s  (Abb. 63) finden wir das Bestreben, die Ofenkam mer 
móglichst wenig iiber den letzten Heizzug hinaus nach vorne zu verlangern, um  die S trahlungsverluste 
hier auf ein móglichst kleines MaB zu bringen. Zu diesem Zwecke wird die T iir n icht zwischen seitliche 
Dichtungsflachen, sondern gegen eine an der Vorderseite der K am m er liegende D ichtungsflache 
angedriickt. In  der dargestellten K onstruktion  is t allerdings noch Lehm schm ienm g vorgesehen, doch 
liiBt sich bei anderer Ausbildung der YerschluOeinriclitungen, beispielsweise durch exzentrische 
Hebel, wie sie bei den T iiren der Miinchener Gaswerke angew andt sind, eine gute Ab- 
d ich tung  auch ohne Lehm śchm ierung erzielen (vergl. oben). N ach innen hin wird die Koppers- 
sche S topfentiir durch feuerfestes M auerwerk geschiitzt. — Auf den Schutz der T iiren der Miin
chener Gaswerke durch vorgebaute Flacheisen, die durch ein Y ersteifungsgitterw erk gegen die 
Tiir abgestiitzt werden, ist bereits oben (S. 1590) hingewiesen worden.

* 19 0 9 , 3 . F eb r ., S . 17 4  u . f.
** ,,G lu c k a u f“ 1908 . 1 9 , S e p t., S . 13 5 5 .

a =  Antriebmotor. 

rad zum SeltwiirtHfałir^n don W u-

ęen».
K in- und Ausfuhren der Tiir.

11 I * =  Zugaelle zum K in * und 

Ausfahren der Tiir. i =  Druck- 

rolle, Bliitzt das hiut«*re Kndc des 

Tttrwagcus ab. e —  Ilaudrad. 

f z=  Ilandhebel. —  RfiOetrlełM* 

zum Anheben der Tiir.

ST 1— —  Oetriebe 

1 d s ~  Schw lngen ^ 

k i  k s  _  Hauben )

jum  An- 
heben der 

Tur.

Abbildung 03.

Hebe- und Verfuhrvorrichtung fiir Kopperssolie 

StopfentOren.
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Die L iiftung der Kokso fen t ii ren zum Zwecke der Ęritleerung der Ofenkam m er erfolgte fruher 
durchweg durch Hochziehen. N euerdińgs sind andere A nordnungen aufgekommen, bei denen zur 
Beschleunigung der Tiirbewegung die T iir nur nach der Seite verschoben wird. Boi der eben erw ahnten 
Stopfentiir ergibt sich eine solche 
Bewegung von selbst, indem  die 
Tur nur n ad w o rn e  hin abgedichtet 
ist und infolgedessen auch nur 
durch Zuriickziehen von der Vor- 
derseite geóffnet werden kann.
Wie Abb. 63 erkennen laBt (vgl. 
auch oben Abb. 32 auf S. 1587 
und Abb. 36 auf S. 1592), erfolgt 
diese Oeffnung von einem kleinen 
Wagen aus, der m it Hilfe von 
zweiarmigen H ebeln d , d 2 un ter 
die Ansatze k, k 2 an der T iir 
faBt und diese etw as anhebt, um 
dann auf einer Q uerschienenleitung 
mittels der Laufrollen c, c s riick- 
warts zu fahren und  auf der 
anderen Schienenleitung parallel 
zur Vorderseite der B atte rie  ver- 
fahren zu werden. Der W agen be- 
wegt sich entw eder auf einer be- 
sonderenT ragerbahn)A bb. 32 und 
63) oder auf einem Ausleger der 
Ausdriickmaschine, wie letzteres 
aus Abbildung 36 zu ersehen ist.
Die Bewegung des W agens von 
vorne nach h in ten  und  umge- 
kehrt erfolgt durch Zug an  den 
Seilen 1, und  12 m ittels Rechts- 
oder L inksdrehung einer F rik - 
tionsscheibe, iiber die sie gefiihrt 
sind. D as Anheben der T iir wird 
von H and durch V erm ittlung  des 
Schneckengetriebes g< und g s be- 
wirkt, und zw ar zunachst m it Hilfe 
des H andrades e und  sodann, so
bald die T iir gefaBt ist und m it 
ihrem vollen Gewicht w irk t, durch 
Druck auf den langen Hebel f.

Bei dem  neuen Tiirkabel der 
S c h a l k e r E i s e n  h i i t t e  (Abbil
dung 64) erfolgt die Bewegung der 
Tiir durch Ausschwingen und 
darauffolgendes seitliches Yer
fahren des K abels. D er Schnecken- 
radsektor c  schiebt m it H ilfe des 
Auslegers d  die Laschenkette , die 
an der T iir befestigt ist, heriiber.
Dabei werden sta rkere Schwan- 
kungen der T iir dadurch ver- 
mieden, daB eine zweite K e tte  g, 
d ie v o n d er K ettentrom m el f abge- 
wickelt wird, sich m it einer D ruck
rolle h  gegen die T u rke tte  legt und diese h a lt. Die Bewegung des Sektors erfolgt von der m it Hancl- 
racl a  gedrehten W elle aus durch Kegel und S tirnradiibersetzung und R itzel b. Beim Zuriickziehen der 
T iir wird diese zunachst gleichzeitig m it dem  Zuriickgehen des Sektor-Auslegers auch durch den Riick- 
gang der K ette  g herangeholt und sodann durch vollstiindigen Riickzug des Sektors heruntergelassen.

a —  Handrad. f sss Kettentrommel. p Kette. h - 

Absłtut/unęr der Turkette. d schweukbare Druckro lle  

g-etriebc 7.ur Bcwegunp: der D ruckrolle  d. e —  Sperrrad.
ru r  Bcw egunę  des Kabelwagena.

Abbildung Ot. TOrkabel der Schalker Eisenhiitte.

Druckrolle  zur 

b c  =  Sektor- 

li la =  Getrlebo

ra rrr Motor. 

Turen. 1

r, z  —  R itzel und Zahnstange. x Zugstange zum Anheben der 

Tragro llen fiir z und x. bi -  B iigel zur Kupp lung  der Turen 

mit x. b* —  Haken. zum E in h in ge n  der Tiirseile.

Abbild. 05. Feststehende TQrhebevorrichtung nach Dr. von Bauer.
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W ahrend es sich 
erfolgt die Tiirhebuni 
t e n Z entra lan trieb  
oder D am pfzyjinder

bei diesen T iirhebevorrichtungen um  f a h r b a r e  Anordnungen handelt, 
bei der von Bauerschen K onstruktion  von einem f e s t e i n g e b a u -

aus,
sich

nSmlich durch einen in einem 
bewegenden K o lb en , dessen H ub

r

b Zugdrehsell. c* c* WJnkelhebel. d - • AbschluOklappc. f ~  Drosselklappe. k 7,. 
rądsegment zur Bew eguug yon f. e Bolzen zum Featstccken von f.

Abbildung 60 und 67.
Kopperswchc Drehklappe zur Zugumstcllung bei Regcnerativofen.

langen liegenden Druckluft- 
dem jenigen der T u r enl- 

spricht. * E ine Ausfiihrung 
m it elektrischem  A ntrieb  auf 
einer am erikanischcn Kokerei 
zeigt A bbildung 65. H ier setzt 
der Motor m  m itte ls  S tirn rad  
und  K etteniibersetzung und 
m it Hilfe eines Ritzels r  eine 
auf Rollen laufende Zahn
stange z in Bew egung, an deren 
un terer Seite die einzelnen 
Tiiren m it Hilfe von Zugseilen 
und Btigeln b, angekuppelt 
werden, w ahrend die Seile fiir 
gewohnlich in den festen H a
ken b 2 hangen. Es kann  also 
jede beliebige Tiir dadurch  ge
zogen werden, daB m an sie an 
die bewegliche Z ahnstange an- 
kuppelt. Die Zeitverluste fiir 
das Hin- und H erfahren der 
Tiirkabel werden auf diese 
W eise ausgeschaltet, so daB 
m an m it einer solchen Anlage 
eine sehr groBe Anzahl von 
Oefen bedienen kann und an

Abbildung 68. AusdrOck- und Planiermaschine von Stuckenholz in Portalbauart. 
h «= Kuppelhakcn. d =  Handhebel zum Anziehen des Hakens h mittels ŻwEachengetriebes. k p q zi za =  Planierantrleb. m =  Motor.

Lohneri spart. E in w eiterer Y orteil ist der, daB die die Y orrichtung betiitigenden A rbeiter n icht 
durch den bei der Fullung entstehenden Q ualm  belastig t werden, und daB infolgedessen das 
SchlieBen der T iiren auch n ich t durch den Oualm  yerzogert wird.

D ie Versuche, zurY erringerung des vorderen K oksabbrandes und  der R iickw irkung der S trahlungs- 
verluste auf den K okskuchen die T iir doppelwandig auszugestalten und  m it einer Gasheizung zu ver- 
sehen, ** sind wegen des groOen G asverbrauchs einer solchen A nordnung wieder aufgegeben worden.

* „ S ta h l  u n d  E i s : n “ 19 06 , 1 5 . D e z ., S . 15 0 5 .
** ..G lu ck au f* ' 19 0 7 , 10 . A u g ., S . 998 .
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Abbildung 69. (Jueischnitt einer Ausdrflck- 
und Planiermaschine der Stettiner ChdinStto-Werke 

fur eine fitncriktinische Kolcerei.

Yon sonstigen Neuermigen bei der O fenausriistungsind  noch die wassergekiihlten S t e i g r o h r e  
nach dem P a te n t der H alberger H iitte, das von Koppers tibem om m en w orden ist, zu erwahnen, 
dic sieli dadurcli rechtfertigen, daB beim K okireibetriebe im Gegensatz zu G asanstalten eine 
Zersetzung der Gase durch B eruhrung m it heiBen Flachen m oglichst verm ieden werden soli. 
Die Kuhlurig, die in A bb ildung 32 auf Seite 1587 (ygl. auch A bbildung 36 auf S. I592) angedeutet 
ist, erfolgt m it Ililfe eines um das S teigrohr gelegten M antels m in den von obenaus der R ohrleitung 
Wj und durch einen bis zum  FuBe des M antelrohrcs reichenden R ohrstu tzen  W asser einlauft, das 
durch einen U eberlauf m it einer T em peratu r von 50 bis 7 0 0 der AbfluBleitung \v2 zuflieBt und 
nun noch zur Kesselspeisung ver\vendet werden 
kann. Man erzielt auf diese W eise eine H erab- 
driickung der T em peratu r in den Steigleitungen um 
120 bis 150 woraus sich ais w eitere Vorteile auBer 
der W arm egewinnung im Kiihlwasser ergeben: die 
wesentliche V erringerung der Zersetzung der Gase 
m dem lieiBen Steigrohr, infolge dessen Wegfall 
der Verstopfungen des letzteren durch Dickteer- 
ansatze sowie F ortfa ll von Pechansatzen in der 
Yorlage.

F em er zeigen Abb. 66 und  67 noch eine ver- 
iinderte B auart der Koppersschen Zugum stellung 
bei Regenerativófen. W ahrend bei friiheren B au- 
arten* die Z ufuhrung von frischer L uft in die 
W armespeicher dadurch erfolgte, daB eine der Zahl 
der Oefen entsprechende Zahl von senkrechten 
Rohrstutzen durch Liiftung von Glęitschiebern 
mittels eines gem einsamen D rahtseilzuges m it der 
AtmOspliare in Verbinduiig gesetzt w urde, ist hier 
der AbschluB der S tu tzen  durch D r e h  k l a p  p e n  
durchgefuhrti die der Bewegung geringere W ider- 
stande entgegensetzen und sich n ich t festklemm en. W ic dic Abb. 66 erkennen laBt, sind zu 
diesem Zwecke die Deckel der Luftrohre durch W inkelhebęt m it Hilfe von Schellenbandern 
an das gem einsame D rahtseil angeschlossen.

Die im unteren S tutzen des 
Yerbindungsrohres gelagerte 
D rehklappe f ist eine Drossel- 
klappe, die den Abzug nach 
dem Schornstein regelt und 
ilie um so w eiter geóffnet w ird, 
je weiter der betreffende Ofen 
vom Schornstein en tfern t ist, 
um die natiirlichen Depres- 
sionsunterschiede auf diese 
Weise auszugleichen.

d. A u s d r i i c k -  u n d  L o s e h -  
v o  r r  i c h t u n g e  n.

Bei den A  u  s d  r  ii c k  v  o r  - 
r i c h t u n g e n  ist besonders 
eine N euerung der M a r k i -  
s e 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 l z ,  i 11 W e  t  t e r  an der 
R uhr, zu erwahnen. Die F irm a 
sucht die schweren Mauer- 
klotze, die sich auf der Ma- 
schinenseite infolge der Not- 
wendigkeit ergeben, die Lauf- 
schienen, die den Gegendruck aufnelimen mussen, m oglichst sta rk  zu yerankem , dadurch zu 
mngehen, daB sie den beim Ausdriicken des K okskuchens entstehenden Gegendruck durch schwere 
Zughaken aufnim m t, welche vom e an der Maschine befestigt sind und auf der anderen Seite in

Abbildung 70. Meguinsche Ausdriick- und 
Piani er maschine m it Gclcnkcn in den Stnngcn.

si sj z Sch^ringhcbel zuu» Antrieb der Planierstange.

111 M itnehm er zum Antrieb  der Planierstange.

* Y erg l. „ G lu ck a u f"  1906 , 6 . O k t., S . 13 0 7 .
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Oescn an der Yorderwand der O fenbatterie eingehangt werden. Zwei solche H akenstangen sind 
nach hin ten  dureh eine Traverse verbunden, die ihrerseits m it Hilfe einer Schraubenspindel und 
eines Kegelgetriebcs zuriickgezogen werden kann, um die H aken fest in E ingriff zu bringen. 
Besonders dort, wo die Gelandeverha 1 tnisse bei der gewohnlichen B auart eine holie Aufm auerung 

auf der Maschinenseite erfordem  wiirden, ist diese A nordnung vorteilhaft, da 
sie g es ta tte t, die Maschine, die vom Seitenschub en tlas te t ist, in Portal- oder 
H albporta lbauart auszufiihren (Abb. 68).

Die F irm a K oppers b au t ihre Ausdriickm aschinen neuerdings fiir nur 
zwei Schienen. indem  sie von der Erwiigung ausgeht, daB bei den tinvenneid- 
liclien Bewegungen der Schienenbahn wahrend des B etriebes eine gleiclimaBige 
V erteilung der B elastung auf 3 bis 4 Schienen sich doch n icht erzielen laBt, 
und anderseits die K onstruktion  steif genug gem acht werden kann, um 
starkere  Durchbiegungen zwischen den je zwei R adem  zu verhindern. Die 
riickwirkenden Drucke werden dureh stahlerue horizontale Laufrollen, wie sie 
aus Abb. 36 (b) ersichtlich sind, aufgenommen und so die Spurkriinze ent- 

Abbildung 71. lastet. D erartige B auarten  h a t die F irm ą besonders fiir anierikanische An- 
AusdrOckstange mit lagen ausgefiihrt, bei denen es sich infolge der hohen A rbeitslohne und des 

doppelter Virzahnung verhaltnism aBig geringen Eisenpreises um  B auarten  handelt, die sehr kriiftig 
(Scbalker Kiscnhottc). ausgefiihrt werden, dam it bei maBigęr Erhóhung der A nlagekosten Repara-

a —  Lósehtrommel. b —  Losehwasserleltunjj. c “  Wasserrohre. d Boden zur Aufnahm c dos Kokskuohens. 

o Transportband. k —  Koksabzugsehieber. h jh -2 —  Splndel mit Rechts- und Llnksgew lnde  zum Yerschloben der 

Sehleber k. i r=  W anderm utter zum Yerscbleben der Schteb«*r k, g =  Ifandrad zum Vcrsch leben der Sehieber k. 

f —  Kurbe l zur Bewegung' des Transportbandes. m, ntUt - Rolle uud Ketteil zum Heben und Senken des Transport- 

bandes. I ------ Kurbel zur Bewegunę des W aęe ili und der Rolle m. z»zi =  Getriebe zum K lp p c n  der Trommel.

Abbilduns; 72 und 73. Kokslosohtroimne! der Schalker Eisenhiltte.

tu ren  nach Móglichkeit ausgeschlossen 
werden. Auch Abb. 69, die eine ame- 
rikanische Ausdriick- und Planier- 
maschine 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  im  Q uerschnitt darste llt, laBt 
die kraftige B au art erkennen; n am en t
lich fallt die schwere A usdriickstange a

Abbildung 74. Fiihrung 
des Kokskuchcns nach Bronek.

auf, die auch in  Abb. 31  auf S. 1587 Abbildung 75. Spaltungdes
zur G eltung kom m t. L s sind hier d rei Kokskuchens nach Brunck.
Motoren (fur das Ausdriicken, Planieren 

und Yerfahren) ybrhanden, von denen zwei (m, m.,) auf der Abb. 69 ersichtlich sind. Zu er- 
wrihnen ist noch eine fiir beąOnders holie Beansprudnm gen bei langen Oefen m it treibender Kohle 
bestim m te B au art der Schalker E isenhiitte (Abb. 7 1 ) bei der zu der unteren Yerzahnung b* der 
Ausdriickstange noch eine obere Yerzahnung bi hinzugetreten ist, sodaB der A ntrieb m it Hilfe
yon zwei Ritzeln erfolgt.

F u r beengte Raume, wie sie z. B. in Gasanstalten vorliegen, miissen Ausdriickmaschinen mit 
einer dureh ein Gelenk gebrochenen Druckstange ausgeriistet werden. Abb. 70 (S. 157) zeigt eine
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** „S tah l und Eisen" 1902, x. Mai, S. 523. 
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Meguinsclie Maschine dieser A rt, bei der sowohl 
A usdruck- ais auch P lanierstange vorhanden sind. 
Beide S tangen bestehen aus zwei Stticken (aj a2 
bezw. p, p2), die durch Laschen 1, l2 gelenkig ver 
bunden sind. Die F iihrung erfolgt durch Rollen 
(r, bezw. r2), die in F iihrungen (f, bezw. f2) 
laufen. Bei anderen Ausfiihrungen werden die 
Stangen (Abb. 7 1 ) aus noch m ehr Stiicken zu- 
s unm engesetzt, so daB sie in vollstandigem  
Bogen zuriickgelegt werden konnen.

Auf dem Gebiete der L  o s c h v  o r r  i c h - 
t u n g e n  ist zunachst zu erwahnen, daB die 
Yersuche, die beim Lóschen vem ichtete W arm e 
nu tzbar zu machen, nach wie vor unerheblich 
gewesen sind und kein Ergebnis erzielt haben. 
D er Yorschlag,* die K iihlung durch V erm ittlung 
indifferenter Gase durch ein System von Schlan- 
genrohren erfolgen zu lassen und das in diesen 
erw arm te W asser zur Speisung von Dampfkesseln 
zu verwenden, h a t ebenso wenig wie der Gobbe- 
sche G edanke,** den Koks durch K altblasen 
in einem G enerator un ter E rzeugung von W asser- 
gas zu kiihlen, E ingang in die Praxis gefunden. 
E ine teilweise W anneausnutzung  laBt sich bei 
Gaskokereien m it G eneratorgasheizung dadurch 
erreichen, daB der Heizkoks gleich in noch 
gliihendem  Z ustande in den G enerator gelangt.f 
Im  iibrigen erfolgt die Loschung nach  wie vor 
durch direktes Bespritzen m it W asser. Die auf 
moglichst rasche und  einfache D urchfuhrung 
dieses Yorganges gerichteten Bestrebungen haben 
zum Bau der bereits durch friihere Konstruk- 
tionen bekann t gewordenen fahrbaren Loschwagen 
gefuhrt, von denen hier noch auf den in Abb. 36 
auf S. 1592 dargestellten von Koppers hinge- 
wiesen werden so li, der fiir die neue Gas- 
kokerei der S tad t W ien bestim m t ist. D er vordere 
Teil des Loschwagens besteht aus einem System 
von Fiihrungsflacheisen, h in ter denen Horizon- 
talrohre m it einer Anzahl von Brauseoffnungen 
eingebaut sind, die den heraustretenden Koks- 
kuchen sofort einer kraftigen Bespritzung aus- 
setzen. Der so vorgeloschte Koks gelangt dann 
in den eigentlichen Loschwagen, in dem  er einer 
starken Bebrausung von oben ausgesetzt w ird; die 
dabei sieli entwickelnden Dampfe werden durch 
einen Abzugsschlot gleich nach oben gefuhrt. 
Aus dem  Loschwagen wird der Koks dann durch 
eine schrage Rutsche auf das T ransport band ge
bracht. —  Auch Abb. 31 auf S. 1587 laBt eine 
fah rbare L6schvorrichtung (1) erkennen.

Andere Loschvorrichtungen sind groBe W agen 
m it geneigtem Boden, die m it ihrem oberen Ende 
an den schrag abfallenden K oksplatz anschlieBen, 
wahrend das untere Ende uber den R and des zur 

Eisenbahnwagens heriiber greift. D erartige Loschwagen werden wahrend des 
yerfahren, so daB sich der Koks in ihnen in gleichmaBigen Schichten aus-

CC
Ł

Verladung dienenden 
Beschickens langsam 
breiten kann.
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Die S c h a l k e r  E i s e n h i i t t e  bau t neuerdings fahrbare groBe Loschtrom meln nach Abb. 72 
und 73 , die den ganzen Kokskuchen aufnehmen konnen. Die Seitenwandungen derselben werden 
durch einen Rost aus Rohren gebildet, der gleichzeitig zur Abscheidung von Kleinkoks dient. Die 
Rohre sind m it Brauselochern verśehen. Nach der Lóschung wird die ganze Trommel gekippt 
und der Koks auf ein un ter ihr liegendes Verladeband gestiirzt, m ittels dessen er zu den weiteren 
B eforderungsm itteln  gelangt.

Die L6schvorrichtungen m it H andbetrieb sind seit kurzem durch einen einfachen L  o s c h  k r a n  
bereichert worden, der eine groBere Arizahl von Oefen zu bedienen gesta tte t und das Lóschen 
wesentlich einfacher gestaltet sowie den Verbrauch an Schlauchen stark  verm indert. Das Niihere 
ergibt sich aus der Beschreibung im „Gliickauf1*.*

Andere Neuerungen richten sich auf die Beeinflussung des Kokskuchens auBerhalb des Ofens. 
So werden z. B., um das Zerfallen des Kuchens n icht in zu groBer Nahe der T iiren sta ttfinden zu

lassen, wodurch diese so
wie die Verankerungen 
Beschadigungen ausge- 
setzt, und auBerdem die 
Tiiren der Nachbarófen 
unzuganglich gemacht 
werden, neuerdings Fiih- 
rungen irgend welcher A rt, 
z. B.gebogene Rundeisen 
oder (bei einer Bauart 
yon B runck Abb. 74) ein- 
fache an den Seiten des 
Ofenkopfes angeschraub- 
te  Winkeleisen, benutzt, 
um  dem Kokskuchen 
auch auBerhalb des Ofens 
noch eine Fiihrung zu 
geben. Die F irm a Brunck 
geht m it einem neuen 
Vorschlage noch weiter, 
indem sie (Abb. 75) dem 
heraustretenden Koks
kuchen einen auf der 
Sohle des Loschplatzes 
m ittels des Ansatzes a 
verankerten pflugschar- 
ahnlichen Scliuh s ent- 
gegensetzt und ihn da-

r, r, =  Ha»drSder. nn m 2 ■ Schrsubcns]ilndclti. li, b4 =  Hcbeliibcrsctzunjcn. k, Klappwilnde. d u r c h  e n t l a n "  d e r  M i t t e l -

81 *j —  Slebblcchc. t = :  T raiuportbund. 1,1, =  W assergerinne. n a h t  a u f s p a l t e t  Und

Abbildung 7S. Beschickung eines Kokstransportbandes von einem schriigen Losch- zwingt, n icht etwa nur
platz aus, B auart Meguin. nach einer Seite ais

hoch aufgehiiufte Masse
zu stiirzen, solidem sich gleichmaBig in einer moglichst diinnen Schicht auszubreiten und dadurch 
den W irkungen des W assers moglichst ausgiebig ausgesetzt zu werden.

D er Frage der mechanischen K  o k s v  e r  1 a  d  u n g h a t sich die Aufm erksam keit der Koks- 
techniker neuerdings, entsprechend dem allgemeinen Zuge der Zeit nach mechanischen Transport- 
\ ’orrichtungen, in erhóhtem  JlaBe zugewandt. D adurch h a t der steil abfallende K oksplatz, der gleich
zeitig durch das Auseinanderfallen des Kokskuchens das grundliche Abloschen erleichtert, erhohte 
B edeutung gewonnen. ln  der Regel werden Transport bander benutzt, die an  der B atterie  entlang 
laufen, und m it dereń B au sich nam entlich die F irm en Meguin & Cie. und  Koppers beschiiftigt haben. 
Bei den groBen Koksm engen, um  die es sich hier im Gegensatz zu denjenigen der G asanstalten 
handelt, darf die Abloschung des K oks n ich t in der R inne selbst erfolgen, wie das bei den Bau- 
a rten  von de Brouwer, K lonne u. a. der Fali ist, sondern muB vorher erledigt sein, so daB die 
R inne, in der das B and sich bewegt, nu r noch die Fortschaffung zu verm itteln  hat. Die F irm a 
Meguin & Cie. benu tzt neuerdings Laufrollen aus M anganstahl m it 70 bis 80 kg Festigkeit und 14 bis

* 19 10 , 2 . A pril, S . 4 72 .
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18 %  Dehnung, welche Legierung sieli wegen ihrer groCen H artę  ais am  besten den durch den harten  
Koks ausgeiibten VerschleiBwirkungen gewachsen gezeigt hat. Abb. 76 u. 77 lassen eine solche 
Anlage erkennen und zeigen, wie hier das B and gleichzeitig dazu benutzt wird, um  in seinem zweiten 
Teil, wo es ansteigend gefiihrt wird, ein Kokssieb- und  -Brechwerk zu beschicken. F iir gróBere Anlagen 
yerwendet die F irm a zwei Bander, von denen das eine auf das andere arbeitet. Zu vermeiden ist bei 
solchen Transporteinrichtungen eine zu dichte Aufhaufung des Koks, d a  er noch nicht vollstandig kalt 
ist und dann durch die von unten  durchziehende L uft leicht zum Brennen gebracht werden kann. —  
Die Beschickung eines solchen Verladebandes zeigt Abb. 78 fiir den Fali, daB zwei einander gegen- 
iiber liegende O fenbatte- 
rien auf ein gemeinsames 
Transportband arbeiten.
Der Fali der Koksmassen 
auf die T ransportbander 
muB naturgemaB sorg- 
faltig geregelt werden, 
was hier durch Klappen

arrrlJaggerkctte. b *= 

heb- und senkbarc Rutsche. c =

Scil zum Ilebcn  und Senkcn  der 

Baggcrkcttc. d i d a =  Fah rge - I 

triebe. m =  Motor.

Zuschriften an
(F iir  die Ycroffentlichungcn In d ieser Abteilung

U eb er  d ie  Fortschritte in d er G e w in n u n g
ln  dem Vortrag „Ueber die Fortschritte in 

der Gewinnung der Neben produkte beim Kokerei- 
betriebe“ * besprieht R a u , auf eine von mir ver- 
offentliehte Arbeit iiber dos direkto Sulfatgewin- 
nungsverfabren Bezug nehmend, einige Punk te, 
die mit meinen Ansieliten in Widerspruch stelien

* „Stahl und Eisen" 1910, 20. Juli, S. 1235; 27. Juli,
S  1282.

die Redaktion.
libernimmt die Redaktion keine Verantwortung.)

der  N e b en p r o d u k te  beim  K ok ereib etr ieb e .
und zur Yermeidung von Irrtiimern einer Klar- 
und Riclitigstellung bediirfen.

Rau sagt auf Seite 1280, meine Befiirchtung, 
daB ohne Abkiihlung beim Ottoselien Verfahren 
viel Chloride ins Bad gelangen und dem Gase 
einen scliiidliehen Gehalt an Salzsaure erteilen, 
sei grundlos, weil die fixen Salze bei der Ent- 
teerung abgeschieden und nur zum geringsten 
Teil ins Bad gelangen. Letzteres ist nicht ganz

geschieht, die un ten  Siebóffnungen zum Ablaufen des W assers haben, und  die m it Hilfe eines 
Schneckengetriebes genau eingestellt werden konnen. Koppers yerw endet fiir den gleichen Zweck 
eine m it Hilfe eines Schneckenrad-Q uadranten (Abb. 31 auf S. 1587) oder eines Hebelwerks (Abb. 36 
auf S. 1592) bewegliche Klappe. In  A bb. 31 is t jedoch das B and durch einen m it ahnlichem  Ver- 
schluB versehenen Selbstentlader, der den K oks zum  W aggon schafft, ersetzt. —  Bei anderen 
Ausfiihrungen, z. B. auch solchen der letztgenannten F irm a, wird auch eine Drahtseilbahn von dem 
schragen K oksplatze aus besc.hickt.

Sodann laBt noch Abb. 79 Bagger-Verladevorrichtungen von F ranz B runck erkennen, bei denen 
der auf dem schragen Koksplatz herabgefallene Koks durch die Baggerkette aufgenommen und einem 
nebenan liegenden Eisenbahnwagen zugefuhrt wird. Die einzelnen E im er sind, wie der GrundriB erkennen 
laBt, m it Stahlzahnen versehen und zum AbfluB des W assers und  D urchfall des K leinkoks gelocht.

Abbildung 79. 
Koksverladebagger von Fr. Brunck. 
Rccht1! oben: Aasicht eines Bechcrs 

von oben, vergr6Bert.



1802 Stalli und Eisen. Chemische und  metallurgische M itteilungen. 30. Jahrg. Nr. 42.

richtig. Diejenigen fixen Ammoniaksalzo, wolelio 
beim Ottoschen Vorfahron nicht mit dom Gaso 
in dna Bad gelangen, sondern mit dem Kondens- 
wasser oder im Teer abgeschieden sind, werden, 
letztero nach Auswnschung, dom I!ade wieder 
zugesetzt, so daB das Mengenverhaltnis der in 
das Bad gelangenden Chlorido hierdurch keino 
Aenderung crfahrt.

Im AnschluB hieran sagt Rau weiter: „Da,
wo die Kohle trocken in den Ofen gelangt, wio 
in Gasanstalten, liegt der Taupunkt ohnelun 
so viel niedriger (00° C), dafl gar keino Schwierig- 
keiten, auch nicht in bezug auf Naphthalin, ent- 
stehen konnen." Diese Ansieht Rau’s steht mit 
den praktischon Erfabrungen in Widerspruch, 
da auch bei 00 0 C infolge der hohen Dampf - 
spannung des Naphthalins der groBto Teil mit dem 
Gaso fortgehen wiirde, im Gegensatz zu der Vor- 
kiihlung des Gases, bei welcher der groBto Teil 
vom Teer aufgenommen wird. In einer Ictirzlioh 
von O 11 veroffentliehten Arbeit iiber Kuhlung 
und Naphthalinentfernung* wird dieses durch Zah
ien aus der Praxis ebenfalls bestiltigfc. Dio beim 
Ottoschen Verfahren infolgo der heiflen Tocrschei- 
dung lastig wirkonden Naphthalindiimpfe sueht 
man nach oinom neuerdings herausgekommenen 
Patent (Nr. 223 409) durch naehherigo Waschung 
der Gaso mit Teer unschadlich zu machen.

Weiter bedarf der Satz in den Rau’schon 
Ausfiihrungen einer Richtigstelhmg, daO das 
Ottoscho Verfahren den Vorzug hat, wirklich 
den Abtreibcdampf und dio Abwiissor ganz zu 
vermeiden. Das mit don Kohlen in dio Oofen 
gelangende hygroskopische, sowio das boi dor 
Destillation sich bildendo Hydratwasser wird 
boi dom Ottoschen Verfahren n a c h  dem Siitti- 
gungskasten zur weiteren Verwendung des Gases 
durch Kuhlung abgeschieden. Diese an Schwefel. 
und Kohlen'wasserstoffverbindungen reichhaltigen 
Wasser gohoron in die Kategorio der Abwiissor. 
Dio Abwtisser werden daher beim Ottoschen 
Yerfahren nicht ganz yermieden, sondom werden, 
wio auch H i l g o n s t o c k  in seinen Aus- 
fiihrungcn angibt,** gegen das friihere Yerfahren 
um ungefahr dio Hiilfto verringert. Ebenso ver- 
halt es sich mit dem Abtreibedampf, der auch

* „Journal fOr Gaabeleuchtung" 1910, 20. Aug., S.784.
** „Stahl und E isea" 1909, 20. Okt., S. 1644.

bei dem Ottoschen Verfahrcn je nach dem Gehalt 
der Kondcns- und Laugewasser nicht ganz vor- 
miedon wordon kann, was in der Beheizung der 
Sattigungskasten mit Dampfrohren seino Be- 
stiitigung findet.

W a l d o n b u r g  (Schlcs.), im Sept. 1910.
Schrcibcr.

* **

Es ist selbstverstiindlich, daB bei a l l e n  
Schoidungsyerfahren, wonn dio Gaso schliefllich 
auf gewohnlicho Temperatur abgekiihlt werden, 
dąs mitgofiihrto Wasser entsprechend der Abkiili- 
lung niederschlagen muB. Wird also das nach dem 
Otto-Ycrfahren behandolto Gas nicht heiB den 
Oefen zugefiihrt, sondern zur Bonzolscheidung oder 
zu anderen Zwecken goktihlt, so schliigt das mit- 
gefiihrto Wasser nieder. Ich glaubo abor nicht, 
daB dassolbo erhoblicho Mengen Seliwefelverbin- 
flungen und Kohlenwasserstoffe mitnimrnt und 
irgendwio beliistigt. Jodenfalls bozieht sich der 
Ausdruck „Abwosser“ in meinem Vortrago nicht 
auf dieses unvermoidliche Kondensat, sondern auf 
dio liistigon Kalkschlamm fiihrondon Abwiissor der 
Ammoniakabtreiber.

Beziiglich der Bemerkung, daB dio bei der 
heiBon Toorscheidung ausgofallenen fixon Salzo 
unter Umstiindon dem Bado wieder zugefiihrt 
werden konnon, erwahnto ich: „Will man klei- 
nero Mengen Kondensat der Einfaehheit halbcr 
direkt ins Bad flioBon lassen, so muB dem- 
selben ein entsprechender Warmebotrag in Form 
von indirektom Dampf zugefiihrt werden.“ Ich 
hal te es jedoch fiir unwahrscheinlich, daB unter 
den im Bade herrschenden Yorhaltnissen Ammon- 
chlorid in nennonswortom Betrago zersetzt und 
Salzsiiuregas dem Kohlongaso beigomischt wird.

Was das Naphthalin betrifft, so geht aus dem 
Zusammenhang horror, daB nur die Sehwierigkeiten 
in bezug auf das Sulfatverfahren gemeint sind. 
DaB auf Gasanstalten das Naphthalin griindlich 
entfernt werden mufl, bevor das Gas in das Lei- 
tungsnetz tritt, ist bekannt.

lin  iibrigen habe ich in meinem miindlichen 
Vortrage bei Besprechung der Sulfatverfahren be- 
tont, daB der W ettstreit zwisehen ihnen ftir dio 
Industrie nur erwiinseht sein kann, da auf ihm 
der Fortschritt beruht.

Hau.
J u i s t , mi Sept. 1910.

Chemische und metallurgische Mitteilungen.
B est im m u n g  d es  A lu m in iu m s und C h r o m s  

im Ferrovanadium .
Yon Dr. W. T r a u t  m a n n  in Ftlrth.

1,5 bis 2 g dor fein gopulvorten Legiorung 
werden nach dom innigon Vertuisehon mit gloichen 
Toilen Soda und N atrium superosyd im Nickel- 
tiegel goschmolzen. Die Erwiirm ung geschioht 
zuorst boi sohr kleiner Flamme, bis dio Masso

zusamm ongosintert ist; dann orst stoigort man 
dio Tem poratur zur Rotglut, bis dio Schinelzo 
ruhig fliefit. Man behandolt don Tiegol nach dem 
Erkalton im bodockton Becherglas mit hoifioin 
Wassor, wodurch dio Losung u n te r hoftigor Ro- 
aktion in wonigon Sokundon boondot ist. Nun 
yordunnt man auf etw a J/ ,  1, flltriort dio Losung, 
um dio alkalischo Flllssigkoit móglichst wonig 
m it dem Glase in BerUhrung zu bringon, in oin
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Bochorglas, in doin sich Salzsaure bolindot. Man 
Ubersiittigt darauf m it Ammoniak, filgt oinigo 
Tropfen Wassorstoffsuporoxyd hinzu, orhitzt zum 
Kochon und filtriort dio ausgofallono Tonordo, dio 
noch durch Vanadium vorunroinigt ist, ab. Nun 
wśisclit man don Niodorschlag auf dom Filtor m it 
oinor ammoniakalischon Losung von Ammonium- 
n itra t aus untor H inzufligung oinigor Tropfon 
WassorstolTsuporoxyd, wodurch dorTonordoniedor- 
schlag Tom griiBton Toilo dos m itgorissenen Va- 
nadiums bofroit wird. Um dio letzten Rosto von 
Vanadium zu ontfornon, spritz t m an don Niodor- 
schlag vorn Filter, liist ihn noch oinmal in Salz- 
siiuro auf, g ib t w ieder Wassorstolfsuporoxyd und 
Aimnonium nitrat hinzu und m acht die FlUssig- 
keit dann ammoniakaliśoh. Das nun  reino Alu- 
miniumhydroxyd w ird abfiltriort und zum Ycr- 
treibon dor Ghlorido m it ammoniakalischom, Am- 
monium nitrat haltigom Wassor lioiC ausgowaschon. 
(Roinos Wassor lost sohr botriichtlicho Mengen Alu- 
miniumhydroxyd auf.) Der Niodorschlag wird foucht 
in don Platintiegel gobracht, und das F iltor vor- 
asclit. Dio geringon Mengen mitausgofallonor Kio- 
solsiiuro vorjagt man durch Abrauchen m it roinor 
FluCsauro, odor man bring t sio durch Schmelzen 
mit Kaliumbisulfat und Loson dor Schmolzo in 
lioiflom Wassor, dem man otwas Salzsiiuro hinzu- 
gofilgt hat, zur Abscheidung. Das liistigo starko 
Schaumon boi dor Bisulfatschmolzo kann man 
verbindorn, w enn man das Bisulfat in einor Pla- 
tinschalo boi kloiner Flam m e vorhor schmilzt und 
so lango im SclnnolzfluC orhiilt, bis dio Blason- 
bildung au fhort und Schwofolsaurediimpfo zu ont- 
weichon boginnon. Man liiCt dann orkalton und 
liobt die zorscblagenon, marmoriihnliehon StUcko 
vorscblosson auf; m it diesem zum groCten Teil 
entwśissorton Kaliumbisulfat arboitot os sich viol 
angonehmor ais m it dom kauflichon Produkt.

E in Angroifen dos Glases und som it Iloraus- 
lijson von Tonordo durch dio obigo Alkalilosung 
kommt kaum in Botracht, w enn man immer dio- 
selbon Gliisor bonutzt. Blindo Vorsuche ergaben 
nur Ilundertstol Prozonto an Tonerdo, dio sich 
auf die angew andton Roagonzion und das lleraus- 
ltfsen aus den GlasgofitCon rerteilon, dio aber boi 
dor Analyso fUr techniscbo Zwocko n ich t in Bo
tracht kommon. Man um goht durch dioso Ana- 
lysonmethodo dio zoitraubendo Aluminium-Eison- 
tronnung nnch dom AothorschUttelvorfahron, boi 
dem man m eist noch nachhor dio lotzton Rosto 
dos Eisens aus dor LCsung durch aruloro Vorfahron 
entfornon muli. Auch konnte der Y erfasser oinigo- 
mal Aluminium in dor AothorlOsung dos Eison- 
chlorids foststellon, wodurch dor Aluminiumgohalt 
zu niodrig gofundon w urde. Dio Ergebnisse iiber 
diosbozuglicho eingehondo U ntersuchungen sollon 
nach Abschlut! dorsolben an dieser Stello noch 
m itgoteilt wordon.

Bei Gogonwart von viel Vanadium konnto 
ich, w enn ich das Aluminium ais Phosphat fallte,

fast koinon vanadiumfroien Nioderschlag erhalten; 
os bloibt daher wohl dio Ammoniakfiillung die 
bo(juomoro Mothodo.

A udi dio T rennung von Chrom und Vanadium 
golingt auf iihnlicho Woiso. Man siiuert zu diesom 
Zwocko das F iltrat, wolchos man nach dem Fil- 
trioron dor von dor Superoxydschmolzo erhalte- 
non Liisung bekommon hat, m it Schwefolsiiuro 
an, roduziert m it schwofoligor Siiuro u n te r Kochon 
und fiillt das Chrom m it Ammoniak aus. Dieser 
Niodorschlag onthśilt jodoch auch botrachtlicho 
Mongon (oft 2 bis 3 °/o) vom yorhandenon Va- 
nadium, doch golang os dom Vorfasser stets, das 
Chromhydroxyd durch Wiodoraufloson in vor- 
diinntor Schwefolsiiuro und Wioderfallen m it Am
moniak vollkominen vanadiumfroi zu bekommon. 
Chrom w irk t boi dor Y anadium titration stii- 
rond, da Chromoxyd in hoif>or schwefolsauror 
Losung durch Kalium porm anganat in Chromsiiuro 
iiborgofiihrt w ird; m ithin wUrdo also boi An- 
wosonheit von Chrom dor V anadingohalt iinrich- 
tigorwoise zu hoch gofundon worden. Aus diesem 
Grundo ist os niitig, das Chrom vor dor T itration 
zu entfornon.

N e u e r  Apparat zur B est im m u ng  
d es  A m m on iaks .

Dio meisten Apparate zur Bestimmung des 
Ammoniaks werden wohl heute auf den Zechen 
mit Nebenprodukton-Kokereien, femer in den 
Diingorfabriken und den landwirtschaftlichen Ver- 
suehsstationen gobraueht. Hauptsaehlich findet 
man in diesen Betrie- 
ben zwei yerschiedene 
Systeme; das erste, 
meist auf den Koke
reien in Anwendung 
stohende, ist ein Appa
rat m it senkrecht ste- 
hendom Kiihlrolir, das 
durch einen mit AYas- 
ser gefiillten Blech- 
kasten hindurch geht; 
das zweito, das mehr 
auf landwirtschaftli
chen V ersuchsstatio- 
nen zu finden ist, 
hat ein schragliegendes 
Kiihlrolir, daa meist 
nur mit Luftkuhlung 
arbeitet. Der Nachteil 
des ersten Apparates 
besteht vor allen Din- 
gen darin, dati das 
Kiihlrolir in einem gesehlossenen Kasten liegt, 
so daB Spriinge oft erst zu spiit bemerkt wer
den, und daO besonders dio unterc Durchfiihrung 
durch den Boden des Kiihlkastens sehr leicht 
undieht wird und Kiihlwasser in die Vorlago 
dringen liiOt. Die zweite Anordmmg hat ais Nach-

A b b lh lu n ? J. Neuer Apparat 
zur Bestim m ung des Am m oniaks.
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teil vor nllen Din gen einen grofien Raumbedarf 
und danoben don Umstand, daB dio Luftkiililung 
nur im Anfang der Destillation ausreicht, so daB 
die Vorlage immer sehr heifi wird und man erst 
nach umalandlicher Abkiihlung titrieren kann. 
Alle diese Nachteile sind zugleich dio Vorziigo des 
neuen in der Iłraxis bowahrton Apparates, den dio 
Abb. 1 darstellt. Der gesamte Apparat ist von 
vorne zuganglieh, so dafi mchrere Einheiten zu 
Batterien bis zu sechs Stiick zusammenstellbar sind 
und diese nicht nur frei, sondern auch gegen eine 
Wand oder Riicken an Riicken aufgestellt werden 
konnen. Dio Asbest-Drahtnetze sind leicht aus- 
wechselbar. Ais Destillierkolben werden normalo 
Erlenmeyer verwendot; der Scliwanenhals-Aufsatz 
ist sowohl billiger ais auch haltbarer und dabei 
ebenso zuyerl&ssig wie der bisher iibliche Kugel-

aufsatz. Das Aufsatzrohr sowie der Vorlagekolben 
werden durch einfache Schiebeklaminern gehalten; 
der Yorlngekolben selbst steht in einem offenen 
wasserdurchflossenen Blechkasten, so dafi das 
Destillat stets kalt ist und sofort nach Bc- 
endigung der Destillation titriert werden kann. 
Der ganze Apparat gestattet ein einfaches, 
zuverliissiges und schnelles Arbeiten; er ist in 
neuerer Zeit durch eino automatisehe Laugezu- 
fiihrung vervollstiindigt worden,* so dafi er auch 
fiir wissenschaftlicho Untersucliungen, bei denen 
alle nur mogliehen Felilorqucllon zu vermeiden 
sind, benutzt werden kann. Der Apparat wird 
von der Firma C, G e r h a r d t  in Bonn auf don 
Markt gcbracht.

* „Chem.-Ztg.“ 1910, 14. Juni. Seite 620.
*

Zahlentafel 1.

Onderalcport
Tlmebftll 

H ill Rnngc, Pretoria

Sudtlcbeti
l.agcr

%

Mlttlcrea
I>ascr

Nordllches
Lngcr

%

Unteres
Lagcr

%

Oberes
Lager

%

Si Oj 1,36 0,76 1,57 14,36 17,93
Ti Oj 14,10 19,52 18,70 n. best. n. best.
Fcj 0 3 79,11 76,23 76,41 76,93 73,81 :
Alj 0 3 ' 7,79 0,82 4,31 7,20 7,31 |
Ca O n. best. n . best. n. best. n . best. n. best. ■
Mg O n. best. n . best. n. best. n. best. n. best.

S Spur Spur Spur 0,03 0,03
P

-------
Spur Spur Spur 0,14 0,17

Die Bestimmung des Phosphors in Eisenehloridldsungen 
unter Anwendung der Aetherausschtittelung.

Nach den Untersucliungen von R. J .  W y s o r  * 
geht bei der Aetherausschilttelung von Eisenchlorid- 
lósungen nicht siimtlicher Phosphor in die salzsauro 
Losung Uber. in  der atherischen Losung vcrblieben bei 
einer Reihe von Versuchcn 15,8 bis 37,7 %  de3 Phosphor- 
gehaltes zuriick, und zwar ist diese Mengo um so hoher, 
ja hoher der Eisengchalt und je geringer der Phosphor- 
gehalt ist. Bei noclimaligem AusschUtteln der atherischen 
Eisenchloridlosung m it 10 ccm einer m it Salzsauro vom 
spez. Gew. 1,13 gcsattigten Aetherlosung vermmderto 
sieli die zuriickbleibendo Phosphormengo auf 12,2 bis
26,8 %. Der Referent machte bereits unabhiingig hicrvon 
auf diesen Umstand aufmerksam bei der Herstellung von 
reinem Eisenoxyd nacli Brandt.** Auch bei der Bestim
mung der Tonerde in der salzsauren Losung der Aether- 
ausschUttelung ist hierauf besonders zu achten, da bei der 
Berechnung des Tonerdegehaltes nicht der Gesamtphos- 
phorgehalt des Probcmatcrials in Abzug gebracht werden 
darf. K .

Schmelzversuche mit titanhaltlgem Eisenerz.
In  Transvaal, Sudafrika, finden sich einige groCe 

Kisencrzvorkommen, dio wegen des hohen Titangehaltes 
der Erze ais wertlos noch nicht abgebaut werden; Zahlen
tafel 1 gibt die Zusammensetzung zweier solcher Erz- 
vorkommnisse wieder. Professor G. H. S t  a n 1 e y hat 
m it diesen Eisenerzen eino Reihe von Schmelzversuchcnf 
durchgefuhrt, um die Móglichkeit ilirer Verhiittung im 
GroBen zu untcrsuchen. Die ersto Reiho von Versuchcn 
wurdo in einem Tiegel ausgefuhrt, die zweite in einem 
mit feuerfesten Steinen ausgefutterten und m it Diiscn 
yersehenen Rohre vorgcnommen. Dieso Versuche konnen 
in ihren Einzelheiten iibergangen werden, da ihre Ergeb
nisse durch die Art der Versuchseinrichtung doeh nicht 
auf dic Praxis des Hochofenbctricbcs iibertragen werden 
konnen; kurz erwahnt sei nur der dureh die Versuche ge- 
lieferteBeweis, daB titanlialtigeSchlacken wohl schmelzbar 
sind. Eino dritte  Reihe von Ycrsuchen wurdo in einem von 
der Central South Africa Railway in Pretoria zur Yerfugung 
gcstellten Kupolofen vorgenommen, der fiir diesen Zweck 
besonders hergerichtet worden war. Es wurdo wio immer 
darauf hingearbeitet, eine Monosilikatschlacko zu erhalten.

* „The Journal of Industrial and Enginccring chom- 
istry“ 1910, Febr., S. 45/7.

** „Stahl und Eisen" 1910, 9. Marz, S. 412.
t  „The Journal of tho Chemical, Metallurgical and 

Mining Societv of South Africa“  1909, Nov., S. 162; 
Dez., S. 211; 1910, Jan., S. 253; Febr., S. 290; April, S. 345.

Der Winddruck betrug 170 cm Wasscrsaule, wodurch er
moglicht wurde, die Tem peratur hoch zu halton und die 
Chargendauer auf eine Stunde zu verlangern; dio Durch* 
setzzeit betrug 6 bis 7 Stunden.

Bei den Schmelzvcrsuchcn fiel anfangs etwas Roh- 
eiseri, aber bald war das Stichloch vollkommen verstopft 
und das Eisen auf dem Herdo eingefroren. Metali und 
Sehlacke flossen dann noch einige Stunden durch das 
Schlackenloch, bis auch dieses verstopft war. Infolge der 
kurzeń Durchsetzzeit hatte das Eisen nicht geniigend Zeit, 
Kohlenstoff und Silizium aufzunehmen; infolgedessen 
entstand dann nur das schwerselimelzbaro weicho Eisen, 
das sich am Bodcn festsetzto und dio Oeffnungen ver- 
stopfte. Im  Hochofen wurde infolge der hoheren Tempe
ra tu r und der liingeren Durchsetzzeit dies nicht der Fali 
sein. Bei allen Versuchen war dio titanhaltigo Schlacke 
dunnfliissig.

Ein hoherer Titangehalt scheint keinen EinfluB auf 
den Flussigkeitsgrad und dio Schmelzbarkeit der Schlackc 
zu haben; die hochtitanhaltigen Schlacken hatten  dunkeln 
oder dunkelgrauen Brucli, wahrend die Oberfliicho licht- 
grau, fast weiB war, wahrseheinlich infolge der Anwesen- 
lieit eines niedrigen Oxyds ais T itandiosyd. Der Yerfasser 
glaubt, daB bei geniigendem Kieselsauregehalt der Schlacke 
das Titandioxyd ais Base wirken wiirde. Anscheinend ist 
das Titandioxyd nur schwer reduzierbar und erreicht daher 
die Schmelzzone unzersetzt, wo cs dann erst durch festen 
Kohlenstoff reduziert wird. Hier kann es dann Silizium 
und Kohle, welche das Eisen aufgenommen hat, vielleicht 
wieder oxvdieren und auf dieso Weise die Bildung von 
Roheisen verzogern.
‘■>'1 Das interessanteste Ergebnis aller Yersuche ist die 
Erkenntnis, daB titanhaltige Schlacken, dereń Zusammen-
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Zahlentafel 2.

SIO: 
! %

Ti Ol
%

KeO
%

Al, O.l 
%

CaO
%

38,26 1,20 37,18 17,18 4 ,40
38,05 8,05 38,00 9,25 i ,00
35,85 9,72 25,20 20,05 7,00
37,80 18,00 28,30 12,00 7,00
38,50 — 14,00 18,40 10,50
42,00 8,30 7,40 25,70 10,00
38,00 8,80 12,00 20,1(1 8,80
43,90 9,00 13,00 20,00 9,00
40,22 8,65 14,79 25,19 6,44
44,27 7,06 9,88 30.01 5 ,88
39,85 4,00 12.47 20,14 10,88
38,23 10,18 7,88 25 ,90 12,50

setzung bei einigen Versuchsschmelzcn in Zahlentafel 2 
wiedergegeben ist, bei geeignot-er Zusammensetzung leicht 
schmelzbar und diinnflussig sind. Die Versuehe zeigen 
aber auch die Schwicrigkciten, welche der Yerwendung 
von titanhaltigem Eisenerz im Hochofen entgegenstehen; 
im elektrischen Ofen wird letzteres sich durch die hohere 
Temperatur wohl leichter verwenden lassen.

Wcissen.

Stickstoff ais Ursache der Sprodigkeit bei weichem Stahl.

0. E. S t r o m e y e r  bielt vor der Institution of 
N’aval Architccts in London einen beachtensworten Vor-
• rag* Uber den EinfluB des Stickstoffcs auf dic Sprćklig- 
keit von FluBeisenblcchen. E r wurdo bei seinen lang- 
jiihrigen Versuchen Uber das Altem  von Kesselblcchcn 
durch die Arbeiten B r a u n o s * *  dazu gefuhrt, auch den 
EinfluB des Stickstoffcs zu berficksichtigen. Bei einer 
groBen Anzahl von Bleehen, von denen nur einige in naoh- 
stohender Zahlentafel aufgefnhrt sind, ergab sieli, daB der 
Stickstoff noch mehr ais der Phosphor fUr dio Sprodigkeit 
der Bleche verantwortlieh zu inachen sei. Jn der letzten 
Spalto der Zahlentafel 1 ist zu dem Phosphorgehalt der 
fUnffache Betrag des Stickstoffgehaltes addiert. Der fflnf- 
fachc Betrag ist einerseits mit RUcksielit auf das Zahlen- 
vcrhaltnis der Quadrate der Atomgewichte von Phosphor 
und Stickstoff — wofdr die Bereohtigung allerdings nicht 
reeht ersiehtlich ist — gewahlt, anderseits mit Riicksicht 
darauf, daB der Stickstoff hinsiehtlich der Festigkoit und 
Sprodigkeit des Eisens einen etwa fUnf- bis zehnfach 
groBeren EinfluB ais der Phosphor ausUbt. Dio W erte 
iler letzten Spalte der Zahlentafel sicht Stromeyer ais 
MaB fiir die Sprodigkeit der Kesselblecho an. E r schlieBt 
daraus, daB der Phosphorgehalt zusammen mit dcm ftinf- 
fachen Betrage des Stickstoffgehaltes 0,08 %  nicht iiber- 
sehreiten soli, und daB cs nicht richtig sei, auf Grund des 
Phosphorgehaltes allein, ohne Berucksichtigung des Stick- 
stoffgehaltes, einen SchluB auf die SprSdigkeit ziehen zu 
wollen. Letztere Ansicht belegt er durch mehrere Bei- 
spiele. W ahrend man in Kesselblcchcn einen Phosplior- 
gclialt bis zu etwa 0,00 %  zulassen kann, erwies sich ein 
Blcch m it einem Phosphorgehalt yon nur 0,047 %  ais 
sprode und unbrauehbar. Dio Sprodigkeit wur auf den 
hohen Stickstoffgehalt von 0,0123 %  zurUckzufOhren. Ein 
anderes Blcch, das bei der Wasserdruckprobe des betreffen- 
den Kessels aufriB, ha tte  einen Phosphorgehalt von 0,052 %  
und einen Stickstoffgehalt von 0,020 % ; letzterer wiire 
fUr die Sprodigkeit verantwortlieh zu inachen. Auf Grund 
der Untersuehungen Stromeyers werden nunmchr von 
seiten der Manchester Steam Users Association cinigo 
Proben von solchen Materialien, die bei der Yerarbeitung 
oder im Betriebe ais sprode erkannt wurden, stets auf 
ihren Stickstoffgehalt untersueht, Bei drei mitgctcilten

* „Iron Age“ 1910, 14. April, S. 858; vgl. „The Iron 
Trade Review“ 1910, 1. April, S. 677/9.

** „Stahl und Ki sen1' 1900 S. 1357, 1431, 1490.

Zahlentafel 1.

Elgen-
flchuftcn

der
lilcche

Zelćhen C X

% %

5S +  11’

%

Q 0 ,127 0 ,0 2 0 0 0 ,0 5 2 0 ,1 5 2
L 0 .0 9 0 0 ,0 1 5 3 0 ,0 6 0 0 ,136
II 0 ,2 1 0 0 ,0145 0 ,079 0,151

CC 0 ,1 3 0 0 ,0123 0,047 0 ,108
schlecht, M 0 ,090 0 ,0 0 9 0 0 ,052 0 ,097

U 0,1 10 0 ,0 0 0 6 0 ,052 0 ,0 8 5
aprode F 0,097 0 ,0 0 1 3 0 .2 1 0 0,231

R 0 ,1 0 5 0 ,0 0 3 0 0 ,177 0 ,1 9 2  ;
K 0 ,205 0,0041 0 ,0 9 5 0 ' 115
E 0 ,1 0 5 0 ,0 0 2 9 0 ,0 7 6 0 ,0 9 0
S 0 ,1 3 5 0 ,0 0 3 8 0 ,005 0,084

T 0 ,2 0 0 0 ,0023 0 ,0 3 8 0 ,0 4 9
(1 0 ,215 0 ,0 0 5 0 0,051 0 ,0 7 0

gut Z 0 ,195 0 ,0033 0 ,0 3 9 0 ,0 5 5
11 0 ,2 0 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 3 2 0 ,0 5 2

B15 0 ,2 0 0 0 ,0 0 3 2 0 ,029 0 ,0 4 5

Untersuehungen besonders sproder Materialien betrug der 
Stickstoffgehalt 0,015 bis 0,023 %.

Bei der Bcantwortung der Frage nach dem Ursprung 
des Stickstoffcs im Eisen liegt die Yermutung am niichsten, 
daB der Stickstoff durch dio Bcriihrung des flttssigen 
Metalles mit der Luft im Hochofen und in der Bessemer- 
birnc eingefuhrt wiirde; diese Yermutung wUrde in den 
yom Yerfasser gefundenen Durchschnittsgehalten au Stiek- 
stoff in den verschiedenen Eisensorten eino Bestatigung 
fimlcn: Im Bessemcrstahl 0,0108 bis 0,0100 %, im sauren 
und basischen M artinstahl 0,0024 bis 0,0050 % , in schleeh- 
tem SchwciBeisen 0,0084 (bei 0,219 %  Phosphor) und in 
Holzkohlenroheisen 0,0035%  Stickstoff. Man muB aber 
gegenUber dieser Vermutung doch in Betracht ziehen, daB 
es bisher nicht moglieh gewesen ist, den Stickstoff mit 
dem Stahl durch einfache Erhitzung zu Terbinden, sondern 
daB man die Yereinigung nur durch Erhitzen des Stahles 
in einer Ammoniak-Atmosphare ha t bewirken konnen. 
Im Hochofen ist das Vorhandenscin von Ammoniak zwar 
móglicli, wenn lx'i der Verkokung nicht aller Stickstoff
gehalt der Steinkohle entfernt worden war, in der Bessemer- 
birne ist die Anwesenheit von Ammoniak aber nicht denk- 
bar. Wenn das Eisen im Hochofen einmal Stickstoff auf
genommen hat, kann dieser dureh nachfolgendes Erhitzen 
nicht mehr entfernt werden. Ein geeignetes Mittel glaubt 
man hierfilr in dcm Titan gefunden zu haben, obwohl ein 
Zusatz von Ferrotitan zu dcm Stahl bisher noch kcincn 
Erfolg in dieser Beziehung gezeigt hat. Auch durch Zu- 
schlagcn von Titancrzen zur Hochofenlieschickung oder 
bei der Stahlerzeugung h a t man keine Verminderung des 
Stickstoffgehaltes erreichen konnen; neuerc Yersuche, 
reines Titanmetall dem Stalli oder GuBeisen zuzusetzen, 
scheinen aber Erfolgc aufzuweisen.

Der EinfluB von Titan auł die Seigerung von Bessemer- 
schienen.

Ueber den in der Ueberschrift genannten Gegenstand 
berielitcte G. B. W a t c r h o u s e  auf der Versammlung 
der American Society for Testing Materials. T itan ver- 
ringert nach friiheren Untersuehungen die Ausseigerung 
von Schwefel, Phosphor und Kohlenstoff. Watcrhouse 
hat hieriiber zahlenmaBige Yersuche angestellt und folgen- 
des gefunden: Es wurden unter móglichst gleichen Um- 
stiinden je sechs Blocke aus der Bessemerbirne mit und ohne 
Titanzusatz gegossen. Der Zusatz von Ferrotitan mit 
einem Titangehalt von 11,6%  betrug 0,25 %  des Einsatz- 
gełrichtes. Der Zusatz wurde in der GieBpfanne gegeben. 
Das GicBen begann drei Minuten nach erfolgtem Zusatz. 
In den m it T itan vergossenen Blocken konnte durch die
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ehemisclio Analyse kein T itan  naehgewiesen werden, da 
das T itan in die Schlacke iibergoht. Die in der Uings- 
achse aufgeschnittenen Bloeke zeigtón infolge des Titan- 
zusatzes einen wesentlich gesunderen Blóckkopf, itisbo- 
sondere an Stelle der sonst zahlroiehcn kleinen nur einige 
groflere Lunkerstellęn. An den verschiedensten Stellen der 
Ulocke wurden Bohrspiine fiir die chemischo Analyso ent- 
nommen, wobei die in folgonder Zahlentafel angegebenen 
Zahlen erhalten wurden.

Sehwefel- 
geho.lt In  %

Pho*i>hor- 
gclialt In  %

Kohlenstoff- i 
gehalt in  %  i

initt-
Icrer

nu
Stelle
gruflt.
Seige
rung

niltt-

lcrer

an
Stolic
groBt.
Seige
rung

Hlltt-

lerer

an 1 
Stelle 
groflt. 
Seige- 
rung

Błock o h n e  
Titanzusatz . 0,098 0,223 0,088 0,107 0,44 0,69

Błock m i t 
Titanzusatz . 0,008 0,101 0,093 0,124 0,47 0,67

Ferner wurden folgende Yersuche iiber dio Seigerung 
an fertig gewalzten Eiscnbahnschienen angestellt. Es 
wurde je ein Błock m it und ohne Titanzusatz zu Schienen 
ausgewalzt und aus jedem Błock je drei Schienen go- 
schnitten. Am Schienenkopf entnommeno Proben zeigtcn 
an den yerschiedenen Stellen nachstehende Gehalte an 
Schwefel, Phosphor und Kohlenstoff, welche erkennen 
lassen, daB auch in Schienen m it Titanzusatz dio Seige
rung geringer ist ais in solchen ohne Titanzusatz.

Schwefel

%

Phosphor

%

KohleriHtofT

%
Schiene ohne 

Titanzusatz 
Schienen m it 

Titanzusatz

0,038—0,054 0,084—0,114 

0,039—0,049 0,000—0,105

0,40—0,56

0,50—0,56

S Jr.^ łtg . E. Preufi.

Einfilhrung in die Motallographie von Kcsselblechen.
(H ierzu eine Kun*tdrucktafel.)

In  einer ausfilhrlichen Arbeit* h a t sich K, B a u - 
m a n n , S tu ttgart, in dankenswerter Weise der Aufgabe 
unterzogen, unsero metallographischen Kenntnisse Uber 
Kesselblechczusammenzufassen und zu erganzen, und hat 
dam it den Beweis geliefert, daB in dcm genannten F.inzel- 
gobiete die metallographischo Untersuchung eine Rcihe 
sclbstandiger Erfolge Zu verzeichnen hat, wio eine gc- 
driingte Uebersicht Uber das vom Verfasser bchandelte 
Gebiet zeigt. Es werden besproehen: Seigerungsersehei- 
nungen und allgemeine Beispielo ungleiclicr Verteilung 
der GefUgebestandtcile; Beeinflussung des Gefflges von 
Kcsselblechen dureh mechanischeBchandlung, wie Lochen, 
Schneiden, Walzen bei ungeeigneter Tem peratur, Ermll- 
dung dureh wechselnde Beanspruchung, Beeinflussung des 
Gcfttges von Kessclblechen dureh W iirmebehandlung, wie 
Gliihen bei zu hoher Tem peratur, Yerbrennen, zu lange 
ausgedehntes Gliihen, ungleiehmiiBigo Warmebehaml- 
lung. Dio vom Yerfasscr gewiihltcn Beispielo kehren in 
der P rasis hiiufig wieder und besitzen ein allgemeines 
Interesse. W ir geben daher einzelne der ausgezeichneten 
Mikrophotographien nebst erlauternden Bemerkungen in 
den Abbildungen 1 bis 12 und der nachfolgenden Zusam- 
menstellung wieder und verleihen gleichzeitig dem 
Wunsche Ausdruck, daB aus den beteiligten Kreisen 
moglichst viele solcher fiir die praktische Bedeutung der 
Metallographie ungemein wichtigen Arbeiten an die 
Oeffentlichkeit gelangen mogen.

Abb. 1. Nachweis von Seigerungen; Nacliweis von 
gewaltsamen Formveranderungen: am Rande umgebogene

* „Zeitselirift des Bayerischen Revisionsvereins‘‘
1910, 15. Marz, S. 41; 31. Marz, S- 53; 15. April, S. 62.

Schichten, die beim Schneiden der Blechkante in der Ricli- 
tung des Arbeitsvorganges mitgerissen wurden.

Abb. 2. E rm ittlung des Kohlenstoffgchaltes dureh 
Feststellung des Anteilcs an Perlit m ittels Anlegung einer 
Glastafel, auf der ein Quadratnelz (z. B. von 2 mm 
Seitenliinge) aufgezeichnot ist, auf das Cefiigebild und 
Abziihlen der auf 100 m it Perlit angefUlltcn Fclder. 
Anzahl der Felder x  0,9 „  , , , , „  .

--------- 100--------------- =1 ftn Kohlenstoff in %.
Dieso Methode ist ganz besonders empfehlenswert zur 
Erm ittlung der Versc.hicdenhcit des Kohlenstoffgehaltcs 
in ein und demsclbcn Blech, jedoch nur giiltig ftir lang- 
sain abgekiihlte Materialien.

Abb. 3 a, b, o. Ycrschiedeno Stellen ein und des
selben Bleehes. Der Kohlenstoffgehalt in b ist erheblich 
groBer ais in a; in c ist ein SchlackeneinschluB im Blech 
dargestellt, sowie die kennzeichnendo Erscheinung, daB 
dieser in einem kohlenstoffarmcn Streifon eingebettet 
liegt. ,

Abb. 4. Hellgniue EinschliKse von Schwefelmangan; 
weniger sohiidliches Vorkomi"cn.

Abb. 5. Einschliiss. ?on Schwefeleisen (?). Dieses 
Vorkommen ist von den dr 'i in den Abbildungen 3 c, 4 
und 5 dargestellten boi woitem das schadlichste.

Abb. 6. Form verandenrag im kalten Zustande. Dio 
Korner sind in dor Richtun>' der Bcarbeitung gestreckt.

Abb. 7. Dasselbo Blech ausgegliiht. Dio Streckung 
der Kiirner ist aufgehoben, der urspriinglieho Zustand 
wiederhergestellt, soweit der Materialzusammenhang nicht 
gestort war.

Abb. 8. Bildung von (yermutlich) Gleit- oder Spalt- 
flachcn der Kristallo dureh Beanspruchungen, dio ihre 
Richtung hiiufig wcohseln. Der innere Zusammcnhang 
der Korner ist liings der Spaltfliichen vermindert.

Abb. 9. Auftroten der Gleithnien dureh zu starkę 
Erhitzung nach geringer Fornweriinderung (hier: Erzeu- 
gung einer benachbarten Stemmfurche).

Abb. 10. RiBbildung in einem Kcssclblech wahrend 
des Betriebes nach den Flachen geringsten Widerstandes- 
d. h. teils nach Spaltfliichen, teils nach Kristallbegren- 
zungen.

Abb. 11. Yerbrennen eines Bleehes im Betriebe, 
Abtrennung der einzelnen Kiirner ihren iiuBercn Begren- 
zungen entlang; dureh W armestauung infolge reichhcher 
Gipsablagerung hervorgerufen.

Abb. 12. Schiffskesselbleeh. das im Betriebe RiB
bildung gezeigt hatte . Dureh ungleichmiiBige Warme- 
behandlung TeranlaBtes Auftroten von Fcldern m it kenn- 
zeichnender strahliger Anordnung der Perlitinseln, die 
an das martensitisehe Gefilge erinnert. Diese Erscheinung 
tr it t  auch hiiufig bei autogen gesehweiBten Stiicken am 
Rando der verbundenen Bleche auf, wenn Ueberhitzuug 
stattgefunden hatte . Obcrhofter.

EinfluB des Schwefelmangans auf Eisen und Stahl.
Die Frage der Schlackeneinschlflsse gcwinnt fort- 

wahrend an Interesse, wie die zahlrcichen Yeroffentlichun- 
gen der neueren und neuesten Zeit auf diesem Gebiete be- 
weisen. Auch der Internationale Verband fur die Material- 
prtifungen der Technik ha t sieb auf dem 1909 in Kopen- 
hagen stattgefundenen Kongresse m it dem Gegenstandc 
befaBt.* Man is t sich darOber cinig, daB wertvolle Auf- 
schliisso iiber das Wesen der Sehlackencinschlusse dem 
Mikroskop zu rerdanken sein werden. Sind nun zwar dio 
hauptsachliehsten Erschoinungsformen der Schlacken- 
cinschlusse bekannt, so reiehen die ejcperimentellenGrund- 
lagen ftir eine Theorie derselben bei weitem nicht aus. 
D o n a l d  M. L e v y , der dureh seine Arbeiten uber den 
EinfluB des Schwefels auf das System Eisen-Kohlenstoff 
bekannt wurde, veroffentlichte neuerdings einen Beitrag zu 
obiger Frage. ** Neue experimentelle Angaben bringt der

* Berichterstatter: R o s e n h a i n ,  vgl. „ S ta h l und
Eisen“ 1909, 2‘*. Sept., S. 1494.

** „The Iron Trpdo R eview “ 1910, 3. Miirz, S. 43'*
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Yerfasser nicht, und seine Auafiihrungen dtirften auch nicht 
in allen Punkten den hcrrschcnden Ansichten entsprechen. 
Immerhin enthalt die Arbeit eine guto Uebersicht Uber das 
auf diesem Gebieto Geleistete und eino ganze Reihe zum 
Yersuche anregender Hinweise auf das Wcsen der 
Schlaekeneinschltisse.

Fflr don Schmelzpunkt des reinen Schwefelmangans 
scbliigt Levy bis auf weiteres etwa 1400° C vor. Diese 
Angabe ist jedoch von geringerer Bedeutung, da  das 
Schwefclmangan in den teehnisehen Eisensorten meist 
vcrunreinigt auftritt, sein Schmelzpunkt daher meist 
tiefer liegt. Ais Verunrcinigungen kommen jo nach der 
chemisehen Zusammensetzung hauptsachlich Eisen und 
Mangan in Botracht. Kennzeiehnend fUr den Grad der 
Vcrunrcinigung is t die Farbo der Einschltisse, die von der 
bekannten taubengrauen Farbę des anniihernd reinen 
Schwefelmangans bis zum Hellbraun des Schwcfeleisens 
schwankt. Auch Doppelsulfide, iiber deren N atur jedoch 
wenig bekannt ist, ha t man oft beobaehtet, wenn der Man
gangehalt zur Bildung von reinem Schwefelmangan nicht 
ausreicht, oder ein Teil des Mangans an Sauerstoff oder 
Kicselsiiure gebunden ist. Mangansilikat ist imstande, 
Schwefclmangan bis zu einem gewissen Grado zu liisen, 
uml Lcvy fiihrt auf diesen Um stand die Entschwefelung 
im Mischer zuriiek.

Im Stahl finden sich die Schwefelmangancinschlttssc 
bekanntlich stets an den Bertihrungsflachen benachbarter 
Kristalle. Dio Erstarrungsfolge ist daher leicht zu ersehen: 
das Schwefclmangan is t der zuletzt crstarrende Korper. 
Nach Form und Mengo der Einsehliisse rich tet sich ihr 
KiiifluC auf dio Festigkeitseigenschaften. GuBeisen ver- 
mag nach Leyy etwa 0,30% Schwefclmangan, entsprechend
0,11% Schwefel, zu losen. Dieses geloste Schwefclmangan 
wiirde vor dem GuBeisen primar in Form wohlausgebil- 
deter Kristalle erstarren und sich in den Pcrlitzoncn 
wiederfinden. Ueberschiissigcs Schwefclmangan hingegen 
wiirde sich boi 1130° C m it dcm Zementit-Austenit- 
Eutektikum ausscheiden, und zwar ais selbstiindiger 
Korper innerhalb der Zementitinseln oder an der Grenze 
dieser und der Perlitinscln. Obcrhoffcr.

Ueber das Gliihen von Stahlen mit mittlerem Kohlenstoff- 
gehalt.

In dem neunten Band der Veróffentlichungcn der 
American Society for Testing Materials bringt* W. 
C a m p b e l l  interessanto Mitteilungen tiber den obigen 
Gegenstand.

Der Verfasser nim m t zunachst Bezug auf eino friihcre 
Arbeit, die er im Verein m it II o w e und IC o k e n ver- 
offentlioht hat,** und in der dio Frage untorsucht wird, 
ob dio Yerschiedcnheit dos Kleingefiiges im Błock durch 
liingeres Erhitzen auf solche Temperaturen beseitigt 
werden konne, bei denen die Erschcinungen der Ueber- 
lutzung des Stahles wieder ausgeglichcn werden. F u r 
diese Arbeit wurden mchrero Stticko eines gegossenen 
Stahles naeh yerschiedenen Warmebehandlungen auf 
ihr lilcingeftige untorsucht. Der Stahl, der 0,43 %  Kohlen
stoff, 0,4 %  Silizium, 0,78 %  Mangan, 0,03 %  Phosphor,
0,03 %  Schwefel enthiclt, und dessen Haltepunkto 
Ac, =  700° C, Ar, - ■ 705° C und Ar2,3 =  7C2° C waren, 
behielt sein grobes Netzwerk von Ferrit, das Kennzeichen 
eines unbehandelten Gussee, noch nach der Erhitzung auf 
805° C, wobei nur die Grundm a'se ein feineres K orn an- 
nahin. Dio Erhitzung auf 840° C, also weit (iber Ac,,3, 
geniigte ebenfalls noch nicht, um das Netzwerk von 
Ferrit zu beseitigen. Bei 800 0 C Gliihtemperatur ist das

* Seite 370.
** „Proc. of the Am. Soc. for Test. M at.", S. Band,

S. 185.

Kleingeftigo sclir fein, aber der Ferrit ist noch in Nctz- 
form yorhanden. Dasselbe KleingefUge wurdo auch bei 
hoheren Gliihtcmpcraturen bis 1180° C festgestollt. E rst 
dio Erhitzung auf 1195 0 C beseitigte den netzformigen 
F errit vollstiindig, und das neue Kleingefiigo war durch- 
aus kornig. Da dio auf 1180° C erhitzto Probe dioses 
veriinderto Klcingefiigo noch nicht aufweist, so kann der 
allgemeinen Ansicht nicht beigepfliohtet werden, daB das 
Kom  um so gróber wird, je hoher der Stahl iiber den kri
tischen Punkt erhitzt w rden ist; yielmehr scheint es, 
ais ob das Kloingefiigo plotzlich bei etwa 1190° C ver- 
iinder wiirde und dann zugleich grobc und foino Kristalle 
aufwcise. Von einer Uoberhitzung dos Stahles kann man 
demnach erst bei Temperaturen Ober 1190° C reden. 
Sobald aber der Stahl tiber 1375° O Oberhitzt worden 
war, erwics sich cin weiteres Gltihen auf 840 0 C ais liin- 
reichcnd, um das Korn wieder zu yerfeinern.

Dic yorliegendo Arbeit Campbclls ha tte  den Zweck, 
den Grund ftlr das Bestehcnbleibcn des Ferritnetzwerkes 
aufzufinden, und cs wurdo yerm utet, daB dieser in der 
Ausfallung des Ferrits durch diinno Flocken von Mangan- 
sulfid oder Schlackcnteilchcn, dio sich in dem gegossenen 
Stahl bilden, zu suchen sei. Es wurden zwei Stahlsttlcke 
untersucht, von denen das orsto 0,35 %  Kohlenstoff,
0,00 %  Mangan, 0,00 %  Schwefel und 0,07 %  Phosphor, 
das zweito neben 0,60 %  Kohlenstoff dio iibrigen Bestand- 
teilo in gleiciier Menge wio der erste Stahl onthiclt. Dor 
wesentlielie Unterschied lag in der Form des in den 
Stahlen enthaltenen Mangansulfides,’ das in dem ersten 
Stahl ais kleine Ausscheidungen glcichmiiBig vcrteilt, 
in dem zweiten Stahl dagegen in Form von Reihen oder 
Adern, also sta ik  geseigert, voikam.

Die beiden Stahle wurden nun 15 Minuten Iang in 
einem elektrisehen Ofen bei den in Zahlentafel 1 ange- 
gebenen Temperaturen (in der Kalie der kritischen Tem- 
peraturen) erhitzt und untersucht.

Z a h l e n t a f e l  1.

Temperatur

0 0

Nr. 1 mit 0,35 %  
Kohlenstoff

Nr. 2 mit 0,50 %  
Kohlenstoff

735 nicht yerfeinert nicht yerfeinert
80,1 nicht yerfeinert nicht ganz yerfeinert
830 nicht ganz yerfeinert nicht ganz yerfeinert
855 y orf ei nett nicht ganz yerfeinert-

Die kritischen Punkto des Stahl s Kr. 1 m it 0,35 %  
Kohlenstoff waren Ac, =  7400 C, Ac2,3 =  8100 O, 
Ar2,3 =  735 0 C, Ar, =  605 « C.

Eino zweito Yersuchsreiho nach Zahlentafel 2, wobei 
die Gliihtemperatur eine Stunde lang erhalten wurde, 
ergab bei 830 0 C ebenfalls noch keine yollstiindigo Yer- 
feinerung des Kleingefiiges im geseigerten Stahl.

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

Temperatur

° C

Nr. 1 mit 0,35 %  
Kohlenstoff

Nr. 2 mit 0,50 %  
Kohlenstoff

700
795
830

nicht yerfeinert 
nicht ganz yerfeinert 
verfeinert

niclit ganz yerfeinert 
nicht ganz yerfeinert 
nicht yerfeinert

Der Yerfasser zieht daraus den SchluB, daB gegosseno 
Kohlenstoffstąhle m it mittlerem Kohlenstoffgehait hin
sichtlich ihrer KorngroBe rollstandig yerfeinert werden 
konnen, wenn man sic auf Tem peraturen etwas tiber 
Ac2,3 e rh itit  — yorausgcsetzt, daB sio kein Netzwerk 
yon Schlacken- oder Mangansulfid-EinsohlUssen besitzen. 
In  diesem Falle gelingt eino v511ige Verfeinerung tiber- 
haupt nicht. M ars.
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Patentbericht.
D e u ts c h e  P aten tan m eldu n gen .*

6. Oktober 1010.
KI. 7 b, P  22 924. Verfahren zum W eiten von Ge- 

sehfltzbohrungen zweclcs Einsetzens auswechselbarer Seelen.
I.uigi P ittoni, Spezżia, Ital.

KI. 10 a, Sch 32 711. Verkokungskammer m it scit- 
lichen Gasabziigcn und dio K am m eriu ihrorgan7.cn Lange 
vcrschlieBcndem Deckel. Dr. Frederio W. C. Sehniewind, 
New York.

KI. 18 b, K  44 211. Verfahren zur Herstellung von 
Konyórterboden aus geprcBtcn und gebrnnntcn Form- 
stcinen. Alphonse Gouilloh, I-e Blanc, Frankr.

KI. 19 a, G 31 802. Schiencnbcfestigung fiir gleich- 
gelochte Schwellen durch eine Unterlagsplattc mit Eingriff
111 die Schwelle gegen seitliche Vcrschiebung. Georgs- 
Marien-Bergwerks- und Hiittcn-Verein, Akt..Ges., Osna- 
brilck.

KI. 21 h, 11 30 720. Elektrischer Schmelzofen mit 
in dio Schmelze versenkbarer Induktionsspule. James 
Henry Rcid, Newark.

KI. 24 e, A 17 501. Gaserzeuger fiir karburiertes 
Wassergas, bei dem das K arburierm ittcl in einem in dem 
Sehachte liegenden Yerdampfer oder Vergaser verdampft 
oder rergaat und hierauf in dio gltlhendo Kohlensohicht 
eingeftlhrt wird. A rthur Andricssen, Berlin, Alt-Moabit 131.

KL 24 c, K  42 551. Gaserzeuger mit zentrisch ge- 
lagertem D rehrost; Zus. z. Pat. 210 889. Heinrich Kuppers, 
Peine.

KI. 24 e, K  44 759. Verfahren und Gaserzeuger zur 
Yergasung kleinkorniger oder staubformiger Brennstoffe. 
Anton v. Kerpcly, Wien.

KI. 24 c, L 29 956. Sehlackenrijuincr fur Gaserzeuger, 
bestehend aus einem oder mehreren in die Rostspalten 
hineinragenden, gegen den Rost drehbaren Armen. Erich 
Long, Mttlheim-Ruhr, OststraBe 13.

KI. 24 c, S 28 582. Gaserzeuger ftir bituminose 
Brennstoffe mit einer oberen Fcucrzone, bei welehem der 
frische Brennstoff in einer kraterformigen Erweiterung 
durch Leitung und Strahlung von dem darunter liegenden 
Feuer angckokt wird. Louis Socst & Co., G. m. b. H., Reis
holz boi Diisseldorf.

KI. 31 a, R  29 733. Metallschmelzofcn m it seitlich 
angebrachtem Einfiillschacht fiir den Brennstoff und 
einem den Ofen durchsetzenden Luftzufiihrungsrohre. 
Louis Rousseau, Argcnteuil, Frankr.

KI. 49 f, P  22 920, Śchmiedemasehine. Gottlieb 
Peiscler, Rcmscheid- H addenbach.

KI. 80 b, T 15 114. Verfahren zum Einbinden von 
Chromerzen m it einer organischo Stoffo enthaltenden 
Bindcmasse. Robert Tripmacher, Sehweidnitz i. Schl.

10. Oktober 1910.
KI. 7 a, W 34457. Walzeneinsetzvorrichtung fiir Walz

werke. Walzmaschinenfabrik August Sclimitz, Diisseldorf.
KI. 7 b, A 17 700. Ziehmatrize, deren Profil durch 

feststehende Teile gebildet wird. Aktiengesellschaft Brown, 
Boveri & Cie., Baden, Schweiz.

KI. 7 b, A 17 911. Ziehmatrize, deren Profil durch 
feststehende Teile gebildet wird; Zus. z. Anm. A. 17 700. 
Aktiengesellschaft Brown, Boyeri & Cie., Baden, Schweiz.

KI. 1S a, J  12 301. Doppelt wirkender, durch ein 
Keilstuek zu schlieBender HciBwindscliieber fur Hoehofen. 
Paul Junker, Niwlcrjeutz b. Dicdenhofen.

KI. 18 b, M 3S 229. Elektrischer Ijchtbogenofen zur 
Erzeugung und Raflinicrung von Elektrostahl. Thomas 
Metzger, Schmargendorf b. Berlin, Warnemtinderstr. 11.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tago 
an wahrend zweier Jlonate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r l i n  aus.

KI. 31 b, B 58 178. Selbsttatig arbeitende Zahnrad- 
Formmaschinc. Gerhard BrOning, W aldgassen  a. d. Saar.

KI. 31 c, E 15 042. Vcrfahren zum GieBen von mit 
Mctalleinlagen ycrsehenen GuBkorpern. Europcan Brake 
Shoe Co., Borough of M anhattan, New York, V. St. A.

KI. 48 d, E  15 106. Vorrichtung zum Schneidcn und 
SchweiBen yon Metallen naeh Kuryenlinien belicbiger Art 
m ittels eines Wasser-Saucrstoff-, Azetylcn-Sauerstoff- oder 
eines iihnlichen Brenners. Pierre E im au , Kolpino bei 
St. Petersburg, RuBl.

KI. 80 b, S 28 508. Yerfahren zur Herstellung feucr- 
und siiurcbcstiindiger Formkorper. Gcbr. Siemens & Co., 
Lichtenberg b. Berlin.

D e u ts c h e  G ebrauchsm ustere intragungen .

10. Oktober 1910.

KI. 19 a, Nr. 435 588. Eiserne Schwelle mit ange
brachtem Schicnenhaltcr fur Gruben- und Fcldbahnen. 
Wilhelm Becker und Ignatz Riidel, Buer i. W.

KI. 21 h, Nr. 435 561 bis 435 567. Kohlenelektrode 
fUr elektrischo Oefen. Planiawerke, Akt.-Ges. fiir Kohlen- 
fabrikation, Ratibor.

D eu tsch e  R eichspatente .
KI. 13 a. Nr. 221 558, yom 17. Miirz 1908. R o b e r  t 

M u l l e r  i n  E s s e n ,  Ruhr. Einrichtung zum  Ab- 
saugen der Gase aus den K am m ern liegender Kokso/en.

Die Steigrohrc d 
miinden nicht wie bis
her unten offen in die 
Ofenkammern ein, 
sondern stehen unten 
geschlosscn auf der 
Ofondecke b auf und 
sind mit den Kam- 
ruern durch ein seit- 
liches Abzweigrohr c 
verbunden. Dieses ist 
unten geschlossen und 
der G asein tritt cr- 
folgt durch in einiger 

Hohe iiber dem Boden \-orgesehene Oeffnungen c. Die 
yerfliissigten Gasbestandteile sammeln sich so in 
dem unteren Teile des Steigrohres d  und des Zweig- 
rohres c an.

KI. 31 c, Nr. 220 224, yom
12. August 1909. E m i l  
B i e r  i n  T r a u t e n a u ,  
Bohmen. Presse zum  Vcr- 
dichien to n  Stahlblócken in  
der Gufljorm.

Der PrcBbalken der Presse 
ist durch die Ummantelung 
der Blockform ersetzt. Diese 
ist m ittels Zapfen a  i 11 den 
Augen der Pressensaulen b 
drehbar gelagert. Zwecks 
leichteren Abdichtens und 
Unterbauens der Blockform 
konnen die Siłulen b durch 
die hydraulischen Zylinder c 
oder durch andere Mittel be
wegt werden. Naeh dem Pres- 
sen wird der PreBkolben <1 
zuriickgezogen, die Form ge- 

kippt und nun der yerdichtete Błock durch den Kolben d 
ausgedrOckt und von der Blockzange erfaBt.
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KI. 7 a, Nr. 221 885, vom 10. Oktober 1907. W we. 
A d e I b  o i d  S a e k geb. S c h r e i b e r  i n  D u s s e l 

d o r f  - Gr a f e n b e r g .  U ni- 
tcrsalwulzwerk zur Herstellung 
von J  - Tragem  m it gleich- 
dicken Flanschen.

Die beiden Horizontalwal
zen a und b sowie die mit 
yorspringenden Randem vcr- 
sehene Vcrtikalwalze o sind 
an der Seite der Walzfliichen, 
die den KaliberschluB bilden, 
m it geradlinigen Absatzen' 
oder Flichen d  und e in 
senkreehter oder gcneigter 

Anordnung yersehen. Es soli hierdureh ein Kaelidrehen 
der Walzen ermoglicht werden.

KI. 10 a, Nr. 221 932, yom 18. April 1909. M a r 
k i  s e h o M a s c h i n e n b a u a n s t a l Ł  L u d w i g
S t u c k e n h o l z ,  A. G. i n W e t  t e  r  a. Ruhr.
Kohlenstampfanlage.

Dio Erfindung bezieht sich auf solclie Kohlenstampf- 
anlagcn, bei denen die Kohlen dem Stampferkasten b 

aus einem Vorratsbehalter a zu- 
gefuhrt werden und bei der die 
Zufuhr der Kohle yon der Falir- 
bewegung der Stampferkatze ab- 
hiingig ist. Das Neue besteht in 
der Anordnung einer oder mehrerer 
m it Schlitzen e yersehener Trom- 
meln d yor den AuslaBoffnungen 
der Behalter a. Ueber jederu 
Stampfer ist eine Fiilltrommcl, dio 
auf einer gemeinsamen Welle sitzen, 
gelagcrt. Jo nach ihrer Lage fa l
len sich die Trommeln m it Kohlo 
aus dem Vorratsbehalter a  oder 
geben sie an den Stampfer- 

kasten b ab. Die SŁeuerung des Antriebs der Trommeln 
erfolgt zweckmaBig von der Stampferkatze aus, dio in 
ihren Endstellungcn den Stromkreis fiir den Antriebs- 
motor der Trommeln d schlieBt. Die Trommeln sind zu 
einander so angeordnet, daB sie n icht allo gleiehzeitig 
fiillen bezw. cntleeren konnen.

KI. 27 c, Nr 222 371, vom 5. Oktober 1909. D i o n i s 
P e i t h n e r  y o n  L i c h t o n f e l s  i n  D o n a w r i t z ,  
Oesterr. Regelungsforrichtung fu r  Kreiselgebldse zur For- 
derung gleichbleibender W indmengen.

In die Saugleitung a des Kreiselgeblases b is t eino 
Gasometerglocko o eingeschaltet, die durch das Gegen- 
gewicht d getragen wird, auBerdem aber durch das Zug-

Kl. 10 a, Nr. 220170, vom 8. Mai 1908. G e b r .  
K a e m p f e ,  G. m.  b. H.  i n  E i s e n  b o r g .  M it 
ktiljdnnigen Nocken, die sich an  seitlich der Tiirrander

angeordneten K lauen /est- 
ziehen, versehcne T u r  fiir  
Verkoku7igsó/en.

Dio Tiir a  ist mittels 
des Zapfens b aufklapp- 
bar an einer scnkrecht 
yerschiebbaren Stange e 
aufgehiingt, durch dio sio 
sowohl so weit angehoben 
werden kann, daB die an 
ih r befestigten Nocken d 
iiber dio einstellbaren 
Klauen e gehoben und 
die T iir lioehgeschwungen 
werden kann, ais auch 
nach unten zu driicken 
ist, wodurch dio Tiir in
folge der Keilwirkung der 
Nocken d und Klauen o 
abdiehtend gegen den 

Tiirrahmen f gepreBt 
wird. Die Bewegung der 
Stange c erfolgt durch 

eine Schraubenmutter, durch eine Żahnstange m it ge- 
zalintem Kreisicgment, ein Exzentergetriebo oder dgl.

KI. 12 e. Nr. 220 249, yom 21. Juli 
1908. G o t t f r i e d  Z s c h o c k e  i n  
K a i s o r s l a u t e r n ,  Rheinpfalz. Druck- 
regler ju r  Gichtgasreinigungsanlagen.

Dm in Gichtgasreinigungsanlagen die 
liaufigen yom Hochofcn koinmenden Druek- 
schwankungen, die auf dio Reinigungs- 
anlagen und die dahin geschalteten Gasmo- 
toren sich unangenehm bemerkbar machen, 
zu beteitigen, sind dio Gasycntile a an 
samtlichcn Reinigern an einen reyersierbaren 
Motor b, der unter Zwischenschaltung 
eines Vorgeleges c eine \Velle d  antreibt, 
angeschlossen und konnen yon hier aus 
alle zugleieh dem Drucke enUprechend 
weiter geoffnet oder geschlossen werden.

KI. 31 c, Nr. 220 303, vom 16. Mai 
1908. V e r  e i n  i g t  e S c l i m i r g e l -  
u n d  M a s c h i n o n - F a b r i k e n ,  A e t .  - 
G e s . ,  y o r m a l s  S. O p p e n h e i m  & 
Co.  u n d  S o h l e e i n g e r  & C o. i n  
H  a n n o v e r  - I I  a  i n  h  o 1 z. S a n i  - Zu- 
teil- und -Fullvorrichtung fiir  Formkasten.

Unter dem unten offenen Sammel- 
rumpf a fiir den Formsand ist der ais 

Zuteiler ausgebildeto 
Sandkasten b auf Rol- 
len d im Gestell o yer- 
schiebbar angeordnet. 
D er Boden wird dutcli 
eine fiir sich yersehieb- 
bare P la tte  gebildet, 
an der ein Anschlag f 
sitzt. Beim Verschie- 
ben des Sandzuteilers 
b schlieBt sein Schie- 
fcerg dcnR um pf » ab, 
lyahrend der Boden e 
so weit yorgeschoben 
w ird , bis sein An- 
sehl g f gegen den im 
Gestell c angebrachtcn 

Anschlag h stóBt. Beim Weiterschieben wird der Sand 
in  den Form kasten i gefordert.

Q

organ e m it der in die Druckleitnng f eingebauten Drossel- 
klappe g yerbunden ist. Dio Eintrittsóffnung der Saug
leitung a ist in ihrer GroBe durch eino yerschiebbare 
P la tte  h regelbar. Durch die durch das Gebliise b in der 
Glocko c erzeugte Luftverdiinnung, dio ein Sinken der 
Glocko zur Folgę ha t, wird die Drosselklappe so beein- 
fluBt, daB stets die gleiche Windmenge in den Ofen ge
fordert wird.

n
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Statistisches.
GroBbritanniens AuBenhandel.

E in fuh r j A usfuhr 

Januar bis September

1909 

tons *

1910

tons *

1909

to n s *

1910 

tons *

5 322 245 3 384 4 885
| 1 40 777 014 40 524 877
)  2 837 25 009 ' 830 900 058 378

S te in k o h lenbrike tte ................................................................ J 1 1 115 658 1 139 144

10 529 49 409 118 102 120 154
09 709 132 801 843 042 925 005

4 155 2 808 4 016 2 800
1 333 2 348 574 1 051

Sohm iedestttcke........................................................................ 739 1 (112 467 584
S ta h U c h m ie d e ttttćk e ............................................................ 7 013 10 231 1 48S 875
SchweiBeisen (Stab-, Winkel-, P r o f i l - ) .......................... <56 2 59 05 416 79 405 104 432
Stahlstabe, Winkel und P r o f i l e ...................................... 24 790 39 039 116 170 108 507
GuBeisen, nicht besonders g e n a n n t .................................. — __ 29 784 39 855
Sehmiedcisen, nicht besonders g e n a n n t .......................... — — 42 916 49 019
R o h b lo ck e ................................................................................. 18 591 18 800 129 00
Vorgewalztc Blocke, Knflppel und P la t in e n ................. 288 040 213 709 1 950 2 285

118 S90 143 098 — —
43 170 00 838 98 761 98 107
19 300 10 038 440 602 352 020

Schienenstflhlo und S e h w e llc n ........................................... — — 55 777 45 499
R ad sa tze ..................................................................................... 959 1 319 20 040 22 820
Radreifen, Achsen.................................................................... 4 780 2 585 11 210 14 238
Sonstiges Eisenbahnmaterial, nicht besonders genannt — — 48 000 43 073
Bleche nicht unter */, Zoll ............................................... 28 341 44 030 68 829 89 507

Besgleichen unter */„ Z o l l ............................................... 20 039 20 845 49 558 54 434
Verzinkte usw. B l e c h e ....................................................... — — 340 179 447 277
Schwarzblecho zum V erz in n en ........................................... — — 44 810 40 304
Yerzinnte B le c h e .................................................................... — — 323 705 300 800 1
P a n z e r p la t t e n ........................................................................ — — 9 8 i
D raht (einsclilieClich Tclcgraphen- u. Tolephondraht) . 32 271 39 S37 40 082 50 742
D rahtfabrikate . . . ............................................................ — — 30 573 33 571
W a lz d ra h t................................................................................. 37 523 00 600 — —
D ra h ts tif te ................................................................................. 33 307 34 813 — —
Niigel, Ilolzschrauben, N i e t e n ........................................... 7 050 5 809 17 322 19 270
Schrauben und M u tte rn ........................................................ 3 300 3 209 14 140 15 900
Bandeisen und R o h ren strc ifen ........................................... 19 540 22 996 20 940 30 470
Rohren und R6hrenverbindungen aus SchweiBeisen . 11 932 14 019 103 521 125 017

Desgleichen aus G uB eisen ............................................... 1 705 1^740 99 272 138751
— — 19 627 21 833

Bottstellen und Teile d a v o n ............................................... — — 11 215 15 459
Fabrikate von Eisen und Stahl, nicht bes. genannt . 14 099 18 233 04 757 100 782

i Insgesamt Eisen- und Stahl w a r e n ..................................
Im  W erte v o n .....................................................................£

897 180 
5 915 100

1 022 942 
0 054 004

3 192 304 
28 190 294

3 554 033 
32 313 057 |

1 1

Aus Fachvereinen.
Iron and S teel Institute.

(Fortsctzung ron  Seite X"89.)

D. F. C a m p b e l l ,  I.ondon, erstatteto  einen Be- 
rich t uber die

elektrische Stahlraffination.
Ber Y ortragenthielt nur allgemeinc Betrachtungen und 

bildete gleiehsam eino A rt Empfehlung des elektrisehen 
Ofens filr die englischen Hflttenleute. Der elektrische 
Ofen ist da am P iat7.0, wo Rohmaterial auf Qualitats- 
w are gebracht werden soli. Eine weitere Yerwendung

* Zu 1016 kg.

wird die Yerbindung mit dem Talbotofen ergeben, in dein 
man nur cntkohlt, wahrend der elektrische Ofen dic Ent- 
schwefiung billiger und besser besorgt. Die hierdurch 
erzielte Leistungssteigerung des Talbotofens gleieht dio 
hoheren Kosten der elektrisehen Raffination wieder aus. 
W eiter konnte ein basischer 40 t-Martinofen, in dem m it
00 %  flussigem Roheisen und 40 %  Schrott gearbeitet 
wflrde, alle 2 Stunden 15 t  an einen Elektrostahlofen zur 
Fertigraffination abgcben; hierdurch wflrde die Leistung 
steigen, die (jualitiit erhóht werden, und man konnte 
billigeres Rohmaterial Terwenden. Auch fur StahlgieOercien 
wflrdcn sich ahnliehe Vorteile ergeben. Die bejsseren Raffi- 
nationsleistungen sind zurflckzufuhren: auf eine intensive
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Schlackenerhitzung, auBerordentlicli hohe Basizitiit der 
Schlacko und kriiftige Durchmischung. Ob auf irgend 
einem Werke durch EinfUhrung eines elektrischen Ófcns 
wirtschaftliche Vorteile zu erwarten sind, hiingt davon ab,
1. ob man billigeres Rohmaterial ver\vendcn kann, 2. ob die 
Leistung der vorhandenen A]>parate durch den AngchluB 
eines elektrischen Ofens erhoht wird, 3. was die K raft 
kostet und ob man Gichtgase usw. zur Verfugung hat,
4. ob dic Erzeugung einer besseren (Jualitiit den Aufwand 
lohnt. Bei seinen Ausfuhrungen bezicht sich Campbell 
nur auf den Hćroult-Ofen. N eum ann.

Dem Vortrag folgto eine zienilich lebhafte Diskussion, 
in welche S a n i t e r ,  G r e i n e r  junior, I b b o t s o n ,
II c a p ,  R o c r l a n d s  und H  a  r  b o r  d eingriffen. 
Der SchluB, der aus allcn Bcmerkungen gezogen werden 
kann, ist der, daB m ail einen speziellen E lektroofen  
heute noch nicht ais den besten bezciehnen kann, daB 
vor Anwendung des Elektroofens in jedem Eallo auch 
die wirtschaftliche Frage zu prflfen sei, (z. B. der Preis 
der zur Vcrwcndung kommenden Bohmaterialien, die 
Selbstkosten der K ilowattstunde,dieErhaltungskosten und 
<las hierzu verwendete Materiał) und daB zur Erzielung 
gunstiger Erfolge noch mehrere Faktoren in Betracht 
7.u ziehen sind, welchen man bisher nicht immer ge- 
i)Agendo Aufmerksamkeit geschenkt hatte.*

* Im „Tronmonger" vom 8. Oktober 1910 finden wir 
auf Seite 74 einige Ausfuhrungen, dio sich m it dem Vortrag 
Ton C a m p b e l l  beschaftigen und dio cin ganz inter- 
essantes Schlaglicht suf dio Stellung der S h c f f i e l d c r  
Stahlindustriellen zu den Elektrostahlofen werfen.

Bekanntlich hat der Elektrostahlofen in Sheffield 
kaum irgendwclchen dauernden Eingang gefunden, obwohl 
os an Versuchen, den Elektrostahlbetrieb zu priifen und
7,u studicren, dasclbst nicht gcfehlt hat. Dic Sheffielder 
Stahlindustrie befindet sich gegeniiber dem Elektrostahl
ofen gleichsam auf einem Beobachtungsposten, von dem aus 
die neuere Entwicklung dieses Verfahrens mit Interesse vcr- 
folgt wird, ohne unm ittelbar von ihm Gebraueh zu machen. 
Dieso Yorsiclit, so fiihrt der „lronm onger" aus, ist wohl 
Ycretandlich, wenn man tiberlcgt, welch ungeheuren Schaden 
Sheffield unter Umstiinden beziiglich der Qualitat seiner 
Spezialwerkzeugstiihle erleiden konnte, wahrend der einzige 
Gewinn durch dio EinfUhrung des Elektrostahlofens der 
ware, die Herstellungskosten zu erniodrigen. Es wiiro 
wohl zu weit gegangen zu sagen, daB dio Sheffielder Stahl- 
fabrikanten der Neuerung gleichgultig gegcniiberstchen. 
Da die beteiligten Kreiso iiber genttgend Kapitał yerfugen, 
so wUrden sie keinen Augenblick zógern, von einem Yer
fahren Vorteil zu ziehen, von dcm eine erhebliche Ver- 
ringerung der Gestehungskosten zu erwarten ist, wenn sie 
wirklich ttberzeugt waren, daB der auf elektrisehem Wege 
hergestellte Stahl ebenso gut sei, wie der nach dem bis- 
herigen Yerfahren gewonnene.

Der eino Punkt, tlber den K larheit zu bekommen 
Sheffield genUgen wiirde, ist der, ob der elektrische Ofen 
aus billigem und minderwertigem Materiał einen Stahl 
von gleicher Gute erzeugen kann ais den, der im Tiegel 
aus kostbarem sehwedischcm Eisen hergestellt wird. Die 
Yersuehe in dieser Riehtung haben bis heute noch keino 
genUgende Sicherheit gegeben. Es wird yielmehr behauptet, 
daB unter sonst gleichen Bcdingungen aus minderwertigem 
Materiał auf elektrisehem Wego hergestcllter Stahl nicht 
dieselbe Lcistungsfahigkeit besitze wio das Erzeugnis aus 
schwcdischem Materiał. Man gibt zu, daB der E lektro- 
stahldem  Hcrdofenstahl Qberlegenist, aber die Erzeugungs- 
kosten  stunden zu dem Gewinn an Q ualitat auBer allem 
Verhaltnis. Die Sheffielder Stahlindustrie, so schlieBt 
unser Gewiihrsmann, laBt den Elektrostahlofen nicht un- 
beachtet, sondern dio Mehrzahl der Fabrikanten jenes 
Bezirkes yerfolgt standig seine Fortschritte unter dem 
Gesiehtspunkt, festzustellen, wie dieser ProzeB m it Yor

te il in ihre Fabrikation eingeschaltet werden kann, ent- 
weder ais Zwischenyerfahren oder zur Ergiinzung in 
Anwendung befindlicher.

C. A. E d w a r d s  liefertc einen Beitrag zur
Theorie der Hartung von Kohlenstoffstahlen.

In der Erkliirung der Eigenschaften gehiirtotor Stiililo 
sind bekanntlich dio Ansichten noch recht getcilt. Der 
Vortragende will nun die einander widersprechenden 
Theorien vereinigon und dio ganze Frago einmal von 
einem vollkommen unparteiischen Standpunkto aus be- 
handeln. Zu diesem Zwcck will er auch friihero Verfasser 
und Arbeiten nur anfilhren, wenn es unbedingt notig ist. 
Seine Auseinandersetzungen beginnen m it einer Be
sprechung der Phascnregel, dereń Ergebnisse sofort be
n u tz t werden, um drei Arten von Zustandsdiagrammen 
zu crliiutcrn, niimlich den Fali der un ter Zersetzung 
schmelzondcn Verbindung (yerdeoktes Maximum) und dio 
Umwandlungen einer aus der Losung abgeschiedenen 
Komponento. Nach diesen Erorterungen, dereń Zu- 
sammenhang m it dem cigentlichon Gegenstande der Arbeit 
teilweiso nur schwer ersiclitlich ist, geht der Vcrfasser 
zu den physikalischen Eigenschaften des Eisens und 
besondors zur Frago nach dem Vorhandensein der drei 
Modifikationcn des Eisens tiber, dio er auf Grund eines 
sehr allgcmein gehaltenen Tatsachenmaterials in be- 
jahendem Sinne beantw ortet (womit der Verfasser seinen 
unparteiischen S tandpunkt schon yerlasscn hat. Der Ref.). 
Es folgen nun liingst bekannte Erorterungen tlber das 
System Eisen-Kohlenstoff, wobei der Yerfasser zu folgenden 
SchluBfolgerungen kom m t: 1. Dio Hiirtung, welcho der 
Kohlenstoff-Wcrkzeugstahl durch Abschrecken erfiihrt, 
riihrt her von der E rhaltung der festen Losung Eiscn- 
Eiscnkarbid. 2. Das Yerfahren des Abschreckens wird 
unnotig, wenn der Stahl noch Wolfram, Molybdan usw. 
enthiilt. Der Yortragendo bemerkt hierzu, daB dieso 
SchluBfolgerungen einfach und umfassend sind, und daB 
sie m it besonderem Vortcil auch bei nieht eiscnhaltigen 
Legierungen angewandt werden konnen, die durch Ab- 
schreckcn gehiirtet werden.

Der zweitc Teil der Arbeit behandelt das Gefllgo der 
l>ci hoher Tem peratur abgesehreekten Kohlenstoffstiihle. 
Man unterscheidet hier zwei bestimmte Gefilgebestand- 
teile, Martensit und Austenit, dio Ubrigens aueh zu- 
samnien Yorkommen konnen. Die Magnetisierbarkeit 
m artensitischer Stiihle kann kcincswegs ais Einwand 
gegen dio Ansicht gebraucht werden, daB sie aus y-Eisen 
bestehen. Auf Grund einer Betraehtung der Aetzvorgango 
kommt Verf. zu dem Schlusse, daB beido Gef Ugobestandteilo 
keineswcgs grundsatzlich voneinander verschieden sind, 
und <laB die auBeren Unterschiede lediglich durch den 
mechanischen Druek yerursacht werden, der zur E r
haltung der festen Losung gebraucht wird. Dio Ansicht, 
daB B-Eiscn fiir dio Hiirtung in Betracht komme, kann 
angesiehts eeines Existenzbercichs im Eisen-Kohlenstoff- 
diagramm ais ausgoschlossen gelten. Der Vortragendo 
schlieBt m it der Bemerkung: er wolle durch seine Arbeit 
kcincswegs den alten S treit wieder beginnen oder gar 
eino eigene Ansicht yertreten; seino Ausfuhrungen seien 
lediglich ais Ausgangspunkt gcdaeht filr eino vorurteils- 
lose, aber grUndUcho Erorterung der Theorie der Hartung 
von Kohlenstoffstahlen. * Dr. S . Ililpert.

Prof. A r n o l d  bemerkt zu den Ausfuhrungen von 
Edwards, daB die vom Vortragenden gezogencn SchluB
folgerungen namentlich fur die Sheffielder Stahlerzeugung 
von groBem Interesse seien, und daB sio die in den letzten 
20 Jahren aufgestelltcn Prinzipien yollauf rcehtfertigen; 
er zeigt dann eine Tabelle m it drei Kurven, welche dio 
Rekaleszenz von reinem Roheisen zwischen 550° und 950° C 
charakterisieren, wovon die eratc,in Sheffield im Jahre 1896 
aufgestellt, einer anderen in  Charlottenburg im Jahro 1910 
aufgezeichneten sehr iihnlich ist. Es folgen dann noch

* Der vom Yerfasser geauBerten Ansicht, keino 
eigene Meinung zu yertreten, kann man wohl zustim- 
men, da  der Vortrag kaum einen wichtigen Punk t enthalt, 
der nicht schon frUher von anderer Seite geauBert wor
den ware. Der Ref.
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Bemerkungen von S a n i t  c r , welcher an (len Vortrag yon 
H erbert im letzten Meeting sowie an den seinigen tibcr Ra- 
pidstahl erinnert, und von T u  rn o  r , welcher daran zweifelt, 
daB bei dem Hiirten ein meehanischer EinfluB sich geltend 
inachen soli. C a r p c n t c r  bemerkt noch, daB auch 
andere Einfliisso beim Hiirten geltend gemacht werden 
konnten, ais die rein mechanischen, namentlich der EinfluB 
der Gase, und glaubt, daB es angozeigt wiire, die Frage 
einer wisscnschaftliehen Gesellschaft, der Physicnl Society 
in London, zum Schiedssprueh zu unterbreiten. H  u g h 
B e l l  und M a c  W i l l i a m  protestierrn jedoch gegen ein 
solches Vorgehen auBerhalb des „Iron and Steel Institu to". 
S t e a d  zweifelt ebenso daran, daB das Hiirten durch 
mechanischen Druck des Materials cntstclie, und fiihrt ais 
Gegenbeweis einen warm aufgcsetzten Radreifen an, dessen 
Inneres wahrend der Abkilhlung auf Druck, und dessen 
AeuBeres auf Zug bcanspruolit sei; dasselbe fiinde bei 
einem runden Stahlstiick sta tt. 51 a c W i 11 i a  m fiigt 
noch łiinzu, daB es uberhaupt sehr schwer sei, eine richtige 
Zahl tiir die cigentliehe Hiirte eines Jlaterials zu be- 
kommen, und ttbt dann K ritik an den yon Prof. Arnold 
vorgezeigten Rekaleszcnzkuryen. — Zum Sehlusse sprieht 
H u g l i  B e l l  die Meinung aus, daB man nicht einmal 
genau sag en. konne, was eigentlich das W ort „Iliirte1' be- 
(ieutet, und daB hierftber alle Autorcn eine yerlchiedene 
Meinung hiitten, trotzdem  das W ort allgemein und fort- 
wiihreml gebraucht wiirde.

E  d  w a  r d s bchauptet die Riehtigkeit der von ihm 
angefiihrten Zahlen und bedauert zugleich, keine Ilarte- 
zahlen nach dem Brinellyerfahren geben zu konnen, da 
die entsprcclienden Yersuche nicht rechtzeitig fertiggcstcllt 
werden konnten; er wird dies jedoch sehriftlich nachholen. 
E r bemerkt noch, daB in W irklichkeit der Austenit ent- 
haltcndo Stahl weicher sei; daB seine Theorie der mecha- 
nisehen Wirkung beim Hiirten richtig sci, wiirde gerade 
dureh das von Stead angefiihrte Beispiel bewiesen; er gibt 
auch zu, daB dio Gase cventuell einen geringen EintluB 
haben konnen, daB dadurch aber in keiner Weise die auf- 
gestellten Serien der Kohlenstoffstahlc geiindert wtirden.

G e o r g e  C h a m i e r  begann scinen Bericht Uber die 
Entwicklung der Hanyang Iron and Steel Works bei Hankau
m it dcm Hinweis auf die iiuBerst yortcilhafte Entwicklung 
dieser Werke gcgeniiber derjenigen anderer Industrien 
in China. Besonders erwiihnenswert sei dieser Fortschritt 
insoforn, ais es den Werken gelungen wiire, tro tz  des in 
solchen Fallen beliarrlichen Widerstandes von sciten 
der Rcgierung und des Yolkes, sich eine gedeihliche 
Zukunft zu sichem. Den Ursprung der nur mit ehinesi- 
schem Kapitał yon englischen und belgischen Firmen 
liezogetien Einrichtungen fiir 100 t  Tagesproduktion filhrte 
Redner schon auf das Ja h r 1880 zuruck.*

Die Lage des Hiittenwerks an der Yereinigung zweier 
groBen Flttsse, des Jangtsc und des Han, d ieht bei dem 
Zentral-Handelsplatz Hankau mit einer ausgedehnten 
Fremdenniederlassóng, m it den Eisenbahn-Verbindunge.n 
nach allen Teilen des Chinesischen Reiches, ist eino aus- 
gezeiclmete. Aus yielen Sehwierigkeiten heraus, die 
im Mangel an Erzen ftir den BessemcrprozeB und dem 
geeigneten Koks bestanden, sind die Werke, nach Er- 
schlieBen reieher Eisenerze 100 km jangtseabwiirts, und 
sehr ergiebiger Kohlenlager, die dcli 100 km yon Changsha 
entfernt befinden, unter neuer Leitung und durch geschulto 
europaischo Techniker auf die jctzige Hohe gebracht 
worden. Die Werke bestehen aus einer Hoehofenanlage 
mit zwei Oefen yon 125 t und einem yon 250 t  Tages
produktion, zwei Mischern (einer im Bau), ftinf Martin- 
ofen (einer im Bau) von je 30 t Einsatz, zwei Gruppen 
geheizter Tiefofen, einer BlockstraBc yon 7500 PS, einer 
TritgerstraBe yon 12 500 PS, einer SchienenstraBe yon 
6500 PS, einer GrobblechstraBe yon 7500 PS, einer Fein- 
straBe von 150 PS, einer SchnellstraBe von 150 PS. Zu 
der yoHendeten maschinellen Eiurichtung gehort die

* „Stahl und Eisen“ 190S, 1. Jan., S. 1.

elektrische Stromanlage, dic K raft ais Gleichstrom yon 
220 Yolt Spannurig von zwoi Zentralen aus liefert. Die 
sehr yerzweigte hydraulisclie Anlage. arbeitet m it 50 at 
Wasserdruck. W erkstiitten, eine GieBerei, eine Kessel- 
schmiede und Scliraubenfabrik sowio eino Fabrik fiir 
feuerfeste Steinc yeryollstandigcn das Hiittenwerk.

Ein besonderes Gepriige erhiilt dieso Anlage gegen- 
tiber europiiischen und amerikanischen Eisenhiitten durch 
das Yorhandensein iiuBerst billiger Arbcitskrafte. Die 
Lohne tlbersteigen nur in seltonen Fiiiien 30 Pf. f. (1- 
lOstilndigc Schiclit, und es herrscht stets ein groBer Ueber- 
fluB an Arbeitskriiften, die bei ihrer Billigkeit teuere 
und Leute sparende, maschinellc bezw. Transport-Ein- 
richtungen unnótig machcn.

Die Hauptąuelle (les Reichtums ftir dieses indu- 
striello Unternehmen liegt etwa 100 km yon Hankau im 
Tajch-Bezirk. Magnetito von 00 bis 05 %  Eisengehalt 
lagern hier formlich ais Eisenerz-Gebirgszug. 1908 wurden 
327 000 t  dieser Erze yerladen, und es liegt dic Moglich- 
keit vor, jiihrlich 1 000 000 t  im Tagebau zu gcwinnen. 
Marmorartigcr Kalkstein lagert an gleieher Stelle in 
groBen Mengen sowie auch Magnesit. Yon gleieher 
Bedeutung situl die Kohlengruben bei Pinghsiang in 
der Provinz Kiangsi, etwa 400 km vom Hanyang ent
fernt. Die Fórderung betrug 1908 3S0 000 t  Kohle. In 
Pinghsiang arbeiten 280 Koksofen, eine Brikettierungs- 
anlage und eino Fabrik feuerfester Steine. Man h a t bereeh- 
nct, daB boi einem Ausbringen der Grube von 1 000 000 t  
guter Kokskohlen der Vorrat ftir mehrere Jahrhunderte 
reichen wurde.

Durchschnitts-Koksanalyse:
A s c h e .......................................... 11,45%
Wasser.......................................... 2,50 ,,
Schwefel...................................... 1,41 „
Phosphor...................................... 0,06 „

Das Hochofenwerk in Hanyang liefert eine groBe 
Menge Roheisen bester Qualitat, fur das rcichliche Nach- 
frage im Lande selbst yorhanden ist und von dem be- 
deutendc Mengen nach den Vereinigten Staaten ausge- 
fUhrt werden. Das W alzwerk stellt hauptsaehlich Schiencn 
und das zugehorige Bcfestigungsmaterial her. Die 
Schieneu der 1200 km langen Hankau—Peking-Bahn 
stammen von Hanyang, wahrend die Nachfrage (lcr an
deren Eisenbahnlinien groBer war, ais die Menge, die das 
Werk zu liefeni imstande ist. Das Ausbringen an Walz- 
fabrikaten betrug nur ungefiihr 1000 t  in de r Woche.

Analysen des Eisenbahnmaterials:
Scliie- Uuterlags- Schrau-

n en platten lłen
■>/» °/o «/oc........... 0,15 0,10

Mn . . . . . . 0 ,90 0,50 0,40
P  . . . . 0,05 0 ,0 4 0,04
Si . . .  . 0,03 0,03

0,03 0,03
Die Qualitat des Stahlcs hat bisher allen Anforderungen 
genflgt.

Die yereinigten Gruben und Hiittenwerke beschiif- 
tigen neben ungefiihr 20 000 Chinesen 41 Europiier. An 
der Spitze des Unternehmens, das je tz t den Namcn 
„Han-Yeh-Ping Iron and Coal Company" fiihrt, s tch t 
Sc. Eszellenz Sheng-Kung-pao.

* **
AnschlieBend an C h a m i e r  s Yortrag seien die Aus- 

fuhrzahlen von Roheisen und W alzwerksfabrikaten der 
Hanyang Iron & Steel Works aus Hankau fiir die Jah re  
190S und 1909 aufgefiihrt, die einem Bericht des kaiserl. 
Konsulats in Hankau entnommen sind. Das wesent- 
lichste Walzwerkscrzeugnis, Schienen m it Zubehór, ist. 
zum Bau der Cantoner Teilstrecke der Canton-Hankauer 
Bahn ausgefiihrt worden. Handelseisen (etwa 2- bis 3000 
Tonnen f. d. Jahr) wird an Ort und Stelle abgesetzt; die 
Yangtze Engineering Works sind ein bedeutender Ab-
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nchnier hierfOr. Bleche werden erst neuerdings hergestellt, 
und zwar ais Kesselbleche, Sehiffsblechc und fiir sonstigo 
Zweeke. Roheisen ist auch im Jahro 1909 wieder in groBer 
Mengo nach der W estkflste der Vcreinigten Staaten aus- 
gefiilirt worden. Die billige Rflekfracht auf amerikanischen 
Danipfern, dio Holz gebracht haben, erleichtert diesen 
Handel. In  diesem Jahre  wird sieli der Absatz noch be- 
deutend stcigern, nachdem ein formlicher Vertrag mit 
einem bedeutenden amerikanischen Stahlwerk zustande 
gckommen ist.

Folgende Listę ist umgercchnct naeh unseren G owichten 
und Preisen, cingesetzt ist hierbei 1 H-Tael m it 2,80 J i .

190S 1909

Meuge
t

"Wcrl Menęc
t

Wert
M

Winkeleisen 30,2 5 600 18,1 3 640
: Bolzen, Mut- 

tern und
Nicten . . 229,7 87 360 120,9 53 200

Laschen 580,3 131 880 1 402,5 283 360
Schienen . 13 541,5 1 914 920 26 025,5 4 037 880
Zapfcn . . 290,2 78 960 562,2 166 320
Stangen — — 18,1 3 640
Bleche . . — — 302,3 60 200

i Vcrbindungs
j bleche . . 423,2 84 000 114,9 32 680
| Versehiede-
i nes . . . — — — —

Koheisen u. 
bearbcitetes
Eisen . . 44 952,9 2 801 120 45 200,7 2 818 200

Aus diesen Zahlen und dem yon Chatnicr erwahnten 
Umstand, daB dio Werke den Anfragen der Eisenbahnen 
nicht nachkommen konnen, is t zu entnehmen, daB Stahl- 
und Walzwerksbetriebe tro tz  der guten Einrichtungen 
nicht nach Wunsch arbeiten. Auch liiBt der wenig Gewinn 
bringendc Versand von groBeren Mengen Roheisen naeh 
den Vereinigten Staaten in gleicher Weise hierauf schlieBen. 
Bei einem Eingangszoll do rt von rund U  J i und dem 
langen Wasscrweg von 8000 Seemeilen kann ein erheblicher 
Gewinn auch bei guter Preislago nicht erzielt worden sein;

der Verkauf von Fertigfabrikaten im Lando selbst ware 
jedenfalls bei der von Charnicr erwahnten Nachfrage ganz 
bedeutend lohnender gewesen. Es sei erwahnt, daB das 
Walzwork fiir mindestens 150 000 t  Jahresproduktion 
schon vor 2 Jahren  baulich fertiggcstellt war, also nur 
Schwierigkeiten in der Herstellungswcise yorliegen konnen.

Dio Łohne, dio von Chamier im Durchschnitt m it 
30 Ą f. d. lOsttindige Sehiclit angegeben sind, beziehen 
sich nur auf dio zum Transportieren rerwendeten Kulis 
und dio sonstigen Hilfsarbeiter. Ilandwerker, Maschi- 
nisten, Leuto an den Oefen, den WalzenstraBen usw. 
werden weit hoher bezahlt. * Dieso Lohne steigen bei 
Eormern z. B. bis Ubcr 3 JC f. d. Seliicht, und man kann ais 
Lohn der Handworker im Durchschnitt 2,— bis 3 J i  an- 
nchmen. Bei einer Anzahl von mehreren H undcrt gescliul- 
ter Leute und Spezialarbeiter, dio in Hanyang besehiiftigt 
sind, und bei der langsamcn Arbeitsweiso der Chinesen 
fallt dio hohere Bezahlung fiir dio Selbstkostcn der geringen 
Produktion sehr ins Gewicht. Die in yorstehendem Vor- 
trag angegebene Arbeiterzalil yon 20 000 fiir Gruben und 
Eisenwerke schcint sehr hochgegriffen zu sein.

Der Aufschwung der Eisen- und Stahlwerke ist im 
Hinblick auf dio vielen Millionen, dio der Bau verschlang, 
und die seither verstricheno Zeit wohl kaum ein beson
ders gliinzcnder zu nennen, auch wenn man berttcksichtigt, 
daB bis zur Inbetriebsetzung des fiir dio dortigen Yerhiilt- 
nisse reichlich groBen Hochofens von seiner Bestellung ab 
etwa 3*4 Jahre  yerstriehen sind. Nach dem vorliegenden 
Konsulatsbericht sollen noch zur Aufstellung gelangen: 
1 Hochofcn von 350 t  Tagosleistung, 1 Martinofen und
3 Bessomerbirnen von 20 t  Einsatz. Der Stahl soli in den 
Birnen yorgeblasen und in dem Martinofen fertiggestellt 
werden. Im  Walzwerke p lant man die Aufstellung einer 
zweiten SchienenstraBe. Die Kohlengruben haben stetige 
Kortschrittc zu verzeichnen; man wird dort bald bei einer 
Kohlenforderung von 2000 t  im Tag angelangt sein.

Dio Rohmaterialquellen des Huttenwerks, dessen 
Ursprung nebenbei von Chamier ein Dezennium zu friih 
angegeben wird, sind derart reich, daB bei dem zunehmen- 
den Bcdarf des Chinesischen Heiches an Schienen und 
W alzmateriałien die Eisen- und Stahlwerke sich schlieBlieh 
doch ais sehr gewinnbringend erweisen miissen. 
------------------------- (Fortsetzunff folg-t)

* Ygl. „Stahl und Eisen“ 1908, 1. Jan ., S. 6.

Umschau.
Die wirtsehaftliche Bedeutung der óffentliehen Elektrizitats- 

werke Deutschlands.
In der Zeitschrift „Elektrisehe Kraftbetriebo und 

Bahnen“ * bespricht G. D o t t m a r  an der Hand um- 
fangreichen statistischen Materials die wirtsehaftliche 
Bedeutung der óffentliehen Elektrizitiitswerke Deutsch
lands. Unter ó f f e n t l i e h e n  Elektrizitiitswerkcn 
yersteht D ettm ar m it Recht nicht nur solche, die im Besitz 
und Betrieb offentlicher Korperschaften sind, sondern 
auch Werke im Privatbositz, die der Allgcmeinheit dienen. 
Auch diese umfaBt die interessante und dankenswerte 
Sammlung sonst nur zerstreut zu findender, statistischer 
Angaben. Die Hauptgrundlagcn der Darstellung bilden 
die beiden groBen statistischen Werke, namlich dic S ta
tistik der Yereinigung der Elektrizitiitswerke und die 
Statistik der deutschen Elektrizitiitswerke, herausgegeben 
im Auftrage des Verbandes deutscher Elektrotechniker 
von G. Dettm ar. Letztere kann den groBeren Anspruch 
auf Vollstiindigkeit machen.

Nach der S ta tistik  des V. D. E., dio sich auf den 
Zustand am 1. April 1909 bezieht, bestanden nachweislich 
1978 Elektrizitiitswerke im Deutschen Beiche. Von 
107 Werken konnten keino zuyerlassigen Angaben er-

* 1910, 14. Mai, S. 261/5; 24. Mai, S. 290/4; 14. Juni,
S. 323/30.

langt werden. In  der Annahme, daB einige dayon yielleicht 
n icht mehr bestehen, kann man die Zahl der am 1. April 
1909 yorhandcnen E lekt rizitatswerke auf etwa 2050 
schatzen. Zurzeit dilrftcn unter Beriicksichtigung einer 
mittleren Zunahme etwa 2200 Elektrizitiitswerke yorhan- 
den sein. Dio normale Leistungsfahigkeit der bestimmt 
yorhandcnen Werko betrug am 1. April 1909 ungefahr 
1 200 000 KW . Die Leistung der Maschinen und Akku- 
m ulatoren auf die yerschiedenen Systeme yerteilt, zeigt 
folgende Tabelle:

| Zaht

System j ^ ‘- T
i W erke

Wechsclstrom . . . .  i 47
D r e h s t r o m .................  183
Glcichstrom . . . . .  j 1543 
Gemischtes und 

unbekannt . . . .  I 205

Einige Skizzen zeigen die Entwicklung der deutschen 
Elektrizitatswerke seit 1895; aus ihnen geht heryor, 
daB im Anfang der Glcichstrom wesentlieh uberwog, 
wahrend spater mehr Wrechselstrom-(Drehstrom-)Werke 
hinzugekommen sind. In ganz auBerordentlichem MaBe 
stieg die Leistungsfahigkeit derjenigen Werke, die Gleich-

Le istung der 

M aschinen

LelutuDę der 
Akkun iu - 
latoren

K W K W

18 463 338
186 428 1367
261 525 101 052

521 448 70 988
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stroni und Drehstrom verwenden. Der Hauptgrund 
dieser Erschcinung iat darin zu suehen, daB dio groBen 
Stadtc, ursprUnglich nur m it Gleiehstrom yersehen, 
allmahlich zwecks Versorgung der auBerhalb des Zentnims 
liegenden. Stadtteile durch Drehstrom, das Umformer- 
System aufnahmen.

93 Werko bestanden am 1. April 1909 in Deutsch- 
land, dic eine Leistlingsfahigkcit — Maschinen und.Akku- 
mulatoren zusammen — von jo Ober 2000 KW  hatten. 
Insgesam t besaBen diese 93 Werko allein eino Lcistungs- 
fahigkeit von 785 000 KW , das waren etwa 00 %  der 
normalen Lcistungsfiihigkeit aller deutschen Wrerke 
zusammengenommen. Hieraus geht schon hcrvor, daB 
die meisten der 1978 yorhandenen Werko kleineren Um- 
fanges sind. 729 Werke hatten , Maschinen und Akku- 
m ulatoren zusammen, nur eino Łeistungsfiihigkcit nnter 
100 KW, 602 Werko zwischen 100 und 000 KW, 123 Werke 
zwischen 500 und 1000 KW , 164 Werke Uber 1000 KW. 
Von 300 Werken war keine Angabo der Lcistungsfiihigkeit 
zu erhalten.

Der kleinero Teil der Werko (632) befindot sich in 
konnnunalem oder staatlichem Bcsitz. Im  Priyatbesitz 
waren 1328 Werke.

Bekanntlich hatten im Jahre 1906 bereits siimtlieho 
Stfulte iiber CIO 000 Einwohner Elcktrizitatswerkc. Der 
Stśidto von 20- bis GO 000 Einwohner gab es naeh der 
letzten Yolkszahlung im Deutschen Reiche 161, von 
denen bis je tz t 160 naehwcislich Elektrizitatswerke be
sitzen, so daB von diesen nur sehr wenige noch ftir eino 
Ncuanlage in Frage kommen. Sehr intoressant ist aus 
einer Zusammenstcllung zu ersehen, daB in Gomeinden 
bis zu r>000 Einwohnern sich 65,2 % , also zwei D rittel siimt- 
lieher Elektrizitiitswerko befinden. Insgesamt tlurften 
heuto erheblich mehr ais 5000 Orto m it Elektrizitiit vcr- 
sorgt sein.

Dio Zahl der elektrischen E  i n z c 1 a n 1 a  g o n 
d. h. derjonigen Anlagen, dio nur zur Deckung des Eigen- 
bodarfs ihres Besitzers hergestellt sind, betrug am 1. April 
1909 schatzungsweise etwa 45 000 m it einer Gcsamt- 
leistungsfahigkcit von 6 000 000 KW, gcgcndber den 
oben erwahnten etwa 2050 offentlichen Elektrizitśits- 
werken m it 1 200 000 KW  Lcistungsfiihigkeit.

Der AnschluB, jiihrlich in Hohe von 1250 MilL KW st, 
verteilt sich wie folgt : Lieht rd. 40 %  =  500 Mili. KW st, 
K raft rd. 3 5 %  -- 440 Mili. KW st, Bahnen 25 %  =
310 Mili. KW st. Entsprechend dcm groBeren An- 
schluBwert f. <1. Einwohner in kleineren Stiidten ist auch 
der Verbrauch hier naturgemiiB stiirker. Einen Ausgleich 
erzeugen die Bahnen, die im allgemeinen in kleinen Stiidten 
nicht Yorhanden oder von dort aus nicht m it elektrischer 
K raft ycrsorgt werden.

Es schlieBt sich an diese Darstellung ein kurzer 
Vergleich zwischen E 1 o k t  r o- und G a s  motor. 
Dic mittlere Leistung der zu gewerbliclien Zwecken be- 
nutzten Elcktromotoren wird auf 3,35 PS, dio mittlere 
Leistung der Gasmotoren auf 5,5 PS berechnet. Hieraus 
wird der SchluB gezogen, daB der Elektromotor mehr 
fiir die Versorgung der Klcingewerbetrcibendcn heran- 
gezogen wird, wahrend die Gasmotoren mehr zum Betriebe 
stSdtischer Anlagen fflr Wassen-ersorgung, Viehhofe usw. 
yerwendet werden. Aus einer weite ren Statistik, die den 
Rttckgang der Z a li 1 der Gasmotoren und eino schwache 
Abnahme der Leistung derselben zeigt, folgert D e t t m a r ,  
daB der Gasmotor ais Kraftycrsorgungsmaschine in Zu- 
kunft vollig yom Elektromotor zuruckgedrlingt wird. 
Audi yersprieht er sich yon dem schnellaufenden Gas
motor keine Aenderung dieses Vorganges. So unum- 
wunden wird man diesen Darlegungen nun doeh nicht 
folgen konnen. Es wird erst abzuwarten sein, welchen 
EinfluB die geplanten G a s f e r n l e i t u n g e n  in 
Verbindung m it den emeuten Bestrebungen zur F.in- 
ftthrung des schnellaufenden Gasmotors auf das crwiihnto 
Yerhiiltnis zwischen Elektro- und Gasmotor ausiiben werden.

Dio Y e r l u s t e  sind, jo naeh dem yerwendeten 
System, sehr yerschicden. Ferner sind sie abhangig yon

der Verteilung der Stromabgabe Uber die yerschiedenen 
Tagesstunden und von der Ausnutzung des Lcitungs- 
materials. Bei Elcktrizitatswerkcn ohne Bahnbetrieb 
gibt dio Dcnkschrift im Durclischnitt rd. 27 %  Verlust 
an, boi solehen m it Bahnbetrieb rd. 19 %. Wegen der 
Ummagnetisierungsyerluste sind die EinbuBen bei Wechscl- 
stromwerken m it Transformatoren sehr oft besonders 
hoch. Ferner erreichtcn bei solchen Werken, die einen 
weiten Bezug ilirer Energie haben, dio Verluste eine 
enormo Hohe, so bei dem Mlinchencr Elektrizitatswerk 
rd. 40 %.

Das A n l a g e k a p i t a l  betrug am 1. April 1909 
fiir dic 1978 Werke ungefiihr 1150 Mili Mark. Wenn 
das Anlagekapital durch den BahnanschluB erheblich 
erhoht wurde, so ycrmchrte sich anderscits aber auch die 
Zahl der abgegebenen Kilowattstunden, so daB bei den 
groBeren Stiidten m it Bahnanscliltisson, tro tz  erhohten 
Anlagekapitals, im Durchschnitt eino wesentlich besserc 
Vcrzinsung des investiertcn Kapitals erzielt wurde. 
Die m ittlere B ruttorentabilitiit betrug bei Stiidten bis 
1000 Einwohner 6,5 % , yon 1000 bis 5000 Einwohner 
8 % , yon 5000 bis 10 000 Einwohner 10 % , bei 10- bis 
20 000 Einwohner 11% , bei 20- bis 50 000 Einwohner
8,5 % , bei 50- bis 100 000 Einwohner 9,5 %  und bei 
Stiidten tlbcr 100 000 Einwohner 11,5% .

Die E  i n n a  h m e der samtlichen Elektrizitiits- 
werke werden auf rd. 225 Mili. Mark geschiitzt, von denen 
fiir Licht rd. 150 Mili. Mar];, fiir K raft rd. 47 Mili. Mark 
und fiir Bahnen rd. 28 Mili. Mark einkamen.

In bezug auf dio E r z e u g u n g s k o s t e n  sei 
crwiihnt, daB nennenswerto Differenzen zwischen Dampf- 
und Gasbetrieb nicht bestehen. Wenn die Erzeugungs
kosten fiir Gasbetrieb in der aufgcstellten S tatistik  hoher 
erschcinen, so ist dies yornehmlich ..rauf zurOckzufuhrcn, 
daB Anlagen m it Gasbetrieb uurchscłinittlich kleiner 
ais solche mit Dumpfbetricb und daher nicht sinwand- 
frei yergleichbar sind.

Auch die G e g e n  s e i t i g k c i t s y c r t r i i g e ,  
wio sie neuerdings zwischen Zechen und Elektrizitiits- 
werken abgeschlossen worden sind, werden erwahnt und 
es wird cin Beispiel angefiihrt, naeh dcm yon der Zeche 
dem Elektrizitatswerk 6 Si und umgekehrt 3 .?> f. d. 
KW st yergdtct werden. Ueberhaupt is t ja  dio Rcgel, 
daB bei diesen Gegenseitigkeitsycrtriigen die Zechen 
einen etwas hoheren Preis ais die Elektrizitatswerke 
bezahlen und es muB anerkannt werden, daB durch diese 
Vereinbarungen dio Sicherhcit aller Betriebe wachst 
und dam it beiden Tcilen Vorteile goboten werden.

Der mittlere B e l a s t u n g s f a k t o r  der Elek- 
trizitiitswerko schv ank t im allgemeinen zwischen 9 ° 0 
und 23 %. Der fostgestellte ilberhaupt niedrigste Be
lastungsfaktor betrug 2,1 % , der groBte 67,5 %. Man 
wird sich nicht yerhehlen konnen, daB dio Mascliinen- 
anlagen der Elektrizitiitswerko demnach im allgemeinen 
schlecht ausgenutzt sind, Am ungdustigsten ist dio Lage 
der reinen Lichtwerke. Besser gestalten sieh die Ver- 
hiiltnisse, wenn die Werke Strom  zum Bahnbetrieb liefern. 
NaturgemiiB geht deshalb das Bestreben der Werke 
dahin, moglichst groBe Belastung ftir die Zeit zu erlangen, 
in der wenig oder gar kein Licht gebraucht, oder wo neben 
geringem Licht- und Kraftverbrauch, wie z. B. in den 
Nachtstunden, auch die Bahnstromlieferung ganz aufhort.

Ein weiteres Mittel zur Hebung der W irtschaftlich- 
keit der Anlagen besteht darin, das Elektrizitatswerk 
zum Betrieb der Wasserversorgungswerke, Schlacht- 
und Viehhofe, Eisfabrikcn, dio ja  nur im Sommer, wo 
das Elektrizitatswerk wenig beschaftigt ist, Strom ver- 
brauchen, und sonstiger Anstalten zu yerwenden. Auf 
dem Lande wird ein Ausgleich durch die Verbindung 
m it Molkereien, Brennereien usw. gesncht.

Die Frage der groBeren W irtschaftliehkeit und 
besseren Ausnutzung der Anlagen ha t in neuerer Zeit 
mit schnellen Schritt en zur Erriehtung yon U e b e r 1 a n d - 
z e n t r a l c n  gefilhrt. Die Erfahrung h a t auch hier be- 
wieśen, daB groBere Elektrizitatswerke wesentlich gllnstiger
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arbeiten, ais kleincre. 'Ferner ist ihr Anlagekapital, wio 
oben gezeigt, verhaltnismaBig kleiner, und groBe Werko, 
dic Stadt und Land m it E lektrizitiit versorgen, finden 
auch darin eino bessere Ausnutzung ihrer Maschinen, 
daB die S tadt das groBte Strombedtirfnis in den Abend- 
stunden und im W inter ha t, wahrend das Hauptbcdtirfnis 
des Landes in andero Jahres-, wio Tageszeiten fallt.
So sind Ueberlandzcntralen wie auch in .gewissem Um
fange Gasfernleitungen, in der Lago, die rielbcklagto 
Leutenot der Landwirtschaft hoben zu helfon. Es ist 
ja allbekannt, daB die schnelLste und gliinzendsto E n t
wicklung, dio eine Ucberlandzeńtrale Uberhaupt gemacht 
hat, die des R h e i n i s c h - W o s t f a l i s c h o n  E 1 e k - 
t r i z i t a t s w e r k o s  war.

Uie Frage der e l e k t r i s o h o n  V o 11 b a h n e n  
wird bei der sonst sehr eingehenden Darstellung nur kur/, 
gestreift. D e 11 tu a r  erblickt dio Losung dieser Auf
gabe in der Anlage auBerordentlich groBer Elektrizitiits- 
werke Uber den ganzen Staat. Uebcrall wo die Bahnen 
hinfuhren, sollen Leitungen gezogen wordon, dam it dic 
dazwischen liegendon Ortschaften aueh noch m it Lieht 
und Kraft versorgt werden. BegruBt wird das syste- 
matische Vorgehen der bayerischen und badischen Re- 
gierungen. Der Vorfasser glaubt selbst, daB noch vielo 
Jahre dahingohen werden, bevor dieso Zukunftsplimc 
sich erfiiilen werden. Unseres Erachtens tu t  die preuBisohe 
Staatsbahnverwaltung gut daran, eine mehr abwartonde 
Stellung zunachst noch einzunehmen denn von einer wirk- 
lichen praktisehen Erprobung elektriseher Vollbahnen in 
technischer und vor allem wirtsehaftlicher Hinsicht kann 
doch noch keine Redo sein. Und nicht nur, dali die Elek- 
trisierung der Yollbahnen (nler eines gróBeren Teiles der
selben ganz auBerordentlicho finanzielle Mittel bcan- 
spruchpn wttrde, sprechen, bei tleni heutigen Stando 
der Technik, aueh nieht zu yerkennende sehr ge- 
wichtige militarisehc GrUnde dagegen. Ferner wird 
die Yerlcihung des K n t c i g n u n g s r c e h t e s  und 
insbesondere dio zwangsweise Dienstbarkeit fiir dio Fern- 
leitungen verlangt, sofern sio fflr die AUgemeinhcit wichtig 
sind. Diesor Forderung wird man durehaus sympathisch 
gegenUber stehen konnen: doch wird man das Enteignungs- 
recht. aus einfachen BilligkcitsgrUnden nicht nur den 
Elektrizitiits- und Gasfernleitungen, sondern aueh allen 
Ubrigen Industriezweigeri, sofern sic cs zu iliror, im Inter- 
esso dos offentlichen WoBlęs liegenden Entwicklung und 
Ausdehnung bedUrfen, gereehtcrweise gleichmaBig geben 
lnUssen- Dr. R . K ind.

Clemens Winkler Feier.
Am Samstag den 8. Oktober fand in Freiberg i. S. 

im Beisein einer glanzendcn Teilnehmcrsehaft die feier-

liche Enthttllung des von der Meisterhand des Leipziger 
Bildhauers Carl , Seffncr geseliaffenen Clemens Winkler 
Denkmals sta tt.

Der Festakt wurdo um 11 Uhr vorm ittags m it dem 
vom Freibergor Stiidtischen Orchester trofflich zum 
Vortrag gobrachten Niederlandischen Dankgebet wirkungs- 
vo!l eingeloitet. Nachdem dio letzten Kliingo verhallt 
waren, b e tra t der Vorsitzende des Donkmals-Ausschusses, 
Professor C. S e b i f f n e r ,  "das R cdncrpult und hielt 
eino formvollendete, tiefempfundono Weiherede. Ais 
darauf dio weiBo LeinenhUlle gefallon war, erglanzte im 
Schein der milden Herbstsonno der graue Granit, der 
in goldenen L ettern dio Worto triigt:

CLEMENS W INKLER.
Dariiber erblickt man das wohlgetroffeno Medaillonbikl 
des groBen Gelehrten in Halbprofil, das ebenso wio das 
Relief am Sockcl des Denkmals, eine Allegorie der che- 
mischen Wissenschaft darstellend, in edler Bronze aus- 
geftthrt ist. Das Denkmal wirkt in seiner naturschonen 
Umgebung a b  ein geschlossenes wohlgeordnetes Ganze 
und entspricht in seiner vornehmcn Schliehtheit ganz 
dem Charakter des groBen Toten. Einen passenderen 
Ort fiir das schone Denkmal ais den Platz vor der frUheren 
Kurfiirstenresidenz ha tte  man in der Niiho der ehemaligen 
W irkungsstŚtte Winklera wohl kaum finden konnen.

Oberbttrgermeister H a u p t  legte nach einer liingeren 
Ansprache, worin er die Bedeutung des vor sechs Jahren 
Heimgegangenen ftir dessen V aterstadt Freiberg und 
ihre Bergakademie wOrdigte, einen von der S tad t gewid- 
meten Lorbeerkratiz niedor. Ihm  folgto der R ektor der 
Bergakademie, Oberbergrat Prof. T r e p  t  o w. Es legten 
weiter Lorbeerkriinze nieder: Vert-reter der Universitat 
l-eipzig, der Konigl. Sachs. Akademio der Wissenscliaften, 
der Tcchnischcn Hochschulen zu Dresden und Charlotten- 
burg, der Bergakademien zu Berlin und Clausthal, der 
Forstakademie zu T harandt, der TicrurztUchen Ilochschule 
zu Dresden sowie Vertreter der deutschen Chemischen 
Gesellschaft, des Vereins deutscher Chemiker und anderer 
wissenschaftlichen Vereine und Korperschaften, der 
chemischen Industrie sowie der Studieronden. Den letzten 
Kranz spendete Gewerbe-lnspektor W i n  k 1 o r  im Na- 
men der Kinder „dcm unvergeBlichen V ater“ . Ein Chorał 
beschloB dio Enthiillungsfeier. Im  AnschluB an diese 
fand in dem altehrwurdigen Kaufhaussaalo eino F e s t -  
s i t  z u n g s ta tt. Die BegrUBungsansprache hielt der 
R ektor der Freiberger Bergakademie. Darauf nahm Pro
fessor Dr. B r u n e k  das W ort zu der eigentlichcn Fest- 
rede, in weleher er dio bleibęndcn Verdiensie seines 
Amt»vorgangers W inkler um die Wissenschaft eingehend 
wUrdigte. Den BeschluB der schonen I?eier bildete ein 
Festm ahl im Kaufhaussaale.

Bucherschau.
Jahrbuch der Autom obil- u nd M otorbool-Indastric. 

Im Auftrage des Kaiserlichen Automobil-Clubs 
herausgegeben von E r n s t  N e u b e r g ,  Civil- 
Ingenieur. Siebenter Jahrgang. Mit 689 Figuren 
im Text. Berlin, Boli u. Pickardt 1910. X II, 
320 S. 8°. Geb. 15 M.

Mit gewohnter PUnktlichkeit ist das Jahrbuch cr- 
sehienen und gibt einen guten Ueberblick ttber dio Fort- 
sehritte der jungen Kraftwagenindustrie. Der wirt- 
schafthche Niedergang in dieser Industrie, den die schlechto 
Geschaftslago der letzten Jahro herbcigefuhrt hat, scheint 
seinen Tiefstand erreicht zu haben, der Absatz steigt seit 
dem Jahre 1908 allmahlieh wieder an. In  den groBen 
Stadten m ehrt sich die Zahl der Kraftwagen sowohl fur 
den allgemeinen Droschken- und Omnibusverkehr, im 
Besitz von Einzelpersonen und geschaftlichen Unter- 
nehmungen, wie auch fflr die Zwecke der stadtisehen 
und staatlichen Verwaltungen.

X LIT,„

In  den Kreis der Betrachtungcn sind noch Motoren 
fiir Luftschiffo und Flugapparate, sowio Bootsmotoren 
einbezogen worden; letztere machen neuerdings eino 
yolligo Umwalzung dureh, weil der Dieselscho Rohol- 
Motor fUr Schnellauf und umkehrbar eingerichtot worden 
ist. Der Dieselmotor, der sich auf Unterseobooten bereits 
frUher bewahrt hat, beginnt, sich ais Betriebs- und Hilfs- 
maschine auch auf gróBeren Schiffen Eingang zu versehaf- 
fen. Die Mitarbeiter des Herausgebers bUrgen dureh ihre 
Namen fiir eino sachgemaBe und den Zwecken der P ra ń s  
cntsprechende Berichterstattung. Nachoinander werdon 
die Einzelheiten der Motoren (Vcntile, Regelung, Selimie- 
rung, Kuhlung, Vergaser, Andrehvorrichtungen und 
Zundung) besproehen, dann dio besonderen Bauarten 
der Luftschiff- und Flugmotoren, wobei die neueren Bau
arten  in eingehenden Zahlentafeln einander gegenOber- 
gestellt sind, weiter die Bootsmotoren. Daran reiht sich 
eine Besprechung der Fortschritte in den Getrieben, 
Kupplungen, Radantrieben, im Bau der Rahmen und 
Achsen, der Rader, Reifen und Abfederungen, sowie endlich
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der Auspuff-Einrichtungen (ScHalldSmpfer) und der 
Brennstoffbehiiltor. — Ein besonderes Kapitel behandclt 
dio elektrisch angetriebcncn Kraftwagen, bei denen aller- 
dings im letzten Jahre wescntliche Fortschritte nicht zu 
yerzcichnen gewesen sind. — Das letzte Kapitel tiber Nutz- 
und Lastwagen zeigt, daB auf diesem Gebiete noch selir 
viel mehr geleistct werden konnte. In der Hauptsache 
werden Sonderwagen bcschricben, leider ebenso wie in 
dem Kapitel tiber elektrisch angetriebeno Kraftwagen 
im  Gegcnsatz zu den iibrigen Kapitelu ohno zeichnerischo 
Darsteiilung, wahrend es wunschenswert wiirc, wenn das 
Jahrbueh gerade diesen Zweig der Kraftwagen-Industrie 
moglichst forderte, denn der Bedarf an Luxus- und Sport- 
wagen allein kann auf dio Dauer nicht ausreichen, um 
den zahlreichen Werken ihrer Leistungsfahigkeit ent- 
sprecheml Beschaftigung zu geben. Ein Vorsprung auf 
diesem Gebiet vor dem Auslande wurde auch unserer 
heimischen Industrie bei ihrem Absatz auf dem Welt- 
m arkto zugute kommen, wobei noch besonders zu bertick- 
sichtigen ist, daB diesem Zweige der Kraftwagen-Industrie 
nicht dio unnatiirlich hohen Reklamę- und W ettfahrt- 
kosten anhiingen.' —  Zum SchluB ist tiber dic im Jahro 
1909 erteilten deutschen, osterreichischen, amerika
nischen und englischen Patento eingehend berichtet.

Fr. F  ról ich.

Ferner sind der Redaktion zugegangen :

A nnuaire  [rfa] Com iti Central des Houilleres de France. 
(HouilUres — M ines de jer.) Seiziómo annće. 1910. Paris 
(55, rue de Chateandun) 1910. 8S0 S. 8 °. 10 fr.

Vgl. „S tahl und Eiscn“ 1909, 15. Sept., S. 1402.
Bestim m ungen iiber die bei Ilochbauten anzunehmenden Be- 

laslungen und die. Beanspruchungen der Baustoffe und  
Bcrechnungsgrundlagen ju r  die statische Untersuchung von 
Ilochbauten. Vom 31. Jan u ar 1910. Amtliche Ausgabe. 
Mit 25 Testabbildungen. Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn 
1910. 19 S. 4 °. 0,S0 J l .

Vgl. „S tahl und Eisen" 1910, 10. Marz, S. 433/0.
Grasers naturwissenschaftliche undlandwirtschajtliche Ta/eln. 

Nr. 8: Prof. Dr. R a s c h k e s  Tafel dci- Mincralicn. 
Aunaberg, Gra sers Yerlag (Richard Liesche) (o. J.). 1 BI.
04 x  92 cm, in Umschlas. 8°. 1,20 JC.

H a r t l e i b ,  O t t o :  Praktische Lohn-Tabellen  zum 
Gebrauch bei Akkord- und Lohnrechnungen. Kleino 
Ausgabe. Von 2 bis 00 Pfennigen und 1 bis 120 Stunden, 
ftir vicrtel und lialbe Stunden berechnet. Fflnfte Auf 
lage. Berlin, Alfred Unger 1910. 120 S. 8 ". Geb. 2 J l .

H o f f m a n n ,  Dr. M. K .: L erikon  der anorganischen 
Yerbindungen (Dictionary of inorganic compounds — 
Dictionnaire des combinaisons minćrales — Dizionario 
delie combinazioni inorganiche). Herausgegeben m it 
Untersttitzung des Konigl. Saehsischen Ministeriums des 
K ultus und offentlichen Unterrichts, der Konigl. PreuBi
schen Akademie der Wissenschaftcn und der Konigl. 
Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaftcn. Mit einer 
Rechcntafel von Dr. A. T h i e 1. Band I. E inleitungetc., 
Teil 1—V: Wasserstoff bis Bor, Nr. 1 bis 55. Leipzig, 
Johann Ambrosius B arth 1910. X I, SO S. 4 4 J l .

— Dass. — Band III . Rechentafel, Register etc., Teil 
X III—NN. Ebd. 1910. 72 S. 4 “. 4.14.

Kohle und E isen im  Ruhrkohlenbecken, in  Preupen, Deutsch
land und au f der Erde in  den letzten 10 Jahren und fruher.

Vom Roheisenmarkte. — D e u t s c h l a n d .  Dio 
Lage des r  h e i n i s c h - w c s t  f ii 1 i s c h e n Roheisen- 
niarktes bleibt weiterhin fest. Die Kundschaft beginnt sich, 
nachdem der Verkauf ftir das Ja lir 1911 aufgenommen 
worden ist, zu den festgesetzten Preisen bis Ende 1911 
zu decken. Es sind schon namhafte Mengen verkauft; ein 
Teil der Yerbraucher nimmt jedoch noch eine abwartende 
Haltung ein. Der Abruf und der Yersaiul sind sta rk  und 
lassen auf eine gute Beschaftigung der Roheisenver-

Statistischo Mitteilungen tiber Kohlen- und Erzge- 
winnung. Koks- und Roheisen-Erzeugung, Herstellung 
von Stahl, Eisen- und Stahlwaren, Kohlen- und Eisen- 
Ein- und Ausfuhr, Arbeiterzahl, Lohno und Pieise. 
Kursę der Kuxc und Aktien von Gowerkschaften und 
Aktiengesellschaften in 1907— 1909. Bcteiligungsziffern 
der im Rheinisch-Westfiilischen Kohlen-Syndikat yer
einigten Zechen usw. am 1. Jan . 1904 und 1. Jan ./l. April 
191Ó. Essen, G. D. Baedekei 1910. 90 S. S 2,40 .ft. 

K  r  o h n k o , Dr. O .: Ueber Schutzanstriche eiserner Rohren.
1. M itteilung: Die mechanische und })hysikalische Prti- 
fung der Anstriche. (Aus „Gesundheit“ 1910.) i l i t  20 
meist in den T est gedruckten Abbildungen und 4 Tafcln. 
Leipzig, F. Leineweber 1910. 18 S. 4 ° . 2 J l.

L i e b m a n n ,  A., Oberingenieur a. D., Kgl. Oberlehrer 
zu ilagdcburg: Die K lein- und Strapenbahnen. (Aus 
Natur- und Gcisteswelt. Sammlung gemeinvcrstiind- 
lich-wisscnschoftlicher Darstcllungen. 322. Biindehen.) 
Jlit  82 Abbildungen. Leipzig, B. G. Teubner 1910. 
VIII ,  120 S. 8°. Geb. 1,25 J l .

M a c M e c h c n ,  F. L i s t , Assayer and Surveyor: Tests 
for ores, minerals and meJals of commercial value. 
New York, D. van Nostrand Company 1907. XVI, 
151 S. 8°. Geb.

P u p  p o , J . : Expcrim ental Investigations on the poicer 
required to drive rolling mills. (Witli 11 plates.) 
London (Excter Street, Straiul), Charles Griffm
& Company, Limited, 1910. 177 S. 4°. Geb. sh 12/6 d.

Vgl. „S tah l und Eiscn“ 1909, 0. Jan ., S. 1/27. 
S c l i u l t z ,  E . , Prof.: Ililfs ta /e ln  zur Erleichterung der

Rechenarbeit im  bergmannischen Betrieb. Lolintabellcn. 
Tabcllen zur Berechnung des Forder- und Hauer- 
effektes. Tabellen zur Bestimmung des Rauminhaltes 
von Gruben- und Bauholzern. Essen, G. D. Baedeker 
1910. 17 S. 8°. Geb. 2 .ft.

V a  t  e r , R i c h a r d ,  Professor an der Kgl. Bergaka- 
demio Berlin: Die ilaschinenelemente. (Aus N atur 
und Gcisteswelt. Sammlung wissenschaftlich-gemein- 
rerstandlieher Darstellungen. 301. Biindehen.) Mit 
184 Abbildungen im Text. Leipzig, B. G. Teubner 1910.
VI, 11 0 S . 8°. Geb. 1,25 J l.

K a t a l o g c  u n d  F i r m e n s c h r i f t e n .

A k t i e n g e s e l l s c h a f t  B r o w n ,  B o v e r  i & 
C i e. , Baden (Schweiz): Anordnung zur Regulierung  
von Wechselstrom-Induktionsmotoren mittlerer und groper 
Leistungen, System  Brown, Boferi-Scherbius. Jun i 1910.

— Ds. — : Schdtaidagen. Ju li 1910.
A l l g e m e i n c  E l e k t r i z i t a t s - G e s e l l s c h a f t :

Elektrische Walzenstrapen-Antriebe, die dauernd in  einer 
Richtung laufen.

— Ds. — : J litteilungen aus dem Kabelwerk. Nr. 54. 
Emailledraht. Ju li 1910.

M a r k i s c h e  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 l z ,  A.-G., W ettcr-Ruhr (jetzt: 
Deutsche Maschinenfabrik A.-G.): Haupterzeugnisse.

L a  N e o  m e t a l i  u r g i e ,  Paris: M itteilung iiber die
elektrisehen Stahlófen und insbesondere iiber den Ofen 
„Chaplet

C a r l  S c h e n c k ,  Gesellschaft m it beschriinkter Haf- 
tung, D arm stadt: Transportanlagen mittels Sc?iencks
Elektrohiingebahnen.

; Rundschau.
brauchor schlicBen. Die Preise haben sich seit unserein 
letzten Berichte* nicht geandert.

E n g l a n d .  Aus Middlesbrough wird uns unterm 
15. d. M. wie folgt geschrieben: Der Roheisenmarkt.
begann in dieser Woche m it hoheren Preisen, die sich 
un ter geringen Schwankungen wenig anderten und etwas 
besser aLs vor acht Tagen abschlieCen. Die Nachfrage liiBt

* VgL „Stahl und Eisen** 1910, 5. Okt., S. 1734.
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sowohl fiir sofortige ais auch sp ite  Lieferung zu wiinschen 
iibrig, die Verschiffungen entsprechen nicht den Erwar- 
tungcn. H am atitsorten sind entschieden fester infolgo 
der groBeren Beschiiftigung der Stahlwerke. Fiir Lieferung 
im Oktobcr/November sind dic heutigen Preise. fur G. 31. B. 
ab Werk: fur GicBerei-Eisen Nr. 1 sh 53/6 d, fiir Nr. 3 
■sh 49/9 d, fiir H iim atit in gleichen .Mengen Nr. 1, 2 und 3 
sh 03/0 d f. d. ton netto  Kasse. Hiesige W arrants Nr. 3 
notieren sh 49/9 d. In Connals hiesigen Lagern befinden 
sich augenblicklieh 481 042 tons, darunter 437 173 tons 
G. M. B. Nr. 3. Von Schottland Wird eine weitere Er
hohung des Preises ftir Stahlbleche gemeldet.

Aus den Y e r e i n i g t e n  S t a a t e n  wird eine 
Torsichtig einsetzendo Belebung des Rohcisengeschiiftcs 
fiir Lieferungen in der ersten Halfte 1911 gemeldet. Dio 
Preise sind dort sehr gedriickt und dabei hiilt dio groBe 
Erzeugung unverm indert an; nach dcm „Iron Ago“ * 
betrug die R o h e i s e n e r z e u g u n g  der Koks- 
und Anthrazithoehofen der Yereinigten Staaten im 
S e p t e m b e r  d. J . 2 087 143 t  gegen 2 140 557 t  im 
vorhergcgangcnen Monat. Die tiigliche Erzeugung belief 
sich im September auf G9 572 t  gegen 09 050 t  im August. 
Auf die niihercn Einzelheiten werden wir noch zurtick- 
kommen.

Versand des Stahlwerks-Verbandes. — Der Yersand 
des Stahhverks-Vcrbandes an P  r o d u k t  o n A betrug 
im S o p t e m b e r  d. J . 449 082 t  (Rohstahlgewicht); 
er war damit 2493 t  hoher ais dor Yersand im August 
d. .1. (446 589 t) und 10 178 t  hoher ais der Versand im 
September 1909 (438 904 t). Im einzelnen wurden ver- 
sandt: an Halbzeug 134 340 t  gegen 115 102 t  im August 
(1. J. und 130 487 t  im September 1909; an Formeisen 
154 008 t  gegen 149 700 t  im August d. J . und 137 192 t  
im September 1909; an Eisenbahnmaterial 160 134 t  
gegen 181 727 t  im August d. J . und 105 225 t  im Sep
tember 1909. Der diesjahrige Septemberversand war 
also in Halbzeug 1!) 178 t  und in Formeisen 4908 t  hoher, 
dagegen in Eisenbahnmaterial 21 593 t  niedriger ais der 
Versand im Vormonate. Vcrglichen m it dem September
1909 wurden im Beriehtsmonate an Formeisen 17 410 t 
mehr, dagegen au Halbzeug 2147 t  und an Eisenbahn
material 5091 t  weniger vcrsandt.

In den letzten 13 Monaten gestaltetc sich der Yer
sand folgendermaBcn:

1909 Halbzeug Form eisen
Eisenbahn

material
Gesamt- 

Produkte A

September . . 130 487 137 192 165 225 438 904
Oktober . . . 133 775 129 007 158 112 420 894
Noyember . . 130 480 100 610 153 265 390 355
Hezembcr . . 152 673 100 852 156 315 409  840

1910 
Januar. . . . 133 009 110 427 134 290 378 326
Febniar . . . 136 996 144 167 115 683 396 846
Marz . . . . 168 614 248 603 181 165 598  383
April . . . . 125 637 172 353 117 459 415  449
Mai . . . . 107 197 145 504 134 893 387 594
Juni . . . . 113 124 103 8S8 171 119 448 131
Juli . . . . 102 067 148 378 143 354 393 799
August. . . . 115 162 149 700 1S1 727 446  589
September . . 134 340 154 008 160 134 449  082

Vom belgischen Eisenmarkte. — Aus Briissel wird 
uns unterm  14. d. M. geschrieben: Die in neuerer Zeit 
auf dem belgischen Eisenmarkte bemerkbare Unsicher- 
heit hat sich noch nicht gehoben, sondern in Stabeisen 
in letzter Zeit noch etwas rerschiirft. Der Grund scheint 
weniger in einem Naehlassen der K auftatigkeit der tiber- 
seeisehen Verbraucher ais vielmchr in der W irkung der 
seit dem 1. d. 31. von der deutschen Stabeisen-Konvention 
ihren 3litgliedern eingeraumten Ausfuhrvergtitung von
0 ./( f. d. t  zu liegen, wodurch der W ettbewerb der deut
schen Werke in manchen Stabeisengeschaftcn nattirlich 
fiihlbarer geworden ist. Der bisherige Hochstpreis von

* 1910, 0. Okt., S. 748/9.

£  4.19.0 ist zurzcit kaum noch zu erzielen; die meisten 
Abschliisse wurden in den letzten acht Tagen zu £  4.17.0 
bis £  4.18.0 f. d. t, fob Antwerpen, getiitigt. Wenn, wie 
es heiBt, die Secfrachton anziehen sollten, so konnte dies 
vorliiufig auf dic Kauftiit igkeit der tlberseeisclien Abnehnicr 
nur anregend wirkon, da diese sieli dann bceilen wurden, 
noch zu den gcgenwiirtigen Frachtsatzcn einige Posten 
zur Yerschiffung zu bringen. Auf dem Blechmarkto 
behaupten sich die Preiso besser; namcntlicli in Mittel- 
und Fcinblechcn kann das Gesehiift zu unveranderten 
Verkaufssatz.cn ais befriedigend bezeichnet werden. Eino 
gewisse Abschwiichung macht sich dagegen bei Grob- 
blechcn bemerkbar, wo dic Spezifikationen unregelmiiBiger 
zu werden schcinen und dio Notierungen je tz t auf £  5.7.0 

£  5.9.0 nachgclassen haben. In „Rods“ werden £  5.4.0 
bis 5.0.0 verlangt. Dic Obrigen Artikel behaupten sich 
unvcrandert, und in den Inlandsprcisen sind bislang 
tiberhaupt keine Verschiebungen cingetreten. — Es heiBt, 
daB die bclgischo Konvention der Giiter- und Pcrsónen- 
wagen-Bauanstalten, dic am 31. Dez. <1. J . ablituft, n icht 
verliingert werden wird.

Preise ftir Eisenlegierungen und Metalle. — In Er-
giinzung unserer Angaben in der letzten Nummer* teilcn 
wir liachstehend noch dio Preiso fiir Ferrosilizium uml 
Ferromangan m it:

1910

t t
c  -jz 
£  3 

<

= 3
£  tc 
a  -

bc
c
ej O. I , 1

u: cc

Fe rrosiliz ium :
im Hocho(cu erzeuęt (Basis 10°/i> SI) 

f  d tfrel Wajjgon Du is- 
burp-Ruhrort . . . 

Ska la  4- 3.50 
Fcrromang-an <lJa.«i* 80°,o M n):

f. d t fob eng-1. Hafen . 
Ska la  ± 2  J i

95,00

158,00

94,50

155,50

94,00

155,50

95,09 | 

|
158,00

j
Actien-Gesellschaft Gorlitzer Maschinenbau-Anstalt 

und EisengieBerei. Gorlitz. — Das abgelaufcne Gcschiifts. 
jah r brachte nach dem Rcchcnsehaftsberichte gegeniiber 
dem vorhergehcnden Ja h r erhcblich mehr Auftriige, dio 
Preise waren jedoch derartig gedriickt, daB ein lohnender 
Ycrdicnst nicht zu erzielen war. Infolge der verlangten 
kurzeń Lieferfristen muBten der Bestand des teehnisehen 
Personals vergroBert und die Bctricbseinrichtungen 
vervollkommnct werden; auBerdem waren viclfach Naeh- 
schichten einzulegen, wodurch die Fabrikationskosten 
wesentlich erhoht wurden. Der RechnungsabschluB weist 
nach Abzug aller Unkosten, Yornahme von 132 697,25 .K 
Abschrcibungen und Zuweisung von 5000 JC an das 
Talonsteucrkonto sowie von 12 183,40 .11 an den Arbeiter- 
unterstiitzungsbestand einen Rcingowinn von 152 578,93 M- 
auf. Die Verwaltung schlagt vor, hierron 22 779,25 .K 
Tanticmen an Vorstand und Beamte und 783,98 .11 an 
den Aufsichtsrat zu vergiiten, 9015,70 M  zu Belohnungcn 
fiir Beamte und zu gemeinniitzigen Zweeken zu yerwenden 
und 120 000 M  Dividende (4 %  gegen Oj/,% i. V.) zu 
rerteilen.

Aktien - Gesellsehaft Wilhelm - Heinrichswerk vorm. 
Wilh. Heinr. Grillo zu Dusseldorf. —  Das abgelaufcne 
Geschaftsjahr brachte nach dem Berichto des Vorstande» 
eine bessere Beschiiftigung ais das Yorjahr, dagegen gingen 
die Preise zum Teil weiter zuriiek, insbesondere die der 3Ias- 
senartikel des Unternehmens, die weder durch Syndikate 
noch dureh Konventionen geschfitz.t sind. Der Ende 190!> 
neu gegriindete Drahtseilverband fiihrte nach tłem Be
richte bisher noch keine fiir das W erk ftihlbare Besserung 
im Scilgeschafte lierbei. Zu dem giinstigen Ergebnis tn igen 
zum Teil dio im Beriehtsjahre geschaffenen Neuanlagen 
wesentlich bei. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt 
neben 13 882,07 .fi Yortrag und 398,93 .(4 nachtraglich

* Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 12. Okt., S. 1778.
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eingegangencn abgeschriebcncn Forderungen 280 951,74 .fC 
allgemeine Unkosten, Zinsen usw. und 09010,93.(1 Abschrei- 
bungen, m ithin verbleibt ein Reinerlos von 97 112,90 J l. 
Dio Yerwaltung sehliigt vor, hieryon 4 101,55 J l der Rttck- 
lago zuzuftthren, 9800 J l zu Tantiemen und Belohnungen 
zu yerwenden, 07 500 J l Diyidende (6 %  gegen 4 °/0 i. V.) 
auszuschtttten und 15 651,35 J l  auf neue Reehnung vor- 
zutragen.

Balcke, Tellering & Cie., Actien-Gesellsehaft in 
Benrath. —  Wio wir dcm Berichto des Yorstandes iiber 
das abgelaufene Geschaftsjahr entnehmen, genttgte dio 
Bosehiifligung in den einzelnen Betrieben nicht. Neu 
entstandeno Róhrenwerke, m it denen im Berichtsjahrc 
zwecks B eitritt zum Syndikat verhandclt wurde, stellten 
nach dem Berichto so hohe Forderungen, daB dic Ver- 
handlungen ais gescheitert abgebrochcn werden muBten. 
Infolgedcssen sali sich das Syndikat genotigt, die Preise 
fiir Gas- und Siederohrcn ganz erhcblich zu ermiiBigcn. 
Da auch dio Preise im Auslande gegen das Vorjahr nicht 
aufgebessert werden konnten, fiel das Ergebnis des Be
richtsjahrcs ungdnstiger aus ais das des Vorjahres. Es kam 
hinzu, daB m it Riicksicht auf die UngewiBheit iiber die 
Erneuerung des Rdhrcnsyndikates dic Kiiufer m it ihren 
Bestellungen zurackhielten und nur das Allernotwcndigsto 
cinkauften. Nach Auflosung des Rohrensyndikatcs am 
30. Jun i begann nach dem Beriehte cin wilder Kampf 
m it niedrigsten Preisen; der Bericht bezeichnet daher 
die Aussicliten fiir den Rólirenm arkt fiir die niichste Zeit 
ais wenig crfreulich. Der Absatz in Radiatoren und Rippen- 
riihren war zufriedenstellend, wenn er auch unter dem 
Streik im Baugcwerbo zu leiden hatte. Dio Firma 
E rnst Tellering & Cie., G. m. b. II. in Immigrath, deren 
samtliche Anteile das Berichtsunternehmen erworben 
hatte , ist in Liquidation gotreten. — Die Gesellschaft 
erzielte im abgelaufenen Geschaftsjahre unter EinschluB 
von 113 000 J l  Vortrag und 570,50 J t yerschiedenen 
Einnahmen nach Abzug samtlichcr Unkosten, Steuern, 
Zinsen usw. sonie nach 340 034,08 J l Abschreibungcn 
einen Reingewinn yon 495 940,15 J l .  Der Vorstand 
sehliigt yor, hieryon 30 000 J l  an das Erneuerungskonto 
zu ubcrwcisen, insgesamt 34 147,71 J l  Tantiemen zu 
yergiitcn, 8798,44 JC der Bcamten-Pcnsions-, Witwen- 
und Waisenkasse zuzufUhren, 300 000 J l (5 %  gegen 
0 %  i- V.) lłiyidendc auszuschtttten und 123 000 J l  auf 
neue Rcchnung vorzutragf-n.

Berg- und Metallbank, Aktiengesellschaft zu Frank- 
lurt a. M. — Metallurgische Gesellschaft, A. G. zu Frank
furt a. M. — Dio Yerwaltungen der beiden Gcscllschaften 
haben bcschlossen, ihren Hauptyersammlungen die V c r - 
c i n i g u n g  der Gcscllschaften rorzuschlagen. Die neue 
Firm a soli B e r g -  u n d  JI o t  a 11 b a n k u n d  
J l e t a l l u r g i s c h c  G e s e l l s c h a f t ,  A.-G. lauten.

Bochumer Vereln fiir Bergbau und GuBstahlfabrikation 
zu Bochum. — Wio aus dem Beriehte des Verwaltungs- 
rates fiir das Rechnungsjahr 1909/10 zu ersehen ist, betragt 
der Rohgcwinn des Unternehmens 5 420 515,91 (i. V. 
i) 235 792,21) M . Hierzu haben bcigetragen dio S tahl
industrie mit 239 700 (99 900) J t ,  dio Zcche Carolinen- 
glttck mit 1432 313,02 (1 305 340,78) J l ,  die Eisenstein- 
grube Fentsch m it 515 60S,19 (570 009,08) J l ,  die Zecho 
Engelsburg mit 489 975,05 J l (i. V. 332 093,57 .H Verlust) 
und die Quarzitgruben m it 1079,57 (1924,47) J l .  ZubuBo 
haben dagegen erfordert die Siegener Eisensteingruben 
<314,44 (619,04) M . W ahrend also dio Stahlindustrie 
und die iibrigen auswartigen Betriebe zum Teil erheb- 
lich hohere Ertriige erzielten ais im Vorjahre, gestalteten 
sich die Verhaltnisso der GuBstahlfabrik im Berichts- 
jahre  weniger gunstig. Der Bericht fiilirt dies yomehmlich 
auf die erheblich gewiehenen Verkaufspreise der Erzeug
nisse des Unternehmens, teilwciso auch auf die Anfangs- 
schwierigkeiten bei dcm vor Jahresfrist in Betrieb ge- 
nommenen neuen Sehienenwalzwcrke zuriick, die noch 
dadurch vermehrt wurden, daB das Walzwerk wiederholt 
woehenlang still liegen muBte, weil der Stahlwerks-Yerband

infolge des allgemeinen Rttckganges des Bcdarfs an Ober- 
bau materiał dem Berichtsunternehmen nicht genttgend 
Arbeit zuweisen konnte. Nichtsdestoweniger tiberstieg 
der Gcsamtabsatz an fertigen und halbfertigen Waren, 
einschlieBlich des yerkauften Rohciscns, den des Vor- 
jahres um rd. 5500 t, die Gesamteinnahme blieb jedoch 
um beinahe 3 000 000 J t  hinter dem Vorjahro zuriick. 
Nach Abzug der Abschreibungcn in Hohe yon 1 790 600,10 
(i. V. 1 042 900) J l  yerbieibt ein Reingewinn yon 
3 G29 855,81 (3 592 826,21) J t .  Die Verwaltung sehliigt 
yor, aus diesem Ertragnis nach Abzug der satzungs- 
miiBigen und yertraglichen Gewinnanteile eino Diyidcndc 
yon 3 024 000 .«  (12%  wie i. V.) zu zahlen, 50 000 Jl 
der Beamtenpensionskasse zu ilberwcisen und den yer- 
blcibenden Rest zu Belohnungen, Untcrstiitzungen und 
anderen besonderen Ausgaben nach eigenem Ermessen 
zu yerwenden. — Der Gesamtabsatz der G u B s t a h l 
f a b r i k  einschlieBlich des yerkauften Roheiscns, dessen 
-Menge um rd. 5260 t  hoher war ais im Vorjahre, betrug 
225 195 (219 041) t, dio Gesamteinnahme dafttr 33 577 859 
(30 491 369) J t .  In das am 1. Ju li d. J . begonnene neue 
Rechnungsjahr wurden 118 546 (71 155) t  Gesamtauftriige, 
einschlieBlich des yerkauften ' Rohciscns, dessen Ziffer 
sich auf 40 805 (19 415) t  beliiuft, ilbcrnommen. -— Der 
Absatz der S t a h l i n d u s t r i o  einschlieBlich vcr- 
kaufter Rohblocko betrug 07 299 (71 689) t, dio Einnahme
8 089 951,92 (8 596 205,95) J t .  Die der Stahlindustrie 
am 1. Ju li d. J. yorliegenden Bestellungen bezifferten 
sich auf etwa 27 000 (11 750) t. —  Zeche E n g e l s 
b u r g  forderte 453 100 (400 009) t  Steinkohlcn und
stellte 190 086 (168 332) t  Briketts her, wahrend auf Zcche 
Carolinenglttek die Steinkohlengewinnung 390 246 (404565) t 
und dio Koksherstellung 197 413 (183 090) t  erreichte. — 
Eisensteingrube F o n t a c h  forderte 499 574 (472 807) t 
Minctte. Dic Q u a r z i t  g r u b e n  lieferten 8928
(9365) t  Quarzit und 50 (0) t  Tonstein. Die K a l k -
s t e i n f e l d e r  bei W iilfrath wurden auch im Bcrichts- 
jahre nicht in Betrieb genommen. — Dio Zugiinge der 
GuBstahlfabrik an Grundstttcken, Gebaudcn, Maschinen 
und Eisenbahnanlagen beliefen sich dem W erto nach auf 
1 689 242,41 Jl und betrafen hauptsachlich Verbesserungen 
und Erweiterungen der Gaskraft-Maschinonanlage, der 
elektrotechnisehen Anlagen, der mechanischen Wcrk- 
stiitten sowie den Umbau des Schienenwalzwerkes. Den 
Zugiingen stand an Abgang bei Grundstttcken gegen
iiber 51 598,33 .U . Der Gruben betrieb ha tte  bei den Zechen 
Engelsburg und Carolinenglttek sowie bei den Quarzit- 
gruben insgesamt fur 384 275,92 Jt Zugiinge zu yerzeiohnen, 
denen 3682,31 J t  Abgang bei der Engelsburg gegenttber- 
stand. Auf Zeche T e u t ó . b u r g i a  wurdo der Bau 
der Tagesanlagen fortgesetzt und, abgesehen von dcm 
Verwaltungs- und Kauengebaude, soweit fertiggestcilt, 
wie es fttr die ersten Betriebsjahre crforderlich erschien. 
AuBerdem wurden 5 Beamten- und 72 Arbeiterwohnungcn 
fertiggcstellt und bezogen. — Auf das Kaufgeld fttr die 
Zeche Hasenwinkel wurde yon der Deutsch-Euxem- 
burgischen Bergwerks- und Hutten-Aetiengescllschaft am
1. April d. J . der fttnfte (letztc) Teilbetrag in Hóho yon 
780 000 J l  entrichtet. Die yon der auBerordentlichen 
Hauptyersammlung vom 16. April d. J. beschlossene 
Erhohung des Aktienkapitals um 4 800 000* .(t wurde 
im Bcrichtsjahre durchgcftthrt; der bei der Ausgabe 
erzielte Agiogewinn von 3 600 000 J l wurdc der Rttcklage 
uberwiesen. An Steuern ycrausgabte die Gesellschaft 
751 545,40 (608 615,68) J l  und an sonstigen Lasten (fiir 
Unfall-, Kranken- und Inyalidenyersicherung) 921 467,30 
(893 873,09) J l .  Dieso offentlichen Lasten ergaben 6,04 
(5,96) %  des seitherigen Aktienkapitals von 25 200 000 M ,
46,09 (41,82) %  des erzielten Reingewinncs und 55,32 
(49,69) %  der yorgeschlagenen Diyidende. Der Bericht 
bemerkt hierzu; „W enn berttcksichtigt wird, daB der 
Aktionar unserer Gesellschaft auf seine Diyidendo an

* Vgl. „Stahl und Eisen" 1910, 23. Miirz, S. 516;
20. April, & 6S2,
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Staats- und Kommunalstcuern clurchschnittlich wohl 
an dio 15 %  zu tragen ha t, so ergibt sich daraus, daB unsere 
Dividendo m it reichlioh 70 %  zu Steuern und Lasten 
herangezogen wini. Da diese Ziffer sich bedenklich dem 
nahert, was man eine Konfiskation des Rcingewinnes 
nennen darf, so ist wohl zu erwarten, daB num nehr Reich, 
Staat und Geincinden auf diesem Wego H alt machen 
werden, wenn sic nicht solcho Steuerquellen in dio Gefahr 
bringen wollen, zu versicgen.“ Ueber dio Aussichten fflr 
das Iaufcnde Geschaftsjahr śiuBert sich der Bericht wie 
folgt: „Wenn auch eino miiBigo Aufwartsbcwegiing nicht 
in Abrcde gestellt werden soli, so m acht sich doch kcinen- 
falls eino Belebung des Geschiiftes in dom friiher erhofften 
MaBe bemerkbar, leider aueh nicht bei den fiir unser 
Werk' ausschlaggcbend wiehtigen Auftriigen auf Eisen- 
bahnmaterial, bei denen eher eino Verminderung ais eino 
Zunahme zu beobachten ist. Bei dieser insbesondero 
fiir unseren Fabrikbetrieb recht schwierigen Lago halten 
wir es fortgesetzt fiir eine unserer vornehmsten Aufgaben, 
unsere Fabrikanlagcn zu verbessern, und dabei nament- 
lich auf dio Verringerung der Herstellungskosten hinzu- 
arbeiten. So beabsichtigen wir, im laufenden Jahro mit 
der Ausfiihrung eines umfangreichon Planes zu beginnen, 
welcher dio Moglichkeit bioten wird, das in unseren lioch- 
ofen erblaseno Roheisen dor erheblich erwciterten und 
verbesserten Siemens-lIartin-Schmclzanlago im fliissigen 
Zustande zwecks Umwandlung in Stahl zuzufiihren, 
wodurch wir eino sehr erheblioho Verminderung der Ifcr- 
stellungskosten erreichen werden. Hinsichtlich unserer 
Kohlen- und Eisensteinzechen hoffen wir, daB, dank <ler 
guten Einrichtungcn, dio wir in friiheren Jahren ge- 
troffen haben, dic Ertriigo sieh auch in Zukunft giinstig 
gestaltcn werden. Im ilbrigen glauben wir die l-agc 
unseres Gesamtunternehmens ais gu t und gesichert be- 
zeichnen zu konnen und fur das Iaufcnde Geschiiftsjahr 
ein befriedigendes Ergebnis in Aussicht stellen zu dtirfen, 
wiederum jedoch m it der Einschriinkung, daB iibertrie 
benc Erwartungen in Rucksicht auf dio nóch wenig ge- 
klarte Geschaftslage nicht gestellt werden diirfen.“

Capito & Klein, Aktiengesellschaft zu Benrath am 
Rhein. — Nach dem Berichte des Yorstandcs war die Be- 
schiiftigung des Unternehmcna im letzten Geschaftsjahre 
durchweg ausreicliend. Dio Gesellschaft war in der 
Lage, ihro Yerkaufspreise allmahlich etwas aufzubessern. 
Die Erzeugung konnte gegen das Vorjahr um etwa 50 %  
erhoht werden, dic Lohne blieben ungefahr dic gleichen, 
wahrend die Arbeitsleistung hoher war ais im Yorjahre. 
Zur Verbesserung der Betriebseinrichtungen wurde im 
Beriehtsjahro eine Reihe von Neu- und Um bauten vor- 
genommen. Im  Walzwerke wurde eino WalzenstraBo 
mit elektrischem Antrieb yersehen, der noch fiir eine weitere 
WalzenstraBe ausreichen wird. Die Gltih- und Beiz- 
cinrichtungcn wurden durch Anlage einer neuen Gliiherei 
mit Generator und einer neuen Beizerci ergiinzt, wahrend 
eine groBere Anzahl von Betricbsdampfmaschinen durch 
Elektromotorc ersetzt wurde. Sechs iUtere Dampfkossel 
wurden auBer Betrieb gesetzt und dafiir ein groBeror 
Kessel neu bcschafft. Eiir dieso Ncuanlagen wurden ins
gesamt 446 105,02 .H aufgowendet. Die Schwierigkoiten 
in der Besehaffung eines geeigneten und nicht iibermiiBig 
leueren Rohmaterials veranlaBtcn dio Gesellschaft, ein 
1’latinenwalzwerk zu erriehten. Um dic notigen ł l i t te l  zu 
erlangen, beschloB die Hauptversammlung vom 9. Dezem- 
Ijer v. J ., das Aktienkapital um 500 000 JC zu crhóhen. — 
Der Reingewinn betragt nach Yerrcchnung aller Unkosten 
und nach 74 800,G5 JC Abschreibungen sowie zuziiglich 
2325 .(4 Vortrag und 4694,56 JC Zinsen und Kursgewinn 
131 165,60 JC. Von diesem Betrage erhalt der Aufsichts- 
ra t 5307,25 J i ,  an den Unterstiitzungsbestand werden 
1358,35 J l  abgefiihrt und an Dividendc 120 000 JC (8 %  
gegen 4 %  i. V.) ausgeschiittet. Zum Vortrag auf neue 
Rechnung ycbleiben m ithin noch 2000 M

Coln-Miisener Bergwerks-Actien-Verein, Creuzthal.
— Das abgelaufene Geschaftsjahr gehorte nach dem

Berichte der Direktion fiir die reinen Hochofenwerke, 
zu denen das Berichtsunternchmcn zu rechnen ist, zu 
den ungOnstigsten seit vielen Jahren. Einorseits wurden 
dio Rohstoffe, wio Brennmaterial und Eisenstein, durch 
festgegliederto Verbande verkauft, wahrend anderseits 
Roheisen auf dcm offonen Markto einem schrankonlosen 
W cttbcwerbo unterworfen war. Dor im Durchschnitt 
erzielto Verkaufspreis ging auf einen derartig tiofen Stand 
herab, daB von einem Verdiensto bei den meisten Werken 
keino Redo sein konnte. Dic groBeren gemischtcn Wcrko 
in Rheinland und Westfalen verkauften nach dem Berichto 
das erzcugto Roheisen zu jedem Preis, um dio Hoehofen 
zur Verwertung der Hochofengase im Eeuer behalten 
zu konnen. Die eintretende Bcsserung der Roheisen- 
preise konnto keino Wirkung mehr auf die Preisgcstaltung 
ftir das laufende Geschiiftsjahr austiben. Auf der Creuz- 
thaler Hochofenanlage war nur ein Hoehofen im Betrieb. 
Es wurden im Berichtsjahre 53 169 (i. V. 50 972) t  Roh
eisen erzeugt und 51 888 (47 680) t  versandt. In Creuz
thal wurde eino zweito Gasdynamomaschine von 2200 PS  
in Betrieb genommen. Durch einen m it dem Kreis- 
E lektrizitatswerk „Siegerland11 auf langere Jahre abgc- 
schlosscnen Vertrag ist Gewiihr fiir den Absatz eines 
Teiles der verfiigbarcn K raft geleistet. Die Erzeugnisse 
der Loher Holzverkohlung fanden guten und lohnenden 
Absatz. Die Grube Stahlberg konnte im vergangcnen 
Jahre keino Ausbeute rerteilen. Es wurden gefórdert:
316,5 (300) t  Bleierze, 2925,3 (2416,9) t  Zinkblende und
16 063,2 (20 264,0) t  Spateisenstein. Die Nachfrage 
auf dem Sicgerliinder Eisenmarkte nahm zu, dio Forder- 
einschriinkung konnte jedoch noch nicht ganz aufgchoben 
werden. Dio geforderten Spateisensteinmengen ent- 
sprechen der Anteilziffer des Unternehmens im Eisen- 
steinverein. Dio Neubauten der Creuzthaler Anlage 
(Hoehofen II , Gasreinigung, Gasdynamos, Gasgebliise- 
masohinen) sowio dic Brikettierungsanlage wurden zum 
groBen Teilo fertiggcstellt; das Hochofenkonto erhohte 
sich dam it um 626 602,40 J l .  Dio Gowinn- und Verlust- 
rcchnung zeigt einerscits 562,14 JC Betricbsuberschiisse, 
anderseits 132 073,41 M  allgemcine Unkosten, 90 000 J l  
Anleihezinsen und 78 000 J l Abschreibungen. Der Yerlust 
betriigt somit 299 511,27 J l .  Aus der Eiieklage werden 
121 762,14 .14 entnommen, so daB noch ein Yerlust- 
vortrag von 177 749,13 JC verbleibt.

Eisen- und Stahlwerk Hoesch, Aktiengesellschaft in 
Dortmund. —  Nach dem Beriehto des Vorstandes hielt 
dio Belebung des Eisenmarktes im wesentlichcn bis zum 
dritten  Yierteljahro des abgelaufenen Geschaftsjahres an. 
Eiir die im freien Verkehr verkauften Erzeugnisse konnten 
sowohl auf dem auslandischen Jlark te  ais aueh im  Inlande 
besserc Preise erzielt werden. Indessen crfullten sich die auf 
das Friihjahrsgeschaf tgesetzten Hoffnungen nicht, dio Kauf- 
lust nahm ab, und auf die schon hicrdurch ungunstig beein- 
fluBtc Stiinmung wirkten noch die im Baugewerbe und 
in anderen Betrieben auftauchenden Lohn- und sonstigen 
Streitigkeiten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern nach- 
teilig ein. Insbesondere l it t  der Triigerversand fur Hiiuser- 
bau, wahrend in Eisenbahn-Oberbaumaterial infolge der 
Minderbestcllungen der preuBischcn Staatsbahncn wieder 
ein erheblicher Ausfall zu yerzeichnen war, so daB der 
Gesellschaft an Produkten A insgesamt nur 84,4 %  der 
Beteiligung zugewiesen werden konnten. In Produkten B 
war das Werk zwar bis zur vollen Hoho seiner Beteiligung 
besehiiftigt, der Ausfall in Produkten A und die gegeniiber 
den Betriebseinrichtungen unzureichende Gesamtbeteili- 
gung hatten  jedoch zur Folgę, daB das Unternehmen fast 
wrhrend des ganzen Berichtsjahres Betriebseinschriin- 
kungen auf den Werken in Dortm und und Hohenlimburg 
Tornehmen muBte. Der Betrieb der Kohlenzechcn wurde 
durch die ungiinstigo Lage des Kohlenmarktes beein- 
trachtigt. — Die beiden S c h a c h t a n l a g e n K a i s e r -  
s t u h l  I  und I I  forderten 1 180 683 (i. V. 1 193 913) t  
Kohlen; dieKokscrzeugung belief sich auf 285 316 (260168) t. 
Die H o c h o f e n a n l a g e  erzeugte 339 623 (355 863) t  
Roheisen, das S t a h l w e r k  410 284 (399 640) t  Roh-
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błocko. D ic Gaskraftanlage sowie dio Gaserzeugeranlage 
des Martin werkes wurden vergri)Bert; fornor wurdo oino 
Anzahl Werkzcugmaschinen beachafft. Der Besitzstand  
der Walzwerke in Hohenlimburg und Ncuoege blieb un- 
Yoramlert. An Eisenbahnfrachten wurden 4 040 011,27 
(3 4 1 1012,64)./( yorausgabt. Dor Geaanitbotragder Yonden 
Hiltton- und Walzwerken berechneten Erzeugnisse belief 
sich auf 43 544 697,16 (40 367 513,70) J i. An Stcuern, Ver- 
sichorungsbeitragenusw. hatte die Gesellsehaft. 1 772413 JL 
oder 10,55 % des Aktienkapitals zu entrichtcn. D ie Ge
winn- und Yerlustrechnung ergibt bei 828 923,05 Ji Yor
trag und 8011 695,34 .H Bctriebsgewinn naeh 2552898,15 Jt 
Abschroibungon und nacli Bcrcitstellung von 1 200 000 M 
ftir Bcsoitigung und Verlegung Yon Worksanlagen cincn 
Keingewinn von 5 087 720,24 J l. Der Aufsiclitsrat schlagt 
folgende Vcrteilung vor: 3 024 000 Jl (18%  gogen 14%
i. V.) ais l)ividcnde, jo 150 000 Jl ais Żuwcndung ftir dio 
Arbeiter-lnYaliden-, Witwen- und WaisenunterstUtzungs- 
kasso und ftir Beaintenpensionszwecke, 500 000 Ji dcsgl. 
zum Diyidendcnergiinzungsbestande, 274943,77 Jl ais Tan- 
tiemori und 988 776,47 .H ais Vortrag auf neue Rechnung.

Eisenwerk Ntirnberg, A.-G., vorm. J. Tafel & Comp., 
Niirnberg. —• Naeh dcm Berichto des Vorstandes ergibt 
das am 30. Juni abgelaufcno Geschiiftsjahr bei einem  
Vortrage von 7475,53 .(t und einem Bctriobstiberschusse 
von 166 154,16 Jl naeh Abzug Yon 64 900 J l fiir Ab- 
schreibungon einen Keingewinn von 108 729,69 J l. Von 
diesem  Botrage sollen 70 000 M (7% wio i. V.) ais Dividendo 
ausgcschiittet, 20 000 M der Riicklago II Uberwiesen, 
4700 Jl ais Geschcnke ftir Pensionskag.se und Arbeitcr- 
Yorein sowio 5000 Jl al.s Belohnuiig fiir .Mcister und Ar- 
beitor yerwendet und 9029,69 Jl auf neue Rechnung 
yorgetragen werden. W ie der Bericht ausftihrt, sind 
<lic Erlospreiso fiir Walzeisen um ungefiihr 4 %  und 
fiir Kloineiscnzeug um etwa 7 % zurtlckgegangen. In 
der Kleineisenzeugfabrik waren infolge mangelniler 
Auftriige die Erzcugungsziffern niedriger, wiihrend im  
Walzwerke die bisher groBto Erzeugung erzielt und ab- 
gesetz t werden konnte. Durch sparsamęren Betrieb  
und dank den billigen Vorraton konnten die Selbst- 
kosteu heruntergebracht worden, obwohl die hauptsiich- 
lichsten Rohniaterialien sich hoher ais im Vorjahro stellten  
und die Arbciterlohno abermals gestiegen sind. Einom 
weiteren Rtlekgango des Absatzes der Kloineiscnzeug. 
werksliittc soli durch die Einftihrung der Fabrikation  
von llandelsschrauben vorgebcugt werden.

Eschweiler Bergwerks-Verein zu Eschweiler-Pumpe.
—  W ie der „Koln. Ztg.“ gem eldet wird, hat der Esch
weiler Bergwerks-Yerein Yorbehaltlich des Ergebnisses 
einer noch Yorzunehmcnden Priifung einen Teil seines 
Kohlenfelderbesitzes fiir den Betrag von I 500 000 Jl an 
eine franzósische Gruppe verkauft. Yon franzosiseher 
Seite sind an dom Gcschiift beteiligt die C o m p a g n i e  
■des F o r g e s  e t  A c i ć r i e s  d e  l a  M a r in o  e t  
< 1' Si o in ć  c ci li r t in St. Chamond an der Loiro und dio
S  o c i e t e  A n o n y  m o d e s  11 a u t s - K o u r n o a u x  
<■ t F o n d e r i o s  d e  P o n t  a M o u s s o n.

Georgs-Marien-Bergwerks- und HUtten-Verein, Aktien
gesellschaft zu Osnabruck. Naeh dcm Berichte des 
Yorstandos erzielte dio Gesellsehaft im abgelaufenen 
Goschiiftsjahro einen BetricbsiiberscliuB von 4 677 622,75 
<i. Y. 3 811 975,94) M . D ic allgemeinen Unkosten, ein- 
-schlieBlich der sich aut 637 184,39 Jl bclaufenden Kos- 
ten der gcsctzlichcn Arbeiteryersicherung, betrugen
1 195 104,54 (1002  910,70) .14, die Zinsen 720 333,75 

<846 826,41) .« ,  dic Aufwendungen ftir Instandhaltung 
d er Werke 101 433,29 (180 966,01) wiihrend fiir Ab- 
schreibungcn 1 504 701,14 (1 4S5 069,12) .«  gebueht 
-sind. Yon dcm Vortragc aus 1908/09 in Hohe ron
1 051 878,89 .K waren naeh dem Beschlusse der letzten  
H a uptversammlung 620 000 ,K ais RuckstelUmg fur die 
Ablosung der Yorrechte der Yorzugaaktien und 12 000 Ji 
ais Yeigtttung an den Aufsichtsrat abzusetzon. Ein- 
solilieBlieh des danach Yerblcibendcn Restyortrages von

419 678,89 Jl ergibt sich som it ein verfiigbarcr Gesamt- 
tlberschuB von 1 075 728,92 J l. Der Aufsichtsrat schlagt 
vor, von diesem Bctrage 620 200 Jl der Gewinnriicklage 
zur Einziehung von Yorzugsakticn oder Aufhebung 
der Vorrechto zu tlbcrweiscn, 8816,73 Jl Tantiemcn 
an den Vorstand zu Ycrgiiten, 186 060 Jl (6 %) Diyidende 
auf 6 202 000 Ji Vorzugsaktien fiir ]A Jahr und 245 960 Jl 
(2% ) Dividcndo auf 12 298 000 Jl Stammaktien zu ycr- 
teilen. Zum Vortrag auf neue Rechnung yerbleiben 
mithin 514 692,19 J l. Das bessere Geschiiftscrgebnis 
fiihrt der Bericht in der Hauptsacho auf die alhniihliche 
Entwicklung der Neuanlagen und dio fortgesetzto Pflcge 
yon Sonderheiten zuriick. Ueber den Betrieb dor einzelnen 
Abtcilungen der Gesellsehaft entnehmen wir dem Berichte 
folgendo Einzclhciten: Der Grubenbetrieb der Ab-
tcilung W  o r n e  nahm einen im allgemeinen ungttnstigcn 
Vcrlauf. Der Abbau muBte auch im Berichtsjahro an- 
dauernd im Storungsgebicto gefOhrt werden unter den 
erschwcronden bcrgpolizcilichen Vorschriftcn, dio infolgo 
des Unglticks auf Zechc „Radbod" auch den ubrigen 
Zechen des Bergrcyiers auferlegt wurden. Dic Kohlen- 
forderung betrug im Berichtsjahro insgesamt 357 668 
(338 789) t. In der Kokerei wurden 93 228 (98 691) t 
Koks hergestellt. Dio Ringofenziegelci lieferto 8 688 415 
(6 391 470) Steine. Dio Arbeiterzahl der Abteilung betrug 
im Durchschuitt 1781 (1740) Mann, dio Summo der Ver- 
kiiufo 4 412 944 (4 112 931) .H. Mit der lnbetricbnahmo 
des neuen Martinstahlwerkes* der Abteilung G o o r g s • 
m a r i e n h f l t t e  wurdo dic Moglichkeit geschaffen, 
erheblich mehr Eisenerze ais bisher aus den eigenen 
Gruben der Gesellsehaft zu yerschmclzen. Zur ErsehlicBung 
der Erzo wurdo der Schaclit am Permer Stollen fiir dic 
Vorkommen auf Perm, H ektor und Friedrich Wilhelm 
naeh Ueberwindung groBerer Wasscrsehwierigkeiten bis 
auf 34 ni ausgebaut. In dem Tiefbauschacht am Httggcl 
wurde bei 50 iii Teufe der Querschlag zur AufschlieBung 
des Spateisensteinlagers angesetzt. Der Betrieb der 
Zeche Porta bewegte sich don gegenwartigen Bedarfs- 
Ycrluiltnissen entsprechend in engeren Grenzen. Dcm  
Hochofenbetriebc der Abteilung kam es zuatatten, daB 
der durch den Wettbowerb heryorgerufeno Ausfall im 
Absatz von GicBereirohcisen einen Ausgleich in dem 
Stablroheisen fand, welehes das neuo Martinwerk vcr- 
brauchte. Dio Yerarbeitung des fliissigen Roheisens im 
Mischer und in den Martinofen yollzog sich naeh wio vor 
glatt. Zeitweilig traten allerdings Storungen ein durch 
ungcntlgcnden Abruf des Eisen- und Stahlwerkes zu 
OsnabrOck an vorgo\valztcn Blocken und durch Aua- 
besserungen an dem Roheisenmiścher naeh liingereu 
Betriebszeiten. Dem letztgenannten Ucbelstando wurde 
durch Errichtung eines zweiten und groBeren Misehcrs, 
der im September in Betrieb genommen wurde, abge- 
holfen. Auch das Roheisen yom Sonntage kann jetzt 
im fliissigen Zuatando in den Mischern aufgenommen 
und an den Werktagen im Martinwcrko yerarbcitct werden. 
Dio Martinofen gestatten eine bedeutendo Stoigerung 
der Roheisenerzeugung. Das Umkehr-Blockwalzwerk mit 
elektrischem Antriebc** bewiihrte sich andauernd yor- 
trofflich. Auch das sog. amerikanisebe Feinciscnwalzwerk 
arbeitet, nachdem os in einzelnen Teilen den besonderen 
Verhaltnissen angeimBt ist, durchaus befriedigend. Dio 
Nebenbotricbo (GieBerci, Kesselschmiedc, Schlackcnstein- 
fabrik) waren ziemlich gut beschaftigt. Dio Abteilung 
GeorgsmarienhUtto forderte im Berichtsjahre 250 245 
(i. V. 191 375) t  Eisenerze und erzeugte in don yerschiede- 
nen Bctrieben 111 730 (91 285) t  Koks, 114 970 (80 770) t 
Roheisen, 105 752 (73 984) t Martinstahlblocke, 19 682 t 
(i. Y. seit Januar 1909 4726 t) Stabeiscn, 8009 (8243) t 
GuBuaren —  yon denen 6989 (6718) t an fremde und 1414 
(1356) t an die eigenen Werko geliefert wurden —  und
18 734 000 (14 129 500) Schlackensteine. Der Versaiul 
an Schlacken betrug 98 264 (101 327) t. D ie durchscbnitt-

* Ygl. „ S ta h l  u n d  E ise n  1910, 5. J a n . ,  S. 36 ff.
** Ygl. „ S ta h l  u n d  E isen “  1908, 29. A p ril, S. 609 ff.
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liche Arbeitcrzahl der Abteilung belief sich auf 27 15, 
die Summo der Vcrkaufo auf 12 557 334 (9 847 149) .((. 
Dio Hnuptbetriebo der Abteilung O s n a  b r U c k waron 
<icr Marktlage entsprechend ungleichmilBig und nicht 
ausreichend beschiiftigt. Namentlich dio Bestellungen  
in schwerem Eisenbahnmaterial waren ungentigend, so 
daB wiederholt Feierschichten cingclegt werden miiBten. 
Dagegen hob sich in der letzten Zeit des Borichtsjahres 
das Geschaft in Schmiedestticken; zu etwas besseren 
Preisen konnten anschnliehe Auftriigo iii diesem Artikel 
hereingeholt werden. In den OsnabrOckcr Werken, die 
durchschnittlich 1709 (1809) Arbeiter besehiiftigten,
wurden 24 922 (23 391) t  Halbfabrikate (Rohstahl usw.), 
74 102 ((>7 418) t Fortigfabrikato (Schienen, Schwcllęii 
usw.), 3804 (3442) t  GuBwaren und 5013 (0441) t fouer- 
festo Steine hergestellt; die Vcrkiiufe erreichtcn einen 
Ret rag von 14 017 918 (13 3 6 4 9 8 0 ) — lu den Stein- 
brflchcn der Abteilung P i e s b e r g ,  dio sich im all
gemeinen befriedigend entwickeltc, wurden insgesamt
51 450 (50 081) t  bearbeiteto und 620 346 (528 512) t 
unbearbeiteto Steine sowie 54 540 (51 730) t  Steinabfiille 
gewonnen. Die W ertsumme der Verkiiufe der Stein- 
iiriichc belief sieli auf 1 781 639 (1 443 724) J l,  wahrend 
die Durilitfabrik infolge der Storungen im Baugewerbo 
1'abrikate im W erte von nur 284 416 (344 584) Jl ab- 
setzte. —  Die an fremdo Abnehmer abgcsetzten Erzeug
nisse a l l e r  v i e r A b t e i l u n g e n  hatten einen 
Wert von 23 019 985 (19 838 800) .11, daneben betrug 
die Wertsumme der Lieferungen der einzelnen Abteilungen 
untereinander 9 434 266 (9 274 508) J l. Dio Gesamtzahl 
dor Arbeiter auf den Vcreinswerken belief sich auf 7413 
(7183), der von ihnen yerdiento Lohn auf insgesamt
9 008 645 (8 387 970) J l. Dio Ausgaben fiir Arbcitcr- 
zwecko— Kranken- und Knappsehaftskassen, lnvalidit-ats-, 
Alters- und Unfallversichemng sowio sonstigo freiwilligo 
Zuwcndungen—  stclltcn sich auf 651 439,57 (598 146,13).K. 
An Staats- und Gemeindeabgaben bezahlte die Gesell- 
sehaft 75 747,79 (78 541,25 ).((. —  Die von der Haupt- 
versammlung vom 11. Dczęmber 1909* beschlosseno 
Erhohung des Aktienkapitals um (i 202 000 Jl Vorzugs- 
aktien wurdo inzwischen durehgefillirt. Mit den dadurch 
verf(lgbar gewordencn fliissigen M itteln wurde die Gescll
schaft in den Stand gesetzt, dic geplanten Neu- und Um- 
bauten encrgisch in Angriff zu nehmen und zum Teil 
im Laufe des Berichtsjahres zu vollendcn. —  Der Auf- 
siehtsrat sehliigt vor, in die Satzungen zur Abschneidung 
von Streitigkeitcn noch folgenden Absatz einzuschalten: 
„Roicht der Gewinn eines Jahres zur Deckung des gcwahr- 
Icisteten Gcwinnanteils der Vorrechtsaktien fiir das 
abgelaufene Geschaftsjahr und der Gewinnanteilrtick- 
stiinde aller friiheren Jahre nicht aus, so ist aus demselben 
zunachst der gewahrleistetc Gcwinnanteil fiir das abgc- 
laufcno Geschaftsjahr, soweit moglich, zu entrichton  
und der etwa vcrblcibende (JewinniiberschuB zu Zu- 
zahlungen auf dic altcstcn Gewinnanteilrtiekstande zu 
yerwenden. Der Naehzahlungsanspruch haftet an dem  
Vorrecht8gewinnanteilschein fiir dasjenigo Jahr, aus 
dessen Gewinn die Nachzalilung erfolgt.*1

Harpener Bergbau-Actien-Gesellschaft zu Dortmund.
— Die Gesellsehaft crziclte im Gcschaftsjahre 1909/10 
bei einer Gesamtkohlenforderung von 6 713 363 (i. V.
6 954 590) t, einer Koksgewinnung von 1 256208 (1 443903)t 
und einer Brikettherstellung von 187 546 (173 077) t  einen 
BotriebstibcrschuB von 19 433 018,33 ,K. Unter Ein- 
schluB des Gowinnyortrages von 247 537,50 Jl und der 
anderweitigen Einnahmen in llo h e  von 1 665 025,43 JC 
verblcibt nach Abzug der allgemeinen Unkosten, der 
sonstigen Kost-en uml der m it 8 132 044,28 M festge- 
setzten Abschreibungen ein Reingewinn von 0 464 883,10.(4. 
Der Aulsichtsrat schlagt vor, von diesem Bctragc 100 000 .K 
fiir gemeinniitzige Zwecke zu yerwenden, 103 041,04 .(t 
Tanticmen zu yergfltcn, 5 950 000 M Diyidcnde (7 % 
gegen 8 % i. V.) auszuschtltten und 251 847,00 .)( auf neue

Rechnung yorzutragen. Ferner soli die am 29. Oktober 
stattfindende Hauptyersammlung die Gcnohmigung er- 
teilen  zur Uebeniahmo der litirg-chaft fiir Anleihen yon
8 000 000 Ji. und 1 500 000 Jt der Gewerkschaft „Victoria“ - 
LUnon.

Ernst SchieB, Werkzeugmaschlnenfabrik, Aktien- 
Gcsellschaft ln Dusseldorf. —  Wio wir dom Geschafts. 
berichte fiir 1909/10 entnehmen, gelang es dem Un- 
tem chm en, obwohl im ycrfiossencn Jaliro sich die Ge- 
sehaftslage im Węrkzeugmaschinenbau in bezug auf 
Absatz und dic zu erzielenden Preise ycrsohlechtcrtc, 
m it Hilfe seiner yerbesserten und yergroBertcn Einrich- 
tungen dic Unkosten gegen dio Vorjahro trotz der cin- 
getretenen Stcucrerhohung wesentlich zu yerringern. 
Der Rohgewinn betriigt 658 585,46 J i, der Rcinerlos 
nach 277 967,67 Jl Abschreibungen und 45 000 Jl Rilck- 
stellungen - darunter 37 000 Jl zugunsten der Beamtcn 
und Arbeiter —  335 017,79 J l. Die Ver\\altung schlagt- 
yor, hieryon 20000 Jl der Rticklage zuzufOhren, 18 MOI ,11 Ji 
Tanticm en an den Aufsichtsrat zu yergiiten, 297 000 .H 
Dividendo (9 %  wio i. V.) ausz.uschiitton und den Rest 
yon 256,02 Ji sowio den yorjiihrigen Yortrag yon
176 622,62 J l auf ncuc Rechnung yorzutragen.

Vereinigte Stahlwerke van der Zypen und Wissener 
Eisenhutten-Aktien-Gesellschaft, Koln-Deutz. —  Eine 
dem ńachst stattfindende auBerordentliche H auptyer
sammlung soli BeschluB fassen iiber dic E r h ó h  u n g 
d e s  A k t i e n k a p i t a l s  um 3 000 000 Jl durch 
Ausgabe yon 3000 neuen, ab 1. Juli 1911 diyidenden- 
bcrechtigten Aktien. Die neuen M ittel sollen zum Bau 
eines groBen Wei U blech wal z werk os in Wissen dienen.

WalzengieBerei yormals Kólsch & Cle.. Actiengesell- 
schaft in Siegen. —  Ini Anfang des Gcschiiftsjabrcs 1909/10 
bestanden nach dem Berichte des Vorstandes nur trtibo 
Aussichten auf einen cinigermaBen gUnstigen AbschluB. 
Wenn auch der Beschaftigungsgrad fiir diese Zeit nicht 
gerade ais schlecht- bezeichnet werden konnte, so war doch 
der Preisstand <ler Fabrikate des Untem ehm ens derart 
niedrig, daB die Selbstkostcn yielfach nicht erreicht wurden. 
Erst ais gegen Anfang dra viertcn Yierteljahres 1909 
groBerc Nachfrage eintrat und das Bestrcben der Ver- 
brauchcr, sich auf liingcro Zeit einzudccken, bemerkbar 
wurde, konnte an eine kleine Aufbcsserung der sclilechten  
Preiso gedacht werden. Dic Inbetriebsetzung der neuen  
Anlage in Aussig in Bohmen stellt ftir dic nachsłen Wochen 
zu erwarten. — Der Rohgewinn belauftsich auf 96179,20 J i , 
der Reingewinn nach Abzug der Abschreibungen in Hohe 
yon 48 627,41 .11 auf 47 551,79 J l. Hieryon werden 
satzungsgeniiiB 3000 Jl Tanticm en yergtttet, 2 377,59 Ji 
der gesetzlichcn Rticklage tiberwiesen, 33 000 .f( Diyidcnde 
(3 %‘ gegen 0 %  i. V.) verteilt und 9174,20 Ji auf neue 
Rechnung yorgetragen.

Aktiengeselischaft Brown, Boveri & Cie. in Baden 
(Schweiz). —  Die arn 14. d. Jl. abgehaltene Hauptyer
sammlung genehm igtc die E r h o h u n g  d e  s A k t i c n- 
k a p i t  a 1 s yon 20- auf 28 000 000 fr. und die V e r - 
s c h m e l  z u n g m it den I s a r i a - Z a h l e r w e r k e n  
in Mtlnchen und der E l o k t r i z i t a t s  - G e s  e 11- 
s c h a f t A 1 i o t  h in Basel.

Crucible Steel Company of America, Pittsburg, Pa. —
Das mit einem Aktienkapital yon 50 000 000 $  arbcitende 
Unternehmen crzielte in dem am 31. August d, J. abge
laufenen Gesehaftsjahre einen Reingewinn yon 3 531 000 S  
gegen 2 024 000 g  im yorhergcgangenen Gesehaftsjahre.

Die Lage des britischen Sehiffbaues. —  W ie der yon
„Lloyds Register"* kiir/Jich yeroffentlichte Viertcljahres- 
ausweis iiber dio Beschiiftigung der Schiffbauindustrio 
zeigt, hatten die groBbritannischen Werften am 30. Sep
tember d. J ., ycrglichen mit dem gleichen Tage des Jahres
1909, folgendo Śchilfe, abgesehen yon Kriegsschiffen, 
in Arbeit:

* VgL „ S ta h l  u n d  E ise n "  1910, 5. J a n . ,  S . 53. „ T h e  E e o n o m is t“  1910, 8. O k t.,  S . 709.
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Am 30. Sept. 
1910

Am 30. Sept. 
1909

Art de r Schiffe
2oj
a
<

Brutto-
Tonnen-
Ochalt

ś

%

Brutto-
Tonnen-

Ochalt

a) Dampfschiffe:
1 149 914 208 773 429

2. aus B is e n ....................... — — —. —
1 3. aus Holz und verschie- 

denen Baustoffen . . 5 570 '
Zusammen 346 1 150 484 268 773 429

b) Segelschiffe:
1. aus S t a h l ....................... 14 3 004 12 3 878

| 2. aus E is e n ....................... — — — _
3. aus Holz und verschie- 

denen Baustoffen . . 8 709 10 729

Zusammen 22 3 713 22 4 007

a) und b) insgesamt 3G8 1 154 197 290 778 030

Der Ranmgehalt der Ende v. M. im Bau befindliehen 
Schiffe war 370 161 tons hoher ais am gleichen Zeitpunkto 
des Vorjahres und 35 010 tons hoher ais am 30. Juni 
d. J. (1 118 587 tons*). Wie wir weiter der „Tron and

* Ygl. „Stahl und Eisen” 1010, 13. Juli, S. 1234.

Coal Trades Review“ * entnehmen, hatten unter den 
wichtigeren Schiffbaupliitzen gegenUber dem 30. Sep
tember 1009 eine Zunahme aufzuweisen dio Bezirke 
Glasgow von 87 342 tons, Newcastle von 85 0G1 tons, 
Belfast von 55 470 tons, Grecnoek von 45 408 tons, Sunder- 
land von 25 153 tons, Liverpool von 23 135 tons, Middles- 
brough und Stockton von 20 228 tons, Hartlepool und 
W hitby von 13 108 tons und Barrów, Maryport und 
Workington von 99 tons.

An Kriegsschiffen hatten die englischen Werften 
am 30. September d. J. 07 m it 312 515 tons Wasser- 
verdrangung im Bau, und zwar waren dio Staatswerften 
daran m it 7 Schiffen von 75 630 ton? beteiligt, wahrend 
die (lbrigen 00 Schiffe von 230 885 tons auf Priyatwerftcn 
erbaut wurden. Vergleichswcise mogę noch mitgeteilt 
sein, daB von den anderen Staaten Deutschland bezUglieh 
des Tonnengehaltes der am 30. September d. J. im Bau 
befindliehen Schiffo GroBbritannien am naclisten kommt 
m it 50 Schiffen von 139 117 tons; es folgen dio Vereińigten 
Staaten m it 06 Schiffen yon 117 003 tons, Frankreieh 
mit 22 Schiffen yon 91 420 tons, Holland m it 25 Schiffen 
von 44 153 tons, Japan m it 24 Schiffen von 37 112 tons 
und Norwegen m it 30 Schiffen von 21 151 tons.

Zur japanisehen Zollgesetzgebung. —  Das neue 
japanisehe Zollgesctz nebst Zolltarif vom 14. April d. J. 
ist im Reichsamt des Innem  nach der amtUchen Ausgabo 
des Tarifentwurfs in englischer Spraehe unter Beriick- 
sichtigung der yon den gesetzgebenden Korperschaften 
beschlossenen Abiinderungen bearbeitet und im Verlage 
yon E. S. Mittler & Sohn, Berlin 1910, erschienen.

* 1910, 7. Okt., S. 580.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.
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Circular oj the Bureau* of Standards, Department of Com- 
merce and Labor. No. 7. Pyrometer Testing and heat 
measurements. (4th edition.) Washington 1910.

Generah-ersamrnlung, 52. ordentliche, des Yereins* jur 
die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund am 2S. M ai 1910. Essen (Ruhr) 1910.

G c r l a n d ,  E .: Ueber die Anregungen, die der Bergbau 
im  Lnufe der Kulturgeschichte der Naturwissenschaft 
und Technik hat angcdeihcn lassen. (Aus „Archiv fiir 
die Geschichte der Naturwisscnsehaften und der Tech
nik", Band 2.) Festrede. Leipzig 1910. [Koniglichc 
Bergakademie* zu Clausthal.]

Gescha/ts-Bericht, Dreiunddreipigster, [d e s ]  Bheinischen 
Dampf kessel - Ueberwachungs ■ Tereinfs]* Dusseldorf, 
1909/1910. Dusseldorf (1910).

Geschaftsbericht, Siebenunddreifiigsler, [d e s ]  Mittelrheini- 
schen Dampf kesscl-Ueberwachungs-Verein[s]* in Coblenz, 
vom Jahre 1909/1910. (Coblenz 1910).

G o u v y  *, A .: J\o te  sur 1’application des souffleries 
rotatiws aux hauts-foumeaux. (Extrait des „Meraoires 
de la Soeietó des Ingenieurs Ciyils de France" 1910.) 
Paris 1910.

Graduates of the Michigan College* of M inet up to and 
induding the class of 1909. Hougliton (Mich.) 1910.

G r u n w a 1 d*, Dr. techn. J  u 1 i u s : Theorie und Tech
nologie des Cassiut’schen Goldpurpurs. (Aus „Sprech- 
saal“ 1910.) Coburg (1910).

[  Publications of] The Engineering Standards Committee*. 
Nr. 12. British Standard Specification for portland 
cement. Third issue. London 1910.

—  do — . Nr. 51. British Standard Specification for 
wrought iron for use in railway rolling stock. London 
1910.

II u p e *, H a n s :  Chemische Untersuchung einiger
Bronzc- und Eisenfunde der La Tine-Zeit. (Aus „Ycr- 
handlungen der Naturforschenden Gesellschaft in 
Basel“, Band X X I.) [Basel 1910.]

Ferner
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