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Versuche uber W alzdrucke  an einem Blockwalzwerk.
Yon J . P  u p p e in D ortm und.

(M itteilung aus der K om mission fur die Untersuchung des Kraftbedarfs an Walzwerkon.)

n ter den yerschiedenen Methoden zur mechani- 
schen Form gebung des Eisens n in im t das Walz- 

verfahren wohl unstreitig  den ersten P latz  ein. Die fiir 
dasselbe in Betrieb befindliehen mechanischen Ein- 
richtungcn und Maschinen stellen heute auBerordent
lich holie w irtschaftlichc W erte dar, so daB die genaue 
Kenntnis der beim Walzen auftretenden K rafte und 
Wirkungen yon groBer Bedeutung ist. Denn nur 
hierdurch wird der Ingenieur in den S tand gesetzt, 
durchgreifende Verbesserungen m it technischem und 
wirtschaftlichem Erfolge yorzunchmen. Um so be- 
fremdender muB es erseheinen, wenn iiber die beim 
Walzyerfahren auftretenden K rafte nur wenige Ver- 
suchsarbeiten im Laufe der Jah re  angestellt und vcr- 
offentlicht worden sind. Die Ergebnisse der ersten 
griiBeren Untersuehungen auf diesem Gebiet w ur
den im Jah re  1881 in dieser Zeitschrift S. 57 
bis 85 von einer vom Vcrein deutscher E isen
huttenleute fiir die Vornahm e solcher Versuche ein- 
gesetzten Kommission bekannt gegeben, und die 
nachste grofiere Yeroffentlichung erschien erst im 
Jahre 1909 von dem Vcrfasser u n te r dem T itel: 
„Yersuche zur E rm ittlung  des K raftbedarfs an  Walz- 
werken“ .* Diese A rbeit, welche ebenfalls im Auf- 
trage des Vereins deutscher E isenhuttenleute durch- 
gcfiihrt w urde, befaBt sich m it dem K raftbedarf, der 
fiir das Auswalzen von Eisen un ter den verschicden- 
sten Bedingungen benotigt wird. W enn auch diese 
Untersuehungen die hierauf bcziiglichen Fragen 
praktisch zum groBen Teil beantw ortet haben, so 
blieb doch noch eine zweite, sehrw ichtige Frage offen, 
namlich die nach den D r u c k e n ,  w e l c h e  b e i m  
W a l z e n  a u f t r e t e n .  Yon der GroBe derselben 
hangt die K onstruktion der W alzenstander und be
sonders die Bemessung der W alzcndurchmesser, 
Walzenliinge, W alzenzapfen usw., die GroBe des Ab- 
nahme-Koeffizienten bei den einzelnen Stichen und 
die Losung einer Reihe solcher Aufgaben ab, welche 
wir un ter dem Namen W alzenkalibrierung zusammen- 
fassen. Die B earbeitung dieses letztgenannten Sonder-

D ilsse ld o rf 1909, V e rlag  S ta h le ise n  m. b . H . ; vg l.
„ S ta h l  u n d  E i» en “  1909, 6. J a n . ,  1 /27.
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gebietes liegt tro tz  seiner ausschlaggebenden Be
deutung fiir die W irtschaftlichkeit des ganzen 
W alzbetriebes auch heute noch haufig in den H anden 
eines Arbeiters, des W alzendrehers, weleher die vor- 
kommenden Fragen n ich t rechnerisch, sondern ge- 
wrissermaBen nach seinem „Gefiihls-Koeffizienten“ 
beantw ortet. DaB hierbei yicle Fragen falsch gelost 
werden, ist bei der Schwierigkeit der Materie selbst- 
yerstandlich, und der hieraus dem W alzwerk ent- 
stehende Schaden ist oft recht hoch. Um so m ehr 
erscheint es daher angebracht, besonders fiir die 
Fragen der W alzenkalibrierung dureh U ntersuchun- 
gen rechnerische Gnm dlagen zu schaffen, welche es 
ermogiichen, dieses Gebiet aus den H anden des 
reinen Em pirikers in diejenigen des Ingenieurs zu 
legen, der auf Grund von Berechnungen in der Lage 
ist, die „Q u a lita t“ einer K alibrierung nach yerschie- 
denen G esichtspunkten v  o r  h e r  abzuwagen, ohne 
wie der nur praktisch yorgebildete W alzendrcher der 
naheliegenden Gefahr ausgesetzt zu sein, dureh sehr 
kostspielige Erfahrungen die U nrichtigkeit gewisser 
Annahmen erfahren zu miissen.

Besonders unangenehm ist das Brechen der 
W alzen und W alzenstander infolge zu hoher Bean- 
spruchung des Walzen- bezw. S tanderm aterials, ein 
Uebelstand, welchem der Walzwerker immer noch aus
gesetzt ist, tro tz  der groBen Erfahrungen, welche iiber 
die Abmessungen der Walzen und S tander praktisch 
im Betriebe gesam melt worden sind. N icht so sehr 
die K osten der zerbrochenen Walze oder des Standers 
ais vor allem der alsdann notwendig werdende Still- 
stand  des Betriebes bedingen einen rech t emp- 
findlichen Betriebsvcrlust. Vermeiden lassen sich 
W alzenbriiche nur dann, wenn bekannt ist, wie groB 
die Beanspruchung des W alzenm aterial3 bei jedem 
einzelnen Stiche ist. N un ist die Beanspruchung der 
Walze eine doppelte, da der Q uerschnitt einmal dureh 
ein Drehm om ent Md und zweitens dureh ein Bie- 
gungsm oment J I  beansprucht wird. Die yorherige 
Bestimm ung der GroBe des Drehmom entes fiir einen 
Stich ist auf Grund der vom Verfasser yeroffent- 
lichten A rbeit iiber den K raftbedarf m it genugender
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Abbildung 1. Blockwalze L 700 mm, 1) 1100/1100 mm.

Walzen auftrctcnden Walzdruck bekannt geworden 
sind, die es ermoglichcn, die GriiCe desselben vorher 
zu bestimmen. Um diesem Mangel abzuhelfen, unter-

einem B 1 o c k w a 1 z w e r k  angestellt, weil bei 
diesem intolge der Kaliberform nur direkter Druck 
auftritt und mithin am ersten diejcnigen Faktoren er-

ć/urefam ps -fen /// /is c /i/y B -te n /!/

Abbildung 2. MeBzylinder fur Druckmessuiigen 

an WalzcnstraBen.

nahm es daher der Yerfasser, im Auftrage der Kom 
mifsion zur Untersuchung des Kraftbedarfs an Walz
werken des Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n 
h u t t e n l e u t e ,  Untersuchungen iiber den Walz

kannt werden konnen, welche die GróBe des Walz- 
druckes bestimmen. Bei Kalibern mit indirektem 
Druck — das sind die meisten Profilkalibcr zur Her
stellung von Formeisen, bei denen also nieht nur wie

Genauigkeit moglich. Dagegen konnte man bis jetzt druck anzustellen, dereń erster Teil dic vorlicgende
das Biegungsmoment M nicht bestimmen, da noch Arbeit darstellt. Diese Yersuehe, denen inzwischen
keine ausreichenden Untersuchungen iiber den beim andere gefolgt sind, wurden mit Absicht zunachst an

1824  S ta h l  u n d  E is e n .  Yersuehe iiber WalzdrucJce an einem  Blochialzurrk-. 30 . J a h r g .  N r. 43.
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bei Kalibern mit direktem Druck die kleinsten 
Massenteilchen haupfsachlich in der Walzrichtung 
verschoben werden, sondern bei denen auch die Quer- 
sclinittstorm eine wesentliche Aenderung erfahrt und 
inithin auch in der Querschnittsebene eine Massen- 
verschiebung stattfindet* — werden sich die Bezie- 
liungen zwisehen Walz- 
druck und den diesen be- 
stimmenden Werten we
sentlich verwickelter ge- 
stalten und schwerer er- 
kennbar sein; docli sind 
auch an Fassoneisenwalzen r 1 
die praktischen Versuche Lj 
uherdieauftretenden Wal z- 1 ' 
druckeangestelltund dereń 
Ausarbeitung in die Wege 
geleitet.

Die Untersucliungen 
wurden an der in Abb. 1 
dargestellten Blockwalze 
von 2700 mm Ballenliinge 
und 1100 mm Durchmesser 
durchgefiihrt. Die An- 
triebsmaschine ist mit der 
Kammwalze durch ein Vor- 
gelege im Verhaltnis von 
1:2,5 yerbunden; sie ist 
eine vierzylindrige Zwil- 
lings - Tandem - Umkehr- 
maschine, welche von der 
Firma S a c k  & K i e B e l -  
b a c h in Diisseldorf-Rath 
urngebaut wurde. Die Ma- 
schineist riut einem Kiefiel- 
bachschen Stauveńtil ver- 
sehen, arbeitet mit einem 
Dampfiiberdruck von 8 bis
9 at und entwickelt eine 
Leistung bis hochstens
10 000 PSi. Der Angrifl 
der Maschine erfolgt an 
dem Zapfen neben dem 
sechsten Kaliber, welcher 
ais i n n e r e r Walzen- 
zapfen bezeichnet wurde, 
wahrend der freie Walzcn- 
zapfen neben dem ersten 
Kaliber a u B e r c r  AVal- 
zenzapfen heiBt. Die Fest- 
stellung des Walzdruckes 
geschah in der W eise, daB auf dic Einbau- 
stiicke, in weichen die Oberwalze gelagert ist, an 
Stelle der Brechtopfe die in Abbildung 2 dar- 
gestellten MeBzylinder gestellt wurden. Dieseiben 
sind von d e r D u s s e l d o r f e r M a s c h i n c n b a u -

* Naberes hiertlber vgl. in der mehrfach angezo- 
genen Arbeit „Versuche zur Erm ittlung des Kraft- 
bedarfs an W alw erken". DusseMorf 1909. Verlag 
Stahleisen m. b. H.

A k t. - G e s., v  o r m a 1 s L o s e n h a u s e n angcfertigt 
und bestehen aus bestem geschmiedetem Werkzeug- 
stahl. In den Zylinder ist ein Kolben sauber ein- 
gepaGt, der mittels zweier Gummiringe abgedichtet 
ist. Der auf dem Zylinder gezeichnete, angeschraubte 
Ring dient zum Einziehen der Manschetten. Durch

ein Kupferrohrchen von 1 mm 1. W. und 10 mm 
auBerem Durchmesser steht das Registrier-Mano- 
meter (Abbildung 3) mittels des Durchgangventils 
(Abbildung 2), sowie das Kontrollmanometer mittels 
des AbschluGventils in Yerbindung mit dem 3IeB- 
zylinder. Die Rohranschlusse sind durch Konusse 
abgedichtet, und der Hohlraum des Zylinders, der 
Rohre und Manometer ist auf das sorgfaltigste luft- 
leer mit Wasser und Glyzerin angefullt.
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Zahlentafel 1.

1 Sttcbnumnier: < 2 3 i 5 6 7 s

2 Stichzeit in S ek u n d en ....................... 3,10 3,26 4,60 3,54 3,01 3,51 4,30 4,45
3 Zeit zwischen den Stiohen in Sekund. 4,24 16,32 4,59 5,90 0,00 5,98 3,91 10,44
4 A nfangs-T ourenzah]/m in.................. 13,6 11,2 20,8 14,0 14,4 5,0 12,8 10,4
5 End- „ .................. 4,8 13,6 4,8 18,0 22,4 14,4 20,8 14,4
6 Mittlere „ .......................... 9,68 12,72 8,62 12,40 13,20 15,10 13,32 13,85
7 Hochst- „ .......................... 20,0 18,8 20,8 20,8 22,4 20,0 24,0 19,0
8 KalibermaBe: Holie X Breite in mm 41 8 x455 3 8 8 x460 4 2 3 x393 39 4 x398 303x403 3 3 3 x 4 0 8 3 0 3 x 4 1 3 273x418
9 Hohenvermindcrung in mm . . . 0— 82 30— 12 0— 92 29— 8 31 30 30 30

10 Querschnitt in q c m ........................... 1902,02 1790,56 1658,84 1568,12 1462,89 1358,64 1251,39 1141,14
11 Querschnittsdifferenz in qcm . . . 147,98 111,46 131,72 90,72 105,23 104,25 107,25 110,25
12
13

Lange in m .........................................
Vcrdriingte3Volumen (Q ,—  Q„). Lq(

1,719 1,826 1,971 2,085 2,235 2,406 2,013 2,805

14
in c c m ..................................................

Mittlerer Druck auf den auBeren
23 603 19 160 24 052 17 881 21 940 23 300 25 804 28 808

15
W alzenzapfen in k g .......................

Mittlerer Druck auf den inneren
103 318 193 949 148 095 174 233 216 876 238 410 218 380 230 173

16
Walzenzapfen in k g .......................

Hoehstdruck auf den auBeren
26 277 48 234 37 108 37 572 46 851 51 092 52 847 59 761

17
Walzonzapfen in k g .......................

Hochstdruck auf den inneren
236 500 230 632 258 104 255 814 285 575 303 890 310 757 324 204

18
Walzenzapfen in k g .......................

Gesamt-Hochstdruck auf beide
40 S51 49 070 41 956 50 760 54 080 03 900 81 424 70 814

19
Walzenzapfen in k g .......................

Gesamt-Mitteldruck auf beide
277 351 279 702 300 060 306 580 340 255 307 790 392 181 395 018

Walzenzapfen in k g ....................... 129 595 242 183 185 203 211 805 203 727 290 108 271 227 289 934
20

Sckundllch yerdriingt. Yolumen (in cnitn) 
Qo ftesamt-Mitteldruck (in kg) 52,5 22,8 20,0 22 2 21,8 21,7 20,9 21 2

21 Temperatur in 0 C ........................... 1086 1080 1086 1080 1086 1080 1080 1080

Bemerkungen: Anfangsquerschnitt: 400 x  400 mm oben, 500 x  500 ram unten. Gewicht: 2550 kg. Materiał: 
ThomasfluBeisen von 42 kg Fcstigkeit. Chemische Analyse: C =  0,075 %, P  =  0,064% . Anfangsliinge: 1,595 m. 
Gestochen wurden Stichnunimer 1 bis 8 im  ersten Kaliber, 9 bis 12 im  zweiten Kaliber, 13 und 14 im dritten

Das Registrier-Manomcter (Abb. 3) ist von der Firma 
D r e y e r ,  R o s e n k r a n z & D r o o p  in Hannover 
gebaut. Der auftretende Druek wirkt auf eine so- 
genannte Bourdonfeder (gebogenes Rohr von ovalem  
Querschnitt), deren Bewegung mittels llcbeliiber- 
setzung auf einen Zciger iibertragen wird, der an 
seiner Spitze einen Schreibstift tr&gt. Dieser schreibt 
auf den iiber die Schreibtrommel gespannten Dia- 
grammstreifen das Druckdiagramm. Die Bewegung 
der Schreibtrommel geschieht durch ein Uhrwerk, 
mit einem Umschaltwerk fiir zwei Geschwindigkeiten. 
Die Papiergeschwindigkeit betragt etwa 8 bezw. 
4mm/sek. Da die Zeitbestimmung eine auBerordent
lich groCe Rolle bei all diesen Yersuchen spielt, so ist 
noch ein Elektromagnet vorhanden, welcher mit 
einer Sekundenuhr in Verbindung steht und fiir jede 
Sekunde mittels des Zeitschreibers eine Sekunden- 
marke auf dem Diagrammstreifen hervorbringt. Aus 
dem Abstand dieser Sekundenmarken ist die jeweilige 
Papiergeschwindigkeit und mithin die Stichzeit —  das 
ist die Zeit, wahrend welcher der Błock sich zwischen 
den Walzen befindet— bestimmbar. In den Abbildun
gen 4 bis 6 sind einige der aufgenommenen Druck- 
kurven dargestellt, wobei die Abszissen dieZeit, die Or- 
dinaten den festgestellten Druck in Kilogramm dar- 
stellen. NaturgemaB schreibt das Schreibmanometer 
den Druck nicht in Kilogramm, sondern in Atmospha- 
ren. Der Druck in Kilogramm ergibt sich aus den Auf- 
zeichnungen des Schreibmanometers durch Umrech-

nung. Die MeBzylinder besitzen einen Kolbendurch- 
inesser von 170 mm oder rund 227 qcm wirksame 
Kolbenfliiche. Um den Druck eines MeBzylinders in 
Kilogramm zu erhalten, ist der von dem Schreib
manometer angezeigte Druck in Atmospharen mit 
227 zu multiplizieren. Dieses Produkt ist aber in 
AVirklichkeit zu klein; fiir die genaue Berechnung ist 
noch die Reibung der Kolbenmanschetten hinzu- 
zufiigen und ebenso die Reibung des Kolbens, welche 
entsteht, wenn die Druckschraube des "Walzen- 
stiinders, welche die Hóhenlage der oberen Wal ze 
bestimmt, nicht genau auf die Mitte des MeBzylinders 
driickt. Um einen moglichst zentralen Druck zu er
halten, wurden dic MeBzylinder auf massive, voll- 
kommen ebene Unterlagscheiben gestellt, die mittels 
Schrauben auf dem Einbaustuck der Oberwalze fest- 
gehalten wurden. Die Scheiben besaBen auf ihrer 
oberen Seite eine kreisrunde Eindrehung von 10 mm 
Tiefe und 251 mm Durchmesser, in die also die MeB
zylinder mit einem auBeren Durchmesser yon 250 mm 
hineinpaBten. So konnten die Zylinder genau unter 
Mitte Druckschraube eingestellt und festgehalten 
werden. Da die Druckschrauben an ihrem unteren 
Ende nicht eben sind, sondern erhaben, so wurden 
auf die Kolben der MeBzylinder noch je eine kraftige 
Unterlagscheibe gelegt, die unten Yollkommen eben 
war, deren obere Seite jedoch sich genau an die Form 
des Druckschraubenendes anpaBte. Wenn so auch 
nach Moglichkeit ein zentraler Druck erzielt wurde,
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Zahlentafel 1.

9 10 u >. 13 14 15 16 17 18 19 S u m m ę :  !

4,33
4,84

5,35
4,51

4,13
3,98

4.15
8.15

7,85
4,66

6,48
8,46

7,11
4,44

8,31
7,30

10,00
3,69

16,38
25,42

14,70 119,16
138,83

15,2
16,8
14,65
23,6

378x277
40

1047,06
94.08
3,123

8,8
22,0
14,03
24,0

33 8 x 2 8 1
40

949,78
97,28
3,442

7,2
17,6
19,60
29,2

2 9 8 x 2 8 5
40

849,30
100,48
3,850

20,8 
19,2 
22,87 
30,8 

260 x  289 
38 

751,40 
97,90 
4,351

11,2
12,8
13,84
28,8

2 2 0 x 2 6 4
69

580,80
170,60
5,629

12,0 
13,6 
22,02 
33 2 

1 72x268  
48 

460,96 
119,84 
7,093

14,4
20,0
22,74
33,6

2 1 3 x 1 7 6
55

374,88
86,08
8,722

8,0
22,4
22,98
29,2

171X180
42

307,80
67,08

10,622

11,2
24,8
22,05
29,2

1 53 x 1 7 5
27

267,75
40,05

12,211

20,0
28,0

29,6
131 x 1 7 9

22
234,49

33,26
13,943

16,0
7,2

21,86
32,4

135 x 1 3 5
44

182,25
52,24

17,940

257,99

26 952 30 381 34 5S5 37 691 74 228 67 458 61 057 58 507 42 541 40 614 72 83S

155 202 13S 007 175 048 188 425 161 851 163 683 96 175 86 882 78509 59 375 67 290

92 717 81 884 102 39S 113 231 159 558 102 080 142 591 129 294 117 602 S9 052 138 217

237 500 230 652 212 090 231 921 216 876 263 261 142 046 122 875 112 692 115 997 87 729

112 755 127 460 119 290 141 217 200 827 260 971 189 363 186 656 180 778 177 795 175 314

350 255 358 112 331 380 373 138 417 703 524 232 331 409 309 531 293 470 293 792 203 043

247 919 219 891 277 446 301 656 321 409 325 763 238 760 216 176 190 111 14S 427 205 507

23,7 24 2 28,6 28,6 28,1 30,0 33,8 30,4 20,1 ? 15,1 22,4

1100 1107 1144 1144 1144 1151 1151 1151 1145 1119 1100

Kaliber, 15 bis 18 im  vierten Kaliber, 19 im ftinften Kaliber. Gekantet wurde nach dera 2., 8., 12., 14., 16. 
und 18. Stieh. Der B loek stand 1 Stunde 4 Minuten in der Durchweichungsgrube.

so wurden doch zu den Angaben der Schreibmano- 
meter noeli gewisse Zuschlage gemacht. Fiir die 
Reibung der Manschetten wurden hinzugerechńet:

bei 1500 at 1500 .227 . .0,1 =  681 kg

bei 10 a t rd. 20 % oder 1 0 x 2 2 7 x 0 ,2  =  450 kg
.. 20 „ „ 12 „ 2 0 X 2 2 7 X 0 ,1 2  =  5 4 5 , ,
.. 50 „ „ 7 „ 50X 2 2 7 X 0 ,0 7  =  7 9 5 , ,
.. 100 „ „ 4 „ „ 100x  227X 0,04 =  908 „
.. 200 „ „ 3 „ „ 2 00X 227X 0,03  =  1360 „
„ 500 „ „ 2 „ „ 5 0 0 x 2 2 7 x 0 ,0 2  =  2 2 7 0 ,,
„ 1000 „ . , 1,4 „ „ 1000X 227 X 0,014 =  3178 „
.. 1500 „ „ 1,15 „ „ 15 0 0 X 2 2 7 X 0 ,0 1 1 5 =  3 9 1 6 ,,
.. 2000 „ „ 1 >. „ 2 0 0 0 x 2 2 7 x 0 ,0 1  =  4 5 4 0 ,,

10 at 10 .227 . T o 5 w -
5 kg

20 „ 2 0 .2 2 7 .
» -0 ' 1 " 9 „

50 „ 50 .227 . o 
to

 
o

o li 23 „

100 „ 100.227. 46 „

to o o 2 00 .227 . 91 „

500 „ 500 .227 . 227 „

1000 „ 1000.227.
,o o  -0 -1 -

454 „

2000 2000 .2 2 7 . • .0,1 =  908

Ferner wurden fiir Reibung des Kolbens die fol
genden AVerte addiert unter der Annahme, daB die 
Druckschraube rd. 2 mm auBer Mitte des Dosen- 
kolbens gedriiekt hat bei einer mittleren Kolbenlange 
von 100 mm und 10%  Reibungskoeffizient:

bei

Die zwischen diesen Zahlen liegenden Werte wur
den durch Interpolation gefunden. Wenn z. B. das 
Schreibmanometer 1500 at anzeigt, so sind dieses in 
Wirklichkeit:

1500x  227 =  340 500 kg
4- 3 916 „ Manschettenrcibung
-f- 681 ,, Reibung dureh einseitige

Kolbcnbelastung  
zusammen 345 097 kg Belastung auf eine Druck

schraube d. W alzenstanders.

Die beiden MeBzylinder wie auch die zwei Schreib
manometer haben sich trotz der auBerordentlich 
hohen Beanspruchung des Materials und der schnell- 
wechselnden Belastung bei den Versuchen recht gut 
bewahrt, besonders haben auch die Dichtungen gut 
gehalten.

Wie bereits erwahnt, muB fiir die Berechnung der 
Beanspruchung des Walzenmaterials der das Biegungs- 
moment bedingende Druck sowie die Maschinen- 
lcistung und die mittlere Umdrehungszahl fur die 
Berechnung des Drehmomentes bekannt sein. Das
selbe wird berechnet nach der Formel

Md = '716 ,197  .
n

worin Md das Drehmoment in mkg, N  die Maschinen- 
leistung in PSe, n die minutliche Umdrehungszahl
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der Blockwalze bedeutet. Wie der W alzdruck er- 
m itte lt wurde, ist yorstehend ausgefiihrt. F iir die 
Bestimm ung der Maschinenleistung wurde die Ma
schine m it ach t Indikatoren von Dreyer, Bosen- 
kranz & Droop in H annover fortlaufend indiziert, 
so daB die gesam te Masehinenarbeit fiir das Auswalzen 
eines Błockes bereclmet werden konnte. Vier dieser

Indikatorcn besaBen die altere B auart und  schrieben 
fortlaufende geschlossene Diagram me, welche den 
N achteil besitzen, daB sie ineinander hinein ver- 
schoben sind, wodurch das Entziffern und Auswerten 
sam tlicher Diagramme sehr schwierig wird. Daher 
wurden bei diesen Yersuchen zum ersten Małe vier 
Indikatoren yerwendet, die auf Yeranlassung des Yer-
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26. O k to b o r 1910 . Ytrsuche iiber II'alzdrucke an einem  Rloclcicalzuxrk. S ta h l  u n d  E is e n .  1829



1 8 3 0  S ta h l  u n d  E ise n . Yersnche, iiber W alzdrucle an einem Illochi:ahwcrl\ 30 . J a h r g .  N r .  43.

Zahlentafel 2.

1 Stichnummer: 1 2 3 4 5 o 7 3

2 Stiohzeit in S ck u n d cn ....................... 2,90 3,12 2,39 2,80 3,08 2,94 3,14 3,10
3 Zeit zwisehen den Stichen i. Sekund. 4,43 17,26 4,83 3,34 4,56 6,30 5,50 16,30
4 A nfangs-T ourenzahl/m in .................. 17,0 12,8 18,4 12,4 10,4 10,4 4,4 15,2
5 End- 11,2 11,2 6,8 2S,0 2S,0 24,0 20,4 24,0
6 Mittlere „ .......................... 11,72 12,72 14,48 24,36 14,64 19,36 19,48 20,00
7 Hoehst- „ ........................... 17,6 22,4 18,4 28,0 29,6 28,0 28,8 28,4
8 KalibermaCe: llo h e x B r e ite  in mm 4 1 8 x 4 5 5 3 8 8 x 4 6 0 4 2 3 x 3 9 3 3 9 4 x 3 9 8 363 x 4 0 3 333X 408 303 ■< 413 273x413
9 Hohenvcrmlnderung in mm . . . 0— 82 30— 12 0— 92 29— 8 31 30 30 30

10 Qucrschnitt in q cn > ........................... 1902,02 1790,56 1658,84 1568,12 1462,89 1358,04 1251,39 1141,14
11 Qucrselinittsdifferenz in qem . . . 147,98 111,46 131,72 90,72 105,23 104,25 107,25 110,25
12 Lange in m ......................................... 1,719 1,826 1,971 2,085 2,235 2,400 2,013 2.805
13 Verdrangtes Volumen (Q ,—  Q2) .L qŁ

in e c in .................................................. 23 003 19 160 24 052 17 881 21 940 23 300 25 804 2S SOS
14 Mittlerer Druck auf den iiuBeren " \jr .‘

W alzenzapfen in k g ....................... 100 553 149 098 124 020 151 701 150 845 202 430 188 903 218 250
15 Mittlerer Druck auf den inneren

Walzenzapfen in k g ....................... 25 278 35 389 27 438 35 484 32 933 50 530 54 686 01 370
16 Hoehstdruok auf den iiuBeren

Walzenzapfen in k g ....................... 193 120 187 071 243 525 216 876 204 839 258 104 280 997 287 804
17 Hoehstdruok auf den inneren

Walzenzapfen in k g ....................... 45 212 44 531 50 851 49 156 57 760 60 080 72 204 73 354
1S Gesamt-Hochstdruck auf beide

Walzenzapfen in k g ....................... 23S 332 231 602 300 37G 266 032 322 005 318 784 353 201 361 21S
19 Gcsamt-Mitteldruck auf beide

i Walzenzapfen in k g ....................... 125 831 184 487 152 064 187 245 183 778 252 960 243 589 279 020

J20
Sekundlich vcrdriingt. Yolumen (In cnim)

57,6 30,7 00,1 30,8 29,9 29,5 31,8 30,90^ •+-Ocj*aini-Mitti‘ldruc'k <i?i k<j)
21 Temperatur in 0 C................................ 1119 1119 1105 1165 1105 1105 1179 1179

Bemerkungen: Anfangsąuersehnitt: 400 X 400 mm oben, 5 0 0 x 5 0 0  mm unten. Gewicht: 2550 kg. Materiał: 
Thomasflufleisen von 44 kg Festigkeit. Chemischo Analyse: C =  0,005% , P  =  0,064 %. Anfangsliingo: 1,595 ni. 
Gestoehen wurden Stichnum mer 1 bis S im ersten Kaliber, 9 bis 12 im zweiten Kaliber, 13 und 14 im dritten

fassers neu gebaut wurden. Auch diese Indikatoren 
schreiben fortlaufendo Diagramme, jedoch nicht ge- 
schiossene, sondern offene, so daB jedes Diagramm 
einzeln fiir sich auf dem Papierstreifen erscheint und 
m it Leichtigkeit und Sicherheit ausgewertet werden 
kann. Auf die K onstruktion dieser neuen Instrum ente 
soli an dieser Stelle nicht naher cingegangen werden, 
da sie der Verfasser bereits in einem vor der Eisenhiitte 
Dusseldorf gehaltenen V ortrag* naher beschrieben 
hat. Betont sei hier nur, daB die Bestimmung der 
Maschinenleistang m it diesen Indikatoren m it einer 
fruher nicht erreichbaren Genauigkeit mfigiich ist.

Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Maschine 
wurde, obgleich erstere aus dem A bstand der 
Sekundenmarkcn auf dem Diagrammstreifen ebenfalls 
bestim mbar ist, auf elektrischein Wege erm ittelt, so 
wie in der mehrfach angezogenen Abhandlung iiber 
den K raftbedarf fruher bereits ausgefiihrt. Von der 
Maschinenwelle aus wurde eine kieine Dynamo an
getrieben, dereń Klemmenspannung, welche genau 
proportional der (Jmdrehungszahl ist, durch ein 
Funkenregistrier-Instnunent von Siemens & Halske 
m it 12 bis 20 mm Papiervorschub in der Sekunde auf- 
geschrieben wurde.

i l i t  diesen Instrum enten, zu denen fiir die Tem- 
peraturbestim mung noch ein W anner-Pyrometer tra t, 
wurden die Yersuche an der Blockwalze nun in der

* VgL „ S ta h l  u n d  E is e n -  1910, 21. S e p t. ,  S . 1619.

Weise durchgefiihrt, daB zunachst die auftretenden 
W alzdrucke bei einer gróBeren Reihe yon Blocken 
gemessen wurden. W eiter wurden bei einigen Blocken 
nicht allein die W alzdrucke festgestellt, sondern 
gleichzeitig wurde auch die Maschine einer genauen 
Indizierung unterworfen. Auf den Zahlentafeln 1 bis 
10*  sind eine Reihe zahlcnmaBigerYersuchsergebnisse 
von besonderem Interesse zusammengestellt, und 
zwar enthalten die Zahlentafeln 4 und 5 die Angaben 
fiir je einen Błock, bei welchem die Indizierung der 
Maschine gleichzeitig m it der Feststelluug des Walz- 
druckes vorgenommen wurde, wahrend in die Zahlen
tafeln 1 bis 3 und 6 bis 10 nur die Ergebnisse der 
Druckmessungen zusammen m it den hierzu gehorigen 
Zahlen E intragung fanden. Es durfte fiir das Ver- 
standnis der Zahlentafeln am  besten sein, wenn 
die einzelnen Spal ten der Reihe nach durchge- 
sprochen und erlau tert werden.

Spalte 1 en thalt die S t i c h n u m m e r .  Hierzu 
sei bemerkt, daS im norm alen W alzbetriebe bei den 
Blocken 1 bis 3 n icht 19, sondern 17 Stiche gemacht 
w erden; ebenso werden bei den Blocken 4 bis 10 s ta tt
17 nur 15 Stiche gemacht. Es kom m t dies daher, daB 
bei den in den Zahlentafeln 1 bis 10 angefiihrten Ver- 
suchsblocken im ersten K aliber stets acht Stiche 
gegeben wurden, w ahrend m an im normalen Betriebe

* Wegen Raummangel muBte ein T eil der hier an- 
gefuhrten Zahlentafeln bis zur Fortsetzung des Auf- 
satzeó zuruekgestellt werden.



28. O k to b e r  1910 . Yersuche iiber Walzdrucke an  einem  Blockwalzicerk. S ta ll i  u n d  E is e n . 1831

Złililcntnfel 2.

3,CO 
4,00 

12,0
24.8 
18,56
28.8 

378x277
40 

1047,00 ; 
94,08 
3,123

20 952

133 825

81 830

225 211

135 108

300 379

215 055 
32,4 

1179

3.08
4,62

16,8
20,8
20,36
30,4

338 x 2 8 1
40

949,78
97,28
3,442

30 381

143 802

85 494

203 705

119 997

323 702

229 296 I 
33,7

1180 I

n

3,36
3,80

17.2
26.4 
25,24
34.4 

298 x 2 8 ;
40

849,30
100,48
3,850

34 585

155 206

91 718

197 827

116 692

314 519

246 984

39.2 

1193

12 13 H 15 16 | 17 i s  j 19 Summę:

4,06
11,10

5,40
4,53

5,10
11,10

6,98
9,16

6,20 8,70  
10,32 i 4,45

12,00
17,10

12,90 06,29
142,70

12,0
28,8
23,64
36,8

2 6 0 x 2 8 9
38

751,40
97,90
4,351

12.4
16.4 
20,08 
35,2

226 x  264 
63 

596,64 
154.70 
5,480

11,2
24,8
20,30
30,0

179x268
47

479,72
116.92

0,810

12,8
25.6 
24,32
37.6 

2 1 2 x 1 8 3
56

387,96
91.76
8,427

11,0 12,0 
32,8 6,4 
32,28 26,08 
43,2 35,2 

1 73x187  152x177  
39 35 

323,51 1 269,04 
64,45 54.47

10,107 12,153i

18,0
33,2
21,08
40,0

131x181
21

237,11
31,93

13,789

14.8
18.8 
24,92 
30.4

1 35x135
46

182,25
54,80

17,940

238,99 ;

37 091 67 336 64 072 62 544 54 312 55 053 38 805 75 646

139 942 151 761 152 680 83 104 86 874 62 075 53 091 55 146

! 84 338 150 521 150 932 123 290 128 229 100 028 82 189 114612

: 209 998 220 032 253 525 137 924 126 460 113 092 114 472 87 338

i 122 875 217 705 248 946 204 120 188 071 108 729 170 314 178 900

332 873 438 337 502 471 342 044 314 531 282 421 284 786 266 238

i 224 280 302 282 303 612 206 394 215 103 103 303 135 880 109 758

38,7 39,3 39,0 40,4 3S,0 35,2 21,4 29,4

1193 1193 1200 1200 1200 1193 1193 1179

Kaliber, 15 bis 18 im vierten Kaliber, 19 im fiinften Kaliber. Gekantet wurde naeh dcm 2., 8 ., 12., 14., 16. 
und 18. Stieh. Der B loek stand 48 Minuten in  der Durchweiehungsgrube.

nur seclis Stiche im ersten Kaliber m acht. Es geschah 
dies, um  den auf dem Einbaustuck des iiuBeren 
Zapfens neben dem ersten K aliber eingebauten MeB- 
zylinder und das dazugehorige Schreibinanonieter, 
welche gerade bei den ersten Stichen auBerordcntlich 
hohen spezifischen Belastungen ausgesetzt sind, zu 
schiitzen. Man arbeite t gewohnlich in den ersten vier 
Stichen m it rund 15 mm Druck mehr, ais bei den 
angefiihrten Yersuchsblócken.

In  der zweiten Spalte is t die S t  i c h z e i t  in 
Sekunden und in der d ritten  Spalte die Z e i t  
z w i s c h e n  d e n  S t i c h e n  in Sekunden ange- 
fiihrt. U nter Stichzeit ist diejenige Zeit zu verstehen, 
wahrend welcher sich der Błock zwischen den Walzen 
befand, w ahrend un ter der Zeit zwischen den Stichen 
oder Stichpause diejenige Zeit zu verstehen ist, welche 
zwischen dem Augenblick liegt, in welehem der Błock 
die Walze verlaBt, und dem Augenblick, in welehem 
der Błock erneut von den W alzen gefaBt wird. Man 
vergleiche hierzu Abbild. 4 Stich 13, woselbst diese 
Bezeichnungen in die Umdrehungskurve eingetragen 
sind. Ferner bedeutet S t i c h p e r i o d e  die Zeit 
vom Anfang der Bewegung der Maschine an  bis zum 
Stillstande derselben wahrend eines Stiches. Die 
Stichzeit sowie die Stichpausen wurden aus der Um- 
drehungskurve und aus den D ruckkurven erm ittelt. 
K ennt m an die Geschwindigkeit der Schreibtrommeln 
der Schreibmanom eter, welche zu den MeBzylindern 
gehoren, aus dem A bstande der Sekundenmarken, so

x l i h .,„

ist man in der Lage, die Stichzeit und die Zeit zwischen 
den Stichen aus der D ruckkurve m it Sicherheit zu 
bestimmen. E ine Kontrolle dieser so gefundenen 
W erte besitzt man noch in der U m drehungskurve, aus 
deren Gestalt auf den Abbildungen 4 bis 6 m an recht 
gu t erkennen kann, daB die minutliche Umdrehungs- 
zahl der Blockwalze in dem Augenblick, in welehem 
der Błock gefaBt wird, infolge der plotzlichen Be
lastung der Maschine bedeutend nachlaBt, um  erst 
nacli einiger Zeit, wenn der Maschinist die Dampf- 
zufuhr m ittels des Steuerhebels vergri3Bert ha t, wieder 
anzusteigen. Desgleichen liebt sich das Stichende 
m eist dadurch ab, daB die U m drehungskurve kurz 
vorher infolge der A rt der Bedienung des S teuer
hebels der Maschine nachlaBt und  indem  Augenblick, 
in welehem der Błock die Walze verlaBt, m ehr oder 
weniger erheblich in die Iiohe schnellt, was durch die 
plotzliche E n tlastung  der Walze bedingt wird. So 
konnen die scharfen K urvensprunge AufschluB iiber 
die Stichzeit geben, wenn die GroBe des Papier- 
yorschubs des Funkenregistrier-Instrum entes in jedem 
Augenblick genau bestim m bar ist. Dies wurde da
durch ermoglicht, daB auf diesem K urvenpapier 
m ittels einer Pendeluhr auf elektrischein Wege fort- 
laufend Sekundenm arken geschlagen wurden gleich
zeitig m it den Sekundenm arken auf den Indikator- 
papierstreifen und auf den D ruckstreifen der Schreib
m anom eter. Wegen der groBen W ichtigkeit einer 
genauen Zeitbestim m ung bei derartigen Yersuchen



1832  S ta łil und E ise n . Yersuehe Uber W alzdrucke an einem Blockwalzwerlc. 30 . J a h r g . N r. 43.

Zahlentafel 3.

1 Stichnunimer: > :l i 5 e 8

0 Stichzeit in S ek u n d e n ....................... 3,81 2,61 2,83 2,80 2,94 3,66 4,04 3,46
3 Zeit zwischen den Stichen in Sekund. 5,93 13,10 4,88 6,35 6,00 5,31 6,26 13,76
4 A nfangs-Tourenzahl/m in.................. 23,6 10,8 13,6 14,8 15,6 8,8 9,2 12,0
5 End- „ .......................... 18,8 23,2 6,4 23,2 23,2 20,8 12,0 25,6
6 Mittlere „ .......................... 8,56 16,16 11,32 16,4 16,92 15,48 14,4 18,52
7 Hochst- „ .......................... 23,6 24,0 16,0 27,6 23,2 27 2 31,6 32,8
8 KalibermaBe: H S h ex  Breite in min 4 1 8 x 4 5 5 3 8 8 x 4 6 5 423 x 3 9 3 3 9 4 x 3 9 8 363 x  403 3 3 3 x 4 0 8 3 0 3 x 4 1 3 2 7 3 x 4 1 8
9 H6henvermimlcrung in ram . . . 0— 82 30— 12 0— 92 29— 8 31 30 30 30

10 Querschnitt in q e m ........................... 1901,51 1789,78 1658,91 1568,12 1462,89 1358,64 1251,39 1141,14
11 Querschnittsdifferenz in qcm . . . 148,49 111,73 130,87 90,79 105,23 104,25 107,25 110,25
12 Liinge in m ......................................... 1,730 1,838 1,983 2,098 2,249 2,421 2,629 2,883
13 Verdriingtcs Volumen ( Qj— Q2) . Lq,

in c c m .................................................. 23 833 19 329 24 054 17 844 22 077 23 446 25 965 28 9S5
14 Mittlerer Druck auf den auBeren

Walzenzapfen in k g ....................... 97 093 119371 117 838 162 680 187 903 173 314 187 071 216 424
15 .Mittlerer Druck auf den inneren

Walzenzapfen in k g ....................... 25 510 31 861 25 598 38 412 40 892 44 300 49 616 59 295
16 HochsUlruck auf den auBeren

Walzenzapfen in k g ....................... 200 998 207 705 210 313 219 168 237 7 89 260 393 253 525 285 575
17 Hochstdruck auf den inneren

Walzenzapfen in k g ....................... 46 851 51 461 49 892 49 156 52 306 60 680 62 985 69 900
18 Gcsamt-Hóchstdruck auf beide

Walzenzapfen in k g ....................... 247 849 259 166 260 205 268 324 290 095 321 073 316 510 3oo 4 1
19 Gcsamt-Mittcldruck auf beide

Walzenzapfen in k g ....................... 122 603 151 232 143 436 201 092 228 795 217 614 236 687 275 719
20 SokundUch re rd ran g t. Volumen (In emm) 

Qo +  G esam t-M ltteldruck (In kg) 45,3 44,0 53,5 29,4 30,8 27,5 25,5 28,8
21 Temperatur in 0 C............................... 1144 1144 1151 1151 1151 1151 1151 1151

Boraerkungen: Anfangsquerschnitt: 400 X 400 ram oben, 500 x  500 mm unten. Gewicht: 2566 kg. M ateriał: 
ThomasfluBeisen von 44 kg Fcstigkeit. Chemischo Analyse: 0  =  0 ,065% , P =  0,064 %. Anfangsiange: 1,605 m. 
G estjchen wurden Stichnunimer 1 bis 8 im  ersten Kaliber, 9 bis 12 im  zweiten Kaliber, 13 und 14 im  dritten

ist derselben ganz besondere Aufm erksam keit zu 
widnieli.

In den folgenden Spalten 4 bis 7 ist die m inut- 
liche Anfangs-, End-, m ittlere und H ochstum dreh- 
ungszahl der Blockwalze eingetragen. Die Um- 
drehungsgeschwindigkeit wurde, wie vorstehend er
w ahnt, auf ełektrischeni Wege bestim m t, wobei 
AnfangBumdrehungszahl/inin die Umdrehungszahl 
bei Stiehanfang, Endum drehungszalil die U m dreh
ungszahl bei Stichende bedeutet (m an vergleiche auch 
hierzu die U m drehungskurrai in  Abbildung 4 bis 6). 
D ie m ittlere Umdrebuugszahl wurde aus der wiihrend 
der Stichzeit geschriebenen Umdrehungskurve ais 
M ittelw ert einer groBeren Reihe von Ablesungen be- 
stimnit.. Mit H ochstum drehungszahl ist die hochste 
Umdrehungszahl w ahrend der Stichzeit bezeichnet, 
wobei m an aus den U m drehungskurven gemiiB Ab- 
bildungen 4 bis 6 crkeimen kann, daB dieselbe hiiufig 
w eit geringer ist ais diejenige Umdrehungszahl, 
welche die Blockwalze noch nach dem Stichende er
reicht.

In  Spalte 8 sind die K a l i b e r m a B e  einge
tragen, un ter welchen diejenigen Abmessungen des 
Blockąuerschnittes zu verstehen sind, welche der- 
selbe nach dem betreffenden Stich gemuB der Ein- 
stellung der Oberwalze und der Breitung des Blockes 
erhalt. Die Unterwalze ist fest gelagert, wahrend die 
Oberwalze, welche hydraulisch ausbalanciert ist, 
m ittels einer hydraulischen Anstellvorrichtung in

beliebiger Hóhenlage eingestellt werden kann. Diese 
E insteliung wurde bei jedem Stich abgelesen und er- 
gab in Yerbindung m it der Hohenabmessung des 
betreffenden Kalibers die HOhe des Blockes. F iir die 
Breitung wurden in den ersten aclit Stichen 5 mm 
und in den iibrigen Stichen 4 mm angenommen. Eine 
genaue Feststellung dieser W erte w ar n icht moglich 
wegen der unebenen Begrenzung des Blockes, welche 
durch die rauhe Kaliberflache bedingt wird.

Aus der Differenz der Hohenabmessungen des 
Blockes bei zwei aufeinanderfolgenden Stichen er
geben sich die in der folgenden Spalte 9 eingetragenen 
H o h e n v  e r m i n d e r u n g e n. E s wurde bereits 
darauf hingewiesen, daB bei normalem Betriebe diese 
W erte bei den ersten vier Stichen um rd. 15 111111 
groBer sind ais bei den Yersuchsblocken. Bei den 
ersten vier Stichen ist hierbei noch zu bcachten, daB 
die Hóhenverininderung wegen der K onizitat des 
Blockes wahrend des Stiches n ich t gleichmaBig groB 
ist. So hat z. B. Błock 1 auf Zahlentafel 1 im ersten 
Stich eine Hohenverm inderung von O bis 82 111111. 
D er A bstand der Walzen im ersten K aliber betrug 
bei diesem Stich 418 111111; der Błock h a tte  un ten  
einen Q uerschnitt von 500 x 500 111111, oben einen 
solchen von 400 x 400 mm. D a der Błock m it dem 
diinneren Ende zuerst angestochen wurde, so er
g ib t sich, daB der Kopf iiberhaupt keine Hohen- 
verm inderung erfahren konnte, w ahrend das Block- 
ende 82 mm H 6henverm inderung erfuhr.



26. O ktober 1910. Yersuche iiber ]Valzdrucke an einem  Blockwalzicerk. S ta h l u n d  EiBcn. 1 8 3 3

Zahlentafel 3.

9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 Sum m ę: j

4,03
3.13

4,43
4,17

3,77
3,94

4,27
9,95

6,74
4,40

6,01
7,45

8,09
4,22

6,35
10,50

7,85
3,76

12,45
10,90

13,94 104,11
124,01

7,2
18,4
16,56
25,2

378x277
49

1047,00
94,08
3,142

7,2
20,8
16,76
24,8

338x281
40

949,78
97,28
3,464

8,0
20,8
21,36
31,6

298x285
40

849,30
100,48
3,873

8,4 
24,0 
21,08 
29,2 

260 X 289 
38 

751,40 
97.90 
4,378

15,2 ' 
17,6 
16,24 
28,0 

220x264 
69 

580,80 
170,60 
5,664

12,0
6,4

22,88
35,6

172x268
48

460,96
119,84
7,136

12,0
16,0
20,8
30,8

206x176
62

362,56
98,40
9,073

8,8
29.6 
30,76 
39,2

172x180
34

309.6 
52,96

10,625

5,6
28,8
28,24
36,0

154x176
26

271,04
38,56

12,137

20,8
26.4
22.04 
33,6

131x180
23

235,8
35,24

13,951

12,0
19,2
23,72

30
135 x 135 

45 
182,25 
53,55 

18,050

228,12

27 123 30 565 34 806 37 917 74 689 67 877 70 218 48 051 40 970 42 770 74 701
1

148 533 130 211 144 058 147 820 141 133 145 427 85 414 76 814 63 675 58 376 54 706

85 959 77 734 87 104 88 563 139 692 142 634 123 727 116 684 102 168 86 948 115 226

215 021 188 363 191 656 189 071 192 801 201 949 118 582 115 997 109 082 95 253 80 119

125 875 110 232 113 692 113 997 189 363 199 705 173 022 168 729 164 144 141 217 168 187

340 896 298 595 305 348 303 068 382 164 401 654 291 604 284 726 273 226 236 470 248 306

232 492 207 945 231 162 236 383 280 825 288 061 209 141 193 498 165 843 145 324 169 992
27,1 30,9 37,4 35,3 37,5 37,2 38,7 36,2 28,8 21,4 28,9
1151 1165 1179 1179 1179 1179 1172 1165 1151 1151 1151

Kaliber, 15 bis 18 im  vierten Kaliber, 
18. Stieh. Der Błock stand 1 Stunde

19 im funften Kaliber. Gckantct wurdo nach 
5 .Minuten in der Durehwcichungsgrubc.

dem 2., 8 ., 12., 14., 16. und

Der O uerschnitt in Spalte 10 ergibt sich ais P ro 
dukt Holie x  Brcite m it Ausnahme von Stich 1 bis 3, 
bei denen der O uerschnitt n icht diesem Produkte  en t
spricht, sondern wegen der unregelmaBigen Form  des 
Blockes ais Q uotient aus Yolumen und Lange bcrech- 
net wurde; Die Liinge in Spalte 12 wurde ais Q uotient 
aus Blockvolumen und B lockqucrschnittgefunden m it 
Ausnahme von Stich 1 bis 3, bei denen die Lange be
sonders berechnet wurde. Das Blockvolumen wurde 
aus den genau gemessenen Endabmessungen des 
Blockes bei E inhaltung eines SchwindmaBes von
0,012 %  festgestellt. Das verdrangte Yolumen ist 
das P roduk t aus der durcli den betreffenden Stich 
bewirkten Q uerschnittsvcrm inderung und der Lange 
des Blockes vor diesem Stich.

In den folgenden Spalten 14 bis 19 sind nunm ehr 
die Ergebnisse der Druckmessungen in Kilogramm 
eingetragen, wobei die Zahlen von Spalte 18 die 
Summę der Zahlen der Spalten 16 und 17 und die 
Zahlen der Spalte 19 die Summę der Zahlen yon 
Spalte 14 und 15 sind. Wie dieselben aus den Auf
zeichnungen der Schreibm anom eter berechnet wurden, 
ist bereits ausgefiihrt. Wohl gem erkt ist dieser in 
die Zahlentafeln eingetragene MeBzylinderdruck noch 
nicht der genaue W alzdruck, un ter welchem der 
Druck zu yerstehen ist, weleher infolge des Walz- 
prozesses au ftritt. Die MeBzylinder waren auf dem 
Einbaustuck der Oberwalze eingebaut. Nun wird der 
auf die Oberwalze ausgeubte W alzdruck nicht richtig 
angezeigt, da die Oberwalze beim W alzen dureh das

W alzstiick emporgehoben wird und m ithin das Eigen- 
gewicht der Oberwalze dem W alzdruck entgegenwirkt. 
Um den W alzdruck zu finden, muB demnach zu den 
Angaben der Schreibm anom eter in den Spalten
18 und 19 das Eigengewicht der Oberwalze, gleich
15,5 t, addiert werden. So betrag t z. B. in 
Zahlentafel 1 nach den Aufzeichnungen der- 
Schreibmanom eter der Gesanithochstdruck auf beide 
Walzenzapfen beim 14. Stich 524,232 t, w ahrend 
der H ochstwalzdruck 524,232 +  15,5 t  gleich
539,732 t  ist.

Da die zahlenmaBigen Angaben in den Zahlen
tafeln 1 bis 10 den Verlauf des Druckes nicht erkennen 
lassen, so wurden zur besseren E rliiuterung die 
Druck- und Umdrehungskurven von drei Yersuchs- 
blocken in den Abbildungen 4 bis 6 dargestellt. Yon 
denselben entspricht Abbildung 4 der Zahlentafel 1, 
Abbildung 5 der Zahlentafel 5 und Abbildung 6 der 
Zahlentafel 9. Die obere der drei auf den Abbildungen 
dargestellten Kurven entspricht der D ruekkurve des 
auBeren Walzenzapfens der Oberwalze, das ist der 
Zapfen neben Kaliber 1. Die m ittlerc K urve stellt die 
I)ruckkurve des inneren Walzenzapfens der Oberwalze 
dar, an  welchem die Maschinenwełle angreift, und  die 
untere K urve ist dic U mdrehungskurve der Block
walze. E s sei nochmals darauf hingewiesen, daB diese 
D ruckkurven den Aufzeichnungen der Schreibmano- 
m eter entsprechen, und daB der W alzdruck um das 
Eigengewicht der Oberwalze groBer ist, ais die 
Kurven darstellen.
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Zahlentafel 4.

1 ;
_„J Stlehnum mer

i
1 1 1 X 3 4 5 « 7

2 Stichzeit in Sekunden 1,85 2,08 1 2,02 2,50 2,29 3,06 2,79
1 3 Zeit zwischen den Stichen in Sek. 5,05 19,50 4,22 3,73 4 22 4,57 4,15

4 Anfangs-Tourenzahl/min.................... 21,2 14,6 20,8 8,4 17^2 15,2 10,0
5 End- „ „ 15,2 20,1 15,32 10,8 30,0 28,0 12,0
7 Mittlere „ „ 18,04 20,00 : 17,04 17,30 21,64 16,32 20,30
6 llochst- „ 21,2 20,8 20,8 23,0 32 29,2 20 2
8 KalibermaBe: Hoho X Breite in mm 4 1 8 x 4 5 5 3 8 8 x 4 0 0 4 2 3 x 3 9 3 391x  398 3 6 0 x 4 0 3 3 2 8 x 4 0 8 300X413
9 Hohenvcrminderung in ni ni . . . 0— 82 30— 12 i 0— 92 32— 11 31 32 28

10 Qucrschnitt in qcm 1902,48 1789,74 ' 1659,27 1550,18 1450,8 1338,24 1239,00
11 Quersehnittsdiffcrenz in qcm . . 147,52 112,74 130,47 103,09 105,38 112,50 99,2
12 Liinge in m . . . . 1,651 1,755 1,893 2,018 2,165 2,347 2,535
13 Verdriingtc3 Volumen ( Q,—  Q j). Lq, 

in c c m ............................................. 22 600 18 613 22 945 19 515 21 266 24 309 22 182
14 Mittlcrer Druck auf den iiuUeren 

Walzenzapfen in k g .................. 132 537 194 178 148 553 163 225 171251 175 607 108 039
15 Mittlcrer Druck auf den inneren 

W alzenzapfen in k g .................. 35 500 46 155 35 484 36 412 40 384 47 081 44 008
j 10 Hochstdruek auf den ii u Dereń 

W alzenzapfen in k g .................. 308 408 253 814 351 958 203 120 270 418 226 047 237 500
17 llochstdruck auf den inneren 

W alzenzapfen in k g .................. 05 290 60 375 62 985 46 851 53 700 56 070 64 140
18 Gesamt-Hoehstdruek auf beide 

■Walzenzapfen in k g .................. 373 758 314 189 414 943 249 971 330 1S4 282 117 301 640
19 Gesamt-M itteklruck auf beide 

Walzenzapfen in k g .................. 168 037 240 333 184 037 199 637 217 035 222 688 212 107
20 S ckuudlich verdrangt, Yolum cn (ln cmni)

66,7 35,0 57,0 36,3 39,9 33,4 35,2

1 21
Qo -j- G esam t-M itteldruck (ln kg) 

Temi-eratur in ° C ................................ 1 105 1 165 1 186 1 186 1 186 1 180 1 180
22 Jlittlerc Maschinenleistung in PSi 1 500 1 420 1 724 1 300 t 021 1 007 l  406

1 23 Maximale Hubleistung in PSi . . 2 444 1 650 1 728 1 704 2 272 2 OSO 1 864
24 Gcsamt-Sticharbeit in PSi X Sek. 2 775 2 954 3 482 3 250 3 719 4 917 3 923

! 25 Summę der Gesamt-Sticharbciten 
in PSi x  S e k u n d e n .................. 2 775 5 729 9211 12 461 16 180 21 097 25 020

1 26 Leerlaufleistung in PS 150 107 142 145 180 130 170
! 27 Leerlaufarbeit in PS  X Sekunden 278 347 287 362 412 416 474
‘ 28 Łeistung filr die Lagerreibuns; in PS 191 295 196 216 291 224 267
! 29 lagerroibungsarbeit in PS X Sek. 353 614 59(3 540 666 685 745

30 Biegungsmom ent M =
P .  a . b .

in mt 98,1 136,8 100,7 115 124,6 127,4 121,7

31 Biegungsmom ent der Oberwalze 

M0 =  1̂’ —  j  . a ' b in mt  

Biegungsmom ent der Unterwalze

ilu  =  | p +  ~  j  • ‘l ‘ b in mt 

Drehm oment der Yorgelegewelle

Md = 0 ,7 1 6 2 -  — in m tn

94,0 132,7 102,6 110,9 120,5 123,3 117,0

32

102,4 141,1 111,0 119,3 128,9 131,7 120,0

33

53,6 44,9 GO,5 47,6 47,8 04,0 43,5

i 34 Drehmoment der Unter- bezw. 
Oberwalze — 0,5 -M d ................... 26,8 22,45 33,25 23,8 23,9 32,3 21,75

; 35 Gesamtmoment der Unterwalze
M i=  0,35 iMu-i- 0,65 

\ / M„2 4 - (1 ,8 -  0 ,5 Md)* in mt 109,5 144,9 120,9 124,3 133,4 139,7 129,8
36 Widerstandsmoment d.

W  =

Unterwalze 
T.d3 .

m cm339. 58 189 5S 1S9 58 1S9 58 189 58 189 58 189 5S 189

37 Berechnete Spannung der U nter

walze kb =  in kg/qem 1SS 249 208 214 229 240 223

B c m e r k u a g e n :  Anfangsquersclinitt: 400 x  400 ram oben, 500 x  500 mm unten. Gewicht: 2450 kg. 
ł,532 in. Der Błock stand 1 Stunde 34 Minuten in  der Durchweichungsgrube. Gestochen wurden Stichnummer 1 
Kaliber, 17 im sechsten Kaliber. Gekantet wurde nach dem 2., 8., 12., 14. und 16. Stich.
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Zahlentafel 4.

8 9 10 U 12 13 14 15 IG 17 Summę

3,22
12,51

4,00
3,72

3,42
2,99

4,42
3,75

4,27
14,30

0,30
0,19

5,36
9,75

8,00
4,92

7,04
9,30

7,98 70,66 ' 
112,87

14,4
20,8
19,68
30,0

273x418
27

1141,14
97,86
2,753

16,4
14,0
16,80
29,6

37 4 x 2 7 7
44

1035,98
105,10

3,032

7,2 
20,8 
21,92 
38,8 

339 X 281 
35 

952,59 
83,39 
3,297

7,2
25,6
18,20
30,8

2 9 8 x 2 8 5
41

849,30
103,29

3,098

14,4
24,0
21,84
33,2

2 5 9 x 2 8 9
39

748,51
100,79
4,197

8,0
29,2
17,40
26,0

22 8 x 2 0 3
61

599,64
148,87

5,238

12,4
37.6 
25,08
37.6 

171x267
57

450,57
143,07

6,880

4,8
15.6 
20,00
27.6 

2 1 5 x 1 7 5
52 

376,25 1 
80,32 
8,348

13.6 
22,0 
25,64
33.6 

1 86x179
29

332,94
43,31
9,434

12.4
29.0 
25,48
33.0 

1 40x190
33

277.4 
55,54

11,323

183,53

1

24 808 28 951 25 284 34 055 37 272 62 481 74 940 55 260 36 155 52 396

174 230 119 435 123 478 128 084 135 275 131 191 140 484 75 959 61 370 33 629

50 076 71 280 71 820 77 809 82 109 129 918 139 196 109 472 92 483 128 147

251 236 203 120 159 851 180 845 187 071 174 193 227 401 107 082 95 558 46 851

60 6S0 104 472 94 948 104 168 112 997 170 144 224 632 156 973 138 631 182 485

311 916 307 592 254 799 285 013 300 068 344 237 452 093 264 055 234 189 229 336

224 306 190 715 195 298 205 893 217 384 261 109 279 680 185 431 153 853 161 776

32,2 35,1 35,1 34,8 37,5 35,5 47,4? 34,4 30,3 37,1

1 179
1 726
2 420
5 558

1 179
2 194 
2 364 
8 776

1 179
1 805
2 308 
6 173

1 179
1 824
2 108 
9 317

1 186
2 204
3 128 
9411

1 186 
2 48S 
2 768 

15 824

1 186
2 909
3 360 

15 592

1 179
2 202 
2 552

17 016

1 172
1 736
2 112

12 221

1 179 
1 601
1 892 

13 255

30 578 
164 
528 
272 
876

128,1

39 354 
140 
560 
200 
800

160,3

45 527 
183 
626 
266 
910

164,0

54 844 
152 
072 
232 

1 025

172,1

64 255 
182 
777 
293 

1 251

181,1

80 079 
145 
922 
277 

1 762

230,4

95 671 
209 

1 120 
426 

2 283

245,5

113 287 
167 

1 336 
231 

1 848

160,7

125 508 
214 

1 507 
250 

1 760

135,4

138 763 
212

1 692 
260

2 075

92,0

(  12 316
\  =  8,9 %
/ 18 789 
1= 13 ,5% !

124,0 154,3 158,0 166,1 175,1 223,9 239,0 154,5 129,2 88,0

132,4 166,6 170,3 178,4 187,4 237,1 252,2 167,2 141,9 96,2

56,S 87,6 53,0 05,8 66,3 96,5 77,1 72,9 42,5 40,7

28,4 43,8 26,5 32,9 33,15 48,25 3S,55 36,45 21,25 20,35

13S.7 178,1 174,5 184,6 193,4 246,9 258,4 175,3 145,2 100,6

58 1S9 60 292 60 292 60 292 60 292 81 542 81 542 91 274 91 274 110 433 |

238 296 290 306 321 303 317 192 159 96

Materiał: ThomasfluBeisen von 67 kg/qmm Festigkeit- Chemische Analyse: C =  0,350 % , P =  0,060% . A nfangslange: 
bis S im ersten Kaliber, 9 bis 12 im zweiten Kaliber, 13 und 14 im  dritten Kaliber, 15 und 16 im yierten

(Fortietzung- folgt.)
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D ie  A n o rd n u n g  d er S tauchkaliber fu r [ -P r o f i le .
Yon L. S c h  a  e f e r  in Peinc.

A  uf meine Ausfiihrungen in dieserZeitschrift* iiber 
die Anordnung der K aliber fOr [ -E is e n  und 

hochstegige T - Profile brachte D irektor T a  f e 1 eine 
au f anderer Basis beru hen de Bereclinung** iiber die

Abbildung 1.
«  m ittlere F lanschstłlrke. b =  Dlfferenz von K aliberbreite und 
F lanschen. e =  A bstand der S tegm itte T o n  der Schw erpunktsachse. 
<ł =  Stcgdurchm esscr de r unteren  Walze. dt — Stegdurchm esser d r r  
ob eren  W al/e . f — A bstand von Mlttc F lansch und Steg. i  =  Stegmafl.

vertikale Anordnung der Stauchkaliber fiir [ -  Eisen. 
H eine Bereclinung basierte auf Ausgleichung der Um- 
fangsgesehwindigkeiten, um in erster Linie den 
Streckenschlag zu vermeiden. Tafel raacht die Yerti- 
kallage von Kaliberbreite und Flansclidicke ab- 
hangig. Yergleicht m an nun  beide M ethoden, so

und b dic Differenz von K aliberbreite und doppelter 
Flansclidicke ist (vgl. Abbild. 1). Je  kleiner das MaB 
fiir die Kaliberbreite ausfallt und je groBer die mittlere 
Flanschstiirke ist, umso tiefer w ird die Walzlinie 
liegen, und  um gekehrt, je groBer die K aliberbreite, 
und je kleiner dic Flanschstarke ausfallt, um  so lioher 
wird die Walzlinie liegen. Je  unregelmaBiger ein 
Profil ist, desto groBer werden die Untcrschiede nach 
beiden Bercchnungen sein. Ich moclite hier bemerken, 
daB bei der Aufstellung meiner Norm nur die Profile 
des deutschen Normalprofilbuches in Frage kamen. 
W ie schon erw ahnt, beruht meine Bereclinung auf 
Ausgieich der Umfangsgeschwindigkeiten. Der 
Durchmesser der oberen Walze erhalt cin kleines Plus 
fiir den Oberdruck. Dieser soli sehr gering, a u f l/ ,  mni 
angenommen werden, also liegt die im aginare Linie
14 m m  iiber Stegm itte. Dic fraglichcn Stcgdurch- 
messer sind leicht zu bcrechnen. Is t der Durchmesser 
der Matrize d, so ist die Patrize d +  Y2. Zahlentafel 2 
zeigt neben Profilbezeichnung, A rt der WalzenstraBc 
und m ittleren Durchmesser, StegmaB, Abstand der 
Schwerpunktsachse von der Stegm itte, die Wal/.eu- 
durchm esser der Fertigkaliber im Steg sowie die 
Differenzen untereihander in Millimetcrn und pro-

Zahlentafel 1.

Profil
■ •

Mittlerer
Blockąuerachnltt

qcm

1. Oerust ll.Gerust III. Oerust IV. Oerust Stlch-
Summe

End-
ąuersebnitt | 

qcm

I  21 1332,5 
(3 6 ,5 x 3 6 ,5  cm)

8 Stiche 
Btockwaizo fiir 

J  21— 32

8 Stiehc 
I.V or\valzo fiir

J  21— 28

6 Stiche 
11. Vonvalzo 
fO r I 2 I —24

3 Stiche 
Fertigwalzo 

# 1 2 1

25 30,4

[  22 ” 0 Stiche  
I. Yorwalze fiir 

I  30— 32

4 Stiche 
Vonvft]7.e fiir 

[ 2 2

5 Stiche 
Fertigwalze 

ftir [2 2

23 37,4

ergibt sich, daB dic Ergebnisse, obwóhl die Bercch
nungen wesentlioh vonem ander verschieden sind, 
sich fast gleichkommen. Tafel berechnet die Lagc 
der im aginaren Linie folgcndcrmaBen: Die Strecke 
von M itte Steg bis M itte Flansch wird im Verha.lt- 
nis von 2a: b geteilt, worin a  m ittlere Flansclidicke

„Stahl und Eisen"  
„Stahl und Eisen" 

§

1000, 24. Marz, S. 425 u. f .  
1909, 19. Mai, S. 748.

!q_ 
t

-TBO-

zentual nach drei Methoden: 1. Lage der Walzlinie 
in der Schwerpunktsachse; 2. Lage der Walzlinie 
nach Tafel; 3. Lage der Walzlinie nach meinem Vor- 
schlag. Auch der Tafelschen M ethode ist hier nur 
cin halbes M illimeter Oberdruck zugrunde gelegt, 
und habe ich danach die Durchmesser ausgcwertet. 
B etrach te t m an nun in der Zahlentafel 2 die Zahlen- 
reihen un ter u und yergleicht dieselben m it den

%
§

- 7 2 7 - - 7 0 0 -

%

—

7 '
i-JW

! §

Abbildung 2. I)uo-Polier\valzo fiir [-E isen  X. P. 12, Ballenlange 800 mm, mittlercr Durchm. 565/505 mm.
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Angaben unter v , so ersicht man, 
daB die Differenzen, in Milli- 
m etem  und % ausgedriickt, im- 
merhin erheblich sind. W esent
lich geringer sind die Differenzen  
unter v  und w. D ie Unterschiede  
sind teilweise verschwiiidend ge- 
ring, nam entlich im  Yerhiiltnis 
bei den groBeren Durchmessern 
der schweren Profile. Wiirde 
Tafel nun m it einem  Oberdruck 
yon  nur G bis 10 m m  arbeiten, 
einem  Oberdruck, der fiir m ittlere 
und schwere Profile noch ais 
gering zu bezeichnen ist, so liegt 
die W alzlinie sogar noch hoher 
ais nach meiner Anordnung. D ie  
beiden Berechnungen ergeben so- 
m it fast gleiche R esultate und sind 
durchweg ais gleichwertig zu bc- 
zeichnen, w ie ja auch die Zahlen
tafel 2 ausweist. E in niiheres Ein- 
gehen auf die Ausfiihrungen von 
Dr. P  u p p e zu diesem Gegenstand* 
diirfte sich deshalb eriibrigen.

Je kleiner der W alzendurch- 
messer, desto geringer ist der 
Streckenschlag. 3Ian kann den- 
selben bei kleineren Profilen fast 
entfcrnen, wenn die Kuppeln  
und Spindeln stram m  aufgezogen 
werden. Man hort es jedoch an 
der Gangart der W alzen, daB 
die eine W alze ais Brcmse wirkt. 
.)e geringer die Differenz der 
U m fange ist, um so geringer wird 
auch die bremsende Wirkung 
sein, dic sich erst ganz verliert, 
wenn die Um fange gleich sind. 
Abgesehen von dem  erheblichen, 
durch das Abbremsen nutzlos 
verloren gegangenen Mehrauf- 
wand an K raft, konnen die durch 
das Brem sen dem W alzgut iiber- 
tragencn Spannungen es veran- 
lassen, daB bei stark spródem  
M ateriał die Flanschen des Pro- 
fils g la tt abreiBen.

Den wesentlichsten Yorteil 
einer Abandcrung nach den beiden  
letzten Yorschlagen erblieke ich 
in dem Um stande, daB sich die  
StraBenerzeugung erhoht. Hier- 
fur ein Beispiel aus der P rasis: 
D as dem [ -  Profil 22 im  Quer- 
schnitt ungefahr gleiche Profil ist 
der I  N .P. 21. Beide Profile wer
den auf ein- und derselben StraBe

eS
* „ S ta h l  u n d E i s e n "  1909 ,27 . O k t.,

S. 1G84.
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a

gewalzt und haben auch gleiche Blocke zum Anstich. 
Es sind die in Zahlentafel 1 angegebenen vier Geriiste 
vorhanden. Obwohl das J  - Profil 2 Stiche im  II. Ge
riist mehr, also liingere W alzdauer ha t, ist die Hochst- 
erzeugung bei diesem Profil um  80 bis 9 0 1 fiir die 
Schicht hoher ais bei dem [  - Profil 22. Dieser 
Erzeugungsausfall riih rt zum groBten Teil daher, 
daB, wie schon friiher erwiihnt, alle W alzarbeit in 
den Y orgerusten bei B enutzung der Stauchkaliber 
im Fertiggeriist ausgeschaltct w erden muB. Wird 
dieser U m stand durch eine U nachtsam keit des Per- 
sonals n icht beachtet, so g ib t es in der Regel Betriebs- 
storungen durch Kuppel- und Spindelbriiche; es 
konnen sogar durch die starken auftretenden Krafte 
St&nderbruche und M otordcfekte entstehen. H aup t
sachlich ist dieses bei schwercn Profilen der Fali. 
Fallen die so entstehenden Pausen fort, so wird sieli

Abbildung 4. Walzendurchmesser im  Fertigkaliber 
eines T -  Profils.

auch ein solch hoher Erzeugungsausfall vermeidcn 
lassen. Rechnet m an nun auch wirklich 1V2 bis 2 %  
an Abfallen m ehr ais bei I -P ro f i le n , so bringt das 
fiir die Schicht nu r einen Ausfall von 3 bis 5 1. Der 
groBere Abfall h a t in der Profilverscliiedenheit seine 
Erklarung.

D er zu erringende wirtschaftliche V orteil lieB 
es deshalb erw unscht erscheinen, die Yertikallage 
der Stauchkaliber zu iindern. Zunachst wurde ein 
dreikalibriges Polierduo einer m ittleren  GrobstraBe 
fiir das [  - Profil K P . 12 folgendermaBen eingerichtet: 
Das erste Kaliber wurde naeh Yorschlag Tafel, das 
zweite K aliber in seine Schwerpunktsachse und das 
d ritte  K aliber naeh meiner Anordnung gelegt (vgl. 
Abbild. 2). D ann wurde noch cin Trio fiir das Q - Profil 
N. P . 22 der schweren 850er StraBe derartig  ein
gerichtet, daB sam tliche Stauchkaliber bis auf das 
letzte Fertigkaliber in den Schwerpunktsachsen liegen. 
Das letzte Kaliber liegt naeh meinem Vorschlag (vgl. 
Abbild. 3). (Die W erte naeh Tafelscher Anordnung 
siehe Zahlentafel 2.)

Den ersten Versuch betrachte ich n u r ais Probe 
auf das Exem pcl. Die Entscheidung fallt an  der 
schweren 850er StraBe. Die W alzung durfte hier 
folgendermaBen ausfallen: D er Streekenschlag wird

cos

fo a
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bei den Kalibern, welche in der Schwerpunktsachse 
liegen, nicht aulgehoben, wohl im Yergleich zur 
friihercn W alzung verringcrt. Die Umfange haben 
noch zu groBe Differenzen. (Siehe Zahlentafel 2.) 
In den Kalibern nach der Anordnung von Tafel und 
mir wird der Streckenschlag sowie das Abbremsen 
verschwinden, vorausgesetzt daB bei der ersten 
Methode einem dem entsprechendcn Ueberdruck Kech- 
nung getragen wird. Zu empfehlen is t bei der ge- 
iinderten Kaliberlage ein etwas hoherer Stegdruck 
und ein geringeres R iickstauchen der Flanschen. 
Es diirfte deshalb angebracht sein, auch die Kalibrie- 
rung der [  - Profile un ter diesem Gesichtspunkt 
abzuandern. Den haufig vorgebrachtcn Einw and einer 
Bruchgefahr m ochte ich lediglich ais ein Vorurteil 
bezeiclinen. Die P ras is  lehrt, daB die schweren 
[-P ro file  22 bis 30 auch an einer 750er StraBe ge
walzt werden konnen, ohne daB abnorm e Walzen- 
briiche vorkanien. Die Differenz des m ittleren Walz- 
durchmessers be trag t 110 mm. Die Aufnahmc- 
faliigkeit der Walzen fiir V ertikaldruck wird eben in 
vielen Fallen unterschatzt. Dic meisten W alzenbruche 
lassen sich auf ein zu kaltes Stechen zuriickfuliren, 
vorausgesetzt daB das W alzenm aterial ein gutes ist 
und nicht zu sta rk  nachgedrehte Walzen einliegen. 
Ist es jedoch, fiir den auBersten Fali, n ich t geboten, 
die Kaliber tiefer zu legen, so ist es aus walztech- 
nischen und wirtschaftlichen Griindcn im m er noch 
besser, das fragliche Profil von dem W alzprogramm 
der StraBe zu streichen und es der n&chstgrSBeren 
anzugliedern. Die groBten Differenzen der Durch
messer bei verhaltnismaBig klcinem mittlerem W alzen- 
durchmesser weisen die hochstegigen X - Profile auf. 
Bei einem fiir eine m ittlcre GrobstraBe kalibrierten

T - Profil 100 x  100 x  11 m m  waren die Walzen- 
durchmesser im Fcrtigkaliber ungefahr nach den 
in Abbildung 4 angegebenen MaBen normiert.

E s is t bislang bei diesem Profil, tro tz  der hohen 
Differenz zwischen Deckel- und Stegspitzcndurch- 
messer, noch kein W alzenbruch vorgekommen, ob- 
wohl die W alzen schon mehrfach nachgedreht worden 
sind; ebenso h a t m an noch keine Schwierigkeiten 
m it den H unden gehabt, dereń A rbeit in diesem Fali 
doch wohl ais sehr ausgiebig bezeichnet werden muB. 
D er Stab lćiste sich stets gu t aus dem K aliber, ohne 
daB je ein Band gem acht wurde. Die Stu.be zeigten 
keinerlei Schonheitsfehlcr an der Stegspitze, sondern 
waren gleichmaBig g latt. Die Abfiille standen im 
norm alen V erhaltnis zu denen der anderen Profile. 
Die Differenzen der Durchmesser bei den hochstegigen 
T - Profilen untereinander werden bei den [  - Profilen 
bei weitem nicht erreicht; die [-W a lz e n  werden 
nicht anniihernd so geschwficht wie die X - Walzen.

Im  groBen und ganzen glaube ich m it diesen 
Ausfuhningen naehgewiesen zu haben, daB meine 
Darlegungen im yergangenen Jah re  richtig waren. 
Das bislang iiber „die Anordnung der Profile fiir 
[  - Eisen und fiir hochstegiges T * E isen" veri)ffent- 
lichte M ateriał sowie die yerschiedenen Zuschriften 
von Fachleuten zeigen, daB die Frage vom walz- 
technischcn wie vom wirtschaftlichen S tandpunkt 
von Bedeutung ist.

An dieser Stelle m ochte ich nicht vcrfehlen, H errn 
D irektor T a f e l  fiir die m ir gem achten Angaben 
nochmals meinen verbindlichsten D ank auszu- 
sprechen. Sehr von Interesse ware es, auch fenier 
von Fachleuten iiber die Ergebnisse der anderweitig 
angestellten Yersuche zu horen.

U e b e r K oksofenste inzerstórungen  und dereń U rsachen.
Yon F. S e h r e i b e r  in W aldenburg (Schlesien).

I j a s  zur Auskleidung von Yerkokungskammern 
Yerwendung findende feuerfeste Steinm aterial 

muB infolge der oft betrachtlichen chemischen und 
physikalischen Einfliisse, welchen es im Betriebe 
ausgesetzt ist, holie W iderstandsfahigkcit zeigen, 
zumal da die heutige Koksofentechnik bestreb t ist, die 
Leistungsfahigkeit der Oefen dauernd zu erhohen. 
Zur Herstellung der Kammern wird entw eder saures 
Materiał m it 8 0 %  Kieselsiiure und dariiber vęr- 
wendet, oder aber m an benutzt ein M ateriał aus 
tonigem G rundbestandteil m it etw a 20 bis 4 0 %  
Tonerde. Letzteres findet vorwiegend im  Osten 
Deutschlands Anwendung, w ahrend im W csten 
hauptsiichlich saures .Materiał yertre ten  ist.

Neben gewolinlicher Sehmelzung kommen von 
den physikalischen Yorgangen yornelimłich Aus- 
delinung und Zusammenziehung in Frage, die beim 
StoBen und Besetzen der Ofenkammern infolge 
starken Temperaturwechsels eintreten, w ahrend sich 
die chemischen Yorgange dureh Aufnahme und Be- 
ruhrung solcher Kórper geltend machen, welche das 

X M II.,„

Gefiige des Steinm aterials lockern oder m it dem- 
selben Yerbindungen von niedrigerem Sclimelz- 
p u n k t eingelien.

Yon diesen Korpern sind in erster Linie die Na- 
trium salze zu nennen, welche in Form  von Chloriden, 
Sulfaten, K arbonaten usw. in der Kohle und, im 
ausgelaugten Zustande, im  Kohlcnwaschwasser vor- 
handen sind und in letzterem  Falle m it dem Fcuch- 
tigkeitsgehalt der Kohlen in die Ofenkammer gc- 
langcn. H ier erfahren die Salze bei steigender Tem
pera tu r eine Spaltung in Siiure und H ydrosyd. Die 
Sauren gehen an das Ammoniak, die Schwefelsaure 
infolge Reduktion ais Sulfit, und finden sich ais 
gebundenes Ammoniak im Gaswasser wieder. Die 
bei weiter steigender Tem peratur dampffórmig 
w erdenden H ydroxvde werden, soweit sie m it dem 
Steinm aterial in Beriihrung kommen, von diesem 
aufgenommen un ter Bildung einer Natrium silikat- 
verbindung, die zunachst die AuBenschicht des 
Steines in eine helle, fein gesinterte, teilweise glasur- 
artige jMasse venvandelt. Diese Schicht ist gegen
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Tcmperaturwechsel n ich t m ehr so widerstandsfahig 
und erhalt an der Oberflache feine Risse oder Sprtinge. 
D urch diese Sprilnge dringen die Salze weiter ein 
und bilden, wenn die Tem peratur hoch genug ist, 
starkere gesinterte Schichten, die dann infolge der 
verschiedenartigen Ausdehnung dieser und der ge- 
sunden Steinschicht von einer Anzahl (Juerrisscn 
durchsetzt wird (siehe Abb. 1), welche das Gefiige 
dieser Masse lockern, so daB dieselbe abb la tte rt oder 
ausbrockelt und m it der Zeit das charakteristische 
Gebilde der Abb. 2 zeigt.

Bei sehr hohen Tem peraturen, durch eventuelle 
Ueberhitzung der Kammern, kann es weiter vor- 
komm en, daB das M ateriał abschmilzt. Einen der
artigen Fali zeigt Abb. 3 in dem unteren Teile einer

Wirkung der Natriumsalze.

Anfangsstadium. Fortgeschrittcne Zerstorung.

Abbildung 1. Abbildung 2.

drei Jah re  im Betriebe gewesenen O tto-IIoffm ann- 
Kammer. E in Teil dieser abgeschmolzenen Masse 
sowie der ausgebrockelten Schicht in Abb. 1 sind 
m it dem gesunden Stein un tersuch t worden und 
zeigen folgende Ergebnisse (s. Zahlentafel 1):

Zahlentafel 1.

auge-
fre*3ene
Schicht

%

gesunder
Stein

%

abgeschmol-
zene

Scbicht
%

S i0 2 ........................... 57,70 01,29 55,42
A l j O , ...................... 34,03 34,77 30,43

1 ....................... 1,85 1,81 2 12
C a O ........................... 0,43 0,20 0,34
M gO ........................... 0,15 0,17 0,18
Alkali ais I \ , 0  . . 4,03 1 22 5,03
S O , ................... 0,24 0,23 0,19
Gliihverlust . . . 0,31 0,25 0,29
Schmelzpunkt Seger

kegel Nr. . . . 27 33 22

Es ist bei den zerstorten Massen gegeniiber dem 
gesunden Teil des Steines iiberall eine deutliche An- 
reicherung der Alkalisalze zu beobachten. Das Wasser

der in den zerstorten Kammern m it etw a 12%  
Feuchtigkeit besetzten Kohlen enthielt folgende in 
Wasser loslichen Salze:

In  1 Liter:
Na Cl =  0,1919 g  
N a, SO, 1,23(54 g 
Mg SO, = 0,4732 g
Ca S 0 4 =  0,2837 g
Ca(COjH)a =  0,4227 g

Die angreifenden Natronsalze betragen hiernach 
1,4283 g in 1 Liter. Diese Mengen geniigen, um bei 
heiBgehenden Oefen derartige Zerstorungen hervor- 
zurufen, daB die W andę alle drei Jah re  erneuert 
werden miissen. Ich komme hierauf an anderer 
Stelle noch naher zuriick.

Is t der Gehalt an Natronsalzen im Wasser der 
besetzten Kokskolile geringer, so ha t sich gezeigt, 
daB das Steinm aterial weniger angegriffen wird und 
die H altbarkcit der Kammern eine entsprechend 
groBere ist. Dies ist auf einer anderen Anlage im 
niederschlesischen Revier der Fali, wo das in der 
Kokskolile befindliche Wasser folgende chemische 
Zusammensetzung hat:

In  1 L ite r :

N a Cl =  0,0292 g
N a, SO, =  0,2795 g
-Mg SO, =  0,2002 g
Ca SO, =  0,3884 g
Ca (CO, H)j =  0,2457 g

Die Oefen dieser Anlage sind Ottosche Regene- 
rativ-Oefen und mussen infolge der schwerbackenden 
Kohle sehr heiB gehen. Die D urchschnittstem peratur 
betrag t etw a 1300° C. Trotzdem haben dic AVande 
dieser Kammern nach je tz t fiinfjahriger Betriebs- 
zeit keine erheblichen Anfressungen gezeigt. Von 
einigen W anden, die infolge Durchbiegung erneuert 
werden muBten, ist ein angefressener Stein unter
sucht worden. Die Untersuchung des Original- 
steines und des angegriffenen Steines ergab folgende 
Zahlen (s. Zahlentafel 2):

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

Orlcrln ni
angefressener Stein

11 Ul-

Stein

-  \

gesunder
Teil

___% ___

anęe-
griffener

Teil
%

Si 0 2 ....................... 58,52 58,07 50,03
Alj O j ....................... 37,00 37,07 37,82
^ 0 3 .......................... 1,95 2,57 1,93
Ca 0  ....................... 0,10 0,34 0,39
M g O ...................... 0,17 0,15 0,19
K2 0 ....................... 1,13 1,10 2,80
S O , ................... 0,22 0,23 0,40
Glilliverlust . . . 0,25 0,47 0,38
Schraelzpunkt Seger

kegel Nr. . . . 35 35 31

Man sieht aus der Untersuchung, daB bei diesen 
Steinen die Natriumsalze nach flint Jahren noch keine 
erhebliche Anreieherung erfahren haben, wenigstens 
nicht in dem MaBe, wie bei den schon nach drei- 
jahrigem Betriebe stark  angefressenen und ausge- 
bauten Steinen der vorhin erwahnten Otto-Hoffmann- 
Kammer. Das liegt in diesem Falle lediglich an dem
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besseren W asser, welches in 1 L iter nur 0,3087 g 
scliadliche Natriumsalze enthielt.

Eine weit weniger in Erscheinung tretende Ur- 
sachc der Koksofensteinzerstorungen ist die durch 
pyrogene Zersetzung der Kohlenwasserstoffe in den 
Stcinen stattfindende molekulare Ablagerung von 
Kohlenstoff, der die Wi- 
derstandsfiihigkeit des 
Steines durch allmah- 
liche Auflockerung des 
Gefuges herabsetzen und 
schlieBlich zur Zersto- 
rung des Steines ftlhren 
kann. Derartige Ablage- 
rungen habe ich vor- 
wiegend bei saurem  Ma- 
terial wahrgenommen, 
wahrscheinlich aus dem 
Grunde, weil infolge 
des im Feuer eintreten- 
den Wachsens der Kiesel
saure der Stein volum i- 
noser und lockerer und 
die Diffusion der Gase 
auf diese Weise erleich- 
tert wird.

Eine eigentumliche A b
lagerung von Kohlen
stoff zeigte sich bei einem 
Kammerstein einer west
falischen Anlage. Die Ab
lagerung zeichnete sich 
durch eine vollkommen
symmetrische, scharf bcgrenzte, etw a 20 mm starkę 
ąchwarze Schicht aus, welche in  gleichmiiBiger 
Starkę den ganzen Stein durchzog (s. Abb. 4). Die 
cinzeln untersuchten Schichten dieses Steines zeigten 
folgende Zusamm ensetzung (s. Zahlentafel 3):

daraus den G ehalt an N atrium  berechnct. Dieses 
gibt natiirlich kein richtiges Bild, wenn, wie beispiels- 
weise bei bereits genannten Kohlenwaschwassern, das 
N atrium  auch noch an  andere Sauren, wie Schwcfel- 
silure, gebunden ist. Um einen richtigen A nhalt 
iiber die wirklichen Mengen der in W asser vorhandc-

Abbildung 3. UngleichmaBig beheizto Kammer.

nen loslichen Salze zu erhalten, wird m an diese 
zweckmaBig durch E indam pfen und entsprechende 
w eitere U ntersuchung feststellen mussen. ln  dem 
W aschwasscr findet sieli auBerdem nur ein Teil der 
loslichen Salze, w ahrend ein anderer Teil in der

obere 
Schicht 
<40 mm

%

schwarze 
Schicht 
20 mm

%

uutere 
ftchwach 

ang-efressene 
Schicht 
15 mm 

%

Si 0 , ....................... 83,77 80,00 83,35
A12 0 3 ....................... 12,69 11,08 12,73
Fe2 0 3 ................ 1,16 0,67 1,15
Ca 0 ........................... 0,24 0,23 0,23
%  0 ................ 0,42 0,29 0,32
Kj 0 ................ 1,56 1,58 2,01
C ................................ 0,26 6,15 0,21

Wie die Untersuchung ergab, liegt in der M itte 
des Steines eine durch pyrogene Zersetzung hervor- 
gerufene starkę Kohlenstoffanreicherung vor, wah
rend die der Kammer- und Heizwand zugekehrten 
Seiten fast frei von Kohlenstoff sind.

Beziiglich der Alkalibestimmung im Kolilen- 
waschwasser moehte ich hier kurz erwahnen, daB 
man bei der Priifung auf N atrium  sich vielfach noch 
auf die T itration m it S ilbernitrat bescliriinkt, indem 
man auf diese Weise den ChJorgehalt bestim m t und

Abbildung 4. GleichmaBig begrenzto Kohlen- 
stoffablagerung in einem Kammerstein, herror- 
gerufen durch diffundierte, pyrogen zersctzte 

Kohlenwasserstoffe.

Kolilensubstanz verbleibt und durch weiteres Aus- 
ziehen der gepulverten Substanz m it W asser be
stim m t werden kann.

Die vorliin schon kurz erw ahnten W andstein- 
zerstorungen in Abb. 3 stam m en aus einer Yer- 
kokungskam m er des Otto-Hoffmann-Systems. Die 
W andę dieser Kammern miissen infolge der starken 
Anfressungen alle drei Jah re  erneuert werden. Die 
Zerstorungen tre ten , wie auch aus der Abbildung 
hervorgeht, hauptsachlich in dem vorderen und 
hinteren Teil der Ofenkammer auf und zwar in einer
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Lilnge von etw a 3 ni von der Ofentttr aus, wiihrend 
die M itte der Ofcnkainmer nur gcrińge unerhebliche 
Anfressungen zeigt. Diese unglcichmąfiige Zer- 
stOrung h a t ihren Grund darin, daB die Warmc- 
inengen bei dem O tto-lloffinann-System  ungleich- 
miiBig auf dic Ofenwand verteilt sind. Das gesamte

Abbildung 5. 

Temperaturbild einer Hoffmann - Kammer.

zur Beheizung der Ofcnkainmer dicncnde Gas ver- 
b rennt bei diesem System an der Anfangssłelle der 
K am m er aus einem horizontal eingefiilirten Diiseu- 
rolir und zwar abwechselnd einmal auf der vorderen 
und hinteren Seite der Ofcnkainmer. Es werden 
also diese Stcllen naturgomiiB am  heiBesten gehen, 
wiihrend nach der Mitte zu, wie aus Abb. 5 ersichtlich,

dic Tem peratur abnim m t. Dic nachteiligcn Eigen- 
schaften dieser cinscitigen Beheizung treten besonders 
gegen SchluB der Garung in Krschcinung, wenn 
die vordcrcn und hinteren Partien  des Kokskuchens 
bereits gar sind und zur Ausgarung des m ittleren 
Teils die gleichen Warmemengen w eiter zugefiihrt 
werden miissen. W ahrend die T em peratur in dem 
vorderen und hinteren Teil der Ofcnkainmer im 
Mittel gegen 1200 bis 13000 C betriigt, h a t der m itt
lere Teil n u r etw a 900 bis 1000“ C.

Aus Yorstehendem ergibt sich, daB zur Bildung 
der Anfressungen cinc gewisse Tem peratur erforder

lich ist, bei der, mit anderenW ortcn, der Erweichungs- 
bezw. Schmelzpunkt der Natrium silikatverbindung 
erreicht wird. B leibt m an un ter dieser Temperatur, 
so kann die Zerstiirung der Kammer verringcrt und 
ihre Lebensdauer erhóht werden.

Dies zeigt eine Ofenwand eines anderen Systems 
(Koppcrs) auf Abb. 0. Die hier abgebildetc Kammer 
muBte wegen Durehbiegung einer W and nach ‘d1/ ,  jilh- 
riger Betriebszcit stillgclcgt w erden; eine durch- 
gehende B eparatur der Ofenwiinde h a t sieli erst nach 
sechsjiihrigem Betriebe erforderlich gem acht. Dic 
W tode sind aus demselben Steinm atcrial wic das 
der Hoffmann-Óefćn. Die in der A bbildung siclit- 
baren Anfressungen sind unerheblicli, dagegen liaben 
sich dic Steine im Feuer gezogen. E ine derartigc 
Defprmation in etwas starkerem  MaBc ist aus Abb. 7 
ersichtlich. Die m ittlere H eiztem peratur bei diesem 
Ofensystem betragt gegen 1050° C. Die W tone- 
mengen werden bei diesem System auf der ganzen 
Langsseitc der Kammer durch iiO Diiscn gleichmaBig 
verteilt. Durch diese gleichmaBigc Yertcilung der 
Warmemengen und dic dadurch vorgebcugte Miig- 

lichkcit einer einseitigen 
Uęberhitzung ist die l.e- 
bensdauer der Ofenkam- 
mer gegeniiber dem Hoff
m an n -S y stem  um fast 
das Dopjielte erlićiht wor
den. Dies ist ein erheb- 
liehcr Yorteil, wenn man 
auBerdem noch berilck- 
sichtigt, daB dic Leistung 
dieser Kam m er fiir 1 Ofen 
und Tag auBerdem eine 
20%  holicre gewesen ist.

K o p p e r s , der sich 
ebenfalls m it dcrLebens- 
frage der Koksofensteine 
eingehend beschiiftigt, 
h a t gefunden, daB dic 
Asche der Kohle einen 
groBen EinfluB auf die 
Einwirkungen der Salze 
ausiiben kann. Is t die 
Asche basischer Natur, 
so kann sie die Basen 
der Salze n icht attf-
nelimen. Is t sie aber

sauer, so daB also freic, bindungsfahige Kieselsaure 
vorhanden ist, so werden die Alkalicn und Krd-
alkalien von der Kieselsaure aufgcnornmen und
treten  n ich t in Erschcinung. Koppcrs will gegen die 
zerstorenden Einfliisse der Alkalicn eine Abhilfe 
darin finden, daB man in irgend einer Form der Kohle 
vor der Verkokung Kieselsaure in guter Mischung 
zusetzt oder gceignetc Kohlensortcn mischt. H at z. B. 
die Asche einer Kohle folgende Zusammensetzung:

Al, Os =  24,83 % Mg O =  1,31 %
Fe, O , =  26,93 % K , O - 4,80%
Ca O 0 , 7 1 % Si O,  =35, 42%

Abbildung (i. GleiehmiiBig beheizto Kammer.
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so wigden aioalkalischen Bestandteile 43,31 %  Kiesel
siiure zur Binduhg brauehen. Die hierbei zur Borcch- 
nung gezogenen Silikate entsprechen den Verbin- 
dungen: A l, 0 3+ 3  Si 0 2; 2 F e , Oa+ 3  Si O ,; 2 Ca 0 +  
S iO ,; Mg 0 + Si O ,; 2 K , 0 + S i 0 , .  Es fohlen in 
diesem Falle som it zur v811igen B indung 43,31 — 35,42 
=  7,89% Kieselsiiure, die auf Kohle m it 0 %  Asche 
bezogen einen Zusatz von 0 ,47%  Kieselsiiure zur 
Kohle notwendig maehen wurden. Um sicher zu 
gelien, daB alle Basen gcbunden werden, empfiehlt 
es sich, Kieselsiiure im UcberschuB zuzusetzen.

Die Kopperssche Anregung en thalt vicl Beachtens- 
wertes, und es lieBen sich derartigc Zusiitze oder 
Mischungen eventuell bei solchen Anlagen anwenden, 
welche ihren K oks selbst verbrauchen oder aber 
einen solch niedrigen naturlichcn Aschengehalt in 
der Kohle besitzen, daB ein 
1 oder 2 %  hSherer Aschen- 
gelialt keine Kolie spielt.
Dagegen wird die Durch- 
fiihrung schwicriger bei 
solchen Anlagen sein, wel- 
eiie zur Verminderung des 
Ascliengehalt.es in der Roh- 
kolilc schon crheblichc Auf- 
bereitungskosten aufwenden 
und auf jeglichc Erhohung 
des Ascliengchaltes zur Yer- 
meidung einer niedrigeren 
Bewertung beim Yerkauf des 
Koks Rilcksicht nehmen 
miissen.

Was die Beschaffcnheit 
des Stejnm atcrials hinsicht- 
lich seiner Angreifbarkeit 
anbclangt, so habe ich 
durch jahrelange Yersuche 
mit M ateriał von verscliie- 
denen Firmen feststellen konnen, daB die Widcr- 
standsfahigkeit der Steine gegen dio sehadliehen 
hinflusse der Alkalien m it steigendem Tonerdc- 
gchalt zunimint.

Dies mag, abgesehen von dem weniger sauren 
Charakter, vorwiegend seinen Grund darin haben, 
daB das tonerdereichere M ateriał meist fester ist 
und im Feuer infolge des geringeren W achsens 
seiri fest.es Gefiige wenig iindert, som it das Eindringen 
der Sal ze ersehwert. Es liat sich ferner gezeigt, daB 
der zur Hebung des Schwindens beigefiigte (Juarzit 
bei einer KorngroGe Ober 3 inni stiirkere Anfressungen 
der Steine ergeben h a t ais bei solchen Steinen, 
welche eine KorngrOBe unter 3 m m  hatten . Dies 
liegt, wie schon oben angedeutet, daran, daB durch 
das Wachsen der Q uarzitkorner die umliegende 
Masse gesprengt bezw. gelockert w ird, und zwar in 
um so hoherem MaBe, je groBer diese Kornung ist. 
Die gelockerten Masscn bieten dann dem Alkali 
eine groBere AngriifsOSohe und erhohen die Mog- 
liehkeit eines schnelleren Eindringens. Die Zusanimen- 
setzung eines derartigeń M aterials ist aus der A na

lyse III der in Zahlentafel 4 vcrzcichneten, prak- 
tiseh aiiiprobierten Stcinmassen zu ersehen:

Z a h l e n  t a f o 1 4.

l
%

u
%

111
%

IV

%

V

%

V I

%

Si 0 , ............ 75,18 73,72 01,08 61,29 65,51 55,92
Al2 Oa ...... 21,59 21,87 34,90 34,77 29,71 41,34
ł ' e2 ^ 3 ............ 1.75 1,05 1.80 1.81 1,76 0,11
Ca O ............ 0.50 0,34 0,35 0,20 0,45 0,08
M gO ......... 0,16 0,53 0,22 0,17 0,45 0,83
S 0 3 .............. 0,23 0,26 0,23 0,61 0,17
K , 0 ........ 0,14 1,17 1,05 1,22 1,33 1,93
Głtlhvcrluat 0,38 0,49 0,28 0,25 0,18 0,34

W enn m an die Analyse des M aterials I I I  m it den 
Angaben Uber das M ateriał IV vcrgleicht, so er

geben sich fast keine nennenswerten Untersehiede 
in der cbemischen Zusammensetzung. Trotzdem 
hat das Materiał III infolge seiner groBeren Quarz- 
kornung eine etw a 2 0 %  geringere Lebensdauer 
gehabt ais M ateriał IV m it KorngroBe un ter 3 mm.

W enn ich meinc Yersuchsergebnisse kurz zusam- 
menfasse, so haben sich gegen die alkalischen Ein- 
fliissc diejenigen Steine am wide.rstandsfiihigsten 
gezeigt, welche das diehteste Gefiige hatten . Fiir die 
Yerkokungskammern verwendc ich daher n u r noch 
gestam pfte Steine, womit ich eine etwa 3 0 %  liiihcre 
Lebensdauer der K am m er erzielt liabe. Die ersten 
Oefen aus uńgestampftem M ateriał, dessen Zusammen
setzung in Zahlentafel 4 u n te r 1 angegeben ist, zeigte 
naeh kaum  zweijahriger Betricbszeit in den Iłoffm ann- 
schen Kammern derartigc Zersturungen, daB sic durch 
neues Materiał ersetzt werden muBten. Die Analyse 
eines derartigeń abgesehmolzenen M aterials ergab:

Si O, =  69,12% Mg O =  0,27%
A l, O, • 21 ,47%  K , O =  5 ,55%
F e, O, 1 , 81% GlOhvcrlust 1,22%
Ca O =  0,56 %

Abbildung 7. Im Feuer gezogene Kammer^teine.
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Man sieht aus der Analyse, welch groBe Menge 
Alkali in der verhaltnisiniiBig kurzeń Zeit von den 
Steinen aufgenommen worden ist. Auch dic Zahl 
fiir den G luhyerlust, der hier zum groBten Teil aus 
abgescliiedenem Kohlenstoff bestand, ist infolge 
des lockeren Gefiiges lioher ais bei dem tonerde- 
reicheren gestam pftcn ATat crial. Stein V I der Zahlen
tafel 4 m it 41 ,37%  Tonerde ist aus bestem west- 
bohmischem Kaolin hergestellt. Bei diesem Materiał 
is t der Versuch gem aeht worden, durch kiinstlichen 
Zusatz von Alkali den Stein im m un zu machen. 
Der Stein w ar g rstam pft und zeigte ein derartig 

'festes Gefiige, daB er m it dem Werkzeug kaum  be- 
arbeite t werden konnte. Dieser Stein ha t den che- 
mischen Einflussen der Natriumsalze am besten wider- 
stańden ; jedenfalls waren die Anfressungen nicht 
in dem Ma Be vorhandcn, wie bei den anderen. D a
gegen war die Schwindung und die Deformation

dieses Materials infolge des hohen Tonerdegehaltes 
und des feinen Gefiiges so erheblich, daB die Wandę 
nach 3y 2 Jahren erneuert werden muBten. Man 
sieht hieraus, daB die Hohe des Tonerdegehaltes 
und die Feinheit des Gefiiges auch ihre Grenzen 
haben, wenn m an den fur den Betrieb notwendigen 
anderen physikalischen Eigenschaften der Steine 
gcrecht werden will. G ut bewiihrt h a t sich Materiał 
IV  und V m it einer Q uarzkom ung von 2 bis 3 mm 
und zwar um so besser, je fester diese Masse gepreBt 
und je schiirfer sie gebrannt war. W enn m an weiter 
Sorge triigt, daB die Beheizung der Ofenkammer 
eine gleichmaBigc ist und zu hohe Temperaturen 
bezw. Ueberhitzungen der Kammern so weit ais 
móglich vermieden werden, so konnen dic zerstorenden 
Einfltisse rorliandener N atriumsalze, wenn auch nicht 
vollkommen beseitigt, so doch erheblich eingcsclminkt 
werden.

Z u s ch riften  an die R edaktion .
(FDr dic unter dieser Rubrik erschełnenden Arlikel libernimmt die Redaktion keine Ver*ntwortun£.)

Titerstellung von Kaliumpermanganatlosungen zur Eisentitration nach Reinhardt.

Der in Heft 10, 0. Marz, S. 411 diesor Zeit- 
schriit erschieneno Bencht der C b o m  i k e r  - 
k o m m i s s i o n  d e s  V e r o i n s  d c u t s c h o r  
E i s o n h i i t t e n l o u t e ,  welcher sich auch mit 
dem von mir ais Urtitersubstanz empfohlenen 
Eisenoxyd beschiiftigt, gibt mir zu folgenden Be- 
merkungen AnlaB:

Die Kommission hat bei Benutzung des nach 
meinen Angaben dargestellten Eisenoxydes groBere 
Schwankungen beobachtet ols bei anderen, zum 
Vergleich herangezogenen Priiparaten. Das Eisen- 
oxyd wurde dem Bericht zufolge von fiinf Ano- 
lytikern getrennt hergestellt und untersucht. 
Von diesen erzielten drei (II, III und IV) eine 
gute Uebereinstimmung in den gefundenon Eisen- 
gehalten; die hochst© Differenz betrug nur 0,1 % * 
gegeniiber 0,09 % boi dem iiber das Oxalab her- 
gesteliten Eisenoxyd. Die Werte sind jedoch 
samtlioh etwas lioher ols der theoretische Gehalt; 
die groCte Abweieliung von diesem betriigt 0,20 %. 
Der vierte Analytiker (VI) findet eino Abweichung 
von 0,11 % in entgegengesetztem Sinne, wodurch 
dio Gesamtdifferenz auf 0,31 % steigt; der fiinf te 
endlich (VII) erhielt einen so stark abweichenden 
Wert (—0,48 %), daB hier offenbar ein erheb- 
licher Fehler in der Darstellungsweise angenommen 
werden muB. Sieht mon von dieser verungliickten 
Darstellung ab, so zeigen dio iibrigen Ergebnisse 
eino leidlicho Uebereinstimmung, besonders wenn 
man in Betracht zieht, daB das allen Analytikem  
fertig gelieferte Eisenoxyd Kahlbaum Differenzen

* Der Eisengehalt des Eisenoxyds ergibt sich aus 
den neuen, von der Kommission selbst angefuhrten 
Atomgewichten zu 69,94 %, wahrend dio Kommission 
90,95 % angibt.

bis zu 0,19 % ergeben hat, sowio daB dor unter VI 
angefiilirto Analytiker aucli bei dem von Kahl
baum stammenden Eisenoxyd den niedrigsten 
Wert fand und um 0,11 % unter dem Mittel der 
iibrigen acht Kommissionsmitglieder blieb. Er
hoht man den von VI fiir mein Eisenoxyd gefun- 
denen Wert um jenen Betrag, so erhalt man genau 
den theoretischen Gehalt, und dio Gesamtdiffe
renz schrumpft auf 0,2 % zusammen.

Ueber die Ursaehen der Differenzen in den 
einzelnen Fallen lassen sich naturlich nur Ver- 
mutungen auBorn; die etwas zu hohen Werte von II 
bis IV konnen vielleicht in zu starkom Erhitzen des 
Praparates ihre Ursache haben, wodurch etwas 
Oxyduloxyd gebildet worden sein mag. Bei ge- 
nauer Beachtung aller meiner Angaben ist das 
Praparat durchaus gleichmiiBig, wie mir hiiufigo 
Vergleicho der Produkte verschiedoner Darstel- 
lungen mit Natriumoxalat gezeigt haben. Richtig 
ist allerdings, daB etwas Phosphorsiiure von der 
iitherischen Losung aufgenommen wird, was mir 
dnmals nicht bekannt war. Ich muB dahor, meino 
friiheren Angaben ergiinzend, der Kommission 
darin beistimmen, daB es zur Vermeidung einer 
weiteren Reinigung erforderlich ist, von einer 
móglichst phosphorarmen Eisensorto auszugehen; 
andemfalls konnte man die Phosphorsiiure auch 
durch partielle Fallung der Eisenlosung mit Am
moniak beseitigen, da sie in diesem Falle, wie be
kannt, volistiindig in den Niederschlag iibergeht.

Eine Bestimmung der Phospliorsauro in 3 g 
des von mir benutzten, wie bisher immer aus 
phosphorarmem Ausgangsmaterial dargestellten 
Eisenoxyds ergab einen Gehalt von 0,02 % 
Phosphorsiiure, welcher praktisch bedeutungs-
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los erscheint, da seine Wirkung weniger nls ~ c c m  

meiner Permanganatlósung betragen wiirde.
Einen Platingehalfc habe ich friiher in dem 

Eisenoxyd nicht beobachten konnen. Obwobl 
ich selbst dio Moglichkeit dieser Verunreinigung 
in Betracht zog, konnto ieh beim Reduzieron mit 
Zinncliloriir dio sehr empfindliehe Platinreaktion 
nicht wahrnchmen. Erst neuerdings zeigte ein 
Priiparat nicht wahrend des Roduziorens, sondern 
erst wahrend des Abkiihlcns eine schwaehe, 
golblicho Farbnng. Meine sonstigen Erfahrungon 
lehren mich aber, daB Spuren, welche sich nicht 
beim Reduzieren mit Zinncliloriir durch eine 
briiunliche Furbung rings um die letzten einfallen- 
den Tropfen verratcn, keino bemerkbare Wirkung 
ausiiben konnen. DaB eino solche boi mcinen eigo- 
nen Priiparaten nicht yorhanden war, geht auch 
aus der wiederholt festgestellten Uebereinstim- 
niung derselben mit kleineren Mengen Eison- 
oxyd hervor, welche durch Eallung mit Ammoniak 
gewonnen wurden. Zur sicheren Vermeidung des 
Fehlers lieBe sich viellcicht eine Schale aus Quarz- 
glas verwenden. Eine Bestimmung dos Platin- 
gehaltes in 5 g des erwiihnton Eisenoxydes mit 
schwacher Platinreaktion durch Ausfallung mit 
Schwofelwasserstoff aus der heiBen, mit Natrium- 
hypophosphit reduzierten Losung ergab den 
minimalen Betrag von ' / ,  mg =  0,01 % Platin. 
Es ist ausgesehlossen, daB dio kleino Menge von 
0,1 mg, welche bei Yerwendung von 1 g des 
Priiparates bei der Titerstellung zugegen ist, 
irgend eine Wirkung ausiibt. In der Tat kann von 
einem merklichen EinfluB auch bei den Yersuchen 
der Kommission nicht die Rede sein, da das Platin 
in schwefelsaurer Losung nicht stort, in salz- 
saurer aber einen Mehrverbraueh, also eino Er- 
niedrigung des Titers, verursacht; dio mit dem an- 
geblich platinhaltigen Eisenoxyd unter Zugrundo- 
legung des in schwefelsaurer Losung bestimmten 
Eisengehaltes ermittelten Titer zeigen aber stimt- 
lich gegeniiber den mit metallischem Eisen be
stimmten Titorn kleine Abweichungen nacli o b e n  
hin, so daB auch hier eine schiidliche Wirkung des 
Platins nicht im geringston zu erkennen ist.

Gleiehwohl aber halto ich es ebenfalls fiir 
wunsehenswert, auch dio in meinem Eisenoxyd 
noch moglichen Spuren von Yerunroinigungen 
auszuschlieflcn. Schon vorher war ich bestrebt, 
die Darstellung noch zu vereinfachen, um so dio 
Einfiibrung des Priiparates in die Praxia zu er- 
leiehtem, da bei meiner bisherigon Darstellungs- 
weiso die vollige Entfemung der Salpetersaure 
durch vorsichtiges Gliihen zur Gewichtskonstanz 
nach wiederholtem Mengen mit Ammonkarbonat 
etwas Geduld erfordert. Bei diesen Versuchen zur 
Vereinfaehung der Darstellung fand ich nun zwei 
Wege, von welchen der eine, bei einigen Ab
weichungen in der Ausfiihrung, grundsatzlich mit 
dem jetzt von K i n d e r  angegebenen iiberoin-

stimmt. Nachdem ich in meinor Abhandlung 
gezeigt hatte, daB durch Oxalatfallung allein kein 
reines Produkt zu erzielen ist, lag es nahe, dies 
Yerfahren auf eino durch Aethcrausschiittelung 
gereinigte Eisenlosung anzuwenden. Das so er- 
lialtono Produkt kann nunmehr ais vollig rein be- 
trachtet werden, da dio geringo, in den Aother iiber- 
gegangeno Mongo Phosphorsaure durch die Oxalat- 
fiillung ausgesehaltot wird.

Bei dem zweiten Yerfahren wird die Aus- 
schiittelung mit Aother ganz vermieden. Aus dom 
leicht rein zu erhaltenden Ferroeyankalium, wel
ches bereits von S e h r ó d o r  zur Titerstellung 
empfohlon wurde, liiCt sich ebenfalls ein reines 
Eisenoxyd gewinnen, woriiber ich gelegentlich, 
ebenso wio iiber das erstero Verfahren, ausfiihr- 
licher zu beriehten gedonke.

Wenn ich also daran festhalte, daB dio von 
mir angegebeno Darstellung des Eisonoxyds aus 
phosphorarmem Ausgangsmatorial iiber das Nitrat 
bei sorgsamer Ausfiihrung ein durchaus brauch- 
bares Priiparat liefert, so erwocken ander
seits dio vorliegenden Ergebnisse der Chomikor- 
kommission den Eindruck, daB dio Darstellung 
in der Praxis doch groBere Sehwiorigkoiten 
machen wird, ais ich annahm. Ich wiirde es daher 
nur begriiflen, wenn dio jetzt von Kinder zuerst 
vorgeschlageno vereinigto Methodo in der Praxis 
eino bessere Gowiihr fiir Erzielung eines gleicli- 
miiCigon Priiparates bioten wiirde. Das so erhalten© 
reine Priiparat sollte man aber nun auch zur Grund
lage der Eisenbestimmung machen; man sollte 
es ais Urtitersubstanz verwenden, nicht aber seinen 
Gehalt nach anderen Methoden zu ermitteln 
suchcn. Dio dazu bonutzte Methodo erscheint 
auch nicht durchaus einwandfrei, weil geringe 
Yerunreinigungen des Wasserstoffs sich in dem 
Eisen niederschlagen niiissen; da ein groBer Ueber- 
schuC von Wasserstoffgas erforderlicli ist, um die 
Vollstiindigkeit der Reduktion zu gowiihrleisten, 
so darf dieso Fehlerąuello nicht unbeaehtet bleiben. 
Spuren von Arsen-, Phosphor- und Schwefel- 
wasserstoff mogen durch sorgfiiltigo Reinigung 
des Gases entfemt werden, sehwieriger wird 
dies bei den wohl kaum ganz felilenden Kohlen- 
wasserstoffen gelingen, dereń Kohlenstoff ins 
Eisen iibergehen und nachher beim Titrieren einen 
Mehrverbrauch verursachen wiirde. Es mag der 
Kommission gelungen sein, diese Fehlerąuello 
zu vermeiden, nach den erbaltenen Zahlen ist 
dies wahrscheinlich; in der Praxis diirfte aber dio 
vorgeschlagene Methodo leicht zu Differenzen 
fiihren.

Dio von der Kommission angegebenen Zahlen 
sprechen durchaus fiir dio Reinlieit des nach der 
Aether-Oxalatmethode erhaltenen Eisenoxyds, Die 
durch Reduktion im Wasserstoffstromo ermittelten 
Eisengehalte schwanken um 0,14 %, namlieh von 
—0,08 % bis +0 ,06  %; die Abweichungen liegen 
also durchaus innerhalb der Feblergrenze, und man
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kann keinesfalls sagen, daB der so gefundene 
Eisengehalt richtigcr sei ais dor theoretisch nnzu- 
nohmonds. Berechnet man die Titer in salzsourer 
Losung unter Zugrundelegung des t h e o r e -

Es zeigt sich hier deutlich, daO bei Annahme 
des theoretischen Eisengehaltes orłieblich bessere 
Zahlen erhalten werden, ais dureh das von der 
Kommission gewahlte empirische Yerfahren: die
Abweiehungen des mit metallischem Eisen be- 
stimmten Titers von den hier bereehneten Zahlen 
schwanken nur von 0 bis — 0,11 %, also um 
0,11 %. Bei den empirischen Werten der Kom
mission nrreichon dio Sehwanktingen mit 0 ,2 5  % 
mehr ais das Doppelto jenes Betrages; sie er- 
strecken sich niimlich v o n —0 ,1 5  % bis + 0 , 1 0  %. 
DaC die kleinen Abweiehnngen beim theoretischen 
Titer alle in derselben Riehtung liegen, ist belang- 
los, da ja der mit metallischem Eisen ermittelte 
Titer keineswegs ais nnfehlbar gelten kann.

Dieses sehr giinsfcige Ęfgebnis weist nach* 
driieklich auf dic Notwendigkeit hin, das nach 
einem brauchbaren Verfahren erhaltene Eisen- 
oxyd ais wirkliche Urtitersubstanśs zu benutzen, 
anstatt wie bei einem Normąlerz den Eisen- 
gohalt empirisch zn bestimmen. Dureh dieses 
von der Chemikerkommission gewahlte Yerfahren 
miissen die Ergebnisse auch boi grofiter Sorgfalt 
der Ausfiihrung notwendigerweise versehleehtert 
werden, wie die thooretische Betrachtung ergibt, 
wenn man bedenkt, daB eine Titerstellung danach 
sieh auf drei, eine Eisenbestimmung in Erzen sieb 
sogar auf vier Titratiónen stiitzt, zu welchen noch 
oine weitere, nicht von Fehlerquellen freie ana- 
lytische Operation (Reduktion im Wasserstoff- 
strome) hinzutritt. Diese theoretische Erwagung 
findet in den soeben fiir das empirische Yerfahren 
tatsachlich nachgewiesenen, erheblich gróBeren 
Abweiclnmgen ihre volle Bestatigung.

D o r t  m u n d , im Juni 1910.
Dr. L. Brandt.

* *
*

Die Kri tik der Arbeit der C h e m i k e r -  
k o m m i s s i o n  des Yereins deutscher Eisen
huttenleute : ,.Titerstellung von Kaliumpermanga- 
natlosungen zur Eisentitration nach Reinhardt“ * 
seitens des Herrn Dr. L. B r a n d t  fordert die 
obengenannto Kommission zu naehstehender 
Richtigstellung heraus:

* „ S ta h l  u n d  E ise n "  1910. 9. M ara, S. 411.

t i s c h o n  Gehaltes, so erhalt man in den be- 
troffenden Spalten I I ,  I I I ,  IV  und V II  der von 
der Kommission gegebenen Zahlentafel die in 
Zahlentafel 1 cnthaltenen Werte:

Wenn die von der Chemikerkommission 
geauBerteri Bedenken hinsichtlich der absbluten 
Zuverliissigkeit und Reiiiheit des nach Brandt iiber 
das Nitrat hergestellten Eisenoxydes noch einer 
besonderen Begriindung bedurfen, so wird diese 
in obiger Kritik seitens des Yerfassers ohne 
weiteres erbracht. Brandt gibt jetzt selbst zu, 
daB oin nach seinen Angaben hergestelltcs Eisen- 
oxyd Phosphorsaure enthalt, und daB man daher 
von einem moglichst phosphorarmen Rohmaterial 
ausgchen muB. In einem neuerdings hergestellten 
Priiparate konnte Brandt aueh einen Platingehalt 
feststellen, der bei der Titration nach Heinhardt 
storend wirken muB. Wenn jetzt weiterhin das 
wiederholte Eindampfen der Eisenclijoridlosung 
mit Salpetersaure in Quarzschalen, anstatt wie 
bisher in Porzellanschalen, yorgeschlagen wird, 
so kommt der Yerfasser zu der Einsicht, eim  
weitere Verunreinigung seines Priiparates durcli 
Aufnahme von Bestandteilen der Glasur nach 
Moglichkeit auszuschlieBen. Der Verfasser sollte 
daher der Chemikerkommission nur dankbar sein, 
auf die Miingel des nach seinem bisherigen Yer
fahren hergestellten Eisenoxydes aufmerksam 
gemacht worden zu sein. Dio von so verschiedener 
Seite hergestellten Eisenoxyde nach Brandt be- 
stiitigen nach eingehenden, zahlreiehen, objek- 
tiven Versuchen die hervorgehobenen Miingel 
durchaus, die einzig und allein ihren Grund haben 
in der von Brandt angegebenen urspriinglichen 
Herstellungsweise, sowie in der Anwendung ver- 
schiedener Ausgangsmaterialien. Es kann des- 
halb von einer sogenannten „verungliickten Dar- 
stellung" um so weniger die Rede sein, ais ein 
mangelhaftes Verfahren notwendigerweise zu sol
chen verungliickten Priiparaten fiihren muB.

Wenn der Yerfasser keine Bedenken triigt, 
daB die in dem Eisenoxyde nach Kinder gefundenen 
Werte, die von — 0,08 bis +0 ,06  % von dem 
theoretischen Gehalte abweichen, diesem gleich 
zu erachten sind und man keinesfalls sagen kann, 
„daB der so gefundene Eisengehalt riehtiger sei 
ais der theoretische1', so mufi es wundernehmen, 
daB der Yerfasser den von der Chemikerkom
mission nach oben hin abgerundeten theoretischen 
Eisengehalt des Eisenoxydes von 69,95 % be- 
niiingelt und den wirklichen Eisengehalt zu

Zahlentafel 1.

ii III IV V

Aus dem theoretischen Eisengehalt abgcleiteter Titer . . . ) g
Yon der K om mission empirisch bestimmter T i t e r .................. [ S u
Von der Kommission m it metallischem Eisen bestim mter T iter. ] -  II 
Differenz motallisches Eisen gegen Eisenosyd: a) theoretisch in %

b) empirisch . in %

0,010292 
0,010301 
0,010286 
—  0,06 
—  0,15

0,010330
0,010330
0,010330

0
0

0,010263 
0,010259 
0,010252 

—  0,11 
—  0,07

0,010712 
0,010700 
0,010710 

—  0,02 
+  0,10
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69,94 % annimmt, wiihrond er tatsiichlich rund 
09,944 % betragt. Bei den durchaus nicht fcst- 
stehenden Atomgcwichtcn ist eino solcho klein- 
liclio Tiiftelei, dio sieli an 0,000 % klammert, 
nicht am Platzo; os kennzeichnet dies nur dio Art 
und Weiso des ungerechtfertigten Angriffes seitens 
Brnndts. Wenn lotztcror weiterhin in Zweifel 
zielit, daB es don Mitgliedern der Chemiker
kommission gelungon sei, roinen, von Kohlcn- 
wasserstoffen freion Wasserstoff zur Ileduktion 
des Eisenoxydes zu gewinnen, so sei hier nur darauf 
hingewiesen, daB dio Koinniission in Spalte II 
der Seite 413 angegeben hat, daB Schwcfelwasser- 
stoff ais Reduktionsmittel zu den gleichen Er- 
gebnissen fiihrto. Das letztero Ycrfahren erwies 
sieli aber ais umśtandlicher und ist deshalb nicht 
allgemein durchgefuhrt worden. Wenn Brandt 
es weiterhin unternimint, unter Zugrundelegung des 
theoretischen Eisengehaltcs seines Eisenoxydes 
willkurlieh einzclno Spalten dor Zahlentafel S. 413 
umzurechnen, um dio bcmilngelto Bcseliaffenheit 
seines Praparates in einem giinstigeren Lichto 
erscheinen zu lassen, so muB dio Chemikerkom- 
mission entschieden dagegen Verwalirung ein- 
legen. Eino derartigo subjektive Kritik ist im 
hochsten Grado ungeoignet, der guten Sache zu 
dienen; die aus den willkurlieh lierausgegriffencn 
Zahlen gezogenen SchluBfolgerungen sind durch- 
aus unberechtigt und fallen daher in sich selbst 
zusammen.

Eine subjektive Beurteilung ist am aller- 
wenigsten angebracht, wenn es sieli darum handelt, 
eino Ursubstanz der titrimetrischen Analyso zu- 
grunde zu legen. Dio Chemikerkommission halt 
es fiir selbstverstandlich und fiir unerlafllich, eino 
Urtitorsubstanz auf ihren Reinheits- bezw. Wir- 
kungsgrad hin erst zu priifen, und wird bei der 
Priifung der theoretische Wert nicht erreicht, 
so muB notwondigorwoiso der empirisch gofundene 
Gehalt dor Recbnung zugrunde gelegt werden. 
Die subjektive Annahme des theoretischon Wertes 
eines Eisenoxydes der ursprunglichen Brandtschen 
Herstellungsweise, welches nach den zahlreichen 
Versuchen nicht die GleichmiiBigkeit besitzt, dio 
von einer Urtitersubstanz verlangt werden muB, 
muB zu Ungenauigkciten fiihren, dio zu vermeiden 
dio Chemikerkommission bostrebt war. Die 
von genannter Kominission angeregten Ab- 
iinderungeń der Brandtschen Herstellungsweise 
mogen ein besseres Ergebnis zeitigen ais das ur- 
spriingliche Verfahren, immerhin miiBte auch ein 
durch ein verbessertcs Verfahren hergestelltcs 
Eisenoxyd auf seinen Wrirkungsgrad hin gepriift 
werden, damit nicht zur Wahrhoit werde: Grau ist 
allo Theorie.

D ii s s o 1 d o r f , im August 1910.
Chemikerkommission des Vereins deutscher 

Eisenhiittenleute.
* *

*
x l u i .m

Es ist zu bedąuern, dnB dio Chemikerkommis
sion durch ihro Erwiderung auf meine keineswegs 
aggressiyen Ausfubrungen einen so gereizton Ton 
in dio bisher ruhige Erorterung tragt und dadurch 
eine entsprochende GcgenauBerung herausfordert. 
Die Erwiderung enthalt vollig gegenstandslose An- 
griffe; sie unterstcllt mir Behauptungen, welche 
ich gar nicht aufgostellt liabe, und stellt ihrerseits 
unrichtigo Behauptungen auf. So ist es nicht 
richtig, daB ich jetzt Quarzsclialen zum Ein- 
dampfen der Eisenlosung empfohlen hatte, weil 
aus dem Porzellan Verunreinigungen aufgenommen 
wurden; ich liabe nur fiir das G l i i h e n  des 
Eisenoxyds, um die Aufnahmo von Plaiinspuren 
zu vermoiden, dio Benutzung von Quarzsehalen, 
statt solchsr aus Platin, angeregt. Echtcs Porzellan 
ist gegen saure Losungen so bestandig, daB dadurch 
eino merkliche Verunreinigung nicht zu befiirchten 
ist. Quarzschalen mogen immerhin auch fiir das 
Eindampfen vortoilliaft erscheinen, in vorst©hender 
Arbeit war aber davon nicht dio Rede.

DaB ich fiir jede Anregung zur Yerbesserung 
der Herstellungsweise meines Eisenoxyds dankbar 
bin, ist selbstverstiindlich und geht auch aus meiner 
Abhandlung hervor. So liabe ich die yon der Kom- 
mission betonte Notwendigkeit eines phosphor- 
armen Ausgangsmaterials anerkannt und meine zu 
woit gehende friihere Angabe, daB man jedo Eisen- 
sorto benutzen konne, in obigem Sinno einge- 
schrankt. Anderseits habe ich aber gezeigt, daB 
die noch dieser Einschrankung noch mdglichcn 
Yerunreinigungcn so minimal sind, daB sie ver- 
nachliissigt werden konnen. Ferner liabe ich die 
von der Kommission yorgesclilagene \ rerbindung 
der Aetheroxtraktion und der Oxalatfallung eben
falls bofiirwortet, wobei ich allerdings bemerkęji 
muBte, daB ich denselben Grundgedanken bereits 
in etwas anderer, und, wie ich jetzt hinzufiigen 
mochto, in weit einfacherer Ausfiihrung benutzt 
habe. Es ist demnach eine vollig unzutreffende 
Darstellung, daB ieli mich fiir die Anregungen der 
Kommission nicht geniigend erkenntlich gezeigt 
hatte. Meine Anerkennung fiir die Arbeit der 
letzteren kommt doch auch darin zum Ausdiuck 
daB ich fiir das nach ihrem Verfahren hergestellte 
Eisenoxyd die Annahme des theoretischen Eisen- 
gehaltes vorgeschlagen habe, und hier muB ich 
allerdings an meiner Ansicht festhalten, daB eine 
bessero Uebereinstimmung ais von —  0,08 bis 
+  0,00 % auch bei einem absolut reinen und 
gleichmiiBigen Praparate, wenn dasselbe von vier 
yerschiedenen Analytikem in yerschiedenen Labo- 
ratorien untersucht wird, kaum zu erwarten ist, 
so daB demnach bei diesem Analysenausfall die 
Annahme des theoretischen Gehaltes durchaus be- 
rechtigt erscheint.

DaB man von Atomgowichtsbestimmungen 
einen hóheren Genauigkeitsgrad erwarten darf ais 
yon den iiblichen, wenn auch sehr sorgfaltig dureh- 
gefiihrten analytischen Arbeiten, sollte der Kom-

90
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mission bekannt sein; aus diesem Grundo ist bei 
reinen Substanzen die aus den Atomgewichten ab- 
geleitete Zusammensetzung unbedingt zuverliissiger 
ais eine besonders ausgefiihrte Gelialtsbestimmung. 
Wenn mir also vorgeworfen wird, dafi ich an Atom- 
gewichtsbestimmungen cinerseits und an dio Ana- 
lysen der Kommission anderseits einen verschie- 
denen MaBstab anlego, so scheint mir dieser 
Yorwurf nicht eben gliieklich zu sein. Fiir den 
theoretisehen Eisengchalt konnte ich nur den Wert 
angeben, weichen ich selbst aus den neuen Atom- 
gowichten richtig berechnet hatte; wenn die Kom
mission unter ausdriicklicher Berufung auf die 
neuen Atomgewichte einen um */ioo% abweichenden 
Wert angab, so hatte ich keine Vcranlassung, diesen 
wenn auch noch so kleinen Fehler mitzumaehen. 
Fiir die so zutage tretendo Abwcichung glaubte 
ich dem Leser eino Erkliirung geben zu miissen 
und tat dies ganz nebenbei in einer kurzeń, streng 
sachlicb gchaltenenFufinote. Wenn die Kommission 
hierin eine kleinliche Tiiftelei und einen ungereclit- 
fertigten Angriff findet, so muB ich eine solche 
AeuBerung scharf zuriiekweisen. Hiitte dio Kom
mission erkliirt, daB sio wegen der Unsicherheit 
der Atomgewichte das Mittel zwisehen der ii! teren 
und der neueren Zahl annehmen wolle, so liatte 
ich mich diesem Yorgehen gem  angeschlossen. Un- 
bestreitbar falsch ist es aber, ausdriicklich die 
neuen Atomgewichte ais Grundlage anzugeben und 
dann willkiirlich einen davon abweichenden Wert 
anzuwenden. Der Fehler liegt hier offensichtlich 
auf seiten der Kommission,

In den nun fólgenden Siitzen befindet sich 
die Kommission im Kampfe gegen Windmiihlen; 
wenn sie sich dio Miihe genommen hiitte, genau 
zuzusehe®, so konnte ihr nicht entgangen sein, 
dafl ich dorKommissionnusdriicklichdieBcnutzung 
eines reinen Wasserstoffes zugetraut habe, und 
daB ich nur gegen dio allgemeinc Einfiihrung des 
betreffenden Yerfahrens in die Praxis Bedenken 
hege.

Der folgende Abschnitt enthalt mehrero der- 
artig unrichtige Behauptungen. daB es den An- 
schem gewinnt, ais ob der Kommission der Sinn 
meiner kleinen Zahlentafel nicht klar geworden sei. 
Ich habe nicht „willkiirlich einzclne Spalten der 
Zahlentafel Seite 413 umgerechnot", sondern ich 
habe, um die vollkommene Reinheit des von der 
Kommission nach ihrereigenen yereinigten Methode 
erhaltenen Eisenoxydes darzulegen, alle Zahlen 
derjenigen Horizontalreihe umgerechnet, welche 
dieses Praparat betrifft. Es sind dies vier Zahlen, 
und meine Schuld ist es nicht, daB gerado dieses 
reinsto Praparat nur von vier Kommissionsmit- 
gliedern untersucht wurde. Ich habe so gezeigt, 
daB die von der Kommission selbst an ihrem 
eigenen Priiparate ermittelten Werte beiZugrunde- 
legung des theoretisehen Gehaltes eine weit bessere 
Uebereinstimmung mit den ebenfalls von der Kom
mission mit metałlischem Eisen gefundenen Zahlen

ergeben ais bei Annahme des analytiscli festge- 
stellten Eisengehaltes, da die Differenz weit unter 
die Halfte ihres Wertes herabsinkt. Es entspricht 
demnaoh nicht den Tatsachen, daB ich diese Um- 
rcchnung vornahm, „um dio bemiingelte Be- 
schaffenlieit meines Priiparates in einem giinsti- 
geren Lichte erscheinen zu lasscn“, da es sich hier 
gar nicht um mein Praparat handelt, sondern aus- 
schlieBlich um das von der Kommission verbesserto 
Praparat. Die umgerechneten Zahlen enthalten 
nichts Gekiinstcltes und sind keine Phantasiewerte, 
sondern beiden Berechnungen liegen dieseiben von 
den Kommissionsmitgliedern an der Burette ab- 
gelesenen Zahlen zugrunde; diese geben je nach 
Annahme des Eisengehaltes im Eisenoxyd etwas 
verschiedene Titerwerte, und zwar bei Annahme 
des theoretisehen Eisengehaltes eine um 50 % gc- 
ringere Abwcichung (0,11 statt 0,25 %) von den 
durch metali isches Eisen ermittelten Zahlen ais 
bei Annahme eines durch besondere Analyse be- 
stimmten und mit unvermeidlichen Analysen- 
fehlern behafteten Eisengehaltes. Es mag ja fiir 
die Chemikerkommission peinlich sein, daB ihre 
eigenen Zahlen bei sachgemaBerer Anwendung ein 
weit giinstigeres Ergebnis erkennen lassen, ais sie 
selbst geahnt hat, doeh kann sie sich damit trosten, 
daB dio Genauigkeit ihrer analytischen Arbeit da
durch um so besser zur Geltung kommt. Wurden 
wir bei anderen reinen Titersubstanzen, wio Na- 
triumoxalat, Soda, Jod, arsenige Saure usw. den 
Gehalt durch direkte Analyse bestimmen, so wurden 
wir dadurch das Ergebnis und die Uebereinstim
mung zwisehen verschiedenen Analytikern in 
derselben Weise verschleehtem, wie es die 
Kommission beim Eisenoxyd getan hat. Dio 
Preisgabe des wichtigston Vorteils einer reinen 
Substanz, welcher in der Ausnutzung der mit 
hochster Genauigkeit durchgefiihrten Atom- 
gewichtsbestimmungen fiir die Titerstellung be- 
stoht, ware ein Abderitenstreich; sie bedeuteto 
etwa, mit groBem Aufwand einen Marmorpalast 
zu errichten, um ihn dann ais Speicher oder 
ais Stall zu benutzen.

Yon einer eingehenden Priifung des Eisen- 
oxydes soli damit keineswegs abgeraten werden. 
Ergibt die qualitative Priifung Spuren von Ver- 
unreinigungen, so konnen diese bestimmt und in 
Abzug gebracht oder bei der Einwage beriick- 
sichtigt werden. Fiir ein Praparat wie das von 
mir nach der N i  t. r a t  m e t  h o d e  dargestellte 
mit 0,03 % Yerunreinigungen waren z. B. an Stelle 
von 1 g 1,0003 g einzuwagen, ein Unterschied, 
welcher auch ohne Schaden vernachlassigt werden 
kann. Das d o p p e l t  g e r e i n i g t e  Praparat kann 
demnaeh sehwerlich iiberhaupt bestimmbarc Spu
ren von Yerunreinigungen aufweisen.

D o r t m u n d ,  im August 1910,
Dr. L. Brandt.

* *
*
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Es eriibrigt sich, nuf die z we i te Entgegnung 
des Herm Dr. B r a n d t  nochmals niiher einzu- 
gehen, nachdem cr dio von der Chemikerkom- 
mission bemangelto Reinheit seines iiber das 
Nitrat hergestellten Eisenoiydes zugibt und nun- 
mehr auch von der unter allen Umstiinden not- 
wendigon Priifung dieses Praparates auf scinen 
Rcinheitsgrad nicht ,,abraten“ kann.

Was nun noch den theoretischen Eisengehalt 
des Eiscnoxydes anbetrifft, den Brandt nach unten 
auf 69,94% abgerundot hat, so war fiir die Che-

mikerkonunission die Erwagung maOgebend, daC 
es richtiger sei, den fiir das Jahr 1909 von der 
Intornationalen Atomgewichtspriifungskommission 
ermittelten Wert von 69,944 % nach oben hin 
abzurunden, da er dem fiir das Jahr 1908 er- 
mittelten Eisengelialtc von 69,962 % naher liegt, 
und somit der Wert 69,95 ais der wahrscheinlichere 
zu botrachtcn ist.

D u s s e l d o r f ,  im September 1910.
Chemikerkommission des Vcrei»s dcuUclicr 

Eisenhuitcnlcute.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.*

13. Oktober 1910.
KI. 10 a, B  57 401. Vorfahrcn zum Loschen und Ab- 

fahren von Koks; Zus. z. Pat. 189 954. Ea. Adolf Bleichert 
& Co., Leipzig-Gohlis.

KI. 10 a, K  39 855. GroBkammerofen zur Erzeugung 
von Koks und Gas. Heinrich Koppers, Essen a. d. Ruhr, 
Isenbergstr. 30.

KI. 10 a, K 4 3  020. EinebnungsvorrichtungfiirKohlen  
in liegenden Destillationskammern m it Seil- bezw. Kettcn- 
antrieb. Heinrich Ko])pers, Essen-Ruhr.

KI. 18 a, G 29 418. Vcrfahren zum Trocknen der Luft 
durch Ktlhlung, insbesondere fiir hiittentechnische Zwecke. 
James Gayley, New York.

KI. 18 b, K  44 058. Unmagnetisierbarcr Stahl von 
groBer Ziihigkeit und m it geringerer magnetischer Permea- 
bilitat ais Nickcl und Kobalt. Friedrich Kohlhaas, Dtissel- 
dorf-Ratli, Zimmermannstr. 32.

KI. 2G d, O 7014. Verfahren zur Abscheidung des 
Teers aus heiBen Dcstillationsgasen m it Tccr, tecrigem Gas- 
wasser oder beiden; Zus. z. Pat. 203 254. Dr. C. Otto
& Comp., G. m. b. H ., Dahlhausen a. d. Ruhr.

KI. 26 e, B  58 878. Kokslósch- und TransportgcfiiB. 
Adolf Blcichert & Co., Leipzig-Gohlis.

KI. 49 h, P 25 209. Vorrichtung zur Entfernung des 
Grates an elektrisch geschweiBten K etten  m it ovalen 
Kettengliedern. Celestin Preud’hommc, Charleville, Frankr. 
Prioritat der Anmeldung in Frankreich.

17. Oktober 1910.
KI. 10 a, SI 37 453. Elcktromagnetische Iiebevor- 

richtung fiir dic Stampferstange von Kohlenstampf- 
maschincn. Franz Mćguin & Co., A. G., Dillingcn a. Saar.

KI. 10 a, R  27 844. Verfahren und fahrbare Yor- 
richtung zum Absaugen und Verbrennen der beim Fiillen, 
Garstehcn und Entleeren von Kokskammern entstehenden  
Gase. Gustav Reckling, Dahlhausen a. d. Ruhr.

KI. 19 a, H 40 305. Yerlasehter SchienenblattstoB. 
Dr.-Ing. A. Haarmann, OsnabrOck.

KI. 31 c, B  57 834. Einrichtung an M odellplatten zur 
Herstellung des mittlcrcn Formtcils dreiteiliger Formen 
auf der Formmaschine. Fa. August Bilstein, Altcnvordc, 
Westf.

KI. 31 e, M 39 951. Vorrichtung zum Ausdriicken von 
Bliłcken aus einer mehrtciligen GuBform m ittels mehrerer 
Ausdriickstempcl. Miirkische Maschincnbauanstalt Ludwig 
Stuckenholz, Akt.-G es., W etter a. d. Ruhr.

KI. 31 c, P  24 900. Yerfahren zur Erzeugung seige- 
rungs- und lunkcrfreier Blijcke aus Stahl, FluSeisen u. dgl. 
Metallen. Eduard Pohl, Rhondorf a. Rh.

KL 48 c, G 30 518. Em aillierte W andplatten und 
Ofenkachcln aus Blech. Karl Garte, MUgeln b. Dresden.

KI. 49 b, B  53 862. Maschine zum Zerteilen von Profil- 
eisen verschiedencr Steg- und Flanschhohc in einem ein- 
zigen Schnitt durch Ausstanzen eines Streifens m ittels 
eines senkrecht bewegten Oljermessers von doppelkeil- 
formiger Gestalt. Berlin-Erfurter Maschinenfabrik Henry 
Pels & Co., Uversgehofen b. Erfurt.

KI. 49 f, R 29 537. Rollenrichtmaschine fflr plattcn- 
oder stabformige Kiirper gleichbleibenden Querschnittes. 
Bruno R ath, Berlin, GroBe Frankfurtcrstr. 118.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
17. Oktober 1910.

KI. 18 e, Nr. 437 163. Gluhofen zum Erhitzen von 
Werkstticken aller Art. Fa. Robert Róntgen, Remscheid.

KI. 24 f, Nr. 430 572. R ost fiir Gascrzeuger m it drch- 
barer Aschenschflssel. Hermann Gochtz, Hannover, 
Stolzestr. 21.

KI. 31 b, Nr. 430 912. Wagenanordnung fiir Hand- 
fonnmaschinen m it Wenderahmen. Franz Karl Axmann, 
Coln-Ehrenfeld, Rothehausstr. 38.

KI. 31 b, Nr. 436 913. Tisehanordnung fiir Hand- 
formmaschinen m it Wenderahmen. Franz Karl Axmann, 
Coln-Ehrenfeld, Rothehausstr. 38.

KI. 31 c, Nr. 436 555. Kernsttitze fiir GieBereizwceke 
m it vorn und hinten zugespitzten Yerbindungsstegen.
O. Th. Glockler, Fabrik fiir GieBerei-Bedarfsartikel, Kahl 
a. M.

KI. 49 f, Nr. 436 565. Radreifenstauchmaschine mit 
durch Exzenterhebel bewegten Stauchbacken. Georg 
Schimmel, Dorm ettingen b. Balingcn.

KI. 49 f, Nr. 436 093. Schmicdehcrd m it beweglichcr 
Haubc. de Fries & Co. Akt.-Ges., Diisscldorf.

Oesterreichische Patentanmeldungen.*
15. Oktober 1910.

KI. 18 b, A 4347/09, Zusatz zu A 1979/08. Verfahren 
zum Betriebe von elektrischen Oefen. W estdeutsehe 
Tliomasphosphat-W erke, Berlin.

KI. 19 a, A 2494/10. StoBvcrbindung fiir StraBcn- 
bahnsehicnen. Bochumer Yerein fiir Bergbau und Gull- 
stahlfabrikation und Ges. fur Stahlindustrie, Bochum i. W.

KI. 24 b, A 1049/10. Staubkohlenfeuerung. Oestcr- 
reichischcr Vcrein fiir chemische und metallurgische Pro- 
duktion, Aussig a. E.

KI. 24 e, A  447/10. Gaserzeuger m it R Uhr werk. 
Gutehoffnungshutte, Aktienverein f. Bergbau und Hiitten- 
betrieb, Oberhausen.

KI. 40 b, A 4720/09. Elektrischer W iderstandsofen. 
Aktiebolagct Elektrometall, Stockholm.

* D ie Anmcldungen liegen Ton dem angegebenen 
Tago an wahrend zweicr Monate fiir jeder mann zur 
Einsicht und Einspruchcrhebung im Patentam te zu 
B e r l i n  aus.

* D ie Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweicr Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einspruchcrhebung im Patentam te zu 
W i e n aus.
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Statistisches.
AuBenhandel des Deutsehen Reiches in den Monaten Januar bis September 1910.

E infuhr Ausfuhr

Eisenerze; eisen- oder mangahhaltige Gasreinigungsmasse; Konverterschlaeken; aus- t t

gebrannter oisenhaltigcr Sehnefelkics (2 3 7 e )* ................................................................... 0 948 920 2 218 4S0
417 189 3 233

Steinkohlen, Anthrazit. nnbearbeitete Kannelkohle (238 a ) ............................................. 8 259 734 17 114 947
Braunkohlen (238 b) ........................................................................................................................ 5 458 807 45 794
Steinkohlenkoks (238 d ) .................................................................................................................... 475 077 2 9S1 291
Braunkohlenkoks (238 e) ................................................................................................................ I 008 1 042

90 904 1 098 518
Braunkohlenbriketts (238 g ) ........................................................................................................... 70 205 320 487

Roheisen ( 7 7 7 ) ...................................................................................................................................... 97 242 564 701
Brueheisen, Alteisen (Schrott); Eisenfeilspiino usw. (842, 843 a, 843 b ) .......................
Rohren und Rohrenformstueke aus nieht sehmiedbarem GuB, Hiihne, Ventile usw.

177 831 114 254

(778 a u. b, 779 a u. b, 783 e) .............................................................................................. 741 33 203
Walzen aus nieht sehmiedbarem GuB (780 a u. b ) ............................................................... 841 9 989
Maschinentcile, roh und bearbeitet**, aus nicht schmiedb. GuB (782 a, 783 a—d) 4 512 2 270
Sonstige EiscnguBwaren, roh und bearbeitet (781 a u. b, 782 b, 783 f u. g) . . .  
Rohluppen; Bohschienen; Rohblockc; Brammen; yorgewalzto Blocke; Platinen;

7 359 57 171

Kniippel; Ticgelstahl in Bloeken (784) ............................................................................ 7 023 351 232
Schmiedbares Eisen in Stabcn: Trager ( ' ( \  1 |-  und | l .-Eisen) (785 a) . . . . 332 303 665
— : Eek- und Winkeleisen, Knicstiickc (785 b) ................................................................... 1 738 44 090
— : Andcres gefonntes (fassoniertes) Stabeisen (785 c ) ...................................................... 3 298 74 141

; Band-. Reifeiscn (785 d ) ........................................................................................................... 3 408 85 825
...; Andcres nicht gefonntes Stabeisen; Eisen in Stiiben zum Umschmelzen (785 c) 15 902 284 932

2 322 1S8 081
Fcinbleche: wic vor (780 b u. c ) .................................................................................................. 5 771 09 795
Vcrzinnte Bleche (WeiBbleeh) (78S a ) .......................................................................................... 30 783 251
Ycrzinkte Bleche (788 b) ................................................................................................................ 19 10 778
Bleche: abgesehliffen, lackicrt, poliert, gebraunt usw. (787, 78S e ) ............................... 309 3 713
W ellblech; Dehn- (Streek-), Riffel-, Waffel-, Warzeń-, andere Bleche (789 a u. b, 700) 72 15 986
Draht, gewalzt oder gezogen (791 a— c, 792 a— e ) ............................................................... 10 875 301 195
Sehlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Rohrenformstueke (793 a u. b ) .................. 147 3 223
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b) .................................... 8 083 100 300
Eisenbahnschienen (790 a u. b ) ....................................................................................................... 012 348 343
Eisenbahnschwellen, Eisenbahnlaschcn und Unterlagsplatten (790 e u. d) . . . . 145 128 508
Eisenbahnaehsen, -radeisen, -riider, -radsiitze (797) .......................................................... l 268 50 998
Schraiedbarer GuB; Sehmicdestiicke f  (798 a—d, 799 a—f ) ............................................. 7 440 44 217
Geschosse, Kanoncnrohre, Sagezahnkratz.cn usw. (799 g ) ................................................. 2 434 34 529
Brucken- und Eisenkonstruktionen (800 a u. b ) ...................................................................
Anker, Ambossc, Schraubstocke, Brccheiscn, Hammer, Kloben und Rollen zu Flaschen-

50 52 870

ziigen; Winden (800 a—e, 8 0 7 ) .............................................................................................. 042 0 023
Landwirtschaftliche (Jeratc (SOS a u. b, 809, S10, 810 a u. b) .................................... 1 857 39 391
Werkzeuge (811 a u. b, S12 a u. b, 813 a- c, 814 a u. b, 815 a—d, 830 a) . . 1 170 10 077
Eisenbahnlaschenschrauben, -keile, Schwellenschrauben usw. (820 a ) ........................... 01 10 525
Sonstiges Eisenbahnmaterial (821 a u. b, 824 a ) ................................................................... 110 8 438
Schrauben, Niete, Hufeisen usw. (820 b u. c, 825 e ) .......................................................... 870 16 357
Achsen (ohne Eisenbahnaehsen) und Aehsenteile (822, S23 a  u. b) ........................... 40 2 006
Wagenfedern (ohne Eisenbahnwagenfedern) (824 b) .......................................................... 104 1 000
Drahtseile (S25 a) .............................................................................................................................. 231 3 407
Andere Drahtwaren (825 b—d) ................................................................................................... 408 33 091
Drahtstifte (auch Iluf- und sonstige Nagel) (825 f, 820 a u. b, 827) . . . . 2 120 53 012
Haus- und Kuchengerato (828 b u. c) ...................................................................................... 418 21 739
Ketten (829 a u. b, 830) ....................................................................................................... 2 31S 2 887
Fcine Messer, feine Scheren usw. (830 b u. e ) ............................................................... 05 3 240
Niih-, Strick-, Stick- usw. Nadeln (841 a—c ) ........................................................................ 123 3 221
Alle iibrigen Eisenwarcn (816 o u. d—S19, 828 a, 832—835, 830 d u. c —840) 1 000 40 793
Eisen und Eisenlegierungen, unvo!lstandig angemeldet (unter 843 b) . . . . — 1 117
Kessel- und Kesselsohmiedearbeiten (801 a—d, 802—SO S).................................................. S42 22 070

Eisen und Eisenwarcn in den Monaten Januar bis September 1910 409 800 3 575 440
Maschinen „ „ „ „ „ „ „ 55 128 288 240

Insgesamt 404 928 3 803 OSO
Januar bis September 1909: Eisen und Eisenwarcn 333 901 2 878 490

M asch inen ....................... 53 895 241 204

Insgesamt 387 790 j 3 119 754

* Die in K iam m ern stehenden Ziffern bedeuten die N um m ern des statistischen W arenTerzeiehnisses. ** Die A u s f u h r  an be- 
arbelteten  guBeisernen M aschlneateilen Ut un te r den betr. M aschinen mit aufgefiihrt. f  Die A u s f u h r  au Schm iedestiicken fur Ma- 
achinen ist un ter den betr. M aschinen m it aufgefiihrt.
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Eisenerzbergbau PreuBens im Jahre 1909.

Einem nacli amtlichen Quellen bearbeitctcn, vor 
kurzem in der „Zeitschrift fiir das Berg-, H iitten- und 
Salincn-Wescn im PreuBisehen Staate“ * erschienenen 
langeren Berichte entnehmen wir die nachfolgenden, unsere 
frilheren Mitteilungen** ergiinzenden Angaben iiber den 
Eisenerzbau in PreuBen wahrend des yerflossenen Jahres.

Ber Eisenerzbergbau litt erheblich unter der Ungunst 
der wirtsehaftlichen Verhaltnisae.

lin S i e g c r l a n d e  blieb die Forderung wahrend 
des ganzen Jahres betrachtlich hinter der Leistungsfiihig- 
keit der Gruben zuriick; namentlich in den ersten drei 
bis vier Monaten war die Lage des Eisensteinnmrktes 
iiuBerst ungiinstig. Erst im zweiten Halbjahr trat eine 
Besserung ein, da der schwedisehe Ausstand die Erz- 
zufuhr von dort hem mte und Amerika, wo sich die Lage 
des Eisengewerbes schon erheblich gebessert hatte, Bedarf 
an Eisenerz. zeigte. Die Preise hielten sich indessen dauernd 
auf dem niedrigen Stande des Yorjahres von 10,90 M f .d . t  
ftir Rohspat und 15,50 Jl fur Rostspat .—  Unter den un- 
giinstigen Absatzyerhiiltnissen hatten die Siegerliinder 
Gruben nicht gleichmiiBig zu leiden. Ein groBer Teil von 
ilinen befindet sich im Eigentum groBer Hiittenwerke, 
dic den Satzungcn des Eisensteinverkaufsvereins gemiiB 
naeh 9 Monaten an keine Einsehrankung der Anteilzilfcr 
mehr gcbunden sind. Diese Gruben waren daher in der 
Lage, auf Kosten der nicht mit Hiittenwerken verbundenen 
Giubeii ihre Forderung noch zu erhohen, so daB sich trotz 
der Minderforderung der reinen Gruben doch eine Steige- 
rung der Gesamtfórderung von 1 9(57 018 auf 1 990 123 t 
ergab. —  Die lIaldenvorriite sind auf den meisten Gruben 
betrachtlich angewachsen, trotzdem die Aus- und Vorrich- 
tungsarbeiten moglichst stark betrieben, die abkehrendeii 
Bergleute nicht wieder ersetzt und hier und da Feier- 
schichten eingelegt wurden. Unter diesen Umstandcn 
sind die finanziellen Ergebnisse der Gruben wie im Vor- 
jahre sehr ungiinstig ausgefallen.

An der L a h n  u n d  D  i 11 war die Lage des Eiscn- 
steinbcrgbaus nicht besser ais im Siegerlandc. Zwar hat 
sich dic Forderung auf der Hohe des Vorjahrcs gchalten  
(sie betrug 898 104 gegen 897 124 t), indessen hiiuften sieli 
die Vorrlite so an, daB einzelnc Werke ihre Haldenplatze 
durch Łandankauf yergroBcrn muBten. Die groBen Ge- 
sellschaften, in deren Handen sich der Gnibenbesitz dieses 
Reyiers hauptsachlich befindet, crtrugen den durch die 
Lagerung bedingten Zinsverlust, um beim E intritt besserer 
Zeiten geriistet zu sein. Arbeiterentlassungen konnten 
daher vermicden werden. Der Eisensteinpreis sank von 
9,07 Ji f. d. t  im Jahre 1908 auf 8,80 Jl im Berichts
jahre und erreicht® damit fiir die letzten vier Jahre den 
niedrigsten Stand.

I m O b e r b e r g a n i t s b e z i r k C l a u s t h a l  hat 
die Forderung an Eisenerzen infolge der im zweiten Halb
jahr sich bessernden L age  Jer Eisenindustrie eine Zunahme 
um 91 041 t  oder 13,3 % erfahren. Der Hauptanteil der 
Mehrforderung cntfśillt mit 67 1321 auf die Eisenerzgruben 
der I l s e d e r h t l t t e ,  die 87,9 (89,8) % der Gesamt- 
forderung des Bezirks lieferten. Auch die Forderung der 
vom Fiskus an die Firma Krupp yerpaehteten Eisenstcin- 
grube bei Bieber hat gegen das Vorjalir zugenommen.

Im O b e r b e r g a m t s b e z i r k  B r e s l a u  ging 
dio Forderung an oberschlesischem Brauneisenstein wie- 
derum zuriick, und zwar um 14,22 %. Sie hat m it geringen 
Unterbrcchungen yon Jahr zu Jahr in starkercm MaBe 
abgenommen. Wahrend im Jahre 1899 437 845 t  gefordert 
wurden, ist in den letzten zehn Jahren die Forderung um 
231 349 t oder um 52,8 % gesunken. Der Grund fur 
diesen Rtickgang liegt in der geringeren Nachfrage, in  der 
fortschrcitenden Erschopfung der Lagerstatten, dem Fehlen 
neuer AufschlOsse und in dem Arbeitennangel, unter dem

* 1910 (B a n d  58), 4. H e f t ,  a  354 /5 .
** „ S t a h l  u n d  E ise n “  1910, 13. A p ril, S. 0 4 4 /5 ;

3. A u g ., S . 1347 /8 ; 31 . A ug ., a  1525.

dieser Bergbau leidet. —  Auf dem im Gorlitzer Revier 
gelegenen Magneteisensteinbergwerk „Bergfreiheit" bei 
Schmiedeberg im Riesengebirge stieg die Forderung gegen 
das Vorjahr. Der Durehschnittserlos stellte sich auf 14,44 
(13,08) Jl f. d. t.

I m  g a n z e n  wurden an Eisenerzen gewonnen:
■ , im W erte Yon

Im Jah re  t
1909 . . . .  4 3 8 9 9 5 0  37 275087
1908 . . . .  431 1  593 3 9 8 1 8 3 8 8

Der Menge naeh stieg mithin die Forderung um 1,82 
(— 15,09) %, dem Werte naeh ging sie um 6,39 (21,45) % 
zuriick. D ie Zahl der betriebenen Werke riahm um 46 (50), 
die Zahl der insgesamt bei der Eisenerzgcwinnung be- 
schaftigten Personen um 5,98 (0,60) %  ab. Das A nteil- 
verhałtnis der einzelnen O berbergam tsbezirk an der 
Eisenerzforderung der beiden letzten Jahre zeigt nacli- 
stehende Uebersieht:

Berg- Durch-
Obcr- werke F orderung sehn lttsw ert B elegsęhaft
berg- i Betr. f. i .  t
am ts-

bezirk 1909 1908 1909 190$ 1909 1908 1909 1908
t t • * J i

B reslau . . 12 13 245 690 2S2 477 7,12 6,83 1 351 1 507
Halle . . . 2 4 94 456 98 953 3,23 3,38 226 234
Clausthal. 24 20 774 961 083 920 3,95 3,78 1 496 1 445
Oortmund 10 12 343 835 336 683 3,91 4,00 1 148 1 184
Bonu . . . 253 29'* 2 931 002 2 909 560 10,51 i i ,56 1S 057

lnsgcs. 301 4 389 95014 311 593 8,49 9,22 22 278 23 695

Bergbau- und Hiittenerzeugnlsse Oesterreichs 
im Jahre 1909.*

Nacli den vom K. K. Ministerium fur offentliche 
Arbeiten yeroffentlichten Angaben** gestalteten sich dic 
Ergebnisse des osterreichischen Bergbaues und Htitten- 
betriebes, soweit sie fur die Eisenindustrie von W ichtigkeit 
sind, im Jahre 1909, verglichen mit dem Vorjahre, folgender
maBen:

Gegenstand
Menge in Tonnen Gcsamtwert In Kronen

1909 190S 1909 190S

Eisenerze. . 2490277 2032407 22729090 22029410
Manganerze 18045 10056 253798 200480
Wolfra merze 39 41 09364 108800
Steinkohle . 13713043 13875382 141342818 139715552
Rraunkohle. 
Briketts aus:

26043716 20728920 138084501 140149703

aJSteinkolile 181038 147009 2039937 2369905
b)BraunkohIe 185142 189271 1973028 2071945
Koks . . . 
Frischerei-

1985389 1875724 37780204 30328771

roheisen , 
GieSereiroh-

1214516 1207711 94581016 98870323

cisen. . . 
Roheisen .

250535 199186 22502349 18282392

uberhaupt 1405051 1460S97 117083905 117158715

Die Zahl der osterreichischen Hoehofen belief sich im 
letzten Jahre auf 50 (i. V. 59), von denen 33 (37) im Be
triebe waren.

Die Bedeutung der Drahtindustrie in den VereinigtenStaaten.

In der nachfolgenden, dera „Iron Age“t  entnommenen 
Uebersieht sind die Ziffern der Erzeugung der Yereinigten 
Staaten wahrend der letzten zehn Jahre fiir Walzdraht 
denjenigen fur Schienen und Baueisen gegeniibergestelłt.

* VgL „Stahl und Eisen“ 1909, 8. Sept., S. 1414.
** „Statistik  des Bergbaues in Oesterreich ftir das Jahr 

1909“ , 1. Łfg. W ien 1910, K. K. Hof- und Staatsdruckerei. 
f  1910, 6. Okt-, S. 744/5.



1852 S ta lli  u n d  E ise n . A u s  Fachvereinen. 30. J a h r g .  N r .  43.

Schienen
t

GauclHen
t

“Wu! z draht 
«

1900 2 423 853 828 204 859 832
1901 2 920 633 1 029 360 1 387 789
1902 2 995 100 1 321 131 1 599 482
1903 3 040 357 1 113 346 1 527 510
1904 2 321 266 964 332 1 726 212
1905 3 419 944 1 687 087 1 837 027
1900 4 041 533 2 152 672 1 901 500
1907 3 091 792 1 971 398 2 049 864
1908 1 951 751 1 100 512 1 840 020
1909 3 072 227 2 311 971 2 373 056

Dio Uebersicht zeigt, daB im Jahre 1000 —  einem Jahre 
hoher Erzeugung auf jodem Gebiete der Stahlindustric der 
Yereinigten Staaten —  dio Erzeugung von Baueisen und 
Walzdraht zusammen nur wenig dio Schierienerzeugung 
iiberstieg, sie im Jahre 1909 jedoch schon um Iiber 50 % 
ubertraf. D ie Erzeugung von Baueisen, das nach der all- 
gemeinen Anschauung einen so groBen Anteil an dem  
W achstum des Stahlyerbrauches in den letzten Jahren hat, 
ist in den letzten zehn Jahren — ausgenommen im Jahro 
1906 —  stets liinter der Walzdrahterzcugung zuriickge- 
blieben. Sehr bemerkenswert ist das standigo und fast 
ununterbrochene Wachstum der Drahtindustrio in den 
Yereinigten Staaten und ihro verhiiltnismiiBigo Unempfind- 
lichkeit gegeniiber den Wirkungen von Drepressionen. 
Wahrend z. B. im  Jahre 1904 die Roheisenerzeugung bei- 
nahe 10 %, die Erzeugung von Stahlblocken 5 %  und von 
Stahlschienen 23 % gegeniiber 1903 zuruckging, hatte  
Walzdraht eine Steigerung von nicht weniger ais 23 %

aufzuweiscn. Im Jahre 1908 betrug der Riickgang in der 
Erzeugung gegeniiber 1907 bei Walzdraht nur 10% , bei 
Schienen und Baueisen dagegen nahezu 45 %. Unzweifel- 
haft haben zu der groBartigen Entwicklung der Draht- 
industrie die zunchmenden Verwendungsmoglichkeiten fiir 
Draht beigetragen. An der Walzdraht erzeugung ist dic 
United States Steel Corporation in herrorragender Weiso 
beteiligt; ihr Anteil schwanktc in den letzten acht Jahren 
zwischen 82 % im Jahre 1903 und 75 %  im Jahre 1909.

Roheisenerzeugung in den Vereinigten Staaten.*

Ueber die Leistungen der Koks- und Anthrazithoch- 
ofen der Vercinigten Staaten im S e p t e m b e r  1910, 
deren Hauptziffern wir schon kurz m itgeteilt haben,** 
gibt folgende Zusammenstcllung AufschluB:

Septem ber 1910 A ugust 1910 
t  t

I. Gesamterzeugung. . . . 2 087 143 2 140 557
Arbeitstiigliche Erzeugung 09 572 69 050

II. A nteil der Stahlwcrksgesell-
se h a fte n ............................... 1 432 785 1 465 653

Darunter Ferromangan
und Spiegeleisen . . 15 393 26108

am 1. Okt. am 1. Sept.
1910 1910

III. Zahl der Hoehofen . . . 415 415
Davon im Feucr . . . 238 244f

IV. Leistungsfiihigkeit der Hoch- t t
ofen in einem Tago 08 3S9 07 83Gf

* „Tho Iron Ago“ 1910, G. Okt., S. 748/9.
** „Stahl und Eisen“ 1910, 19. Okt., S. 1817. 

t  Endgiiltige Ziffer.

A us Fachvereinen.

Internationaler Verband der Dampfkessel- 
Ueber\vachungs-Vereine.

Aus dem vor kurzem erschienenen Protokoll* der 3 9 .De- 
legierten- und Ingenieur-Vcrsammlung des Internationalen 
Yerbandcs der Damptkessel-Uebcrwachungs-Yercino zu 
Lille 1909 ist ais wichtig fiir den Eisenhiittcnmann fol- 
gendes zu berichten. Dor AusschuB zur

Prufung schadhaft gewordener Kesselbleche

hat nur vier Bleche zu Priifung zugesandt erhalten. Die 
Priifung des ersten Bleches wurde wegen mangelnder An
gaben iiber Herkunft, Behandlung usw. abgelchnt. Das 
zweite Blech war auch unriehtig Yorbehandelt, und konnten 
daher dem Wunsche des Einsenders entsprechend nur Zug- 
proben vorgenommen wer
den, welche ergaben: lang  
37,6 kg/qmm, 29,5 %  Deh- 
nung; quer 36,8 kg/qmm,
28,0 % Dehnung. D ie che
mische Zusammensetzung war 
0»07 %  K ohlenstoff, unter 
0,01 % Silizium, 0,38 % Man
gan, 0,049 % Phosphor,
0,052 % Schwefel, 0,07 %
Kupfer, 0,03 % Nickel. Ur- 
teil des Ausschusses: „Dem  
Materiał ais solchem kann 
keine Schuld beigemessen 
werden."

Der dritte Pall, umfassend 
drei Bleche von Kalksalpeter- 
Dampfapparaten, ergab bei 
der Priifung folgende W erte 
(s. Zahlentafel 1).

* Kommissionsyerlag: Boy- 
sen & Maasch in Hambuig.

Urteil des Ausschusses: „. . . . da 13 dcm Materiał 
ais solchem keino Schuld an den aufgetretcnen Rissen 
beizuraessen ist“ . Der AusschuB liiBt es uncntschieden, 
ob Fehler bei der Herstellung in der Kessclschmiede 
oder besondere Betriebsverhiiltnisso die Kisse veranlaBt 
haben.

D ie Prufung des yierten Bleches ist noch nicht beendet.

D ie Herren O 1 o y  und B o n e t  in Lille beriehteten 
iiber Yersuehe betreffend den

EinfluB der Betriebszeit auf SchweiB- und FluBeisen- 
Kesselbleche.

Die sehr nmfangreicho Arbeit komm t nach kurzem, 
historischem Riickblick zu dem SchluB, daB SchweiB- 
eisen durch den Betrieb sehr stark in seiner Gilte nach

Zahlentafel 1.

I. Mantelblech 11. Mantelblech Roden

ZcrreiBfestigkeit. ■ ■ { q

D eh n u n g .......................|  q

Elastizitatsgrenze • • [  Q

K o n tr a k t io n .......................

Kerbschlagprobe . . J q

Chem. Zusammensetzung:
K ohlenstoff.......................
S i l i z iu m ...........................
M a n g a n ...........................
Phosphor...........................
S c h w e fe l...........................
K upfer ...............................

38.7— 39,0
38.5—39,8
23.5— 24,0
19.0— 24,0
20.1— 27,3 
28,0— 28,3
57.2— 62,2
13.8— 1S,4
22.2— 24,6 

%
0,01 —0,1 

unter 0,01 
0,48 —0,5  
0,017— 0,07 
0,033—0,001 
0,1 —0,12

38,6—39,2
38.4— 10,0
26.5— 28,0
22.0— 27,0 
25,3— 25,7

25,7
54.0— 56,3
15.0— 15,3
20.0— 27,4 

%
0,06 —0,07 

unter 0,01 
0,44 — 0,47 
0,035—0,061 
0,035—0,084 
0,12 — 0,13

38.5 
36,8
30.5 
27,0 
24,2
23.5

21.7
20.8 

%
0,08 —0,09  

unter 0,01 
0,45 

0,041— 0,042 
0,058 
0,15
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jedcr Richtung hin herabgemfndert werde, daB jedoch 
FluBcisen weniger leide. Bei letzterem  werde die Dehnung 
und dic durch dio Kerbschlagprobe zu crmittelnde Zahię- 
keit stark vcrmindert. Bei FluBcisen sei der ungftnśtige 
KinfluB aber um so geringer, je groBer dio ursprttngliche 
Dehnung, d. h. also, jo weicher das Blech gewesen sci. *

C a r i o , Magdeburg, bcriclitete Uber dic vorliegendcn 
Erlahrungen mit Stahlbandern fiir Kraftiibertragung.

Er erachtete cs fiir wichtig, daB das zur Verbindung 
der Endcn des Stahlbandes benutżte SehloB so konstruiert 
ist, daB keine Kniekung oder dauerndo Vcrbicgung des 
letzteren cintreten kann, und daB die Sebcibcn mit einem  
geeigneten dauerhaften Reibungsbclag versehen werden. 
Dio Bander hatten gut gearbeitet in allen den Fallen, 
wo dio Transmissionswellen ganz genau parallel liigen, 
wo dio Scheiben nieht schlagen oder nicht unrund laufen, 
wo kein ruckweiser Kraftbedarf vorliegt und wo dic 
Scheiben im Durchmesser groBer ais 300 mm seien. Un- 
brauchbar seien sie ftir geschriinkto oder gekreuzte An
ordnung. Stahlbiinder zciehneten sich yoiteilhaft aus 
durch ihre konstantę, unveranderliche Lange, ihr geringes 
Gleitcn auf den Scheiben, ihre geringo Breite, dio Mog- 
liehkeit, kurzo Entfem ungcn zwisehen don Scheiben 
zu wiihlen, ihr geringes Gewieht, den geringen VersehleiB, 
den gerauschlosen Gang, das geringo Schwanken und 
Schlagen und dio Móglichkeit, leiehte und schmalc Scheiben 
zu verwenden. Der Kraftverlust durch Glcitcn sei bei 
beiden Uebertragungsmitteln annahernd gleich, dagegen 
sei der Schlupf bei dem Stahlband etwas geringer. Dio 
darauf folgende Besprechung des Vortragcs ergibt, daQ noch 
weitere Erfahrungen gesamm elt werden mtissen, eho 
man cndgflltig urtcilen konne, besonders ehe man wisse, 
ob der Betrieb m it Stahlbandern billiger sei ais derjenigo 
mit Riemen. Bei dcm Bruche von Stahlbandern seien 
Unfiillo bisher nicht vorgekommen; das Band rei Be mit 
einem Knall und falle infolge seines geringen Gewichtes 
ohne Schleudern zu Bodcn.

R e i s o h 1 e , Mtinchen, bcrichtete tiber
innere Verrostung von Dampftlberhitzem.

Zuniichst versuehtc er, dic Vcrrostungcn zu erklaren, 
welche sich zuweilen im Dampfraum yon Kesseln finden.

* A n m c r k u n g  d e s  B c r i c h t o r s t a t t e r s :  
Alle Vcrsuchc der beschriebenen Art leiden an Mangcln, 
welche den Wert der SchluBfolgerungen becintraclitigen. 
Zunachst felilt es an einem Nachweise tiber die Eigen- 
schaften der Blecho im fertigen neuen Kessel. Es ist gar 
nicht unwahrscheinlich, daB diese, wflrde man den neuen 
Kessel zerstoren, schon ahnlich hcrabgeminderto W erte 
aufweisen wtirden. Die Gegcnflberstellung der Abnahmc- 
prtifungsergebnisse (welche sich oft nicht auf die gleichen 
Blecho beziehen) und der Ergebnisse der Erprobung 
alter Blecho ist dalicr nicht einwandfrei. Dio zylindrischc, 
immerliin selir Btarre Form der Kessel yerhindert haufig 
solche Formandcrungen, welche infolge der verschiedcn 
groBen Erwarmung der einzelnen Teilo der Kessel ein- 
treten mtiBten, soli keine molekulare Zusammenpressung 
oder Auseinanderzcrrung der einzelnen Teile der Kessel 
oder einzelner Teile einzelner Bleche eintreten. Je groBer 
die Verschiedenheit der Temperatur und je starrer die 
Konstruktion, desto groBer ist die Gefabr der molekularen 
Formanderung. Erfolgt diese nun auch noch in hoherer 
Temperatur, so ist ihr EinfluB um so groBer. Es ist bekannt, 
daB dadurch eine Herabminderung der Zahigkcit im Laufe 
der Zeit eintritt, und daB letztere schlieBlich ganz yer- 
loren gohen kann, d. h., daB bei weiterem Eintreten einer 
Formanderung der Bruch eintritt und zwar ganz unab- 
hangig yon der ursprflnglichen Festigkeit. Es wird nie- 
mals inoglieh sein, ein Materiał hcrzustellen, welches 
sich bei yerschieden groBer Erwarmung nicht yerschicden 
groB ausdehnt; cs wird nie ein Materiał geben, welches 
yerschieden groBe Ausdehnung in sich aufnimmt, ohne 
molekulare Verschiebungen zu erleiden; es ist hochst 
unwahrscheinlich, dafl ein Materiał gefunden wird, welches 
infolge solcher Beanspruchung nicht an Ziihigkeit yer- 
liert. E s muB daher angestrebt werden, Kessel so zu

Ais Ergebnis seiuci Rundfragcn bei den Ueberwachungs- 
Vercinen scheinen dio Verrostungen im allgemeinen  
nur dann aufzutreten, wenn der Dampfraum durch Um- 
fdhrung der Verbrcnnungsgaso geheizt wird, oder wenn 
aus anderen Ursachen dort eine dio Dampftemperatur 
tibersteigende Temperatur entsteht. Ueber die ehemisehen 
Vorgiinge, welche dieso Verro?tungen bewirken, geben 
dio Ansichten der Vorsammlung auseinander. D ie Fiille, 
in weichen durch Erglfllien der W andungen eine Zer- 
setzung von Wasser und daher eino Glflhspanbildung 
eintritt odor frcie Siiuren im Dampf enthalten sind, werden 
ais geniigend geklart nicht allgemein besprochen. D a
gegen werden der Luft, der Kohlensaure, yerachicdenen 
Śalzen und, wo andere Grtinde sich nicht gleich finden 
lassen, natflrlich auch der GUto des Materials die SchuUl 
gegeben. Eino Kliirung dieser Frage wurde aber in der 
oingehenden Besprechung nicht erzielt.

Zu den Dampftiberhitzern flbergehend, wurde dereń 
Neigung zu rosten im groBen Ganzen auf die gleichen  
Ursachen zurtickgeflihrt, jedoch triiten liiiufiger und in 
selir yerstarktem MaBe dio fiir dio Yerrostung gUnstigen 
Verhilltnis3o auf. Feuchto Warme bei Gegenwart yon 
Luft wird ziemlicli allgemein ais Ursacho erkannt, und 
es wird empfohlen, Betriebsyerhaltnisse zu echaffen, 
bei weichen die Rohre trocken gehalten, die Luft abge- 
sperrt, der Dampf am E intritt gehindert, oder endlich 
dio Rohre m it Wasser goftillt werden.

Von melircrcn Sciten wurde anorkannt, daB dio Qualitat 
der Rohre ohne EinfluB auf dio Stlirke der Vcrrostung 
sei. Heryorzulioben is t , daB S c h i c k e r t ,  Essen, 
glaubt, daB Dampf schon bei 150° C auf Eisen unter 
Abgabe yon Sauerstoff einwirken konno. *

B a u  m a n n ,  Stuttgart, bcrichtete im AnschluB 
an den yorjiihrigen Berieht** tiber die weiteren, yon 
der Materialprflfungsanstalt Stuttgart ausgefflhrtcn

Versuche mit autogen geschwelfiten Blechproben.
Das Versuchsmaterial wurde Zugycrsuchen bei gewohn
licher und hoherer Temperatur, Biege- und Schlagver- 
suchen, Kerbschlagycrsuclien bei gewohnlicher Tem
peratur und bei 200 0 C, sow ie mctallographischen Unter- 
suehungen unterworfen.

konstruieren und so zu betreiben, daB ungleichmiiBigo 
Ausdchnungen moglichst yermieden werden, oder, falls 
sie sich n icht yermeiden lassen, daB sie moglichst geringe 
FlicBerschcinungen in den Blechen bewirken. Es mtissen 
ferner fflr den Bau yon Kesseln Bleche yerwendet werden, 
welche einer moglichst groBen Zahl von FlieByorgiingen 
ausgesctzt werden konnen, ehe ihre FlieBgrenzo m it der 
Festigkeit zusammenfiillt. Beim Zusammcnbau der Bleche 
zu einem Kessel muB yermieden werden, daB Bean- 
sprucliungen entstehen, welche gleich der FlieBgrenzo 
sind, d. h. eine Formanderung bedingen, da eben in allen 
solchen Fallen jede zusatzliche Beanspruchung nicht 
durch clastische Dehnung, sondern nur durch crncute 
FlieByorgiinge und damit durch Herabminderung der 
Zahigkcit ausgcglichen werden kann.

Die Erfahrung bestatigt diese Satze: Schadlichkcit 
des Lochens, Verdorncn von Nietlochern, N ietniihte im 
Feucrzug, Biegen und Anrichten im handwarmen Zu- 
stande, einseitige Erwarmung, zu festes oder zu schnelles 
N ieten, starkę Betricbsanstrengung, zu yiel Kesselstein  
oder Blasenbildung im Kessel, drei oder vier Feucrztlgc 
unter Kesseln usw. Gflnstig Wirkt Ausglllhen, also Aus- 
gleich entstandener Spannungen.

Es ergibt sich daraus, daB es in den m eisten Fallen 
Bedenken erregen muB, die durch Kerbschlagproben 
gemessene Sprodigkeit mit der Gtite der Bleche in Zu- 
sammenhang zu bringen, an statt sie zur Priifung des 
richtigen Baues und Betriebcs der Kessel heranzuziehen.

* Da alle modernen Kessel hohere Dampftempera- 
turen a b  1500 C haben, und da in dereń Dampfraum  
keine Oxydation des Eisens infolge Einwirkung des 
Dampfes eintritt,m tissen bei den Versuehcn Schickerts wohl 
auch noch andere Einflusse mitgewirkt haben, wenn bei 
seinen Versuchen Oberhaupt eine Oxydation ein^etreten war.

** Vgl. „Stahl und Eisen“ 1909, 9. Juni, S. 881.
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Zahlentafel 2.

Tem
peratur

F esttgkclt Dehnung Kon
traktion

Arbcits-
Y crb r.

°C kg/qmm % % mkg/qcm

Ursprtingliches Blech . . . . / 20
200

33,48
45,77

32,2
10,7

72.9
54.9

21,6
23,3

Stabe mit verdickter SchweiB- f 20 35,55 19,7 00,0 3,2
s t e l l e .........................................( 200 48,7!) 13,1 50,5 12,1

Stabe mit abgehobelter Yer- j  
dic k u n g .................................... (

20
200

32,78
47,20

10,5
7,9

27,5
12,1

—

Zahlentafel 3.

Zahlentafel 4.

Zunachst wurde ein Blech von 1"> nim Dicke und 
den Abmessungen 1000x700  mm, aus welchem ein Recht- 
eck von 4S 0 x  370 mm ausgekreuzt und wieder mit Azetylen  
eingeschweiBt war, und welches ais Probestiick von der 
Soc. de Pacetylene dissous in Marseille geliefert war, 
untersucht. D ie SchweiBung war sehr voreichtig von 
beiden Seiten durehgefuhrt, die SchweiBnaht war 3 mm 
dickcr ais das Blech. Die Zugproben, bei welchen die 
y e r d i c k t e  SchweiBstclle in der Mitte der Proben lag, 
rissen alle m it einer Ausnahme nicht in der Schwei
Bung; diejenigen jedoch, bei welchen die Yerdickung ab- 
gehobelt war, rissen alle in der SchweiBstclle. Dic Yer-

suche ergaben, bei 20 und 
lwi 200° C, folgende Werte 
(s. Zahlentafel 2).

BezOglich der Biegepro- 
ben, Schlagversuche und der 
Ergebnisse der Kleingefilge- 
untersuchung sei auf dic 
Quclle verwiesen, die hier 
noch manchc interessante 
Einzelheit bringt.

Die weiteren Versuche er- 
strecktcn sich auf cin Stilok 
eines Wellflammrohres von
11 mm BleclistiLrke, bei wel
chem ein RiB im Scheitel mit 
Wasserstoff - Sauerstoff ver- 
schweiBt war. Dio SchweiB- 
stelle war nach 7- bis 8 mona- 
tigem Betrieb wieder geris- 
sen. D ie Kleingefttge-Unter- 
suchung ergab Schlackenein- 
schltisse und Poren in solcher 
Ausdehnung, daB dio Schwei
Bung ais minderwertig be- 
zeichnet werden muB.

Der dritte Versuch betraf 
ein Stuck aus der Krempe 
eines Verbindungsstutzens. 
Es war m it Wasserstoff- 
Sauerstoff geschweiBt. Der 
RiB entstand bei der Wasscr- 
druckprobe wieder neu. Wie- 
dcrholte SchweiBungcn lie- 
ferten kein besseres Ergeb- 
nis. Die Untersuchung ergab, 
daB der RiB nicht ausge
kreuzt worden war. Das a u f- 
g e s c h m o l z e n e  Materiał 
war traubenfórmig aufge- 
tragen; es war blasig und 
m it Schlacke durchsetzt, dio 
Arbeit sehr minderwertig.

Der vierte Yersuch betraf 
Teilc eines Zentralheizungs- 
kessels, welche m it Azetylen- 
Sauerstoff geschweiBt waren. 
Die Erprobung ergab folgende 
W erte (s. Zahlentafel 3).

Dic Klcingeftige-Untcr- 
suchung ergab z. T. Ueber- 
hitzung, grobes K om  und 
zahlreiche Oxydeinschllisse.

Die tlintte Untersuchung 
betraf ein Wasserrohr von 
3,5 mm Wandstarke, vou 
welchem ein fehlerhaft ge- 
wo nl en es Stuck abgeschnit- 
ten und dureh cin neues Sttick 
m ittels Wasserstoff - Sauer
stoff-SchweiBung ersetzt war. 
Die Festigkcit im eingelicfer- 
ten Zustande schwankte von 
29,44 bis 39,31 kg/qmm, 
die Dehnung war rund 1 %• 

Gcgliiht ergab der Zugversuch 35,57 kg/qmm bei 6%
Dehnung, eine warm geschmiedete Probe 37,27 kg/qnun
bei 6 % Dehnung. Die Bruchflachen der eingelieferten 
Probe zeigten grobkristallinisches Gefilge, Oxydein-
schlOsse und stark Oberhitzte Stellen in der Niihe der 
SchweiBnaht.

Dic scchste Untersuchung galt einem Flammrohre 
von 13 ram Blechdieke, welches am unteren Scheitel 
einen RiB hatte. Beim Yersuch, m it Azetylen und Sauer
stoff zu schweiBen, bildeten sich an anderen naheliegenden 
Stellen neue Risse. Die Zugversuche ergaben folgende 
Werte (s. Zahlentafel 4).

Tempe
ratur
»C

F estigkcit

kg/qcm

Dehnung

%

Arbclu- 
Tcrbrauch 
inkg/qem i

ATnntol * urspriinglichen Blech . . . .  
' ' \ S ch w e iB stc lle ...........................

( ursprtingliches Blech . . . .  
Plammrohr {

{ S ch w eiB stc lle ...........................

20
20

30,71
35,84

20,8
14,2

18,23
0,84

20

20

37,30

37,20

27,0

24,0 \  
10,5/

17,53 
10,43) 
0,08 > 
3,95)

O rt J e r  E ntnahm e Ż uttand
ZugfesUc;-

kelt
kg/qmm

D ehnung

o/o

K ootrakifou

°/o j

parallel zur liohrachse . 
senkreeht zur Bohrachse 
scnkrecht zur liohrac.hse

eingeliefert
eingeliefert
ausgeglóht

38,60
39,82
38,50

24,3 (200 mm) 
20,1  (2 0 0  „  ) 
27,0(200 „ )

59,7
00,5
01,9

SchweiBstclle....................... eingeliefert 20,30 1,5 (100 mm) —

Zahlentafel f>.

Ort (Jer Kntnuhnie
Prufungs- 
temperatur 

» C

Źugfestigkeit

kg/qmm

Dehnung

“b

Kontraktion

%

20 40,63 27 2 52,7
SchweiBstclle R . . . . 23,70 0,7 —
Blech E ................................
SchweiBstclle K . . . .

2IK> 45,24
21,28

12,2
0,0

30,4

Blech F ................................
20 11,79 20,4 52,5

SehweiBstelle I-' . . . . 25,07 1,1

Zahlentafel 0.

Tem 
pera tu r 

0 C

Festigkcit 

kg qmm

Dehnung

%

Kon
trak tion

%

1
A rbeits- i 

verbraucli 
mkg[qcm

Im gclieferten Blech . . , , |  

In der SchweiBnaht.................. j

2 0
20 0

37,71
50,28

24,2 58,3 19,2
21,4

20
2 00

30,09
49,05

21,1
12,6

12,0
20,1
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Dic Kerbschlagprobcn ergaben durchschnittlich 
4,14 mkg/qcin; dio Brachfliichen waren grobkristalliniscb 
und mit Fehlstellen behaftet.

Der siebente Versucli betraf drei Blechstiicko von
14 mm Dieke aus zwei Flammrohren eines Schiffskessels, 
an welchen k t l n s t l i c h *  Risso erzeugt und wieder mit 
Azetylen-Sauerstoff geschweiBt waren. Ein Stiick zer- 
sprang wieder beim Erkalten, da a b s i c h t l i c h  nicht 
dafiir gesorgt war, daB die Schrumpfung beim Abktihlen 
ohne Widerstand crfolgen konnte. Ein zweites Sttick 
riB u n b e a b s i c h t i g t  auch wieder auf.

Bei weiteren Proben zeigten sich die boi den Vcr- 
suehen cingetretenenstarken Dehnungs-und Schrumpfungs- 
spannungen durch Streckfiguron, Versehiebungen der 
Bleche aufeinander, yersetztc Nietlochcr, gegeneinandor 
yersetzte Blechdicke und aufgctragenes Stemmkanten- 
material. D ie Zugyorsuche ergaben folgende Zahlen 
(s. Zahlentafel u).

Dio Kleingefiige-Untersuchung zeigto fiir das cin- 
geschweiBte Materiał sehr grobes K om  m it starken Oxyd- 
cinschlllssen und Blasen. D ie SchweiBungen icichten  
nicht durch den ganzen Qucrsehnitt des Bleches.

Ein Blech, welehes m it Wassergas ilberlappt gc- 
schweiBt war und wohl zu Vergleichszwccken gepriift 
wurde, war Gegenstand des achten Versuches. Dio Zug- 
yersuche ergaben folgende W erte (s. Zahlentafel 6).

Die Kleingeftlge-Untersuchung zcigte kleine Schlacken- 
einsehlUsse ohne Zusamtnenhang, welche die Haltbarkeit 
nur wenig beeintriichtigen.

Der Vortragonde schloB im Auftrago von Bau- 
direktor v o n  B a c h  m it dem Antrage: Der Yerband 
mogę beschlicBen, an der vorjiihrigen BeschluBfassung, 
durch welche groBte Vorsicht bei Zulassung der autogenen 
SehweiBung zum Zwecke der R e p a r a t u r  von Kesseln 
ftir geboten crachtet wurde, festzuhalton.

In der dem Vortrago folgenden Besproohung wurdo 
von yielen Seiton anerkannt, daB es moglicli sei, gute 
SchweiBungen herzustcllcn, von anderer Scito wurdo 
erneut zur Vorsicht ermahnt. A llseitig wurde anerkannt, 
daB dio Gilto der Arbeit nur von der Geschicklichkeit 
der Arbeitor abhiinge.

Oberingomeur S c h i c k e r t ,  Essen, und Direktor 
E i n n e ,  Essen, traten lebhaft ftir die autogenc Schwei- 
Bung cin. Letzterer berichtcte besonders eingehend iiber 
Erfahrungen und Versuche des Blechwalzwcrkcs S c h u l z -  
K n a u d t , wobei or jedoch betonte, daB das einzu- 
tragende Materiał in kleinen Mengen cingctragen 
und nach jeder Eintragung geliammcrt werden mOsse, 
daB die SchwciBnaht clicker sein mttsse ais das Blech, 
daB dic SehweiBung von zwei Seiten zu erfolgen habe, 
und daB endlieh dio gcschwciBten Stiicko immer aus- 
gegltiht werden mliBten.

Direktor R i n n o nahm dann Bezug auf das Referat 
in dieser Zcitschrift*ł  flber die Ergebnisse der auf der 
Verbandsvcrsammlung im Yorjahrc yeroffentlichten Ver- 
suche und glaubt, daB es zu stark von den schlechten 
Ergebnisscn beeinfluBt sei. Demgegeniiber glaubt der Be- 
richterstatter trotz der Yersuchscrgebnisso dieses Jahres 
an seinem Urteil fcsthalten zu miissen, zumal die dies- 
jiihrigen Versuehe es besonders rcchtfertigen.

Zunachst muB allgemein beziiglicli der damals ge- 
schilderton metallurgisehen Vorgange betont werden, 
daB natlirlich dio Qualitiit des eingetragenen Materials 
durch starkę Bearbeitung m it dem Hammer gebessert 
werden kann, daB es aber niemals m it dcm ursprting- 
lielien Materiał gleichwertig werden wird. Das Hammern 
o h n e  nachheriges Ausgliihen wird in yielen Fallen die Zahig- 
keit nicht fordem. D as so notigo AusglOhcn ist in nahezu 
allen Fallen einer Kesselreparatur aber unmoglich. Die 
gehammerto und nicht gegliihte SchweiBstelle ist daher 
minderwertig. Das erkennt Direktor Rinne auch selbst 
an dadurch, daB or eine verdickte SchweiBnaht fordert,

* Es wiire interessant gewesen, zu erfahren, wie die 
Risso herbeigefiihrt worden sind.

** 1909, 9. J u n i ,  S. 881.

und die abgchobelten Proben m it dem aus Marscille 
gelioferten Blech bcweisen dieses Verhalten. Sodann 
muB klar hervorgehoben werden, daB sich dio meisten 
von Rinno angefiihrten Angaben und unumganglichon 
Arbeitsvor.-chriften boi der Reparatur von Kesseln teils 
garnicht, teils nur unvollkommen erfiillen lassen, und da U 
damit eino gewisse Mimlerwertigkeit der Rcparatur- 
arbeit nicht von der Hand zu weisen ist. Dio Beriehte 
von Rinno beziehen sich, wio er selbst sagt, auf neuo 
Stlicke, wahrend sich das an angeflihrter Stelle gesprocheno 
Urteil nahezu ausschlicBlich auf Reparaturen bczieht.

Es darf auBerdem nicht llbcrschen worden, dali 
z. B. der gesehweiBte Kessel, dessen Verhalten Rinno 
beschreibt, unter Verhaltnissen hergestellt wurde, welche 
dio Ausdehnung des Materials bei der Erwarmung nach 
allen Seiten gestattete und dio Entstehung groBerer 
Spannungcn aussehloB, und daB er dann auch noch aus- 
geglliht wurdo. Ein RiB in einem fertigen Kessel, gleieh- 
gliltig, ob er infolge schlechter Qualitiit des Bleches, 
śchlechtor Kessclschmiedearbeit oder unglUcklicher Be- 
tricbsvcrhaltnisso entstanden ist, ist aber meistens dio 
Folgo von Spannungen, dio dio Festigkoit libersteigen. 
Die unyermeidlicho Erwarmung der zu schweiBenden 
Teile bodingt nun bei Reparaturen naturnotwendig zuerst 
eine Stauchung derselben und naehher bei der Abkiihlung 
die Entstehung einer Zusammeńziehung, welche bei der 
Starrheit nahezu aller in Betracht koinmender Kessel- 
tcile zu verhangnisvolIcn Zugspannungcn fiihrt, zu Span
nungen, welchen das volle Blech yorher nicht widerstehen 
konnte und in der Folgę entweder in der SchweiBnaht 
oder im daneben liegenden vollen Blech auch nicht w ider
stehen wird. Aus diesem Gcsichtspunkte heraus ist dio 
Gccignetheit der autogenen SehweiBung fiir Kessel - 
r e p a r a t u r e n  zu beurtcilen, und daher if.t auch 
das Ergebnis der an kleinen P r o b e  streifen vorge- 
nommenen Versucho nur m it einer gęwissen Yorsicht 
zu SchluBfolgerungen heranzuziehen. Ueber den Ein
fluB yorstehonder Ersehoinungen sei auf dio Ergebnisse 
des dritten, sechsten und siebenten Versuches yerwiesen.*

Der Antrag yon Baudircktor v o n  B a c h ,  die 
BeschluBfassung des Yorjahres zu bestiitigen, wurde cin- 
stim mig angenommen. (S cIiiu B  folsrt.)

* Herr Direktor R i n n e  schreibt uns zu diesen Aus
fuhrungen folgendes:

„In dem yorliegenden Bericht wird die autogeno 
SehweiBung vornehmlich yon dem Gcsiehtspunkto aus 
behandelt, ob ihre Anwendung zur R e p a r a t u r  von 
schadhaft gcwordenen Dampfkcsscln usw. zu empfehlen 
sei oder nicht. Der Berichtcrstatter kommt zu dem Er
gebnis, daB die autogene SehweiBung fiir dieses Anwen- 
clungsgebiet n i e h t gecignet und nur mit Vorsieht zu 
benutzen sei. Hierin stim me ich m it ihm vollig ilbercin. 
Ich habe solchen, m ittels der autogenen SehweiBung vor- 
zunehmenden R e p a r a t u r o  n von schadhaft gewor- 
denen Dampfkesseln usw. an keiner Stelle meiner friiheren 
Veróffentlichungen das W ort geredet. Im Gegenteil, ich 
habe immer fiir die Herstellung einer guten autogenen 
SehweiBung dio Beobachtung einer Reiho von JlaBregeln 
alserforderlich bezeichnet, die bei Kessel r e p a r a t u r e n  
iiberwiegend garnicht zur Anwendung gebracht werden 
k o n n e n .  Wenn ich also hinsichtlich solcher Kessel- 
reparaturen mit den Ausfiihrungen des Berichterstatters 
iiber die \ Tcrbandsyersammlung in Lille ganz einig gehe, so 
trifft solches n i c h t  zu beziiglich seiner sonstigen <lies- 
jiihrigen und yorjiihrigen Ausfiihrungen. (I>etztere ygl. 
„Stahl und Eisen“, 9. Juni 1909, S. 881.) Nam entlich  
letztere Ausfuhrungen, die yon dem Berichtcrstatter auch 
dieses Jahr wieder aufrecht erhalten werden, cnthalten eine 
g e n e r e l l  u n g O n s t i g e  Beurteilung der autogenen 
SehweiBung, welche Beurteilung auf Grand der von Anderen 
und von mir veroffentliehtcnheryorragcndonPrufungscrgeb- 
nisse ais keineswegs gerechtfertigt bezeichnet werden muB,

Ich wiederhole, daB die s a c h g e m a B  ausgefilhrto 
autogene SehweiBung sich den allerbcsten bisher bekannt 
gewordenen SchweiBmethoden durchaus ebenburtig an die 
Seite stellen kann."

XLTTT.-» 91
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Um schau.
Siliziumstahl.

Ueber dio vorteilhaften Eigenschaften von Silizium- 
stahl hat G. A. B i s s e t  eingehcnde Untersuchungen* 
angestellt. Stcllt man einen Stahl m it geringem Kohlcn- 
stoff- und erhcblichem Siliziumgehalt her, so besitzt dieser 
Stahl dio hohe Festigkeit von hochkohlenstoffhaltigom  
Stahl, dabei jedoch gleichzeitig auch die hohe Ziihigkeit, 
Dehnung und Qucrschnittsverminderung, die einem Eisen 
m it geringem Kohlenstoffgehalt oigentiimlich ist. Eine 
groBere Anzahl vergleichender Yersuehe wurde an naht- 
losen Stahlflasehen fiir PreBluft angestellt, die aus Eisen 
m it geringem Kohlenstoffgehalt, aus hochsitiziumhaltigcm  
Stahl, aus Chromvanadiumnickelstahl und Chromvana- 
diumstahl bostanden. Dio Flaschen hatten einen iiuBeren 
Durchmcsser von etwa 20 cm, eino Wandstarke von etwa
0,0 bis 0,9 cm und eine Lango von etwa 110 bis 130 cm. 
Bei den Versuchen wurdo der Wasserdruck geraesson, bei 
dem das FlieBen des Materials durch eine erheblicho Yer- 
groBorung des Flaschendurchmesscrs bemerkbar wurde, 
sowie der hochsto Wasserdruck, bei dem das Platzen der 
Flaschen eintrat. Berechnet man aus diesen beiden Werten 
die Streckgrenze und ZerreiBfestigkeit des Materials der 
Flasclienwandung, so erhiilt man die in Zahlentafel 1 an
gegebenen Werte. Man erkennt, daB die Chromvanadium-

lich dio Erzeugung von Sohiencnstahl usw. ins Augo 
gefaBt ist, f tellt R c m o  C a t a n i * eine allgemeino 
Formel auf, welche zeigen soli, wann bei gewissen Kraft- 
preisen und bestimmten Brennstoffpreispn der Martin- 
ofen oder Klektroofen dasselbe Materiał billiger herstellen 
wurde. Dio Formel sei nachstehcnd wiedergegeben; es 
bedeutet darin: n dio Stahlerzcugung in kg fttr 1 PS/Tag; 
x  den Preis eines elektrischen PS/Jahres (7200 Std.); 
y den Preis einer '1’onne Goneratorkohle. Der Elektroden- 
vcrbrauch ist zu 15 kg f. d. t Stahl angenommen, die im 
Preise gleich 150 kg Kohle gesetzt sind. D ic Kosten im 
elektrischen Ofen betragen dann

1000 . 24 
n

' +  0,15 v
7200 ’

und im Martinofcn 0,40 y , d. h. 400 kg Kohle fiir 1 t 
Stahl. D ie Gleichung lautet also:

1000 ■ 24 x  
ń ’ 7200

+  0,15 y  «  0,4 y .

Hieraus ergibt sich, wenn mań =  k setzt, n k =  13,33.
x

Ein elektrischer Ofen m it einem Ausbringen von n kg 
fiir den PS/T ag liefert den Stahl nur in solchen Anlagen

Zahlentafel 1.

M ateriał KohlonstolT

%

Silizium

«

M angan

%

Yanadlu m

%

Chrom

%

N ickcl

%

Streok-
greuzo

kg/qtnm

ZcrrclB-
festlgkelt
kg/qniin

Eisen mit geringem Kohlen- 
śto ffg e h a lt ....................... 0,23 0,19 0,50 22__23 42—45

S iliz ium stah l....................... 0,39 0,98 0,95 — _ —- 40—45 64— 66
Chromranadiumniekelstahl 0,32 — 0,32 0,19 1,60 3,30 _ 72— 70
Chromvanadiumstahl . . 0,20 0,03 0,60 0,19 1,05 74—97 70— 101

stahlflasehen die groBte Festigkeit bcsaBen; auBerdem 
hatten sie dic Eigonschaft, daB bei ihnen nur ein UingsriB 
eintrat, ohne daB Stiicke absprangen und fortgesehleudert 
wurden, und ohne daB eino sonstwie bedeutende und fur 
den Betrieb gefahrlicho Formandcrung der Flasche eintrat. 
Aber aueh der Siliziumstahl besaB eine erheblich groBere 
Festigkeit ais das sonst fiir derartige Flaschen benutzte 
Materiał. Der Yerfasser empfiehlt den Siliziumstahl ferner 
namentlich fiir Schiffbauzwecke und weist auf seine starko 
Yerwendung in der Marino der Yereinigten Staaten und 
auf die dort angcstellten giinstig ausgefallencn Festigkeits- 
priifungen hin. Um eine zu groBe Sprodigkeit des Silizium- 
stahles zu vermeiden, sollte der Kohlenstoffgehalt etwa 
nur 0,23 bis 0,28 % betragen. Die Carnegic Steel Co. 
fand fiir Siliziumstahl m it einem Siliziumgehalt von 0,83 
bis 1,44 %  eine ZerreiBfestigkeit von 54 bis S4 kg/qmm  
bei einer Dehnung von 25 bis 30 %.

K. Preu/3.

Martinofen und Elektrostahlofen.
Bei einer Besprechung der Erzeugung und Raffi- 

nation von Stahl im  elektrischen Ofen, wobei hauptsiicli-

* „The Iron Age“  1910, 25. Aug., S. 442.

zu glciclien Preisen oder billiger ais der Martinofen, in 
13 33

denen k >  - —  ist. Oder, anders ausgcdrttckt: Der

Eloktrostahl stcllt sich nur dann gleich billig oder 
billiger ais Martinstahl bei gegebenem Verhaltnis von 
Kohlen- und Kraftpreis k, wenn das Ausbringen des Elektro-

stahlofens u
13,33

is t . Fttr praktische Fulle ergibt

sieh folgende Awfst ,’llung:
k =  1 7/10 5/10 3/10
n =  13,33 19 26,0 44,4

Das Ausbringen der elektrischen Oefen schwankt im 
Durchschnitt um n =  20 herum. Der Elektlostahlofen  
wurde also nur dort so billig arbeiten wio der Martinofen, 
wo das P S/Jahr nur 10/ 7 einer Tonne Kohle kostete. Fttr 
l/inder, in denen Kohlen 12 bis 10 .tt kosten, ist demnach 
dic Ersetzung des Martinofens durch den elektrischen 
Ofen wirtschaftlich ausgeschlossen; nur in Landern, wo 
Kohlen- und Kraft preise annahernd gleich werden (k = = 1), 
konnto man rid leicht an einen Ersatz des Martinofens 
durch elektrische Oefen denken. Neumann.

* „L ’Industria“ 1910, 15.1. 24, 12. Juni, S. 372.

W irtschaftliche  Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. —  Ueber das e n g l i s e h e  

Roheisengeschiift wird uns unterm 22. d. M. aus Middles- 
brough wie folgt berichtet: Der Roheisenmarkt war
rorgestern recht flau, weil die Arbeiter die von den Schiffs
werft en Yorgelegten und von ihren Vertrauensmannern 
empfohlenen Bedingungen in allgemeiner Abstimmung 
ablehnten. Dazu kam noch die Erhohung des Diskont- 
sat7.es in London. Jedoch schon gestem  wurde der ROck- 
schlag mehr ais gut gemacht durch bessere Beriehte aus

Amcrika. Warrants erzielten 6 d mehr ais Donnerstag 
und schlieBen mit sh 49/11 d K iufer, sh 5 0 /— Abgeber. 
Die Verschiffungen haben sich ebenfalls gebessert. Auch 
wurde ein Hochofen von GieB?rei auf H im a tit umgestellt. 
Das Geschaft auf Lieferung bis M itte nachsten Jahres 
ist sehr lebhaft geworden. Die Preise ftir sofortige Łiefe- 
rung sind ab Werk: filr GieBereieisen Nr. 1 —-- anhaltend 
knapp —  sh 53/6 d, fiir Nr. 3 sh 59/—  d, filr H im a tit in 
gleichen Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 63/6 d f. d. ton netto
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Kasse. Fiir FrOhjahr wird GicBereieisen mit sh 1/—  bis 
sh 1/0 d, Hiimntiteiscn mit (i d bis sh 1/—  mehr bczahlt. 
IJie Yersehiffungen sind gegen September nur um 5(i00 tons 
geringer. In den Warrantslagerh befinden sich 483 585 tons, 
darunter 438 01)7 tons (!. Jl. B. Nr. 3.

Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft zu Dusseldorf.
In der am 20. d. M. abgehaltenen Hauptversammlung 
wurde dic beantragte E r h o h u n g  der B e t e i l i g u n g  
i n S c h i e n e n  um 10% a b g e l c h n t  und der Verkauf 
von H a l b z e u g  fiir das erste Viertcljahr 1011 naeh 
dem Inlande stu <len bisherigen Preisen und Bedingungen 
freigegeben. Ueber dic G o s c h i i f t s l a g e  wurde fol- 
gendes m itgeteilt: .

In H a 1 b z o u g haben die inliindischen Abnehmer 
ihren Bedarf ftlr das Iaufcnde Vierteljahr fast durchweg 
eingedeckt, und zwar gehen infolge besserer Beschiiftigung 
der Ycrbruucher die gekauften .Mengen meist Ober die 
BczOgo der beiden yorherigen Viertcljahro hinaus. —  Am 
Auslandsmarkte hiilt die nculich gemcldete bessere 
Stimmung und gesteigerte Kauflust an. —  In der Ge- 
sehSftlage von schwerem O b e r b a  u m a t e r i a ł  im 
Inlande ist seit dcm Septcmberberichte Bcmerkens- 
wcrtes nicht eingetreten. Ebenso hat die scither 
gttnśtige Lnge des Auslandsmarktes eine Aendcrung 
nicht erfahren. —  Das Rillcnschiencngcschaft ist der 
Jahreszeit cntsprcchend ruhiger und diirfte erst um die 
Jahreswcndc neue Anfragen bringen. In Feldbahn- und 
Grubenschicnen liegt der Markt im Inlande glciehfalls 
etwas stiller, dagegen ist der Absatz nach dem Auslande 
noch immer regc. —  In F o r m e i s e n  zeigte das In- 
landsgeschiift eine normale Entwicklung, und die Kauflust 
hat sieh in den letzten Wochen gehoben. —  Ueber den 
Auslandsnmrkt ist seit dem letzten Berichte nichts Be- 
sonderes zu erwahnen; der Abruf war befriedigend und 
diirfte besonders in GroBbritannien, wo zurzcit gro Bero 
Kauflust herrseht, nach der zu erwartenden Beilegung des 
Schiffbauarbeitcrstreiks eine Zunahme erfahren.

Stabeisen-Konvention. In der am 20. d. M. ab- 
gchaltenen Vcrsammhing wurde beschlosscn, m it Riick- 
sieht darauf, dali der Stahlwerksverband den Yerkauf von 
Halbzeug fiir das erst o Yicrteljahr 1911 zu unyerandcrtcn 
Preisen freigegeben hat, von einer Erhohung des Stab- 
cisenpreises abzuschen und den Yerkauf von Stabeisen fiir 
das erste Yierteljahr 1911 freizugeben.

Preiskonyention der Grobblechwalzwerke. - I ndo r a m  
1S. <1. Jl. abgehaltenen (utzung wurde der Yerkauf fiir das 
erste Vieiteljahr 1911 freigegeben. Der Preis fiir Ilandels- 
und Konst ruktionsgrobblechc wurde um 2 .((  f. d. t erhoht.

Vom belgischen Eisenmarkte wird uns aus Iirtissel 
unter dcm 21. d. JI. geschrieben: Die Unsieherhcit auf 
dera belgischen Eisenmarkte hat sich in den letzten  acht 
Tagen noch fortgcsetzt, seit Einfiihrung der Stabeisen- 
Ausfuhrvergiltung in Hohe von (i J l f. d. t  ist der deutsche 
Wettbewerb in Stabeisen erheblich fiihlbarer geworden. 
-Man hofft, dali jetzt nach der endgiiltigen Beilegung der 
Arlwitcrschwierigkeiten in der deutschen Schiffbau- und 
der englischen Baumwollindustrie die Stimmung auf dem 
Ausfuhrmarkte etwas fester werden wird. Dio groBeren 
belgischen Werke halten wesentlieh mehr auf festc Preise, 
ais die kleinen W erke; da indessen auch die Ausfuhrfirmen 
die Notierungen hiiufig unterbieten, so laBt dic Preisfestig- 
keit des Jlarktes zu w unschen tibrig. FluB- und SchweiB- 
stabeisen ist in dieser Woche wiederum um 1 sh f. d. ton 
auf £  4.10.0 bis £  4.1S.0 zuriickgcgangen; „Rods“ um 2 sh 
auf £  5.2.0 bis £  5.4.0. Auf dem Blechmarkte ist die Ab- 
schwiiehung in den letzten acht Tagen gleiclifalls allge- 
inciner geworden; fluBeiserne Grobbleehe sind um 1 sh 
auf £  5.(10 bis £  5.8.0 und d ie meisten -Mittel- und Fein- 
bleehsorten um 1 sh f. d. t zuriickgcgangen, so Bleche von 
V," auf £  5.14.0 bis £  5.15.0, Bleche von Ysz" tt'1 i £  5.16. I 
bis £  5.18.0, Bleche yon l/ le“ auf £  5.18.0 bis £  5.19.0 i. d. t 
fob Antwerpen. In Tragern und Schienen bleibt die Be
schaftigung befriedigend; in Schwellen erhielten bclgisojhc 
Werke in den letzten Tagen einen Auftrag auf 10 000 t 
fiir die australische Regicrung.

Aktien-Gesellschaft Dlisseldorfer Eisenbahnbedarf 
vorm. Carl Weyer & Co. zu Diisseldorf-Oberbilk. —  Das
ahgclaufene Geschaftsjahr brachte nach dem Berichte 
des Vorstandcs einen weiteren bedeutenden Riickgang 
der Arbcitsmenge; der Wert der abgelicfcrten Erzeugnisse 
betrug 6 070 222,89 (i. V. 7 542 735,79) .11. Durch den 
bei der geringen Beschaftigung schiirferon Wettbewerb 
waren die Preise Uberaus gedriickt. Die Gewinn- und Yer- 
lustrcchnung zeigt bei 98 201 .A Vortrag, 75 560,96J( Zins- 
cinnahmen, 18 267,53 J l Mietertriigen und 1 007 790,33 .« 
BetricbsiibcrschuB auf der einen Seite und 384 710,95 ,K 
Unkosten sowio 101 723,14 Jl Abschreibungen auf der 
andern Seite einen Reinerlos von 713 481,73 J l. Der 
Aufsichtsrat scliliigt vor, nach Abzug yon 43 519,07 Ji 
Tantiemen 11000 Jl der Fabrikkrankenkassc, 15 000 Jl 
dcm Bcamten- und Arbciterunterstiltzungsbestande und
10 000 Jl dem Arbeitcrpcnsionsfonds zu tlbcrwoisen, 
576 000 Jl ais Diyidendo ( 1 6 % gegen 2 0 %  i. Y.) zu 
yertcilen und 57 962,66 Jl auf neuo Rechnung yorzutragen.

Allgemeine Elektrizitiits-Gesellschaft, Berlin —  Felten 
& Guilleaume— Lahmeyerwerke. Actien-Gesellschaft, Mtil- 
heim a. Rh. —  In den am 15. d. Jl. abgehaltenen Haupt- 
yersammlungcn wurden die von uns friiher m itgeteilten  
Antriige der Verwaltungen* genehmigt.

Deutsche Werkzeugmaschlnen-Fabrik yormals Sonder- 
mann &  Stler in Chemnitz. —  Der RechnungsabschluB 
fiir 1909/10 ergibt einschlieBlicli 29 174,69 .fi Yortrag 
und nach Abzug der von der yorjiihrigen Generalyersamm- 
lung bewilligten Yergiitungen yon 5000 Jl einen Ucber- 
schuB von 71 180,06 J l. Yon diesem Betrage werden 
(>7 497,83 Jl abgeschricben, so daB 3682,23 J l zum Yor
trag auf neuo Rechnung yerblciben.

Dlisseldorfer Róhrenlndustrie, DUsseldorf-Oberbilk. —
Das Geschaftsjahr 1909/10 war nach dem Berichte des 
Yorstandcs fiir dic Entwicklung des Werkcs yon groBer 
Bedeutung. Durch dic Ausfdhrung des Beschlusses der 
auBerordcntlichen Hauptversainmlung yom 7. Juli v. J ., 
das Akticnkapital um 1 300 000 .(t zu erhohen unii
2 000 000 Jl 4 [(,pruz(Lntige Schuldycrschreibungen aus- 
zugeben,** wurde die YergroBcrung der Werksanlagen 
ermoglicht. Die elektrisehe Zentralc wurde durch die 
Beschaffung zweicr Dampfturbinen erwcitert, ferner 
wurde ein Riihrenwalzwcrk nach amerikanischem System  
sowie ein Walzwerk zur Herstellung nahtloser Rohren 
errichtet. Der Bau der Neuanlagen wurde im .luli d. J. 
beendet; die neuen Walzwerke konnten erst Ende August 
und September 1910 einen gercgelten Betrieb aufnehraen. 
Durch den Gemcinschaftsvertrag mit der Gclsenkirchener 
Bergwerks-Akt.-Ges.f ist dcm Bcrichtsunternehmen der 
Bezug seiner Rohmaterialien zu angemessenen Preisen 
gesichert. Das Berichtsjahr brachte dem ^ erk e  eine 
Im fricd‘,gende, einzelnen Betrieben eine sehr rege Brachiif- 
tigung; die Gcsamtmenge <les Yersands iilierstieg dic- 
jenige des Yorjahres erheblich. Imlessen herrschto 
auf dem Jlarkte der syndikatsfreien Rohren ein heftiger 
W ettbewerb der Róhrenwerke untercinander. Zu dem 
hierdurch ausgetlbten Prcisdruck geselltc sich im 
zweiten Halbjahre eine vom Gasrohr- und Siedcrohr- 
syndikat zur Bekampfung der auBenstehenden Werke 
yorgcnormnpne ErmiiBigung der Preise der synilizierten  
Rohren, die ihren Zweck nach dem Berichte yollstandig 
yerfehlte, deren Wirkung auf den Betriebsgewinn der Ge- 
sellschaft sich zu einer Zeit geltcnd m achte, zu der in 
anderen Zweigen der Eisenindustrie die Preise anzogen 
und die Gesellschaft das yon ihr benotigte Materiał tcurer 
bezahlen muBtc. Hierdurch sowie durch den Umstand, 
daB das Unternehmen einen Siederohrofen wegen des 
Neubaues des amerikanischen Walzwerkes niederreiBen 
muBte, wurde das Ergebnis nachteilig beeinfluBt. Die 
Gesellschaft erzielte unter EinschluB yon 52 503 Jl Ge-

* Ygl. „Stahl und Eisen" 1910, 7. Sept., S. 1574.
** Ygl. „Stahl und Eisen1' 1909, 23. Juni, S. 967; 

8. Sept., S. 1422.
t  Ygl. „Stahl und E is;n“ 1910, 1. Juni, S. 934/5.
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\vinnvortrag aus 190S/9 einen Roherlos von 554 408,53 .11 
und nacli Abzug von 223 235,50 Jl Abschreibungen und 
20 000 .H D isagio bei der Ausgalie der Sehuldyerschrci- 
bungen einen Reingewinn von 311 173,03 .II. Der Auf- 
sichtsrat schmgt vor, hicrvon 50 173,03 Jl zn Tanticmen  
und Belohnungcn zu yerwenden und 2(51 000 Jl ais 
DivJ3endo (6 %  gegen 8 %  i. V.) zu verteilen.

Eschweiler Bergwerks-Vereln zu Eschweiler-Pumpe.—  
Im abgelaufenen Gcschaftsjahre wurde, wio wir dcm Be- 
riehte des Vorstandcs entnehmen, die Yerschmelzung mit 
den Esch w eilcr-Koln-Eisen werken, Aktiengeselischaft zu 
Eschweiler-Pitmpchen, und die Erhohung desAkticnkapitals 
um 0 000 000 .ft beachlosacn und das Vermogen der gc- 
lianntcn Gesellsehaft mit Wirkung vom 1. Juli 1909 unter 
AusschluB der Licjuidation auf dns Beriehtsunternehmon 
iibertragen.* Die Geschiiftslago gestaltete sich besonders 
in der ersten Hiilfto des Berichtsjalires fiir Kohlen und 
Roheisen nicht gOnstig; der Abruf der yertraglich yer- 
kauften Industrickuhlcn erfolgte sehleppend, der auCer- 
ordentlieh mildo W inter beeintriichtigte aufierdem den 
Yerbrftuch in Hausbrandkolilen ganz erhoblich. Es gelang 
jedoch, fur Kohlen dio gleichen Durchschnittsycrkaufs- 
preise wie im Yorjahre zu erzielen. D ie gestiegene Fórde- 
rung konnto ebenso w ie die Kokscrzeugung ganz abgcsetzt 
wordon. Die fiir Koks crzielten Preiso waren jedoch infolgo 
der niedrigen Roheisen- und Stahlpreisc, <lie auf Grund 
langjahriger Yertriige fiir dio Beroehnung des groBten 
Teiles der Kokslieferung des Unternehmcns maBgebend 
sind, nicht giinstig. Die Tecrerzeugung der Gesellsehaft 
wurdo zu don vorjiihrigen Preisen g latt abgenommen; dio 
im FrUhjahr angesanmieltcn gro Sen Bestiinde in schwefel- 
sauremAmmoniak konnten, wenn auchzuotwasniedrigereii 
Preisen, abgestoBen werden. D ie Betriebe der Abteilung 
Eschwcilcr-Koln-Eisenwerkc waren im Durchsehnitt be- 
friedigend bcschiiftigt; durch tlio Angliederung derselben 
wurdo das Berichtsuntemehmen Mitglieil der Deutschen 
Draht walzwerke, A. (!. in Dusseldorf. Yon ihrer Beteiligung 
an der Socićtć anonyme des Charbonnages Kćunis Laura
& Yerceniging, die fiir das abgelaufene Geschaftsjahr fi % 
Diridetide vorteilen wird, ycrkaufte die Gescllschaft einen 
kleinen Teil mit gutem Nutzen. Dio Gescllschaft ftir Teer- 
verwertung m. b. II. in Duisburg-Mciderieh, bei der das 
Beriehtsunternehmen m it 210 000 ,K betciligt ist, bezaldto 
fiir das Geschaftsjahr 1909 wieder 6 %  Diyidcnde. Dio 
Gesamtforderung der K o h l e n z e e h e n  des U nier
uch mens betrug 2 498 G23 (i. V. 2 279 537) t, und 
zwar stieg dio Forderung in Fettkohlen um 203 816 t 
und in 1'Timm- und Magerkohlen um 14 070 t. Die Koks- 
erzeugung stellte sich auf 837 037 (759 519) t. Aus 01 559 t 
Kohlen w urden 65 815 t Briketts hergestellt. An Nebcn- 
erzeugnissen w urden u. a. 10 694 t, Teer, 7296 t schwcfel- 
saures Ammoniak, 777 t llandelsbcnzol, 117 t  Sohent- 
naphtliaund 1061 Toluol gewonnen. Auf der C o n o  o r d  i a- 
h l i t  t o  war im Beriehtsjahre wieder nur Ofen II in Be
trieb. An Roheisen wurden im ganzen 42 822,5 (38 440) t 
erzeugt, und zwar 3485 t Thomaseisen, 35 3S0 t Puddeł- 
oisen und 8957,5 t GieBereieisen. Das Ausbringen aus 
dem Molier betrug 29,5 (31,5) %. Die Sehlackcnstein- 
fabrik stellte 3 720 000 (2 789 000) Schlackensteine ber, 
von denen 2 7S6 000 (1 870 000) Stiiek abgcsetzt wurden. 
Der Kalkofen lieferte 4200 (2590) t Kalk. Dio E i s e n -  
e r i g r  u b e  W o 11 m o r i n g e n war wahrend des Be- 
riehtsjahres voll in Betrieb; die Forderung betrug 123 7 4 0 1, 
von denen 65 583 t an dio Concordiahiltte geliefert wurden. 
Von den Betrieben der friiheren E s e h w e i 1 o r - K o 1 n - 
E i a c n w e r k o ,  A. G., waren die beiden Puddcl- und 
Walzwerke in PUmpchen und Aue im Puddelbetriebe voll 
beschiiftigt, im Waizwerksbet riebe muBten jedoch zeit- 
weiso Keierschichten eingelegt werden, weil die unlohnendo 
Erzeugung von Stab- und FluBeisen ausgekauftem  llalb- 
zeug nach Moglichkeit beschriinkt wurde. Die Briicken- 
bauanstalt und Hammerschmiede in Hasselt waren be- 
friedigend beschiiftigt, dic Preise fiir Eisenkonstruktionen 
und SehmiedestUeke sind jedoeh nach dem Berichtc wenig

* Y gl. „ S ta n i  u n d  E is e n "  1910, 10. F e b r . ,  S . 3 1 0 ;
16. M arz, S- 4 7 7 ; 0. A p ril, S. 605.

lohnend. Die RShrenwcrke in Ehrenfeld und Aue waren 
in der ersten Hiilfto des Jahres zu guten Preisen voll be
schiiftigt. Infolgo neu auftrctenden W ettbewerbs muBte 
jedoch das Bohrensyndikat Ende 1909 dio Rohrcnpreiso 
um brutto 3 bis 4 % ermiiBigen, nach dom 1. Juli d. J. 
trat m it Auflosung dos Rohrensyndikates ein weiterer 
Preissturz ein. Das Kleineisenwcrk in Auo war miiBig 
bcschiiftigt. Der Bedarf der deutschen Eisenbahnen in 
Lasehen- und Schwellcnschraubcn war sehr gering, und 
es muBten groBo Auftragsmcngcn aus dem Auslande ge- 
holt werden. Das Bleiwalzwerk mit Verzinkcrei in Ehren- 
feld hatte bei vielfach umstrittcnen Preisen vollen Betrieb. 
Von den s o n s t i g o n  Anlagen war die Hauptwerk- 
stiitte zu Eschweiler-Pumpe voll in Anspruch genommen. 
In der Dampfzicgelei bei Streiffeld wurden 3 349 000 Bing- 
ofensteine hergestellt; die Fcldbrandziegelcien lieferten
2 690 824 Ziegolsteino. Dic Gesamt/.ahl der bescliiiftigten 
Arbeiter betrug 11 283 (10 619). An Stcuern und sozialcn 
Lasten usw. zahlto die Gesellsehaft 2 179 098,74 J l, d. h. 
5 ,73%  des Aktienkapitals von 38 000 000 J l. —  Unter 
EinschluB von 542 675,43 Jl Yortrag und 1 017 508 Jl 
sonstigen Einnabmen stellt sich dor Rohgewinn auf
7 707 065,11 J l. Nach Abzug von 199 866,21 Jl fiir Zinsen 
und 3 500 000 Jl fiir Abschreibungen ergibt sieli ein Rein
gewinn von 4 007 198,90 J l. Dor Aufsichtsrat beantragt, 
hiervon 3 040 000 Jl ais Dividende (8 %) auszuschtlttcn, 
130 218,04 Jl zu Tanticmen an den Aufsichtsrat und 
260 790,47 Jl dcsgleiehen an den Vorstand sowie zu Beloh- 
nungen an Beam te zu vorwendcn, 50 000 Jl an den Ar- 
beiterunterstfltzungs- und Beamten]iensionsfond3 zu Obor- 
wcisen und 520 1S9.79 Jl auf neue Rechnung yorzutragen.

Eschweiler-Ratinger Maschinenbau-Aktiengesellschaft 
zu Eschweiler Aue. —  Der RechnungsabsehluB fUr das Ge-
schiiftsjahr 1909/10 weist nach Deckung aller Unkosten 
und unter EinschluB von 28 800,34 Jl Vortragund 1270 Jl 
Mietseinnahmen sowie nach Abzug von 134 998,95 Jl fflr 
Abschreibungen, 8417 .K fiir Stempel fiir Akticnausgabe
1909 und 3000 Jl fUr Talonsteuer einen Rcinerlos von 
136199,38 Jl auf. Der Yorstand beantragt, hiervon 4500 Jl 
der RUcklage zuzufUhren, 12 800.lt ais Gewinnanteileftir den 
Aufsichtsrat und zu Belohnungcn fOr Beam te zu yerwen
den, 90 000 Jl Dividendo (5 %  gegen 3%, i. V.) auszu- 
schiittcn und 28 899,38 Jl auf neue Rechnung yorzutragen.

Faęoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cle., Aktien- 
gesellschaft zu Kalk. —  In der am 18. d. M. abgehaltcnen 
Hauptyersammlung wurdo beschlosscn, das A k t i e n -  
k iv pi  t. a 1 um 1 500 000 M  ab 1. Juli 1910 diyidendcn- 
berechtigte Stammaktien zu e r  h o h e n . *

Gasmotoren-Fabrik Deutz, Aktien-Gesellsehaft, Coln- 
Deutz. —  Nach dem Berichte des Yorstandes betrug der 
Umsatz des Dcutzer Werkes der Gesellsehaft im abge- 
laufenen Gcschiiftsjahre 15 301 474 (i. V. 13 800 531) .((. 
D ie Gewinn- und Yerlustrechnung zeigt cinerseits neben 
157 532,49 Jl Vortrag 110 731,37 Jl Gewinn aus nus- 
wiirtigen Untcmehmungcn, 37 500 .K Gewinn der Elck- 
trischen Blockstationcn-Gesellsehaft und 4 806 352,87 Jl 
Fabrikationsgewinn, anderseits 2 347 552,78 Jl allgemeino 
Unkosten, Steuern, Zinsen, Beitriigo zu den Kranken- 
und 1’ensionskasseen usw. und 618 455,28 J l Abschrei
bungen, so daB sich ein Rcinerlos yon 2 146 108,67 .U 
ergibt. Der Aufsichtsrat schlagt vor, hieryon 27 000 .fC 
der Hilfskasse zu Uberweisen, 318 546,15 Jl zu besonderen 
Abschreibungen zu yerwenden, 75 000 fiir Talonsteuer 
zuriickzustcllen, 245 907 M Tantiemen zu vergUten, 
1 310 400 M ais Diyidcnde ( l 1/., % gegen 5 % i. V.) zu yer- 
teilen und 169 195,52 J l auf neue Rechnung yorzutragen.

Gelsenkirchener GuBstahl- und Eisenwerke vormals 
Munscheid & Co. zu Gelsenkirchen. —  Wie wir dem Be
richte des Vorstandes entnehmen, war das W erk wahrend 
des abgelaufenen Geschaftsjahres voll bcsehaftigt, doch 
war cs nicht moglich, eine nennenswerte Preiserhohung 
fiir StahlformguBstacke herbeizufUhren. In Radern und 
Radsiitzen erfuhren die Yerlcaufspreise durch neu hinzu-

* YgL „ S ta ld  u n d  E ise n “  1910, 21. S e p t. ,  S. 1655.
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getretenen W ettbewerb sogar eine erhobliohe Ab- 
schwachung, (lic auf das Ergebnis des Unternehmens 
nachteilig einwirkte. Dor Rohgowinn betragt aneli Abzug 
aller Unkosten 340 708,22 J l. Kiir Schuldvcrschreibungs- 
und Bankzinsen usw. waren 73 172,90 J l,  fiir Erneuerungen 
und Ausbesserungen 101 082,04 J l,  fiir Abschreibungen 
wegen Abgangs von Oefen 14 901,15 Jl und filr sonstige  
Abschreibungen 207 737,31 M erforderlich; mithin ergibt 
sich ein Verlust von 110 185,24 .(t, der sich durch den 
Ge»innvortrag aus 1908/09 in Holio von 110 185,24 .H 
auf 120 507,00 Jl vermindert. D ie Vęrwaltung schliigt 
vor, diesen Betrag auf neue Rechnung vorzutrngen.

Lothringer WalzengieBerei, Actiengesellschaft, Busen- 
dorf (Lothr.) —  Wie in der Hauptversammlung vom 17. 
d. M. berichtet wurde, war dio Beschaftigung des Untcr- 
nehmens in dem  am 30. Juni d. J. abgelaufenen Geschiifts- 
jahro recht flott, dagegen lielien dio Verkaufspreiso viel 
zu wiinschen ilbrig; wahrend allo anderen Industrie- 
erzeugnisse mehr oder weniger Nutzen aus der gebesserten 
Jlarktlage ziehen konnten, erholten sich die Walzcnprciso 
nur langsam von dem nie dagcwesencn Tiefstandc. Der 
Versand des Unternehmens betrug ungefiihr 12 0 0 0 1. Auch 
im Bcrichtsjahre wurden wieder groBere Neubauton aus- 
gcfohrt, der Betrieb wurdo weiter erheblich verbessert und 
mit einer groBen Anzahl moderner Arbeitsmaschincn usw. 
ausgerilstet; der Grundbcsitz eriuhr eine ansehnlieho Vcr- 
groBerung; insgesamt verausgabte dio Gesellschaft hierfilr 
100 040,09 .((. Der RohUberschuB betragt 217 970,50 J l, 
die allgemeinen Unkosten einsehlieBlich der Zinsen der 
Anleiheschuld crforderten 53 300,98 J l. 80 000 M wurden 
abgcsehriebcn, 4233,48 .K der Riicklage iiberwiesen und
15 337,10 Jl zu Bclolinungen und Tantiemen verwendet. 
Die Dividendo wurdo wie in den drei Yorjahren auf 0 % 
festgcsctzt, zum Vortrag auf neue Rechnung vorbleiben 
2098,94 J l.

Maschinenbau-Aktiengesellsehaft yormals Starkę & 
Hoffmann in Hirschberg (Schles.). —  Das Unternehmen  
war im abgelaufenen Geschaftsjahre nach dem Rechen- 
schaftsbcrichto bis auf die Troekenzylinderabteilung zu- 
fricdenstellend, wenn auch nicht angestrengt beschaftigt. 
Die Gewinn- und Yerlustrcchnung schlieBt naeh Verrech- 
nung von 72 207,30 Jl Abschreibungen m it einem Ueber- 
schusse von 42 501 J l,  der wio folgt Ycrtcilt werden soli: 
1704,48 J l fiir die Riicklage, 5000 Jl zu Tantiemen und 
Bclolinungen, 34 020 Jl ais Dividcnde (3 % gegen 0 0o i. V.) 
und 1230,52 Jl ais Vortrag auf neuo Rechnung.

Masehinenfabrik Hasenclever, Aktiengesellschaft zu 
DQsseldorf. —  Die im allgemeinen ungilnstigo Geschiifts- 
lage machte sich nach dem Berichte des Vorstandes im 
abgelaufenen Betriebsjahre auch im Masehincnbau fiihlbar. 
Das Werk konnte zwar beinahe voll beschaftigt werden, 
die Preise lieBen jedoch vielfach zu wiinschen ilbrig. Dio 
Gewinn- und Verlustrechnung ergibt nach 112 833,07 M 
Abschreibungen einen Reingewinn von 203 112,24 Jl. 
Hiervori sollen 13 155,00 ,H der ordentlichen Riicklage, 
30 000 J l der Sonder- und 1400 Jl der Zinsbogensteuer- 
Riicklage zugefiihrt, 32 897,80 .H Tantiemen Ycrgiitet, 
140 000 J l Dividęndo (10% ) verteilt und 39 058,84 Jl 
auf neue Rechnung vorgeiragen werden.

Obersehleslsche Kokswerke und Chemische Fabrlken, 
A.-G., Berlin. —  In d era m  17. d. II. abgchaltenen Haupt- 
yersammlung wurdo der Yerkauf der 100 Kuxe der Gewerk- 
scliaft M a r i e - A n n e  an die O e s t e r r o i e h i s c h e  
B e r g w e r k s -  u ti d H i i t t e n - G e s e l l t e h a f t  
beschlossen.* Wie dio „Koln. Ztg.“ m itteilt, gcnch- 
migte der Verwaltungsrat der letzgenannten Gcsell- 
schaft die Abmachungen mit den Kokswcrken, Der 
Betrieb geht vom 1. Januar 1910 ab fiir Rechnung des 
Kaufers. Unter Annahme eines Kurs es von 225 % filr 
die ais Teil des Kaufpreises zu gebenden S 000 000 K  
neuer Aktien der Berg- und Huttenwerke, dereń Be- 
gebung die einzulierufende Haupt Yersammlung zu be- 
schlieBen hat, und eines Gegenwartswerts-f Yon 0000000  K

* Y g l  „ S ta li!  u n d  E ise n '1 1910, 5. O k t., S. 1739.

fur die bis 1910 auszuilbende Option auf bestimttite Frei- 
sehilrfe stellt sich der Gosamtkaufpreis auf 31 000 000 K. 
In  den Ubernommenen Wert en ist auch der lialbe Anteil 
an der gemeinsam mit der Nordbahn errichteten Koks- 
anstalt im W erte von 3 000000 K  enthalten, so dalł der 
Kaufpreis fiir dio Bergwerksobjekte Marie-Annę aus- 
schlieBlich der Option auf dio genannten Freischilrfe 
22 000 000 K  betriigt. Die Berg- und Hilttenwerke be- 
hielten sich vor, einen Teil der erworbenen 100 Kuxe 
zufolgo vorliegender Atigobote weiterzugehen.

Peipers & Cie., Aktiengesellschaft ftir WalzenguB in 
Siegen. —  Das abgelaufene Gcschiiftsjahr erfOllto nach 
dem Berichte des Yorstandes dic darauf gesetzten Hoff- 
nungen nur zum Teil. Wenn auch der Arbeitsbestand 
allgemein zufriedenstellend blieb, so wollte doeh das Ver- 
trauon in eine dauernde Besserung der Marktlago zunachst 
nicht wiederkehren. Dio Preise wurden hierdurch un- 
gilnstig beeinfluBt und gingen in der ersten H alfte des 
Berichtsjahrcs noch weiter zuriick. Mit dem Jahre 1910 
setzte ein lebhafter Walzcnbedarf ein, der bei fortschrei- 
tender Gesundungder wirtsehaftlichen Lage anhielt und eine 
mii Bigo Erhohung der Walzcnprciso zulieB. Dieso Erhohung 
ermoglichte es dem Unternehmen, im Verein mit einer ge- 
steigerten Erzeugung, bei welcher der Gesellschaft die in- 
zwischeri zum gróBeren Teile in Betrieb genommenen Neu- 
anlagcn zugute kamen, ein gUnstigcrcs Ergebnis zu erzielen. 
Unter Berilcksichtigung des Vortrages Yon 17 025,79 Jl 
stellt sieli der UoberschuB nach Abzug der Geschiifts- 
unkosten auf 179 785,02 Jl. Yon diesem Betrage sollen 
50 0 9 1 ,5 2 . II abgcschrieben, 10 000 M der Ktleklage und 
3000 .K der Taionsteuerrilcklage Zugefiihrt, 0499,53 Jl 
Tantiemen an den Aufsichtsrat vergtttet, 3150 ,/t filr 
Belohnungen ausgeworfen, 84 000 .H (7 % gegen 4 %  i. V.) 
Dividende verteilt und 21 844,50 Jl auf das neue Roch- 
nungsjahr vorgetragen werden.

Sachsische Masehinenfabrik vormals Rieh. Hartmann, 
Aktiengesellschaft in Chemnitz. —  Der Umsatz der Gcsell- 
schaft belief sich nach dem Bcrichto der Yerwaltung im Be
triebsjahre 1909/10 auf 19028 937,73 (i. V. 18 418442,05).({, 
wahrend der Rohgowinn 2 457 704,09 (2 55S 083,92) .«  
betriigt. Zu Abschreibungen werden 050 551,22 Jl be
stim m t,fiir die ais Reingewinn Ycrbleibenden 1 801 152,87.ft 
schliigt der Aufsichtsrat folgende Verwendung vor: 
1 200 000 Jl ais Dividendc (10 % gegen 11%  i. V.), 
125 000 M zu besonderen Abschreibungen auf ilasehinen  
und 110 000 .11 dcsgl. auf Gebiiude, 125 000 Jl zu Ab
schreibungen auf Zweiggleisanlagen, je 30 000 M zu Ueber- 
weisungen an den Beamten- und den Arbeiten erftigungs- 
bestand, 5000 Jl filr dio Stiftung „H cim “, 105 100 Jl ais 
Tantiemen fiir Aufsichtsrat und Direktion und 70 992,87 Jl 
ais Yortrag auf neuo Rechnung.

Vereinigte Konigs- und Laurahiitte, Aktiengesellschaft 
fiir Bergbau und Hilttenbetrieb zu Berlin. —  W ie der Ge- 
schaftsbericht fiir 1909/10 ausfdhrt, verlief das letzte Be- 
triebsjahr fiir dic Gesellschaft ungflnstig. D ie noch 111 der 
Umformung begriffenen eigentlichen H utten des Unter
nehmens fingen zwar an, zu den Ucberschiissen der Ge- 
sellschaft wieder mit bcizutragen; sio Yerniochten jedoeh 
den geringeren Gewinn der Kohlengruben um so weniger 
auszuglcichcn, ais auch das Ergebnis der Vcrfeincrungs- 
industrie des Unternehmens wegen mangelhafter Beschaf
tigung —  insbesondere infolge der groBen Zuriiekhaltung 
der Eisenbahnvcrwaltungen in der Vergebung von rollen- 
dem Materiał aller Art —  und erheblich gesunkener Preise 
recht ungilnstig ausfiel. Die Hiitten des Unternehmens 
in Russisch-Polen hatten infolge dos Aufschwunge-s, den  
die russischc Eisen- und Stahlindustrie etw a seit Beginn 
des Berichtsjahrcs zu verzeichnen hatte, bessere Ergebnisse 
ais im Vorjahre aufzu\Vcisen. Die Gesellschaft ist nach dem 
Berichte bestrebt, durch Yertiefung und Yerbilligung ihrer 
Erzeugung den erhebliehen, in den Hiittenwerken angeleg- 
ten Mitteln dauernd werbende Kraft zu verleihen; mit Hilfe 
der Neuanlagen konnten die Selbstkosten der Eisen- und 
Stahlcrzeugnisse schon im Berichtsjahre erheblich crmiiBigt 
werden. —  Dio S t e i n k o h l e n z e c h e n  fórdcrteu
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im Berichtsjahre 3 028 594 (i. V. 3 092 546) t, von denen 
dic eigenen Werke 27,4 (28,fi) %  verbraue!iten, wiihrend 
an Fremdo 2 041 015 (2 072581) t yerkauft wurden. EQr 
dio Herstellung von Koks muBten 101 793 (108 068) t 
fremde Kohlen angekauft werden. 1 n den oberschlesischen 
E r z  g r u li e n  u n d  S t  e i n b r ii c ii e n wurden 10 408 
(10 507) t Eisenerz und 192 114 (175 363) t Kalksteine, 
Dolom it und Sand gewonnen, die Bergfreiheitgrube hatte  
eine Ausbeute von 35 743 (31 818) t Magneteiseristcin. 
Von den auf den beiden schlesischen Hochofenwerken vor-
h.indenen Oefen waren scchs das ganze Jahr im Betriebe, 
wahrend der Hoehofen der KatharinahOtte naeh zehn- 
jahrigor Betriebsdauer am 15. April d. J. niedergeblasen 
werden muBte; die gesamte Roheisenerzeugung stellte sieli 
auf 228 034 (234 142) t. An GuBwarcn yerschiedcner Art 
wurden in den ftinf H U 11 o n w e r k o n zusammen
19 073 (20 429) t hergestellt. Die Erzeugung an Walz- 
eisen aller Art in Eisen und Stahl bezifferte sich auf 238 208 
(217 742) t, worali die Kathariimhtitte mit 29 291 (20 722) t  
beteiligt war. Die Rohiwalzwcrke in LaurahUtte und 
Katharinahutteiiefcrtenan gcwalzten Rohrcn yerschiedcner 
Art 19 002 (15 313) t. Dagegen hatte die ttbrige Yerfeine- 
rungsindustrie, namentlich der W erkstiittenbetricb in 
K onigshutte, bestehend aus der Riidcr- und Wcichenfabrik, 
tleni PreBwerk, der Waggonfobrik nebst Federnfabrik und 
<ier Brflckenbauanstalt, sowie auch die Maschinenfabrik 
und Kcsselschmiede in Eintrachtlitltte in Menge und Wert 
erheblich geringere Umsatzziffern. —  Von den Neubautcn 
und Verbesserungen, die im Berichtsjahre yorgenommen 
wurden, sind zu erwahnen: bei der Konigshiitte der fort- 
ge-setzte und becndete Bau einer Drahtseilbahn, eines 
Blockwalzwerkes, eines Morganwalzwerkes, einer Moller- 
bahn, der Umbau der Kokskcsselanlage 11 und der basi- 
schen Ziegelei, dic Yerlegung und VergroBerung der Klein- 
ciscnzeugappretur, der Einbau yon Maschinen fiir dio 
Radsatzfabrikation und die Erweitcrung der Waggon- 
beschlagteilfabrik; ferner der Bau einer Muhle fiir die 
K upferextraktion, der Einbau elektrischer Krane fiir die 
EisengieBerei, der Utnbau der Ttirselilosscrci in der Waggon- 
fabrik in eine Maschinenhalle und der Ausbau der elek
trischen Zentrale. Fortgcsetzt wurden der Rau der Montage- 
halle fiir die Waggonfabrik, einer Gasmasehinen'/(‘ntrale 
sowie der Umbau des Stahlschienenwalzwerkcs, der Er- 
weiterungsbau des neuen Martinwerkes u. a. m. Bei der 
Laurahiitte wurden zum Teil begonnen, zum Teil fort
gesetzt und beendet der Einbau eines Gliihofens fiir das 
Feinblechwalzwcrk 11, der Utnbau des Hoehofens V und 
der Bau zweier Winderhitzer, die Erweitcrung des Martin
werkes, der Einbau einer hydraulischen Lochpresse und 
eines Sehlittenwalzwerkes im Walzwerk fiir nahtlose Rohre, 
der Bau einer Zentralwasserrcimgung, dio YergroBerung 
der Zentralkondensation, der Bau eines Kesselhauses fiir 
die Hoehofen, einer Fittingsfabrik, des W ittener Walz- 
werkes, eines Gasrohr- und Eittingsmagazins und der Um
bau in der Ycrzinkerei. Bei der EintrachthiUte sind zu 
nennen die Resehaffung yon Werkzeugmaschinen und dio 
Ergiinzung der Einrichtungen der EisengieBcrei sowie die 
Einrichtung einer elektrischen SchwciBerei; bei der Kat ha- 
rinahutte der Rau der Gebliisemaschine 111 und der Umbau 
der Schraubenfabrik, die Zustellung des Hoehofens 11 und 
der Bau der elektrischen Zentrale, der Walzenapprctur, des 
Rohrlagers und des zweiten Dampfkranes ftir das Martin- 
werk. —  Die Gesellsehaft bcschaftigte an Beamten, Unter- 
beaniten, Meistern und Arbeitern 25 71S (25 700) Personen, 
darunter 1098 (1643) weibliche und 2023 (2033) jugend- 
liche bezw. lnyaliden. Zugunsten der Beamten und Ar
beiter wurden 3 814 976,71 Jl yerausgabt. An Steuern und 
Lastcn aller Art hatte die Gesellsehaft im Berichtsjahre 
1 237 610 J l, d. h. 103 381 Jl mehr ais im Vorjahre, zu 
tragen. In den zehn Gesehaftajahren v'on 1900/01 bis 1909/10 
haben sieh die gesetzlichen Beitriigo des Untemehmens 
zur Kranken-, Unfall- und Inyalidenyersicherung um 85 %, 
die freiwilligen Leistungen um 115 % , die Steuern utul 
Abgaben um 44 ° 0 erhoht . D ie Summę der sozialen I/usten, 
Steuern und Abgaben, die noch vor der Diyidende yer- 
dient werden muB, stieg naeh dcm Berichte in dcm ge

nannten Zeitraume yon 2 788 442 Ji auf 5 052 587 Ji, 
d. h. um 81 % . —  Die Gewinn- und Verlustrechnung 
zeigt einerscits neben 61 210,27 Jl Gewinnvortrag und 
265 121,41 .11 Zinsen und Gewinn aus Beteiligungen
7 173 748,18 .11 Betriebsgewinn, anderseits 888 615,47 Jl 
Venvaltungskosteil, 408 404,58 Jl Zinsen, Provisiónen usw., 
714 890 Jl Sehuidyerschreibungszinscn, 76 737,82 Jl Kurs- 
differenzen und 3 652 1S5,95 Jl Abschreibungen; mitliin 
yerbleibt einschlieBlich des Gewinnyortrages ein Rein- 
erlos von 1 759 246,04 J l. Yon dieser Summc sind an die 
Beamten 84 901,79. K und an den Aufsichtsrat S656,70 Jl 
Tanticmen zu ycrgfltcn; ftir den Restbetrag schliigt die 
Yerwaltung folgende Yerwendung yor: 1 440 000 Jl (4%  
wie i. V.) ais Diyidende, 100 000 Jl fiir Wohlfahrtszwecke, 
26 000 Jl fiir den auBerordentlichen Arbeit! uit^rstutzungs- 
bestand und 10 000 Jl ais Zuwendungen ftir offentliche 
Anstalten. 89 687,55 Jl sind sodann auf neue Rechnung 
yorzutragen.

Westfalische Drahtindustrie zu Hamm i. W. Wie
der Bericht des Vorstandcs ausfOhrt, hielt die Besserung 
im deutschen Ausfuhr- und Inlandsgeschiifto im wesent- 
liehcn bis zum Sehlusse dos am 30. Juni d. J. bcendeten 
Geschiiftsjahres an. Die Gesellsehaft konnte daher in 
Hamm erheblich bessere Ertriignis.se ais im Yorjahre er- 
zielen, das Gcsamtergebnis wurde jedoch durch den starken 
Rtlckgang des Reingewinnes der Rigaer Filialo beeinfluBt; 
dieser Riickgang wurde durch die naeh Auflosung des 
Syndikates yom Wettbewerbc bestimmto ErmaBigung der 
Yerkaufspreise herbeigefuhrt. Auf dem Ausfuhrmarkte 
hielten sieh die Preise der zur internationalen Konyention 
gehorenden Fabrikate; dio hereingenommenen Auftrage 
trugen zur wirtschaftliehen Aufrcchterhaltung des Be
triebes bis gegen Ende des Bcrichtsjahres bei, dann machte 
sieli allerdings ein Nachlassen des Bedarfes bemerkbar — 
eino fast alljahrlieh um dieselbe Zeit wiederkehrende Er- 
scheinung. Ein nicht unerheblieher Teil der Fabrikate, 
der nicht unter die Konyention fiillt, muBte jedoch im 
Auslande zu Preisen yerkauft werden, die, namentlich 
gegen Ende des Bcrichtsjahres, yielfach so niedrig waren, 
daB sic die Gestehungskosten nicht deckten. Auf dem 
lnlandsmarkte wurde der Preiskonyention fiir Draht, 
Drahtwaren und Drahtśtifte seitens der GroBhandler zuerst 
noch ein gewisses MiBtrauen entgegengebracht. GroBere 
Abschliissc in <ler frilheren Hohe konnten nur selten ge- 
tiitigt werden, die Kaufcr deckten yielmehr nur ihren 
dringonden Bedarf cin. Storend auf die Preisentwicklung 
wirkten naeh dcm Berichte die Angebote yerschiedcner, 
der Konyention nicht angehorender Firmen. Auch der 
langanhaltende Streit im Haugcwerbe beeinfluBte den Ab
satz nachteilig. Das im Oktober 1909 gegrUndete Dralit- 
seilsyndikat arbeitete zur Zufriedenheit. Die Erhohung 
des Aktienkapitals yon 7 999 800 .H auf 10 000 000 .ft * 
wurde im Berichtsjahre durchgefuhrt; das dabei erziclte 
Agio yon l 000 000 .ft floB der R ticklige zu. Das Beriehts- 
unternehmen erwarb zum 1. Juli d. J. 250 000 .(t Stamm- 
anteile der Firma E d u a r d  H o b r e c k e r ,  G. m. b. H. 
in Hamm, mit der Bercchtigung, auch die zweite Hiilfte 
des 500000 Jl betragenden Stam m kapitals bis zum 30. Juni 
1912 al pari.zu  erwerben. Die vorgenannte Gesellsehaft 
yertcilt ftir ihr am 30. Juni d. J. abgclaufenes Geschafts- 
jalir 5 % Diyidende. D ie Erhohung des KnUppelpreises 
um 5 Ji f. d. t  durch den Stahlwerks-Yerband sowie die 
gleichzeitige Herabsetzung der Ausfuhryergiitung becin- 
fluBte naeh dem Berichte die Lage des U ntem ehm ens auf 
dem W cltmarkte in ungilnstiger Weise. D ie Ausfuhr- 
yergiltung wurde zwar bald in der frilheren Hohe be- 
willigt, die erhohten l ^ i s e  blieben jedoch bestehen. An 
Steuern und sozialen Abgaben hatte die Gesellsehaft 
266 005,97 -K zu entrichten; der Bericht weist darauf hin, 
wie sehr die Ausfuhrfahigkeit der Industrie unter derartig 
hohen Belastungen zu leiden hat. —  Der Gesamtumsatz 
belief sich auf 22 428 835,01 (i. Y. 19 220 247,26) die 
Erzeugung an Walzdraht, Stabeisen, gezogenen Drahten,

* YgL „ S ta h l  u n d  E ise n 1'  1909, 20. O k t. ,  S . 1671 ;
3. N o v ., S. 1759.
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Drahtstiften usw. auf 200 898 (220 317) t. D ic Zahl der Ar
beiter betrug 2831 (2738), der in Hamm durchschnittlich  
verdiente Jabrcslohn —  einschlieBlich der jugendlichen 
Arbeiter, ausschlieBlich der Beam ten— 1389,85 (1313,22). ((. 
Im Berichtsjahro feierten wieder 28 Beamte und Arbeiter 
das Jubiliium ihrer 25jahrigen ununterbrochenen Tatigkeit 
auf den Werken in Hamm, so dali sich dic Zahl der Jubilarc 
dort jetzt auf 084 beliiuft. Drei Meister und zehn Arbeiter 
konnten bisher ihr 50jiihrigcs Dicnstjubilaum feiern. Der 
Rohgewinn unter EinschluB von 79 027,30 J t  Vortrag 
beziffert sich auf 1 497 529 J l , der Reinerlos nach Abzug 
von 343 888,27 ./( allgemeinen Unkosten, 302 593,85 Jl 
Abschreibungen uml 101 720 J l Schuldverschreibungs- 
zinsen auf 749 320,88 J l. Dio Ver\valtung beantragt, 
luervon 50 785,55 Jl an den Vorstand und 10 945,70 Jl 
an den Aufsichtsrat ais Tantiemo zu yergttten, 000 000 Jl 
I>ividende (0 % wie i. V.) auszuschUtten und 87 595,03 Jl 
auf neue Rechnung yorzutragen.

Graf Ladislaus Csiky Eisen- und Stahlwerk zu Praken- 
dorf. Aktiengesellschaft in Budapest. —  Das dritte Ge
schaftsjahr der Gesellschaft schlieBt nach (lcm Beriehte 
der Direktion bei einem Umsatze von 998 135,72 K  und 
einem Betricbsgewinn yon 27 243,33 K nach insgesamt 
98 763,08 K Abschreibungen mit einem Vcrlusto von 
364 054,20 IC. Unter Hinzureehnung des Vcrlustvortrages 
aus dem Vorjalire betriigt der Gesamtyerlnst des Unter
nehmens 403 551,09 IC. Das ungUnstige Ertragnis fuhrt 
der Bericht zunachst darauf zuruck, daB infolge des un- 
geritlgenden Um satzes eine Vcrteuerung der Betriebskosten 
eintrat. D ie Unkosten wurden ferner durch die bedeutenden 
Abfertigungssummen yermehrt, die das Unternehmen 
mehreren aus ihren Diensten ausscheidenden hochbczahlten 
Angcstellten zahlen muBte. Da die Gesellschaft den Be
trieb des Holzkohlenhochofens eingestellt hatte, war sie 
geniitigt, die von der Graf Csakyschen Herrschaft zu uber- 
nehmenden Holzmengen durch Yerkauf unter ungUnstigen 
Umstanden 7.u yerwerten. D ie Verwaltung sehliigt vor, 
den Yerlust bis auf einen Restbetrag von 3551,09 K  durch 
Verringerung des Aktienkapitals um 400 000 K zu decken. 
Sie beantragt ferner, das noch yerbleibende Aktienkapital 
von 1 250 000 K durch eine SOprozcntige Absk‘m]>elung 
auf die H alfte herabzusetzen und mit den so erhaltenen 
625 000 K den Verlustrcst von 3551,09 K zu deckcn, ferner 
29 800 lv zur Absehreibung der restliehen Grundungs- 
kosten zu yerwenden und den yerbleibenden Betrag der 
Absehreibungsrucklage zuzuftthren.

Veitscher Magnesitwerke-Actien-Gesellschaft, Wien.
— Nach dem Beriehte, der in der Generalyersammlung 
\'om 17. d. SI. yorgelegt wurde, stieg der Versand gegen- 
flber dem Yorjahre um 5890 t  auf 102 300 t. W enn das 
Ergebnis trotzdem hinter dem yorjahrigen zurUckblieb, so 
fiihrt der Bericht dies in erster I.inic auf den hoheren 
Stcuerbctrag infolge gcanderter Steueraufteilung zuruek. 
Das Ergebnis wurde weiter durch die erhohten Slaterial- 
preise, den geringeren Zinsertrag flilssigcr KapitaUen, die 
hoheren Arbeitslohne und die Kosten der umfangreichen 
Aus- und Vorriehtungsarbeiten im Veitseher Bruchbetriebo 
beeintrachtigt. Die N eu- und Umbauten auf den Wcrken 
Yeitsch, Eiehberg und Breitenau wurden fertiggestetlt 
und in Betrieb gesetzt. Auch das neue Werk in Triebon 
steht im yorlaufigen Umfange von sechs Oefen seit einigen 
Wochen im Betrieb. Die Preise. der Erzeugnisse erfuhren 
im Berichtsjahre keine nennenswerten Aenderungen. 
Samtliche Betriebe arbciteten ungestćirt. Der liein- 
gewinn belauft sich nach Abschreibungen von 013 098 K  
auf 1 092 329,45 K ; von diesem Betrage sollen 100 000 K 
der ordentlichen und 150 000 PC der auBerordentlichen 
RUcklage zugefuhrt, 119 571,05 K  zu Tantiemen und 
Belohnungen verwendet, 20 000 K  dem Beamten- und 
Arbeiterunterstutzungsbestande uberwiesen, 1 000 000 K 
(12% %  wie i. V.) Diyidende yerteilt und 302 758,40 K  
auf neue Rechnung yorgetragen werden.

Socićtć Anonyme des Hauts-Fourneaux & Acićries 
d’Athus zu Athus (Luxemburg). —  Wie der Yerwaltungsrat 
in der am 12. d. SI. abgehaltenen Hauptyersarnmlung be-

richtete, erzeugten die beiden Hochofen, dereń Betrieb un- 
gestort yerlief, im abgelaufenen Geschiiftsjahre insgesamt 
95 450'(i.V. 92 504) t Roheisen, yon denen 79 414 (07 829) t 
auf Thomasroheisen und 10 042 (24 675) t auf Puddel- 
roheisen entfallen. Gleich zu Anfang des Berichtsjahres 
wurde der Slarkt m it ausllindischem Roheisen, insbesondere 
Stahleisen, geradezu Ubcrschwcnimt; bctriicht liche Slengen 
wurden in Helgien seit dem Slonat August yerkauft fiir 
Lieferung bis Ende Juni 1910 und dariiber hinaus zu 
Preisen, die 4 bis (i fr. hinter den Siitzen zuruekblieben, 
zu denen die Gesellschaft fiir die Zeit yom 1. Juli bis zum 
31. Dezembcr 1909 yerkaufte. D ie Gesellschaft glaubte 
der rUckgiingigen Preisbewegung nicht folgen zu sollen, 
die Ubrigens Slitte Oktober 1909 zum Stillstaiul kam, so 
daB auch dic Preise sich festigten. Seit dem Slonat Noycm- 
ber belcbte sich der ganze Eisenmarkt plotzlich wieder, und 
eine fieberhaftc Aufwiirtsbewegung, die zum Teil auf ein 
ungcwohnliches Anwachsen der Bestellungen sowie auf 
die Spekulation zurUekzuftihren war, beunruhigto tlen 
Slarkt bis zum Februar d. J ., zu welchem Zeitpunkte die 
Aufwiirtsbewegung ebenso plotzlich, wie sie eingetreten 
war, aufhorte; bald kamen kaum noch Auftrage herein 
und auch die Preise gingen in unangenehmer Weise zuruck. 
Den groBeren UeberschuB yerdankt das Unternehmen 
neben einem besseren Ertrag der Verringerung seiner 
Selbstkosten. Der UeberschuB beliiuft sieh nach Verrech- 
nung der laufenden Ausgaben fiir Reparaturen, allgomeine 
Unkosten, Beitriige zur Yersichcrung der Arbeiter usw. 
im Gesamtbetrage von 150 809,04 fr. und unter EinschluB 
des yorjahrigen Gewinnyortrages yon 12 314,22 fr. auf
052 180,45 fr. Hierron sollen 300 000 fr. (T /2 gegen 7 %
i. V.) ais Diyidende yerteilt, 71 975,98 fr. Tantiemen an 
die Slitglieder des Verwaltungsrates und der Direktion  
yergUtet, 272 410,97 fr. ais RUcklage fiir Werksanlagcn 
yerwendet und 7 793,59 fr. auf neue Rechnung yorgetragen 
werden.

Eisenindustrie in Natal. * —  Nach langjiihrigen Yer
suchen ist cs S. L. G r e e n  in Swcetwaters in der Niihe yon 
Slaritzburg gclungen, aus den Eisenerzen der dortigen 
Gegend im Hochofen ein ziihcs GuBeisen yon feinem ICorn 
und guter Beschaffenheit zu erzeugen. D ie bei Swcetwaters 
gelegenen Erze bestehen aus wasscrhaltigem, losem Limonit 
mit etwa 00 % Eisen sowie aus Eisenoxyd mit etwa 50 % 
Eisen. Nachdem ein kleines Konsortium weitere \'er- 
suche angestellt hatte, wurde im August 1909 yorgeselda- 
gen, eine Gesellschaft m it einem Kapitał yon 8000 £  zu 
grUndcn, um yon Green die Hoehofenanlage sowie etwa 
100 ha Eisenerze bergendes Land zu erwerben. Der 
Hochofen Greens —  wahrseheinlich der einzigate in Siid- 
afrika —  kann unter Yerwendung yon am 1’latze herge- 
stelltem  ICoks taglich 4 t Roheisen erzeugen. Zum A n
trieb des Geblases und der Maschinen kann Dampf- und 
Wasserkraf t benutzt werden. Slan beabsichtigte, noch einen 
weiteren, groBeren Hochofen zu erriehten, beide Oefen wUr- 
den dann im standesein, ungefiihr 151 Roheisen in 24 Stunden 
zu erblasen. Ferner war die Errichtung einer GieBerei 
yorgesehen, da die eingefUhrten GuBstUckc durch dic hohen 
Fracht kosten sehr teuer werden. Naeh VergroBerung der 
Anlagen wurde im Dezembcr v. J. trotz des yerfUgbaren 
geringen Kapitals die Gesellschaft unter der Firma T h e  
S l a r i t z b u r g  Ir o n  C o m p a n y ,  L td .,  eingetragen. Es 
gelang zunachst, die Beschaffenheit des Koks zu yerbessern, 
so daB er sowohl im Lande ais auch weiter nach Transyaal 
yerkauft werden kann. Hierdurch sowie durch Errichtung 
eines neuen Erzrostofens und durch Yerwendung von geeig- 
neterem Kalkstein wurden die Anfangsscliwierigkeiten Uber- 
wunden. Gegenwartig ist der Schmelzl>etricb eingestellt. 
In der GieBerei werden unter Verwendung von in der 
dortigen Gegend yorhandenem Formsand sowie dort er- 
zeugtem Koks gute, dichte GuBstueke, hauptsaehlich aus 
GuBschrott, hergestellt. Slan beahsichtigt, eine Slodell- 
sebreinerei anzugliedern und die GieBerei zu erweitern, 
um groBere GuBstueke anfertigen zu konnen.

* „ T h e  I ro n  a n d  C o a lT ra d e s  R ev iew “  1910, 14. O k t. ,
S. 638.
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Y ere ins  - N achrichten.

Nordwestliche Gruppe des Vereins  
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Protokoll Uber die Vorstandssitzung vom 17. Oktober 1910 
im Parkhotel zu Dusseldorf.

Einseladen war zu <ler Sitzung dureh Rundsctreibcn  
vom 5. Oktober. Die Tagesordnnng war wio folgt fest- 
gesetzt:

1. Gcschaftlicho Mitteilungen.
2. Ausnahmotarif fiir Eisen und Stahl des Spezial-

tarifs 111.
3. Rcichsversicherungsordnung.
4. Schutz der Arbeitswilligen.
5. Sonst etw a vorlicgondo Angelegenheiten.

Anwosend waren dic HH. :  Gehcimrat A. S o r v a e s
(Vorfitzender); Generaldircktor OberbUrgermcister a. D. 
F  r i t  z  H a u m a n u ; Geh. Finanzrat H u g c n b e r g ;  
W i l h .  K o  e t  m a n ;  Gehcimrat H. L u o g ,  M. d. l i . ; 
L. M a n n s t a e d  t sen .; Reg.- und Baurat M a t h i e s ;  
Kommerzienrat C. R u d .  P o e n s g e n ,  h. c.
E.  S c h r o d  t e r  (ais Gast); Gehcimrat W e y  1 a n d ; 
Kommerzienrat Z i e pr l e r ;  Dr.  W.  B c u m e r ,  gc- 
sehiiftsfUhrendcs Mitglicd des Vorstandes. 

Entschuidigt waren dio H H .: Gehcimrat F r i t z  B a a r o ;  
Gencraldirektor Baurat B c u k e n  b e r g ;  Kommerzien
rat E d . B o c k i n g ;  Kommerzienrat Dr. E m i l  
G u i l l e a u m c j  Generaldircktor Dr. H a s s l a e h e r ;  
Kommerzienrat K a m p ;  Kommerzienrat E. K l e i n ;

h. o. J. M a s s o n e z ;  Kommerzienrat P a u l  
R o u s c h ;  Kommerzienrat S p r i n g o r u m .

Hr. Gehcimrat A. S e r v a e s  eroffnot die Sitzung 
um 12 Uhr mittags.

Zu 1 der Tagcsordnung wird von mehreren Ein- 
gangen Kenntnis gogeben. Beschlosscn wird u. a ., ttber 
dio Tarifierung von BrandguB eine erncutc Umfrage an- 
zustellcn. Ferner soli betreffs der dem Vernehmcn nach 
vom 1. Januar 1911 ab beabsichtigtcn neuen Bestim- 
mungen Uber die GUtortarifcntteniungen nach Koln und 
Uber Koln hinaus eine Eingabo an den Herrn Minister 
der offcntlichen Arbeiten geriehtet werden.

Zu 2 der Tagcsordnung wird die Antwort fest- 
gesetzt, dio auf die Anfrago der Konigl. Eisenbahn- 
direktion Elbcrfeld betreffend dio Ausnahmetarife fiir 
Eisen und Stahl des Spczialtarifs III gegeben werden soli.

Zu 3 der Tagosordnun;; wird eine Uebersicht tiber 
dio bisherigen Beschltisso der Reichstagskommission zur 
Reichsversichetungsordnung vorgelegt und beschlossen, 
zu dieser Frage erst dann erneut Stellung zu nehmen, 
wenn der amtlicho Bericht Uber dio Verhandlungen der 
genannten Kommifsion vorliegt.

Zu 4 soli <ler „Arbeitgeberverband fur den Bczirk 
der Nordwestlichen Gruppo11 gebeten werden, dcm Cen- 
tralyerband Deutscher Industrioller in Berlin a!le dio- 
jenigen Fiillo anzugeben, in denen Ausschreitungon beim  
Strcikpostenstehcn, JliBhandlungcn der Arbeitawilligen 
usw. im Bezirk des genannten Verbandes stattgefunden 
haben.

Zu 5 dor Tagcsordnung liegt nichts vor.

gez. Sernaes, gez. Dr. Beumer,
Kgl. Geh K om m erzienrat. M. d. A.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.
FUr die Vereinsbibliothek s in i eingegangen:

(Dlu Eioai-nder «lnd dureh * bcatł-lchnet.)
Bericht uber die X X X .  ordentliche Hauptver sammlung des 

Yereins % deutscher Fabriken feuerfester Produkte. Ber
lin 1910.

B id ra j till Sveriges Ojficiella Statistik. C) Bergshandte- 
ringen. Kommerskollegii* Underdiiniga Bcrattelsć 
for Ar 1909. Stockholm 1910.

C o n r a d * ,  Sr.=3nfl. W a l t e r :  Die kau/mannische Be- 
deutung der ósterreichischen Alpenwasserkrajte, ihre Ren- 
tabilitiil, Finanzierung und Besteuerung. Wien 1910.

Festschrift der Stndt Aachen* zum X I .  Allgemeineti Deut
schen Bergmnnnstage. Aachen (1910).

Geschafts - Bericht , Zehnter, [des] Dampfkessel - Ueber- 
wachungs-Verein[s] fiir den Regierungsbezirk Trier fiir 
die Zeit vom 1. A pril 1909 bis 1. A pril 1910. (Trier 1910).

P i r l e t , *  J .: Die Berechnung statisch unbe-
stimmter Systeme. (Aus „Der Eiscnbau", I. Jahrgang.) 
Leipzig 1910.

[ Publications o j] the F.ngineering Standards Committce*. 
Nr. 13. British Standard Spccification for structural 
stecl for shipbuilding. Fourth issue. Rcvised. Lon
don 1910.

—  do. —  Nr. 31. British Standard Specification for 
stccl conduits for elcctrie w inne. Revisod. London 
1910.

—  do. —  Nr. 52. British Standard Specification for 
bayonet soeket lamp holders and caps. London 1910.

=  D i s s c r t a t i o n o n .  =
B e n d o r ,  J u l i u s :  Sind Fabrikmaschinen nach dem 

Rechte des B. G. B. normalerweise ais wesentliche Be- 
standteile der Fabrikgrundstiicke anzusehen? Jur. Disser- 
tation. (Leipzig, Univorsitat.) Berlin 1907. [HUtten- 
ingenieur Theodor Bender*, Beuel.]

B e r n a r d ,  L o u i s ,  Stadtbaurat in Villach: Die Ent
wicklung und Bcdeutung der cleltrctcchnischen Industrie 
in Oesterreich. Staatswiss. Disscrtation. (Tilbingen, 
Univer3itiit*.) MUnchen (o. J.).

H a n  C e l ,  H u b e r t ,  Ing.: Yersuche an einer Dreijach- 
Ezpansions-Dampfmaschine. Beitrag zur Krage der 
Heizung der Dampfmaschino. Disscrtation. (Berlin, 
Konigl. Techn. Hoehschule*.) 1910.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Bernigshausen, Franz, Dircktor, Geschaftsf. der Deutschcn 

PreBluft-, Werkzeug- u. Maschinenf., G. ni. b. H ., Ober- 
schonewcidc, Tabbertstr. 12/13.

Broel, Wilhelm, ®ipLsQitg.,Betriebsing. der Gelsenk. Bergw. 
A. G., Abt. Aachener llutten-Y erein, Eilendorf, Karl- 
straBe 62.

Esser, W., Direktor der Rhcin. Stahlwerke, Duisburg- 
Mciderich.

K opia ,T h ., lTochofonchef, Jurjewski-Sawod, Siid-RuBland.
Krulemann, Otto, Stahlwerkschef, Duisburg, Prinzenstr. 44.
Matejka, Felix, Inspektor der Pyroluzit- A .-G ., Nikopol, 

G ouy. Jckaterinoslaw, Sud-RuBland.
Seknaat, Franz, Zivilingenieur, E. Kromschroder Nachf., 

Siegen, Gartenstr. 5.
N o u c M i t g l i e d e r .

Cieślik, Emil, Oberingenieur der Zschocke-Werke Kaiscrs- 
lautern, A. G., Kaiserslautern.

Kurze, Wilhelm, Fabrikbesitzcr, Neustadt a. Rubenberge, 
bei Hanno ver.

Norstrand, Franz, Mitinh. d. Fa. Carl Norstrand, Kopcn- 
hagen.

Serafin, Eduard, Bctriobsassistent der Sosnowicer Rohren- 
walzw. u. Eiscnw., Sosnowice, Russ.-Polen.

Wazau, Georg, Fabrikant, Geithain i. Sa.
V e r s t o r b e n :

Baackes, Michael, Zivilingenieur, Crefeld. 18. 10. 1910.
Fischer, ltudolj, Bau- u. Maschineninspektor, Brcmcn. 

15. 9. 1910.
Franke, Eduard, Ingenieur, Dusseldorf. 2 6 .5 .1 9 1 0 .
ItiUing, Adolf, Fabrikant, Bochum. 2. 7. 1910.
Wittenberg, Wilhelm, Ingenieur, Leipzig. 7. 2. 1910.


