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Die Rohrfrage auf der Internationalen Hygieneausstellung in Dresden.

|\/| i t  den m e ta lle n e n  R o h r le itu n g e n  h a b e n  d ie  

ö f fe n tlic h e n  W o h lfa h r ts b e s tre b u n g e n  ih r  fö r 

derlichstes M itte l e rh a lte n . D ie  V erbesserung  des 

gesundhe itlichen  Z u s ta n d e s  m e nsch lic h e r  N ie de r

lassungen u n d  ih re r  B ew o h ne r  sch re ite t in  g le ichem  

Maße fo rt, w ie  s ich  d u rc h  d ie  R o h r le itu n g e n  d ie  

W e chse lw irtscha ft des W assers  im  ö ffe n tlic h e n  u n d  

häus lichen  L e b e n  a m  bes ten  v o llz ie h t  u n d  L ic h t ,  

L u ft  u n d  W ä r m e  d e n  A n s ie d e lu n g e n  z u g e fü h r t  w er

den . W asserverso rgung , K a n a l is a t io n , G asversor

gung u n d  Z e n tra lh e iz u n g  k ö n n e n  das  eiserne R o h r  

n ich t m e h r  e n tb e h re n ; ü b e ra ll ,  w o  es n ö t ig  is t, Gase 

u n d  F lü s s ig ke ite n  zu  s a m m e ln  u n d  w e ite rzu le ite n , is t  

es als zw eckm äß ig s te s  T ra n s p o r tm it te l anzusehen .

A lle  diese Z w e c k b e s t im m u n g e n  der R o h r le itu n 

gen ste llen  a n  de ren  M a te r ia lb e s c lia ffe n h e it u n d  A u s 

füh rung  B e d in g u n g e n , d ie  te ils  a llg em e ine r  N a tu r  

sind, te ils d en  besonderen Z w eck  be rück s ich tig en . 

W id e rs tand s fäh ig k e it u n d  Z u v e r lä s s ig k e it des Rohr-  

m ateria ls  u n d  e inw an d fre ie r  Z u s ta n d  de r  L e itu n g e n  

sind w esentliche  F o rd e ru n g e n  de r  H y g ie n e  a n  e ine A n 

siedelung. E s  is t d a h e r  n ic h t  v e rw u nd e r lic h , d aß  a u ch  

die „ I n t e r n a t i o n a l e  H y g i e n e  - A u s s t e l l u n g “  

in  D resden d ie  R o h r fra g e  in  de r  H a lle  „A n s ie d e lu n g “  

be rücks ich tig t h a t .  F re il ic h  is t  —  u n d  das  m u ß  als 

eine L ücke  de r A u s s te llu n g  be ze ich ne t w e rden  —  

die R o hrfrag e  n ic h t  z u s a m m e n h ä n g e n d  u n d  e in 

he itlich  zu r  D a r s te llu n g  g e k o m m e n . D a s  m a g  v ie l

le icht d a r in  se inen G r u n d  h a b e n , d aß  d ie  H yg ie n e  

erst sehr s p ä t  ih re  besondere  A u fm e rk s a m k e it  der 

Frage n a c h  d e m  gee igne ts ten  R o h r  geschenk t h a t , 

zuerst w o h l d a n n , a ls d ie  V e rw e n d u n g  v o n  B le i

rohren schwere V e rg iftu n g se rsch e in ung en  z u r  Fo lge  

ha tte .*

D as  e is e r n e  R o h r  is t n o c h  s p ä te r  G eg en s tand  

der P rü fu n g  u n d  F o rs c h u n g  se itens de r hyg ien is chen  

Fak to ren  gew orden , a n sch e in en d  erst d a n n , als 

K lagen  übe r w iede rho lte  g rößere  R o h rb rü c h e  oder

* Wolffhügel: Arbeiten aus dem Kaiserlichen Ge
sundheitsamt 1887, II , S. 484; Deutsche Med. Wochen
schrift 1888, S. 936; Reichardt: Arch. d. Pharm. 1887, 
Bd. 225, S. 858; Müller: Journ. f. prakt. Chemie 1887, 
Bd. 36, S. 317; Liebrich: Zeitschr. f. ang. Chemio 1898,
26. Juli, S. 703/4; Tergast: Zeitschr. f. Medizinalbeamte 
1899, S. 6. Vgl. auch „Gesundheit“ 1899, 30. April, ferner 
Kröhnkc: „Die Reinigung des Wassers für häusliche und

X XXV II.a,

R o h rze rs tö ru n g e n  la u t  w u rd e n , u n d  d ie  F rag e  de r 

W iede rve re isenung  des W assers  z u r  D isk u ss io n  

s ta n d .

W a s  üb e r  d ie  R o h r fra g e  a u f  de r In te r n a t io n a le n  

H yg iene- A uss te llu ng  in  D resden  in  de r  w isse nscha ft

l ichen  A b te ilu n g  de r G m p p e  „W asse rv e rso rg u ng “  

z u r  D a r s te llu n g  g e la n g t is t , s ind  im  a llg em e inen  e in 

ze lne  ze rs tö rte  R o h ra b s c lm it te  oder R o h rs tü c k e  m i t  

In k ru s ta t io n e n  u n d  kesse ls te inartigen  A n s ä tz e n . D ie  

G egens tände  ve rte ile n  s ich  a u f  w en igo  A uss te lle r: 

a u f  d ie  H y g i e n i s c h e n  I n s t i t u t e v o n l i a l l e ,  J e n a  

u n d  L e i p z i g ;  d ie  K ö n i g l i c h e  P r ü f u n g s a n s t a l t  

f ü r  W a s s e r v e r s o r g u n g  u n d  A b w a s s e r b e s e i 

t i g u n g  in  B e r l i n ;  D r . 0 .  K r ö h n k e ,  B e r l i n -  

W i l m e r s d o r f ,  u n d  a u f  d ie  W a s s e r w e r k s v e r w a l-  

t u n g e n  v o n  B e r l i n ,  D r e s d e n ,  D u i s b u r g  u n d  

F r a n k f u r t  a . M .

N eben  d iesen A u s s te lle rn  h a b e n  in  de r in d u 

s tr ie lle n  A b te ilu n g  de r  G ru p p e  „W asse rv e rso rg u ng “  

d ie  M a n n e s m a n n r ö h r e n - A V e r k e  in  D üs se ld o r f , 

das  D e u t s c h e G u ß r ö h r e n s y n d i k a t  in  K ö ln  u n d  

d ie  A k tie ng e se llsch a ft L a u c h h a m m e r  ih re  ve r

sch iedenen  F a b r ik a te  a n s c h a u lic h  z u r  D a rs te llu n g  

g eb rach t. D ie  M an ne sm a n n rö h re n- W e rk e  b r in g e n  

au ß e rdem  in te re ssan te  w issenscha ftliche  T a fe ln  m i t  

m e ta llo g ra p b is c h e n  P rü fungse rg ebn issen  ih re r  M uffen-  

u n d  K esse lrohre .

S o llen  d ie  in  de r w issenscha ftlichen  A b te ilu n g  

au sges te llten  ze rs tö r ten  R o h ra b s c h n it te  z u s a m m e n 

fassend  besprochen  w e rden , so gesch ieh t das a m  

bes ten  n a c h  den  U rsachen  de r  Z e r s tö ru n g e n ; es w ü rd e  

sich  d a n n  fo lgende  E in te i lu n g  als d ie  zw eck m äß ig s te  

e rgeben :

A . I n n e r e  Z e r s t ö r u n g s u r s a c h e n :  F e h le r 

h a f t ig k e it  u n d  U ng le ic h m äß ig k e it , in  de r  B e sch a ffe n 

h e it  des v e rw ende ten  M a te r ia ls , d ie  bestehen k a n n  

in  ungee igne te r Z u s a m m e n se tz u n g  in  chem ischer oder 

p h y s ik a lisch e r  H in s ic h t ,  in  m a n g e lh a fte r  O berflächen-

gew'erbliche Zwecke“ (Verlag Enke, Stuttgart) 1900, S. 84, 
und H. K lu t: „Die Einwirkung der Trink- und Brauch
wässer auf Leitungsröhren, insbesondere auf Bleileitun
gen.“ Mitteilungen d. Königl. Prüfungsakt, f. Wasser
versorgung 1910, Heft 13, S. 121/31 und „Ueber 
die Verwendung von Bleiröhren zu Hausanschlüssen.“ 
Vierteljahrsschrift f. ger. Med., 3. Folge 1910, Bd. 40, 
S. 330/38.
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be sch a ffe n h e it (V e r le tzu n g e n  de r  G uß- u n d  W a lz 

h a u t ) ,  i n  in n e re n  D ru c k v e rh ä ltn is s e n  sow ie  in  S p a n 

n u n g e n  im  M a te r ia l.

B . A e u ß e r e  Z e r s t ö r u n g s u r s a c h o n  k ö n n e n  

bes tehen  in :

a )  m e ch an isch en  E in w ir k u n g e n  de r  U m g e b u n g ;

b ) c hem ischen  E in w ir k u n g e n  de r U m g e b u n g  

(M au e rw e rk , B o d e n , F e u e ru n g  u s w .) ;

c) chem ischen  E in w ir k u n g e n  des d u rc h  d ie  R o h re  

g esch ick ten  M e d iu m s  (W asse r, A bw asser , 

D a m p f ,  S a lz lö s u n g e n  u sw .) ;

d )  e lek tr ischen  E in f lü s s e n  a u sw ä r tig e r  Q ue llen  

(v a g ab u n d ie re n d e  S tr ö m e  u sw .) ;

e) id ioe le k tr isch en  E in f lü sse n .

E in  besonderes K a p i te l  b i ld e t  der S c h u t z  e i s e r 

n e r  L e i t u n g e n ,  e ine  F ra g e , d ie  fre ilic h  a u f  der H y-  

g ienc- A uss te llung  n u r  sehr lü c k e n h a f t  b e h a n d e lt  is t.

D ie  B e sch a ffe n h e it des R o lirm a te r ia ls  k a n n  u n te r  

U m s tä n d e n  fü r  d en  G r a d  se iner W id e rs ta n d s fä h ig 

k e it  im  G e b ra u c h  v o n  B e d e u tu n g  se in .

D e r  E in f lu ß  u ng e e ig ne te r  Z u s a m m e n s e tz u n g  des 

M a te r ia ls  in  chem ische r B e z ie h u n g  a u f  d ie  S tä rk e  

des R o s ta n g r if fs  is t  i n  d e r  L ite r a tu r  w ie d e rh o lt  er

ö r te r t  w o rd e n .*  I n  de r D resdene r  H yg iene-A uss te l

lu n g  is t dieses w ic h t ig e  K a p ite l ü b e r h a u p t  n ic h t  zu r  

D a r s te llu n g  g e la n g t. E in e  A n z a h l de r ä lte s ten  G u ß 

röh re n  aus  V ersa illes , H o m b u r g  u sw ., d ie  z u m  T eil 

ü b e r  100 Ja h re  im  E rd b o d e n  ge legen , k e ine  n e n n e n s 

w e r te n  Z e rs tö ru n g e n  au fw e isen  u n d  v o m  D e u ts c h e n  

G u ß rö h re n s y n d ik a t  u n d  dem  M a g is t ra t  D re sde n  au s 

g e s te llt  s in d , m a g  d ie  F ra g e  inso fe rn  s tre ifen , als ge

sa g t w e rden  k a n n , d aß  das  G u ß ro k rm a te r ia l de r a lten  

Z e it  e ine  and e re  Z u s a m m e n se tz u n g  au fw e is t als die 

m o d e rn e n  G u ß ro h re n , u n d  d aß  d a r a u f  d ie  größere 

W id e r s ta n d s fä h ig k e it  de r a lte n  G u ß rö h re n , bei denen 

es s ich  ja  m e is t u m  H o lzk o h le ne ise n  h a n d e lt , b eg rün 

d e t  se in  k ö n n te . E in  g roßer T e il d ieser a lte n  R öh ren  

b e s te h t a u s  w e iß em  oder h a lb ie r te m  R ohe isen . E in  

a ltes  G u ß ro h r  au s  H o m b u r g  m i t  zah lre ichen  loch- 

a r t ig e n  D u rch fre ssu n g en , das  in  d ie  v o m  G u ß röh re n 

s y n d ik a t  g eb rach te  S a m m lu n g  u nb e sc h äd ig te r  R ohre  

g e ra te n  is t, so ll v ie lle ic h t a ls e in  B ew eis d a fü r  gelten, 

d a ß  a u ch  d ie  a lte n  u n d  ä lte s te n  G u ß rö h re n , sobald

* 0. Bauer: „Ueber den Einfluß der Reihenfolge 
von Zusätzen zum Flußeisen auf die Widerstandsfähigkeit 
gegen verdünnte Schwefelsäure.“ Mitt. aus d. Königl. 
Materialprüfungsamt Gr.-Lichterfelde 1905, 6. Heft, S. 292; 
Referat St. u. E. 1906, 1. Mai, S. 567. J. W. Cobb: „Einfluß 
der Verunreinigungen auf den Rostangriff des Eisens.“ 
St. u. E. 1911, 8. Juni, S. 937. Diegei: „Das Verhalten 
einiger Metalle in Sccwasser.“ St. u. E. 1904, 15. Mai, 
S. 567/74; 1. Juni, S. 629/42. G. D illner: „Einwirkung der 
chcmischen Zusammensetzung und Struktur auf die Rostbil
dung bei Eisen und Stahl.“ Teknik Tidskrift 1907,15. Juni, 
S. 191- F. Foerster: „Allgemeines elektrochemisches 
Verhalten der Metalle.“ Zeitsehr. f. Elektrochemie 1908,
27. März, S. 153; 1909, 15. Okt., S. 792; 1910, 15. Nov., 
S. 980 ff. Grüner: Memoires sur l’oxydabilite relative 
des fontes, des aciers et des fers sous l’action de l’air et 
de l’eau plus or moins charges d’elementsetrangers. Annales 
des Mines, 8. Serie, Bd. III . E. Heyn: „Untersuchungen 
über den Angriff des Eisens durch Wasser.“ MitteiL aus d. 
techn. Versuchsanstalten zu Berlin 1900,1. Heft, S- 38. Heyn 
und Bauer: „Ueber den Angriff des Eisens durch Wasser 
und wässerige Lösungen.“ Mitt. aus d. Königl. Material
prüfungsamt Gr.-Lichtcrfclde 1908,1. Heft, S. 1 ff., und 1910,
2. Heft, S. 62 ff. „Beziehungen zwischen Vorbehandlung und 
Löslichkeit des Stahls.“ St. u. E. 1909,19. Mai, S. 733; 26.Mai, 
S. 784; 9. Juni, S.870. O.Kröhnke: „UeberdasVerhalten 
von Guß- und Schmiederöhren in Wasser, Salzlösungen und 
Säuren“, München 1911. Rudeloff und Haase: Bericht 
betr. die Versuche über die Widerstandsfähigkeit verschie
dener Eisensorten gegen Rosten im Warmwasser. Verb. d. 
Vereins zur Beförd. d. Gewerbeflcißes 1910, S. 443 ff. 
Schleicher: „Unterschiede in der Rostneigung einiger 
Eiscnmatcrialicn.“ Metallurgie 1909, 22. März, S. 182;
8. April, S. 201.

Abbildung 1.

Gußrohr, durchlocht durch Wasserkraft.

d ie  e n tsp rechenden  ze rs tö renden  E in f lü s s e  gegeben 

s in d , e ben sogu t de r  Z e rs tö ru n g  a n h e im fic le n .

D e r  E i n f l u ß  d e r  O b e r f l ä c h e n b e s c h a f f e n 

h e i t  d e r  R o h re  a u f  d ie  versch iedene  A r t  de r R o s tu n g  

v o n  G uß- u n d  S ch m iede ro h ren  w ird  d u rc h  zwei 

T a fe ln  v o n  20 D ia p o s it iv e n  in  n a tü r l ic h e n  F a rben  

v e ra n s c h a u lic h t ;  d ie  T a fe ln  s in d  v o n  K r ö h n k e  aus

g e s te llt ; es h a n d e lt  s ich  u m  A u fn a h m e n  de r  sogenann 

te n  F e rro x y lp ro b e , w e lche  a n  and e re r  S te l le *  in  

schw arz-w eißen B ild e rn  z u r  V e rö f fe n t l ic h u n g  g e la n g t 

s in d  u n d  d ie  e le k tro ly t is ch e  T heorie  des R o s t

vo rganges s tü tz e n .

R o h rze rs tö ru n g e n  in fo lg e  m e c h a n i s c h e r  E i n 

w i r k u n g e n  versch iedener A r t  w e rden  in  e in igen  

in te re ssan ten  S tü c k e n  geze ig t. V o n  d e m  W a s s e r 

w e r k  d e r  S t a d t  B e r l i n  is t e in  guße isernes 100-mm-

* Ueber die verschiedene Art der Rostung von Guß- 
und Schmiederohren. Gesundheitsing. 1910, 28. Mai.
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R o h r ausges te llt, (las d u rc h  (len  au s  d e m  In n e r n  

tre tenden  W asse rs trah l an  de r  S te lle  eines S c h ra u b e n 

ansatzes a u sg e h ö h lt  is t  (A b b . 1). Im  a llgem e inen  

m achen sich d ie  versch iedenen  Z crs tö rungse in flüsse , 

die du rch  R e ib u n g , D ruck-  u n d  S to ß w irk u n g e n  be 

d ing t w erden , n a tu rg e m ä ß  h ä u f ig e r  be i d en  w e ichen  

B le irohr le itungen  als be i d e m  eisernen R o h r  b em e rk 

bar. E in e  große A n z a h l  v o n  in te re ssan te n  B le iro h ren  

soll die d u rc h  m e ch an isch e  M o m e n te  hervo rgeru fenen  

Zerstörungen  u n d  F e h le r  v o r  A u g e n  fü h re n . D as  

H y g i e n i s c h e  I n s t i t u t  i n  J e n a  (G e h e im ra t P ro f. 

D r . G aertne r) b r in g t  e in  be i fester A u fla g e  a u f  e inem  

S te in  du rch  V ib r a t io n  de fo rm ie rte s  u n d  e in  d u rc h  

Stöße erw eitertes B le iro h r  m i t  S ch u tzd e ck e  aus  k o h 

lensaurem  K a lk  u n d  T o n , d ie  sich  in  18  J a h r e n  

aus e inem  2G 0 h a rtem 'W asse r abgese tz t h a tte n . A u c h  

das B e r l i n e r  W a s s e r w e r k  ze ig t e in  d u rc h  F ro s t 

aufgetriebenes u n d  zerrissenes B le iro h r , ferner eine 

blasige S te lle  e iner B le iro h rp lo m b e , d u rc h  h äm m e rn d e  

Stöße in fo lge  schne ll sch ließ ender H ä h n e  erw e ite rt,

Abbildung 2. Bleirohr mit Ausweitung.

einen B le iro h rbo g en  de r U m g a n g s le itu n g  einer W asser

m e sse rkom b in a tio n , a u fg e tr ie b e n  d u rc h  d ie  be im  

Sch ließen v o n  L o k o m o t iv k ra n e n  e n ts ta n dene n  S tröm e . 

A uch  in  de r A u s s te llu n g  de r  K ö n i g l i c h e n  P r ü 

f u n g s a n s t a l t  f ü r  W a s s e r v e r s o r g u n g  be fin d e n  

sich B le irohre  m i t  A u sw e itu n g e n  in fo lge  v o n  D r u c k 

schw ankungen  u n d  R ü c k s c h lä g e n , ä h n lic h  w ie  sie 

in  A b b . 2  d a rg es te llt s in d . E n d l ic h  s in d  n o ch  B le i

rohre h ie r  zu  n e n n e n , d ie  v o n  R a t te n  a n g e n a g t 

w urden  (A b b . 3).

S eh r z ah lre ic h  s in d  n a tü r l ic h  d ie  F ä lle , be i denen 

c h e m is c h e  E i n w i r k u n g e n  d e r  U m g e b u n g  des 

Rohres u n d  des d u rc h  d ie  R o h re  gesch ick ten  M ed ium s  

die Ze rs tö rungen  u n d  d ie  U n b ra u c h b a rk e it  b zw . a u ch  

n u r  eine v e rm in d e r te  V e rw e n d b a rk e it  des F a b r ik a ts  

verursach t h ab e n . M au e rw e rk , B o d e n , W asser , A b 

wasser, D a m p f  u n d  F e u e ru n g  e n th a lte n  v ie lfa c h  Gase 

und  andere  S to ffe , d ie  e inerse its e ine  v e rh ä ltn is m äß ig  

schnelle Z e rs tö ru n g  u n d  U m w a n d lu n g  des E isens 

he rbe ifüh ren  oder ande re  A n g r if fe  fö rd e rn  u n d  be 

güns tigen , anderse its  d u rc h  N iedc rsch läge , A n sä tz e  

u n d  In k r u s ta t io n e n  d as  R o h r  b is  z u r  U n b ra u c h b a r 

k e it  versetzen k ö n n e n . D a ß  K a lk m a u e rw e rk , M ö r te l 

u n d  k a lk h a lt ig e r  E rd b o d e n  B le i s ta rk  ang re ife n , is t

b e k a n n t  g e n u g : d ie sbe züg liche  S tü c k e  v o n  versch ie 

denem  Aussehen  w erden v o n d e n H y g i e n i s c h e n  I n 

s t i t u t e n  J e n a  u n d  L e i p z i g ,  v o n  de r P r ü f u n g s 

a n s t a l t  f ü r  W a s s e r v e r s o r g u n g  u n d  d e n  B e r 

l i n e r  W a s s e r w e r k e n  g eze ig t, le tz te re  h a b e n  a u c h  

e in zerstörtes G u ß ro h r  ausges te llt , das  in  e ine r 

K a lk g ru b e  ge legen h a t.

D ie  versch iedenen  R o s t e r s c h e i n u n g e n  s in d  

bei s ä m tlic h e n  A uss te lle rn , d ie  e inen  B e itr a g  z u r  

I lo h r fra g e  ge lie fe rt h a b e n , in  ve rsch iedene r W e ise  

z u r  D a r s te llu n g  g e la n g t. D a s  H y g i e n i s c h e  I n 

s t i t u t  J e n a  ze ig t d u rc h  P rä p a ra te  sein V e rfah re n  

zu r  F e s ts te llu ng , o b  d ie  in  e in em  R o h re  b e fin d lic h e n  

R o s tk n o lle n  in  A b lag e ru n g en  v o n  E is e n o x y d  aus 

e ise n h a ltig em  W asse r  oder in  ze rs tö renden  E in 

flüssen irgendw e lcher A genz ien  a u f  das  E is e n m a te r ia l 

ih re n  U rsp ru n g  g e n o m m e n  h a b e n . G a e r t n e r  h a t  

diese F e s ts te llu ng  d a d u rc h  e rre ich t, d aß  er e in ige

Abbildung 3. Durch Ratten angenagtes Bleirohr.

K n o lle n  so rg fä lt ig  aus  d e m  R o h r  lös te  u n d  sie, n a c h  

A n fe r t ig u n g  eines G ipsabgusses zu r  F e s tle g u n g  ih re r  

F o r m  u n d  G röß e , a n  dieselbe S te lle , a b e r  u n te r  Zw i- 

s c h c n fü g u n g  e ine r Iso lie rsch ic h t, w iede r  e inse tzte . 

E in e  V e rg röß e rung  d ieser w iedere ingese tzten  K n o lle n  

k o n n te  d a n n  be i w e ite re r V e rw e n d u n g  des R o h re s  

u n te r  d en  g le ichen  B e tr ie b sb e d in g u ng e n  n ic h t  m e h r  

b e o b a ch te t  w erden .

D ie  du rch  zers tö rende  E in f lü s s e  a u f  das  E is e n 

m a te r ia l e n ts ta n d e n e n  k n o lle n a r t ig e n  G e b ild e  s in d  

d e m n ach , o b w o h l sie A b la g e ru n g e n  tä u s c h e n d  ä h n 

lic h  s in d , A usw üchse  u n d  A u s b lü h u n g e n , d ie  d u rc h  

O x y d a t io n  des E isens  e n ts ta n d e n  s ind . A b b . 4 ze ig t 

e inen  d e ra r t ig e n  m i t  R o s tk n o lle n  versehenen  R o h r 

a b s c h n it t . A u c h  in  A b b . 5 s in d  A n s ä tz e  z u  sehen . 

I n  d e m  R o h r  de r A b b . 4 is t d ie  Z e rs tö ru n g  in fo lge  

E in w ir k u n g  k o h le n s äu re h a lt ig e n  W assers , in  dem  R o h r  

der A b b . 5  d u rc h  v a g a b u n d ie re n d e  S trö m e  e n ts ta n 

den . Z u m  U n te rsch ie d  s in d  in  A b b . 6  u n d  A b b . 7 

R o h re  m i t  A b la g e ru n g e n  v o n  S a lze n  au s  d em  W asse r  

ab g e b ild e t . D ie  V e reng u n g  des Q u e rs c h n itte s  des in  

A b b . 6 ge ze ig ten  R o hre s  is t in n e rh a lb  f ü n f  J a h r e n  

v o r  sich  g eg an g en ; das  R o h r  e n ts ta m m t e iner W a r m 

w asser le itung  au s  H a m b u rg .
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Abbildung 4. Kohrzerstörung mit Ausblühungen.

D ie  a ls  P r o d u k t  zer

s tö re n de r  E in f lü s s e  a u f  

E is e n  en ts te h en den  k n o l

le n a r t ig e n  G eb ild e  k ö n 

n e n  o ft re c h t große  L ä n 

gen  a n n e h m e n  u n d  z u  

tro p fs te in a r t ig e n  Z a p fe n  

a n w a ch s e n ; n a m e n t lic h  

in  B o ile rn  v o n  W arra-  

w asse r le itu ng san lag en  

w erden  de ra r tig e  K n o l 

le n za p fe n  v o n  v e r h ä lt 

n is m ä ß ig  g roßer L ä n g e  in  

b e d e u te n d e r  A n z a h l ne 

b en e in a n d e r  b eo bach te t.

K r ö l i n k e  b r in g t  in  se i

n e r  A u s s te llu n g  versch ie 

dene  R o s tz a p fe n  au s  B o ile rn  m i t  zugehör ige n  zer

s tö rte n  B o ile rw a n d u n g e n  (A b b . 8 ) ; i n  A b b . 9  s ind  

so lche Z a p fe n  in  n a tü r lic h e r  G röß e  d a rg e s te llt . D ie  

Z a p fe n  bes itze n  ä u ß e r lic h  d ie  F a rb e n  des Rostes , 

in n e n  s in d  sie schw arz , u n d  d o r t , w o  d ie  Z ap fe n 

w u rze l a u f  d e m  E is e n m a te r ia l a u fs itz t , w e is t dieses 

d e u tlic h e  A n fre ssungen  a u f . Z w isch en  E is e n m a te r ia l 

u n d  Z a p fe n  h a t  s ich  o f t  e in  b rennbares  G as a n 

g e sam m e lt .

B e g in n  u n d  F o r ts c h r it t  des R o s tv o rg an g e s  wer

d en  in  sehr versch iedenen  A u ss te llu n g ss tü cken  in  

D re sde n  darges te llt . A u c h  h ie r  h a t  das H y g i e n i s c h e  

I n s t i t u t  i n  J e n a  d ie  ve rsch iedenen  F o rm e n  des 

R ostp rozesses v e ra n s c h a u lic h t ;  es b r in g t  e in  G u ß 

e isen roh r n a c h  B e se it ig u n g  de r E is e nw a rzen , u m  die 

angeg riffene  W a n d  zu  ze igen , e in  G uß e isen ro h r  m it  

w e n ig  g e tre n n t s itze n d e n  E ise nw a rzen , e in  verrostetes 

u n d  v e rsch lam m te s  S chm iede ise n ro h r , e in  S tü c k  

eines sch le c h t a s p h a lt ie r te n  R o h re s , d en  B e g in n  der 

V e rro s tu ng  v e ra n sch a u lic h e n d , e ines Z u le itu n g s 

s tückes u n d  ande re  R o h ra b s c h n it te . K i ö h n k e  

b r in g t  g le ich fa lls  ä h n lic h e  S tü c k e  au s  dem  

G eb ie te  der Z e n tra lh e iz u n g e n . H ie r  s in d  d ie  viel-

Abbildung 5. Durch vagabundierende elektrische Ströme zerstörtes Gußrohr.

Abbildung 6. Inkrustiertes Bleirohr. Abbildung 7. Inkrustiertes Bohr.



zw e i J a h r e  la n g  als V e rsuchs tüeke  in  de r  F r a n k 

fu r te r  W asse r le itu ng  e ingescha lte t gewesen w a ren , 

u n d  be i denen  de r E in w irk u n g s g ra d  des fre ie  

K o h le n s äu re  e n th a lte n d e n  F r a n k fu r te r  S ta d tw a ld 

wassers festgeste llt w erden  so llte .*  D ie  V ersuche  

s in d  fre ilich  in  k e ine r  H in s ic h t  bew e isend  fü r  den  G ra d  

de r W id e r s ta n d s fä h ig k e it  de r z u  d en  V e rsuchen  heran-

Abbildung 9. Eisenzapfen ans Warmwnsser- 

bereitungsanlagen.

gezogenen R o h rg a t tu n g e n , sonde rn  n u r  eine P ro be  

a u f  d ie  jew e ilig  v o r lie g en den  S c h u tz a n s tr ic h e  u n d  

deren  H a f tb a r k e it  a u f  d e m  M a te r ia l. E s  is t n a t ü r 

lic h  g a n z  se lb s tv e rs tän d lic h , d aß  e in  m i t  e inem  be 

sonderen  A n s tr ic h  so rg fä lt ig  n ac hg e s tr ic h e ne r  u n d  

übe rd e ck te r  F a b r ik a n s tr ic h  sehr v ie l besser h a lte n  

m u ß  als e in  m e is t w e n ig  g u t  u n d  so rg fä lt ig  a u fg e 

trag ene r  F a b r ik a n s t r ic h  a lle in  fü r  s ich . I n  F r a n k 

fu r t  a. M . is t als V e rsuchsans tr ich  z u m  N ach s tre ic h en
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Abbildung 10. Durch Kondenswasser zerstörte Itohre.

n ung en  a n  schm iedc isc rnen  R o h re n  aus  N ie d e rd ru c k 

d am p fh e izun g en .

D as  W a s s e r w e r k  i n  F r a n k f u r t  a. M . h a t  

guß- u n d  schm iede iserne  R o h re  ausges te llt, d ie

* Uber: Zentralblatt d. Bauverwaltung 1911, 27. Mai, 
S. 272. Gesundheitsingcnicur 1911, 17. Juni, S. 447/8.

n u r  In e r to l v e rw ende t . I n  dem se lben  G ra d e  

g le ic h w e rtig  h ä t te n  s ich  n a tü r l ic h  u n te r  g le i

chen  B e d in g u n g e n  a u c h  ande re  b e k a n n te  u n d  in  

de r Z u s a m m e n se tz u n g  n ic h t  w esentlich  untersch ie-

* Scheelhaase: Journ. für Gasbeleuchtung und 
Wasservera. 1909, 18. Sept., S. 823/32.

fachen Z e rs tö run gse rsch e inun g en  z u  ne nne n , d ie  

das K ondensw asser in fo lg e  se iner S a lz a rm u t  u n d  

seiner g roßen  A bsorp tions-  u n d  A b g a b e fä h ig k e it  fü r

Abbildung 8. Stück einer Boilerwandung 

mit Anfressungen.

Sauersto ff u n d  K o h le n s ä u re  bei v e rsch iedenen  T em 

p e ra tu ren  h e rvo rzu ru fe n  p f le g t .*  A b b . 10 u n d  11 

zeigen de rartig e  ch a rak te r is t is ch e  Korrosionserschei-
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Abbildung 12. Stück eines durch vagabundierende Ströme graphitisch umgewandelten 

und zerstörten 400 - mm - Gußrohres.

K a lk ,  K a lk  u n d  T o n s c h lam m ) aus  h a r te n  W ässe rn  

u n d  ferner e in  W e ida- S cho tte r , der m i t  E is e n 

ox yden , aus ze r fa lle nen  P y r ite n  s ta m m e n d , in k r u 

s t ie r t i s t  S eh r s ch ön  s in d  d ie  K e sse ls te inb ild ung en  

in  R o h re n , d ie  v o n  d e m  B a y e r i s c h e n  R e v i s i o n s 

v e r e i n  M ü n c h e n  de r K ö n ig lic h e n  P rü fu n g s a n s ta lt  

fü r  W asse rve rso rgung  u n d  A b w asse rbese itig ung  in

sch e in ung en  d u rc h  ve rsch iedene  A usste llungsgegen

s tä n d e  z u r  D a r s te llu n g  g e b ra c h t w e rden . D a s  graphi-  

tie r te  G uß e isen  b e s itz t n ic h t  m e h r  das  m e ta lle n e  A us

sehen  u n d  w ird  in  e ine  g r a p h itä h n lic h e , g raue , 

spez if isch  le ich te  M asse u m g e w a n d e lt , d ie  a b e r  im  

a llg em e inen  e in  d ich te s  G e füge  b e s itz t , l n  ch em i

scher u n d  m e ta llo g ra p h is c h e r  B e z ie h u n g  is t festge-

dene  A n s tr ic h e , w ie  S id e ro s th en  - L u b ro se , E o n i t ,  B e r lin  übe r lassen  w o rden  s in d , u n d  end lich  s ind  viele

N e ro id  u . a. erw iesen . B le iro h ra b s c h n it to  m i t  s o g en ann te r  S in te rb ild u n g

S ehr z ah lre ic h  s in d  d ie  m i t  I n k r u s t a t i o n e n  u n d  u n d  a u c h  so lche m i t  E is e n o x y d a b la g e ru n g , welche

N iede rsch läg en  versehenen R o h rs t ilc k c  a u f  der Drcs- d ie  B le ia u f lö s u n g  zu  h e m m e n  v e rm ag , v o n  den  H yg ie 

n ischen  In s t i t u te n  L e ip z ig  u n d  H a lle  ausgeste llt.

d o n c r  A u s s te llu n g . I n  der S a m m lu n g  des H yg ien i-  E in  besonderes K a p ite l aus  d e m  G eb ie te  der Rohr- 

Bchcn In s t i t u t s  in  J e n a  b e fin d e n  s ich  versch iedene  Zerstörungenb i ld e t d e r s o g e n a n n t e G r a p h i t ie r u n g s -

R o h re  m i t  K a lk a b la g e ru n g e ii (G ip s , k o h le n s au re m  p r o z e ß  guße ise rne r R o h re , dessen e igenartige  Er-

Abbildung 11.

Stück einer zerstörten KonderwWasserleitung.

Abbildung 13. Thermometcrliülso 

vor und nach

der Zerstörung.
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stellt w o rden ,*  d aß  be i d e m  g ra p h it is c h  ve rände rte n  v e ra n sch au lic h t das . I n  A b b . 4 is t  e in  R o h rab-

Gußeisen das E u te k t ik u in  P c r l i t  a ls solches ver- s c h n it t  d a rg es te llt , der in n e n  de r E in w ir k u n g  eines

schw indet, in d e m  a n sch e in en d  n u r  de r F e r r it  heraus- k o h le n s äu re h a lt ig e n  W assers ausgese tz t gewesen is t.

gelöst w ird , u n d  d a ß  der schw arze  G r a p h it  im  E is e n  Zw ischen  d en  d u rc h  d en  A n g r if f  e n ts ta n d e n e n

b le ib t, aber in  e inen  e igena r tig en , je  n a c h  d e m  G ra d  k no lle n a r t ig e n  A u s b lü h u n g e n  u n d  d e m  g esunden

der G ra p h it ie ru n g  g rau w e iß  b is  w e iß  ersche inenden G uß e isen  s in d  Z o n e n  g rauen  M a te r ia ls  zu  e rk enn en ,

Z us tand  übergeh t. D ie  B e s ta nd te ile  Z e m e n t it ,  E u tek-

Abbildung 14. Querschnitt durch eine graphitisch 

zerstörte Thermometerhülse.

Abbildung 12 a. Vergrößerter Querschnitt durch ein graphitisch 

zerstörtes Rohr.

W irkung  v e rd ü n n te r  S äu re n  (M in e ra ls äu re n , o rg a n i

sche S äu re n , K o h le n s äu re ) , 2. a u f  v a g abu nd ie re n de  

elektrische S tr ö m e  u n d  3. a u f  e lek tro ly tis che  E in 

flüsse. E in e  A n z a h l v o n  A uss te llu ngsgegens tänden

* 0. Kröhnke: „Mikrographische Untersuchungen 
von Gußeisen in graphitischem Zustand.“ Metallurgie 
•910. 8. Nov., S. 074/9.

d ie  den  B e g in n  de r g ra p h it is c h e n  

U m w a n d lu n g  ze igen . I n  A b b . 12 

is t e in  S tü c k  eines 4 0 0 - m m - 

R o h re s  w iedergegeben , das  d u rc h  

d ie  E in w ir k u n g  v a g a b u n d ie rb n d e r  

e lek tr ische r S trö m e  te ilw eise gra- 

p h ¡t is ch  u m g e w an d c lt ist. D a  d ie  

v a g a b u n d ie re n d e n  S trö m e  v o n  

a u ß e n  he r das  R o h r  g e tro ffen  

h a b e n , so h a t  a u c h  de r G r a p h it ie 

ru ng sv o rg ang  v o n  a u ß e n  he r  e in 

gese tzt. E r  h a t  n o c h  n ic h t  d ie  

g anze  W a n d u n g  des R o h re s  er

g r iffe n , sondern  n u r  u n g e fäh r  d ie  H ä lf te  d a v o n . I n 

fo lgedessen s in d  in  der A b b ild u n g  de u t lic h  zw ei Z o ne n  

zu  un te rsch e id en  (A b b . 12 a : vergr. Q u e rs c h n it t ) , e ine 

g ra p h it ie r te  (oben ) u n d  e ine  gesunde  (u n te n ) , d ie  in 

fo lge  de r versch iedenen  S p a n n u n g e n  zw ischen  dem  

ze rs tö r te n  u n d  d e m  g esunden  M a te r ia l s ich  v o n e in 

a n d e r  g e tre n n t h a b e n . D a s  S tü c k  is t sehr le h rre ich ,

t ik a  (P h o sp h id ) b le ib e n  u n v e rän d e rt . D ie  G e füge 

bes tand te ile  des g esunden  u n d  des g ra p h it is c h  u m 

gew ande lten  M a te r ia ls  w erden  d u rc h  e ine  m cta llo-  

graph ische , z u  de r  K r ö h n k e s c h e n  A u s s te llu n g  ge

hörende T a fe l g e ze ig t; g le ic h ze it ig  f in d e t sich  d o r t 

eine A n z a h l m e ta llo g ra p h is c h e r  Sch liffe .

D ie  g ra p h it is c h e  U m w a n d lu n g  des G uße isens is t 

a u f dre i U rsachen  z u r ü c k z u fü h r c n :  1. a u f  d ie  E in-

Abbildung 15. Durch vagabundierendo elektrischo 

Ströme zerstörtes Gußrohr.
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I n  A b b . 13 is t  e in  zerstörtes guße isernes T h e rm o 

m e te rro h r  a u s  d e m  k u p fe rn e n  B o ile r  e iner W arm -  

w asse rbe re itungsan lago  d a rg e s tc llt ;  in  d iesem  F a lle  

is t  d ie  G r a p h it ie r u n g  a u f  e lek tro ly tis che  E in f lü s s e  

zw ischen  der k u p fe rn e n  B o ile rw a n d u n g  u n d  dem  

e isernen  R o h r  z u r ü o te u  fü h re n . D ie  g ra p h it is c h e  Um -

D u r c h  diese B e sp re ch u n g  de r e in  besonderes Inter- 

esso b e an sp ru ch ende n  A uss te llu ngsgegen s tände  aus  

d e m  R o h r fa c h  m a g  d a rg e ta n  se in , d aß , w enn  auch  

d ie  R o h r fra g e  a u f  de r In te r n a t io n a le n  H yg iene-A us

s te llu n g  in  D resden  n ic h t  e in h e it lic h  u n d  zu sam m en 

h ä n g e n d  z u r  D a r s te llu n g  g e la n g t is t, d o ch  das  d o r t

Abbildung 16. Durch vagabundierende elektrischo Ströme zerstörtes Sehnüederohr.

W a n d lu n g  is t a m  u n te re n  T eil des R o hre s  fa s t d u rch  

das g a n ze  M a te r ia l d u rch g eg ang en  (A b b . 14 v e r 

g röß e rte r  Q u e rs c h n it t )  u n d  h a t  d e n  u n te rs te n  Teil 

des S tu tz e n s  abgefressen.

D ie  e l e k t r i s c h e n  S t r ö m e  k ö n n e n  a u c h  andere  

u m fa n g re ic h e  Z e rs tö ru n g e n  v o n  R o h r le itu n g e n  he r

v o r ru fe n ;  ih re  W ir k u n g e n  a u f  d ie  i in  E rd b o d e n  

lie genden  R o h r le itu n g e n  übe rtre ffe n  m e is t a lle  

ä n d e rn  z u r  G e ltu n g  k o m m e n d e n  E in f lü s se , u n d  so 

w o h l guße iserne  w ie  a u c h  sch m ie de isem e  R o h re  wer

d en  in  g le iche r W e ise  u n b ra u c h b a r  g e m ach t. N eben  

L o c h b ild u n g  u n d  G r a p h it ie r u n g , w ie  sie schon  oben  

besprochen  u n d  a b g e b ild e t w o rden  s in d  (A b b . 6 ), 

w e rden  s c h ic h te n  weise A b b lä t te ru n g e n  des M a te ria ls  

b e o b a c h te t  (A b b . 15), b is  sch ließ lich  das  g anze  R o h r  

d e r  V e rn ic h tu n g  a n h e im fä l l t  (A b b . 16). In fo lg e  

K u rz s c h lu ß  h a t  de r e lek tr ische  S tro m  in  de r  B e r 

l in e r  W as se r le itu n g  e in  guße isernes R o h r  z u m  S c h m e l

zen g e b ra c h t (A b b . 17 ). D a s  H y g ie n is ch e  I n s t i t u t  

L e ip z ig  ze ig t d u rc h  e in  A u s s te llu n g so b je k t d ie  ze r

s tö re n de  W ir k l in g  des B litze s .

E n d l ic h  s in d  noch  d ie  e l e k t r o l y t i s c h e n  E i n 

f l ü s s e  ve rsch iedene r A r t  a ls  Z e rs tö run gsu rsach en  

z u  n e n n e n , fü r  d io  in  de r  D resdene r A u s s te llu n g  

a u c h  e in ige B e isp ie le  a u ß e r  den bere its  a n g e fü h r te n  

gegeben s in d . O b e n  w a r  schon  de r F a l l  e ines T h e rm o 

m e te rroh rs  e rw äh n t . I n  d e r  S a m m lu n g  der B e r l i n e r  

W a s s e r w e r k e  sehen w ir  e inen  u n v e r z in k te n  schm ied-  

c isernen  N ip p e l v o n  u r s p rü n g lic h  6 m m  W a n d s tä rk e , 

de r s ta rk  ang e g riffe n  is t, m i t  d e m  zug eh ör ig e n  

S tü c k  des g u t  e rh a lte n e n  B ru n n e n f ilte rs , n a c h  z e h n 

jä h r ig e m  B e tr ie b , fe rne r d ie  M e ta lle in la g e  eines 

W asserm essers , zw ischen  B ronzes ieb  u n d  guße ise rnem  

B o d e n , a ng e g r iffe n  in fo lg e  des d u rc h  d ie  S p a n n u n g s 

d iffe re nz  de r versch iedenen  M a te r ia lie n  e n ts ta n d e n e n  

g a lv a n is c h e n  S trom es . A u c h  d ie  Z e rs tö ru n g  eines 

v o n  de r  P rü fu n g s a n s ta lt  fü r  W asse rve rso rgung  au s 

g es te llte n  B le iroh rs , d as  n u r  in  de r U m g e b u n g  

e in e r  M ess in g v e rsch rau bu ng  angeg riffe n  is t, m u ß  

n a c h  m e in e r  A n s ic h t a u f  e le k tro ly t is ch e  E in f lü s se  

u rs äc h lic h  z u r ü c k g e fü h r t  w e rden ; n a c h  d en  A n g a b e n  

de r  A u s s te l le rn  so ll das R o h r  d u rc h  d e n  E rd b o d e n  

z e rs tö r t sein .

A usges te llte  m anch e r le i N eues u n d  A nregendes n ic h t 

n u r  fü r  d ie jen ig en , w e lche das R o h r fa c h  als Sonder

geb ie t b e a rbe ite n , sonde rn  a u c h  f ü r  d ie  A llg e m e in 

h e it  b ie te t.

D ie  in  D re sde n  ausges te llte n  R o h ra b s c h n it te  

lassen g le ic h ze it ig  w ieder e rkennen , daß  d ie  P rax is  

k e ino  e inw and fre ien  B ew eise e ine r e rh ö h te n  W ider-

AbbilUung 17. Durch Kurzschluß geschmolzenes 

Gußrohr.

s ta n d s fä h ig k e it  des e in e n  oder des and e re n  R o h r 

m a te r ia ls  gegen d ie  s tä rk e re n  zers tö renden  E in w ir 

k u n g e n  der U m g e b u n g  lie fe rt. E s  e rsche in t n o t 

w e n d ig , d ies h e rvo rzu h eben , w e il n e ue rd in gs  sogar 

v o n  ak adem ische r  Se ite  a u f  G r a n d  e in ze ln e r  heraus

gegriffener F ä l le  v o n  e inerse its g u t  e rh a lte n en  u n d  

and re rse its  schne ll ze rs tö rten  R o h re n  z u g u n s te n  eines 

M a te r ia ls  V e rö ffe n t lic h u n g e n  e r fo lg t s in d , welche 

g ee igne t ersche inen , d ie  ta ts ä c h lic h e n  V erh ä ltn isse  

de r P ra x is  zu  ve rsch ieben  oder zu  v e rw irre n . So  

in te re s san t u n d  w ic h t ig  v o m  w issenscha ftlichen  G e
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s ich tspunk t aus  d ie  F rag e  n a c h  d e m  Z u s a m m e n h a n g  

zwischen G ra d  de r  Z e rs tö ru n g  u n d  Z u sam m e n se tzun g  

des M ateria ls a u c h  is t, in  de r P rax is  is t sie zw eife llos 

von un te rgeordne te r B e d e u tu n g . F ü r  den G ra d  der 

H a ltb a rk e it  e ines R o h m a te r ia ls  s in d  die jew e iligen  

Verhältn isse  de r U m g e b u n g , d ie  A r t  u n d  G röß e  der 

Angriffe  u n d  d ie  A r t  de r V erlegung  v ie l m e h r  a u s 

schlaggebend.

E s w ird  d a h e r  a u c h  in  de r P ra x is  a u f  e inen  m ö g 

lichst w irk sam en  S c h u tz  der R o h re  a n k o m m e n

m üssen . E in  so lcher S c h u tz  k a n n  e in m a l d u rc h  V e r

besserung der b isher ü b lic h e n  S c h u tz m it te l fü r  e iserne 

R o h re , d a n n  abe r a u ch  d u rc h  V o rbeu g u ng sm aß reg e ln  

e rre ich t w erden , in d e m  die ze rs tö renden  E in w ir k u n 

gen  n a c h  M ö g lic h k e it  ausgescha lte t w erden . D ie  

sogenann te  R o s tfrag e  b le ib t  im  G ra n d e  n u r  e ine  

F rago  des be s tm ög lic h en  S chu tzes  de r R o h re  

gegen d ie  ze rstörenden  E in f lü s se . D a s  le h r t  u n s  

auch  w ieder d ie  In te r n a t io n a le  H y g ie n e- A u ss te llu n g  

in  D resden .

Praktische Erfahrungen bei Inbetriebsetzung und Behandlung 

der Drehrost-Gaserzeuger.

V o n  O b e rm e is te r  K .  M  u  n  z e 1 in  P e in e .

V V /  ie d ie  T e ch n ik  ste ts  b e m ü h t  w a r , das  Be- 

’  * stehende  z u  v e rv o llk o m m n e n , so t r i f f t  dieses 

besonders f ü r  das  G e b ie t  de r  G aserzeuger z u . H ie r  

s ind  es d ie  D reh ros t- G ascrzeuger , d ie  lä n g s t  w e i

teste V e rb re itu n g  v e rd ie n te n . W e n n  sio abe r  

tro tz  ih re r  g roß en  te ch n is ch en  u n d  w ir ts c h a f t 

lichen V o rte ile  n o ch  n ic h t  ü b e r a ll E in g a n g  g e fu nde n  

haben , so lie g t d ies v ie lle ic h t  d a r a n , d aß  m a n c h e m  

ein D reh rost-G ascrzeuger n o c h  h e u te  als e in  rech t 

u m s tä n d lic h  z u  b ed ie n ende r  u n d  be tr ie b s techn isch  

schw ieriger A p p a r a t  e rsche in t. D iese  A n n a h m e  k ö n n te  

dadu rch  a n  B e re c h t ig u n g  g e w inn e n , d a ß , w ie  be i 

allen neuen  E r ru n g e n s c h a fte n  so a u ch  h ie r , es ohne  

die so g en ann te n  K in d e r k r a n k h e ite n  n ic h t  a b g in g ; 

S tö rungen  k le ine re r  u n d  größ ere r A r t  tr a te n  a n 

fangs au f. W 'io ic h  n u n  a u f  G r u n d  m e in e r  la n g 

jäh r ig en  E r fa h r u n g e n  b e h a u p te n  zu  d ü r fe n  g la u be , 

liegen alle  F e h le r , d ie  h ie r  ode r d o r t  V e ran la s su n g  zu  

S tö rungen  o de r  son s tig e r U n z u  fr ie d enh e it g eben  k ö n n 

ten , in  den a lle rm e is ten  F ä l le n  a n  de r u n r ic h t ig e n  u n d  

unzw e ckm äß ig e n  B e h a n d lu n g  des G aserzeugers. B e i 

gu ter F ü h r u n g  g ib t  dieses S y s te m  in  je d e r  H in s ic h t  

sehr zu fr ie d ens te lle nde  R e s u lta te . A u s  m e in e r  E r f a h 

rung  he raus  seien d a h e r  in  n ac hs te h e n d e m  e in ige  

erprobte u n d  b e w äh r te  R a ts c h lä g e  üb e r  d ie  In b e tr ie b 

setzung u n d  B e h a n d lu n g  dieser G aserzeuger m itg e te ilt .

B e i de r I n b e t r i e b s e t  z u  n  g  eines D reh-  

rost-Gascrzeugers f ü l l t  m a n  z u n ä c h s t d en  S c h a c h t 

bis e tw a  300 m m  ü b e r  R o s th a u b e n h ö h e  m i t  m ö g 

lichst s tü c k ig e r  S c h la ck e , a u f  d iese leg t m a n  eine 

etw a 300 b is  500  m m  hohe  S c h ic h t  tro ckenen  H o lze s ; 

h ie rauf b r in g t  m a n  500  b is 800  k g  S tü c k k o h le . 

F ü r  e in  g le ic h m äß ig e s  u n d  schne lles A n b re n n e n  is t 

cs v on  V o r te il, w e n n  m a n  d a n n  1 b is  2 E im e r  R o h ö l  

oder d ü n n f lü s s ig e n  Teer üb e r  d as  G an ze  d u rc h  d io  

B esch ick u ng svo rr ic h tu n g  g ie ß t. D a s  A n  s t e c k e n  

des G aserzeugers g e sch ieh t a m  bes ten  m i t  H ilfe  

v on g e b ra u ch te r  u n d  v ie lle ic h t  n o c h  m i t  e tw as 

P e tro le um  g e tr ä n k te r  b re nn e nd e r  P u tz w o lle , d ie  

m an  d u rc h  d ie  B e s c h ic k u n g s v o r r ic h tu n g  n a c h  ve r

schiedenen S te lle n  des G e n e ra to r in n c m  w ir f t . S ie h t 

m a n , d aß  H o lz  u n d  K o h le n  g u t  a n g e b ra n n t  s in d , so 

w ir f t  m a n  w e ite re  300  b is  5(K) k g  S tü c k k o h le n  n a c h .

XXXV II.3t

H a b e n  s ich  a u ch  diese e n tz ü n d e t , so f ü l l t  m a n  v o n  

je t z t  ab  n u r  n o ch  K o k s  v o n  m it t le re r  S tü c k g rö ß e  n a c h , 

u m  e in m a l e in  u n n ö t ig e s  Q u a lm e n  u n d  z u m  ä n d e rn  

e in  Z u s a m m e n b a c k c n  de r  B e sc h ic k u n g  zu  v e rm e id e n . 

W a r  das  M au e rw e rk  des G aserzeugers v o rh e r  g u t  

lu f t t r o c k e n , so k a n n  be i sch w ach em  G cb läso  u n d  

a llm ä h lic h e m  N a c h fü llc n  in  8 b is  10 S tu n d e n  e ine  

S c h ü t th ö h e  v o n  e tw a  1 m  e rre ic h t se in , w o m it  de r  

G aserzeuger b e tr ie b s fäh ig  is t. I s t  de r A p p a r a t  in  

B e tr ie b  g e n o m m e n , so b e g in n t  d ie  D re h u n g  des 

R ostes  b zw . des R ostes  u n d  M an te ls . D ie  A sch en 

schau fe l w ird  z u n ä c h s t n ic h t  e inge le g t, d a  in fo lg e  de r  

D re h b e w e g u n g  d ie  e in g e fü llte  S c h la ck e  o h n e h in  u m  

e tw a  200  b is  300  m m  z u s a m m e n s in k t . E r s t  n a c h  

V e r la u f  e in ige r S tu n d e n  u n d  n a c h d e m  m a n  s ich  

m it te ls  e ine r S to c h sp itz c  v o n  d e m  jew e ilig e n  S ta n d  

de r S ch lacke  ü b e rze u g t h a t ,  w ir d  d ie  S ch au fe l z u m  

F ö rd e rn  derse lben e inge leg t. S c h o n  je t z t  sei be son 

ders b e m e rk t , d aß  n ie m a ls  g e d re h t ode r g a r  S c h la ck e  

g e fö rd e r t w erden  d a r f , w e n n  de r  u n te r  F eu e r  s te hende  

G aserzeuger a u ß e r  B e tr ie b , d . h . o hne  G eb läse  is t ,  

d a  son s t de r  R o s t  le id e n  k ö n n te , w e il in fo lge  des 

fe h le nd en  G eb läses  ke ino  K ü h lu n g  desse lben e r fo lg t 

u n d  d ie  G lu t  des d u rc h  d ie  D re h u n g  n a c h  u n te n  g e 

w an d e r te n  K o k s  n ic h t  n a c h  d e m  In n e r n  des G a s 

erzeugers g e h a lte n , son de rn  a u ch  a u f  d e n  R o s t  ü b e r 

tr a g e n  w ird .

F ü r  d ie  n u n  fo lgende  B e tr ie b sze it is t a u c h  f ü r  d en  

D reh rost- G aserzeuger d ie  B e a c h tu n g  des G r u n d 

satzes v o n  g rö ß te r  W ic h t ig k e it ,  der w o h l fü r  a lle  

Gaserzeuger-System e a ls  a n e rk a n n t  g i l t :  G l e i c h 

m ä ß i g e  T e  i 1 n  a  h  m e  d e s  g e s a m t e n  G a  s - 

e r z e i i g e r  - Q u e r s c h n i t t e s  a n  d e r  V e r 

g a s u n g .  D ieses is t de r  F a l l ,  w e n n  d ie  L o c k e ru n g  

des In h a l t s  ü b e ra ll g le ic h m äß ig  is t , u n d  sie is t d a r a n  

e rk e n n t lic h , d a ß  d ie  oberste  S c h ic h t de r  B e sch ic k u n g  

e ine  g le ic h m äß ig e  d u n k e lr o t  g lü h e n d e  F a rb e  (be i 

S te in k o h le n ) ze ig t. J e  m e h r  de r  G aserzeuger d ieser 

G r u n d b e d in g u n g  e n ts p r ic h t , des to  besser is t a u c h  d ie  

e rzeug te  G a s q u a l i t ä t ,  u n d  desto  g röß e r  is t  se ine  L e i 

s tu n g s fä h ig k e it  in  b e zu g  a u f  d e n  D u rc h s a tz . I s t  d a 

gegen d ie  B e sch ic k u n g  a n  v e rsch iedenen  S te lle n  h e ll 

oder w e iß g lü h e n d  u n d  a n  and e re n  S te lle n  d u n k e l o d e r

53
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g a r  sch w a rz , so is t  d ies das  Z e ichen  eines fe h le rh a fte n  

G anges . D e n n  a n  d e n  d u n k le n  S te lle n  s in d  d ie  K o h 

len  m e h r  ode r w en ig e r  z u sam m e n g e b a ck e n , u n d  d iese  

s o g e n an n te n  „ g r ü n e n “  K o h le n  se tzen  d e m  durch-  

s tr ö m e n d e n  G as  so v ie l W id e r s ta n d  e n tg eg en , d aß  

h ie r  n u r  e ine  m a n g e lh a f te  o de r  ü b e r h a u p t  k e ine  

V e rg a su n g  s ta t t f in d e t .  D e r  G e b lä se w in d  abe r , d e r  

s ic h  s te ts  d e n  b equem eren  W e g  su c h t , g e h t  n u n  m i t  

e n tsp re ch end  größere r G e sc h w in d ig k e it  d u rc h  d ie  

lo cke ren  S te lle n  d e r  B e sch ic k u n g , w e il d ie  „ g r ü n e n “  

K o h le n  d en  Q u e rs c h n it t  des G aserzeugers v e rr ing e rn . 

D ie  F o lg e  h ie rv o n  is t , d aß  e ine  m a n g e lh a f te  R e d u k 

t io n  de r  in  d e m  u n te re n  Te ile  des G aserzeugers ge

b ild e te n  K o h le n s ä u re  s ta t t f in d e t .  U n te r  d iesen U m 

s tä n d e n  is t  a lso  d ie  e rzeug te  G a s q u a l i t ä t  e ine m in d e r 

w ertig e , ebenso w ird  a u ch  d ie  L e is tu n g s fä h ig k e it  des 

G aserzeugers ge r inge r , d a  n u n  d as  N a c h fü l le n  v o n  

K o h le n  n u r  n o c h  in  g röß e ren  Z w is c h e n räu m e n  er

fo lg e n  d a r f .

U m  n u n  im  G eg en sa tz  z u  d e m  eben gesch ild e rten  

fe h le rh a fte n  G a n g  des G aserzeugers d ie  H e rs te llu n g  

u n d  E r h a l t u n g  eines Z u s ta n d e s  z u  c rrc ichen , der 

d o m  frü h e r  e rw äh n te n  G ru n d s a tz  e n ts p r ic h t , s in d  

a u c h  be i d en  D rch ro s t- G ase rzeuge rn  ve rsch iedene  

im  fo lg end en  zu  besp rechende  F a k to r e n  zu  b e rü c k 

s ic h t ig e n , d ie  so w o h l d ie  A rb e it  a n  d iesen A p p a r a te n  

sow ie  de ren  B e trie b se rgebn isse  w esen tlic h  bee in 

flu ssen  k ö n n e n .

H ö h e  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  d e r  S c h l a c k e .  

I n  b e zu g  a u f  d ie  H ö h e  de r S ch la ck e  h a t  d ie  E r 

fa h r u n g  ge ze ig t, d aß  es f ü r  d e n  G a n g  des D r e h 

ro s t- G ase rzeug e rs  a m  v o r te ilh a fte s te n  is t , w e n n  

d ie  S ch la ck e  m in d e s te n s  in  H ö h e  des R o s th a u b e n -  

S che ite ls  g e h a lte n  w ird . D a ß  h ie rd u rc h  a u c li de r 

R o s t  w en ig e r  in  G e fa h r  is t , is t o h n e  w e ite res e in 

le u c h te n d . W ic h t ig  is t  je d o c h , d a ß  es be i d ieser 

S c h la c k c n h ö h e  u n m ö g lic h  is t , d aß  no ch  b re n n b a re  

B e s ta n d te ile  in  de r g e fö rd e r te n  S ch la ck e  e n th a lte n  

s in d . D ie s  k a n n  n u r  de r F a l l  se in , w en n  z u  v ie l 

S ch la c k e  g e fö rd e r t  w o rd e n  is t u n d  de r  B re n n s to ff  

u n m it t e lb a r  a m  R o s t  l ie g t , d a  n u n  d u rc h  d ie  D r e h 

bew eg ung  e ine  te ilw e ise  Z e rre ib u n g  des B renn s to ffs  

u n d  h ie rd u rc h  e in  z u  schne lles H e ru n te r s in k e n  des 

le tz te re n  e r fo lg t. D ie  H ö h e  de r  S ch la ck e  p r ü f t  m a n  

a m  bes ten  d a d u r c h  n a c h , d a ß  m a n  e in ige  S tochs tan-  

g e n  a n  v e rsch iedenen  S te lle n  in  d ie  B e sch ick u ng s 

s äu le  des G aserzeugers s te ck t u n d  diese w ä lire n d  e tw a  

zw e i b is  d re i M in u te n  a n g lü h e n  lä ß t . D ie  h e ra u s 

gezogene  S ta n g e  g ib t  e in  B i ld  so w o h l ü b e r  d e n  S ta n d  

d e r  S ch lacke  a ls  a u c h  üb e r  d ie  ü b r ig e n  V e rh ä ltn is s e  

im  In n e r n  des G aserzeugers. H ie rb e i ze ig t es s ich  

h ä u f ig ,  d a ß  d ie  S ch lacke  a m  R a n d e  des Gaserzeugers 

h ö h e r  s te h t a ls in  se ine r M it te , e in  V o rg an g , de r 

v o n  and e re r  Se ite  ir r tüm lic he rw e ise  a u f  d en  w asser

g e k ü h lte n  M a n te l z u r ü c k g e fü h r t  w ird . N a c h  m e in e r  

A n s ic h t  e r k lä r t  s ic h  d ie s e rZ u s ta n d  d a rau s , d a ß  1. d u rc h  

d e n  in  der M it te  h öh e re n  R o s t  h ie r  e ine  m e h r  d u rc h 

g re ifende  L o c k e ru n g  de r S ch lacke  s ta t t f in d e t  u n d  

2 . d ie  n iede rgehende  S ch la ck e  v o n  de r  M it te  .au d ie  

S c h a c h tw a n d u n g  g e d rü c k t w ird . I s t  n u n  zw ischen

d e m  S ta n d  de r S ch lacke  a m  R a n d e  u n d  d e m  in  der 

M it te  e in  w esen tliche r U n te rs ch ie d , so ist d ies so

w o h l a u f  d e n  G aserzeugergang  als a u f  d ie  Z u sam m en 

se tzu ng  des e rzeug ten  Gases v o n  n a c h te ilig e m  E in 

f lu ß , w e il in fo lge  des höhe ren  Sch lackens tandcs  am  

R a n d e  h ie r d ie  R e d u k t io n s zo n e  z u  n ie d r ig  w ird . I n  

so lchen  F ä lle n  k a n n  m a n  d a d u rc h  A b h ilfe  schaffen , 

d a ß  m a n  m i t  d e m  D re h e n  des R ostes  in n e h ä lt  und  

n u n  d ie  S ch lacke  in  de r Schüsse l des G aser eugers 

m i t  H a n d  v o rz ie h t. E s  e n ts te h t h ie rd u rc h  r ingsum  

e in  freier R a u m  in  de r Schüsse l; b evo r  d a n n  der 

R o s t  w iede r g e d re h t w ird , m u ß  d u rc h  den  Gasstocher 

die  S ch lacke  a m  B a n d e  nachge s toßen  w erden , w äh 

rend  d ie  M it te  des G aserzeugers bei d ieser Gelegen

h e it  n ic h t  d u rc h g c s to c h t w erden  d a r f , d a m it  der auf 

ob ige  W e ise  e n ts ta n d e n e  R a u m  aussch lie ß lich  durch  

S ch la ck e  v o m  R a n d e  a u sg e fü llt  w ird  u n d  so m it ein 

A usg le ich  im  S ta n d e  derse lben  erfo lg t.

U m  diese läs t ig e  A rb e it  z u  sparen  u n d  doch  die 

Sch lacke  ü b e ra ll in  g le iche r H ö h e  z u  h a lte n , w urden 

a u f  d e m  F e in e r  W a lzw e rk  a n  d e m  U n te r te il des D reh

rostes zw ei p f lu g a r t ig  au sg eb ild e te  S ch lacken räum cr*  

a n g e b ra c h t , d u rc h  d ie  b e im  D re h e n  des Rostes 

d ie  a n  d en  R a n d  g e d rän g te  S ch la ck e  z u n äc h s t gc- 

lo c k c r t  u n d  d a n n  n a c h  de r M it te  abgeschoben w ird , 

so d a ß  n u n  e in  zu  schne lles S in k e n  de r Sch lacke 

v o n  de r  M it te  v e rh in d e r t , dagegen  das  N iederg  'hen 

v o m  R a n d e  b e g ü n s t ig t  w ird . D iese  e ig ena r tig  k o n 

s tru ie r te n  S ch la c k e n räu m e r  h a b e n  sich  v o rzü g lic h  be

w ä h r t  D u r c h  E in s te lle n  de r  r ic h tig e n  Drehgcsclnvin- 

d ig k e it  u n d  d u rc h  das E in-  u n d  A us legen  der Aschen- 

sch au fc l is t  m a n  im s ta n d e , d ie  S ch lack e  in  jeder 

g e w ün sch te n  H ö h e  z u  h a lte n . D ie  m e is te n  Drehrost- 

G aserzeuger m a c h e n  in  24 S tu n d e n  zw ei bis vier 

U m d re h u n g e n ; d iese Z a h l r i c h t i t  s ic h  n a c h  dem  

A sch e ng e h a lt d e r  K o h le . D ie  B e sch a ffe n h e it der 

Sch la ck e  m u ß  d e ra r t ig  se in , d a ß  sie s ich  sowohl 

d u rc h  d en  d re h b a re n  R o s t  a ls  a u c h  d u rc h  d ie  Schiir- 

s ta nge  des G asstochers ohne  a llz u  g roße  A n s tre n g ung  

des le tz te ren  g le ic h m äß ig  locker h a lte n  lä ß t .  N u r  

h ie rd u rc h  is t e ine  g le ic h m äß ig e  V e r te ilu n g  des 

G eb läses u n d  in fo lgedessen  e in  gerege lte r u nd  

ru h ig e r  G a n g  des Gaserzeugers g ew äh r le is te t. U m  

e ine  z u  g roße  F e s t ig k e it  oder g a r  e in  Z u s am m e n 

sch m e lze n  d e r  S ch la ck e  z u  v e rm e id e n , g ib t  m a n  der 

V e rb re n n u n g s lu f t  e in e n  D a m p fz u s a tz .  O b g le ic h  le tz

te re r be i d e n  D reh ro s t- G asc rzcug e rn  e tw as  geringer 

se in  k a n n  a ls  be i d e n  ä lte re n  A p p a r a te n , so k ann  

d o c h  a u c h  h ie r  be i z u  w e it  g e h en de r  V e rm in d e ru n g  

des D a m p fz u s a tz e s  u n te r  U m s tä n d e n  e ine  v o lls tä n 

d ig e  V e rsc h la c k u n g  des G aserzeugers e in tre te n , die 

se in  S t ills e tz e n  z u r  F o lg e  h a b e n  w ü rd e . W ie v ie l 

D a m p f  in  je d e m  F a lle  zu g e se tz t w e rden  m u ß , 

r ic h te t  s ic h  n a c h  d e r  n a tü r l ic h e n  F e s t ig k e it  de r ver

sch iedenen  S ch la c k e n . D ie  S c h la c k e n  sau re n  C h a ra k 

te rs  e rfo rd e rn  e in e n  g röß e ren  D a m p fz u s a tz  als 

S c h la c k e n  m i t  b as ischem  C h a ra k te r . Z u  d e n  ersteren 

z ä h le n  fa s t a lle  w es tfä lis che n  S tü c k k o h le n , d ie  e inen

* D. R. G. M. angem.
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mehr, d ie  and e re n  w en ig e r ; z u  d en  le tz te re n  gehören  

die oberschlesischen sow ie  d ie  eng lischen  K o h le n . 

D ie B eo b a ch tu n g  d e r  S ch lack e  sow ie  d ie  G asana ly se  

geben schon n a c h  k u rze r  B e tr ie b s ze it A u fs c h lu ß  übe r  

das r ich tige  V e rh ä ltn is  zw isch en  D a m p f  u n d  L u f t .  

In  jedem  F a lle  is t es v o r te ilh a f t ,  w en n  m a n  D a m p f  

von höherer S p a n n u n g  (e tw a  n ic h t  u n te r  4  a t )  ve r

wenden k a n n , d a  de r  n ie d r ig  g e sp an n te  D a m p f  z u m  

großen T e il u n te r  d e m  R o s t  b zw . in  d e r  u n te re n  

Sch lackenzone k o n d e n s ie r t u n d  h ie rd u rc h  w irk u n g s 

los w ird .

S c h ü t t h ö h e  d e r  B e s c h i c k u n g .  D e r  

Zweck eines je d e n  G aserzeugers , w en ig  K o h le n s äu re , 

um  so m e h r  abe r  K o h le n o x y d  z u  erzeugen , b e re ch tig t 

das Bestreben , m i t  e ine r  m ö g lic h s t  g roßen  S c h ü t th ö h e  

zu a rbe iten , d a  h ie rd u rc h  d ie  R e d u k t io n  de r im  u n te re n  

Teil des G aserzeugers g e b ild e te n  K o h le n s äu re  zu  

K oh le no x yd  en tsp re ch end  b e g ü n s t ig t  w ird . D o c h  s in d  

hier d u rch  d ie  E ig e n s c h a fte n  de r K o h le  in  be zug  a u f  

B ack fäh ig k e it u n d  S tü c k g rö ß e  b e s t im m te  G renzen  

gezogen. D ie  S c h ü t th ö h e  k a n n  u m  so g röß e r  se in , je  

weniger b a c k fä h ig  u n d  je  g ro b s tü ck ig e r  das zu r  

V ergasung g e la n g ende  M a te r ia l  is t . H ie ra u s  is t 

ers ich tlich , d aß  aus  S tü c k k o h le  m i t  g e r inge r oder 

gar ke ine r B a c k fä h ig k e it  a m  le ic h te s te n  e in  gu tes  

G as e rzeug t w e rden  k a n n . D a  d e m  H ü t t e n m a n n  

aber in  v ie le n  F ä l le n  n u r  e in  M a te r ia l z u r  V e r

fügung  s te h t, das  d ie  geg en te ilig e n  E ig e n sch a fte n  

m ehr oder w e n ig e r  b e s itz t , so m u ß  er im s ta n d e  

sein, a u ch  u n te r  d iesen  V e rh ä ltn is s e n  e in  G as v o n  

guter Q u a l i t ä t  h e rzu s te lle n . D ieses is t  be i D r e h 

rost-Gaserzeugern sehr g u t  m ö g lic h .

V or a lle m  g i l t  es be i de r  W a h l  de r  S c h ü tth ö h e  

sich des G ru nd sa tze s  z u  e r in n e rn : „G le ic h m äß ig e

T eilnahm e des g e sam te n  G aserzeuger-Q uerschn itts  

an  der V e rgasung .“  A u s  d ie sem  G ru n d e  d a r f  erstcre 

bei V e ra rb e itu ng  v o n  fe in s tü ck ig e r  u n d  backende r 

K oh le  n ic h t  z u  h o ch  g e h a lte n  w erden , w id r ig en fa lls  

m an  G e fah r  lä u f t ,  d u rc h  „ g r ü n e “  K o h le  d en  bere its 

oben beschriebenen feh le rh a fte n  Z u s ta n d  zu  b e k o m 

m en . So k a n n  m a n  z. B . be i V e rgasung  w es tfä lis che r 

F ö rde rkoh le , d ie  a lle  m e h r  ode r w en ige r B a c k 

fäh igke it bes itzen , be i e ine r S c h ü t th ö h c  v o n  e tw a  

0,5 m  e in  d u rc h a u s  g üns tig e s  u n d  besseres G as  er

zielen, a ls  w e n n  m a n  a u f  e ine r w esen tlich  größeren 

S ch ü tth ö h e  bes tehen  w o llte , so fe rn  m a n  n u r  d a fü r  

sorgt, daß  d ie  B e sch ic k u n g  im  G aserzeuger a n  a lle n  

S te llen g le ic h m äß ig  d u rc h g e g lü h t is t. B e im  A rbe ite n  

m it  e iner so lchen  v e r h ä ltn is m ä ß ig  n ied r ig en  S c h ü t t 

höhe verlassen d ie  G ase d e n  G aserzeuger m i t  etwas 

höherer T e m p e ra tu r ; de r  G e n e ra to rg a n g  is t also 

w ärm er , a ls w e n n  m a n  m i t  g rößerer S c h ü t th ö h e  

a rbe ite t. D u r c h  diese e tw as höhere  T e m p e ra tu r  

w ird  abe r a u c h  in  erster L in ie  e in  Z u sam m e n b ack e n  

der frischen oberen  K o h le n s c h ic h t v e rh ü te t  u n d  der 

A p p a ra t  le ich te r in  d e m  Z u s ta n d e  e rh a lte n , der dem  

w iederho lt g e n a n n te n  G ru n d s a tz  e n tsp r ic h t.

Bei V e ra rb e itu n g  v o n  obersch les ischer oder eng 

lischer K o h le , d ie  be ide  geringere  B a c k fä h ig k e it  

als d ie  w es tfä lische  K o h le  bes itze n , k a n n  d ie  S c h ü t t 

h ö h e , o hne  G e fa h r  gegen g rü n e  K o h le , a u f  e tw a

0 ,8  b is 1 ,0  m  e rh öh t w erden . D a ß  in  d iesem  F a lle  

e ine  höhere  B esch ickungssch ich t d e r  n ie d r ig e n  v o r 

zuz iehen  is t , b r a u c h t  w o h l n ic h t  w e ite r  e rk lä r t  z u  

w erden . B e i B ra u n k o h le n b r ik e tts , d ie  d u rc h  das  

F e h le n  je g liche r  B a c k fä h ig k e it  u n d  das  V o rh a n d e n 

sein passends te r S tü c k g röß e  d ie  b e iden  a ls  g ü n s t ig  

beze ichne ten  E ig en sch a fte n  im  v o llk o m m e n s te n  M aße  

bes itze n , w u rde  d ie  S c h ü t th ö h e  be i d e r  V e rg asu n g  

im  G o lia th  - G aserzeuger (B a u a r t  K ü p p e rs ) , d em  

neuesten  T y p *  de r  D rehrost-G aserzeuger, a u f  2  m  

g eha lten .

D i e  S t o c h a r b e i t .  W a s  n u n  d ie  S toch- 

a rb e it a n la n g t , so m u ß  gesag t w e rden , d aß  tr o tz  de r  

g roßen  F o r ts c h r it te  de r D reh rost-G aserzeuger d ie  

g än z lic h e  A u s s c h a ltu n g  d e r  he lfe nd en  H a n d  des 

G asstochers n o ch  n ic h t  m ö g lic h  i s t  D ieses Z ie l 

d ü r f te  d a . w o  es s ich  u m  V e ra rb e itu n g  b ack end e r  

K o h le  h a n d e lt , w o h l k a u m  jem a ls  g a n z  e rre ich t w e r 

den . Im m e r h in  h a t  das  S c h ü re n  des G aserzeugers 

d u rc h  d ie  D rehrost-G aserzeuger eine w esen tliche  E r 

le ic h te ru ng  d a d u rc h  e rfah re n , d aß  s ich  diese A rb e it  

in  de r H a u p ts a c h e  a u f  d as  Z e rte ile n  de r  obersten , 

fr ischen K o h le n sc h ic h t besch ränken  k a n n , w ä h re n d  

d ie  L o cke ru n g  de r S ch lacke  de r  D re h ro s t ü b e r n im m t . 

D ieses is t g a n z  besonders be i d e m  schon  e rw äh n te n  

G o lia th- G aserzeuger de r  F a l l .  D u r c h  d ie  D o p p e l

d re h u n g  dieses A p p a ra te s  in  V e rb in d u n g  m i t  de r  

p ra k tis c h e n  u n d  s inn re ic hen  K o n s tr u k t io n  des R ostes , 

de r aus  m ehre ren  s te rn fö rm ig en  H o h lr in g e n  be 

s te h t, w ird  eine de ra rtig e  L o ck e ru n g  des G aserzeuger

in h a lts  e rz ie lt, d aß  tr o tz  de r  g rößeren  S c h ü t th ö h c , 

d ie  m a n  in  d iesem  G aserzeuger m i t  V o r te il h a ite n  

k a n n , d e m  au fs te igenden  G a ss tro m  n u r  e in  g e r inge r 

W id e r s ta n d  en tgegengese tzt w ird . A u s  d iesem  G ra n d e  

k o n n te n  im  G o lia th-G aserzeuger v o n  2 ,6  m  S c h a c h t

du rchm esse r se lbst be i V e rg asun g  v o n  S te in k o h le  im  

D a u e rbe tr ie b e  25 t  in  24 s t be i E rz ie lu n g  e ine r g u te n  

G a s q u a l i t ä t  d u rchg ese tz t w erden . N a c h  m e in e n  

B e o b a c h tu n g e n  u n d  E r fa h ru n g e n  d ü r f te  d ieser 

D u rc h s a tz  n o ch  n ic h t  a ls  d ie  G renze  de r  L e is tu n g s 

fä h ig k e it  an zu sehen  sein . B e i V e rg asu n g  v o n  B raun-  

koh len- B r ike tts  b e tru g  de r  D u rc h ssa tz  3 5 1 im  T ag .

W e n n  a u c h , w ie  a u s  o b ig em  e rs ic h tlic h , d ie  D re h 

rost-Gaserzeuger e ine  so lche V e rv o llk o m m n u n g  er

fah ren  h a b e n , d aß  d ie  L o ck e ru n g  u n d  S c h ü ru n g  de r  

u n te re n  B esch ickungszone  d en  A p p a r a te n  übe r lassen  

w e rden  k a n n , so lie g t d o c h  d ie  V e ra n tw o r tu n g  f ü r  

d ie  G le ic h m ä ß ig k e it  d e r  oberen  S c h ic h te n  in  de r  

H a n d  des G asstochers , d e r  b a ld  h ie r  b a ld  d o r t  

m i t  se iner S ch ü rs tan g e  e in zu g re ife n  h a t .

D i e B e s c h  i c k  u n g s  V o r r i c h t u n g .  W e 

sen tlich  u n te r s tü tz t  w ir d  de r  A rb e ite r  d u rc h  eine 

p ra k tis c he  B e sch ick u ng svo rr ic h tu n g . D iese  m u ß  so 

k o n s tru ie r t  se in , d aß  m a n  im s ta n d e  is t, d ie  n a c h 

z u fü lle n d e  K o h le  sow oh l a n  d en  U m fa n g  des G a s 

e rzeuger-Q ue rschn itts  a ls in  d ie  M it te  desse lben , je  

n a c h  B eda rf , b e fö rde rn  zu  k ö n n e n . D e n n  p rak tischcr-

* Vgl. St. u. E. 1911, 20. April, S. 636/9.
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weise f ü l l t  m a n  d ie  frische K o h le  ste ts  d o r th in ,  w o  D a  d ie  G lo cke  u m  e tw a  400  m m  gesenk t werden

d ie  B e sc h ic k u n g  a m  he lls ten  u n d  d a h e r  a m  locker

s ten  is t , w e il h ie r  d e m  au fs te ig e n den  G a ss tro m  e in 

geringerer W id e r s ta n d  en tgegengese tz t w ird  a ls  a n  

den  ü b r ig e n  S te lle n  de r  B e sch ick u ng . D u r c h  das 

N a c h fü lle n  v o n  K o h le  a n  d ie  eben e rw äh n te n  S te llen  

w ird  n u n  h ie r  de r W id e rs ta n d  v e rg röß e rt u n d  der 

G a ss tro m  ge zw u n g en , a u c h  d ie  b is  d a h in  w en ige r 

b e v o rzu g te n  S te lle n  des Q u e rs ch n itts  z u  d u rc h 

s tröm en . A u f  diese W e ise  w ird  d u rc h  eine ge

sch ick te  B e n u tz u n g  de r  B e s ch ic k u n g s v o rr ic h tu n g  d ie  

g le ic h m äß ig e  A u s n u tz u n g  des G aserzeuger-Q uer

s c h n it ts  a u ß e ro rd e n tlic h  b e g ü n s t ig t . D a m i t  n u n  d ie  

B eseh ickungs-  oder F ü l lv o r r ic h tu n g  d en  h ie r  geste ll

te n  A n s p rü c h e n  g e n ü g t , k a n n  sie a u f  e in fachs te  W e ise

Abbildung 1. Füllvorrichtung.

S t e l l u n g  A : Glocke geschlossen. S t e l l u n g  B : Glocke 

100 mm  geöffnet, die Kohle füllt von der Glocke gegen das 

Mauerwerk des Gewölbes und wird hierdurch nach der Mitte 

abgelenkt. S t e l l u n g  C :  Glocke ganz geöffnet, die Kohle 

fa llt an den Rand.

fo lg e nd e rm aß en  g e b a u t  se in  (v g l. A b b . 1). D ie  das 

M a te r ia l v e r te ilende  G lo cke  m u ß  be i e in em  G a s 

erzeuger v o n  2 ,6  b is 3 ,0  m  lic h te r  W e ite  1 ,0  m  D u r c h 

m esser h a b e n ; n u r  h ie rd u rc h  k a n n , z u m a l w e n n  d ie  

S c h a c h th ö h e  des G aserzeugers e ine  ge r inge  is t, d ie  

K o h le  m i t  S ic h e rhe it a n  d en  U m fa n g  des Q u e r 

s c h n it ts  g e b ra c h t w erden . I s t  n u n  de r  D urch m esse r  

de r  O e ffn u n g  im  M au e rw e rk  des G ew ö lbes  a u f  

1200 m m  bem essen u n d  de r F ü l l t r ic h te r  so v ie l er

h ö h t ,  d aß  d ie  geschlossene G lo cke  e tw a  150  m m  

o b e rh a lb  d e r  U n te rk a n te  des G ew ö lbes  a b s ch n e id e t 

(v g l. S te llu n g  A  in  A b b .  1), so b e fin d e t sich  r in g su m  

e in  Z w isc h e n ra u m  v o n  100 m m  zw ischen  G locke  u n d  

M aue rw e rk . W i l l  m a n  n u n  d ie  M it te  des G aserzeugers 

besch icken , so d a r f  d ie  G lo cke  n u r  u m  100 b is 150 m m  

g eö ffn e t w e rden  (v g l. S te llu n g  B ) . I n  d iesem  F a lle  

s tü r z t  das  v o n  de r  G locke  g le ite nde  K o h le n m a te r ia l 

z u n ä c h s t  gegen das  M aue rw e rk  des G ew ö lbes  u n d  w ird  

d u rc h  dasse lbe  in  senk rech te r R ic h t u n g  n a c h  de r 

M it te  a b g e le n k t. W i l l  m a n  dagegen  das  Vergasungs- 

m a te r ia l  a n  d e n  U m fa n g  de r  B e sch ic k u n g  b r in g e n , 

so m u ß  d ie  G lo cke  schne ll u n d  g a n z  g e ö ffne t w erden .

k a n n ,  t r i t t  sie im  le tz te re n  F a lle  rd . 250 m m  

aus d e m  G ew ö lbe  h e raus  (vg l. S te llu n g  C ), so daß 

e in  u ng e h in de r te s  A b g le ite n  de r K o h le  in  de r R ic h 

tu n g  des N e ig u ng sw in ke ls , d e in  m a n  45 “ geben k ann , 

e r fo lg t; sie g e la n g t d a d u rc h  u n m it te lb a r  an  die 

S c h a c h tw a n d u n g  des G aserzeugers. D u r c h  H eben 

u n d  S en ken  de r G lo cke  w äh re n d  des F ü lle n s  w ird  

d ie  K o h le  ü b e r  d e n  g an ze n  Q u e rs c h n it t  verte ilt. 

H a t  e in  G aserzeuger k e ine  w ie  o ben  w irkende  F ü l l

v o r r ic h tu n g , so k a n n  d ie  K o h le  b e im  F ü lle n  nu r 

im m e r  a u f  e in  u n d  dense lben  K re is r in g  fa llen . D ie 

F o lg e  h ie rv o n  is t , d aß  d ie  S c h ü t th ö h e  a n  dieser 

S te lle  h ö h e r  is t, u n d  de r  G aserzeuger N e ig u n g  zeigt, 

a n  d en  üb r ig e n  n ie d r ig e r  b esch ick ten  S te lle n  du rch 

zu b re n n e n , w en n  n ic h t  de r G ass tocher fo rtw äh rend  

b e m ü h t  is t , m i t  se iner S to ch s tang e  e inen  Ausgle ich 

zu  scha ffen . D a m i t  abe r  de r G ass to che r  w e iß , wo

h in  er e tw a  d ie  n äc h s te  K o h le n fü l lu n g  zu  schütten  

h a t ,  o der w o  er v ie lle ic h t  m i t  se iner Schürstange  

e ine  U n g le ic h m ä ß ig k e it  im  G aserzeuger z u  beseitigen 

h a t ,  is t  es n ö t ig ,  d aß  er ü b e r  d ie  in ne re  B eschaffen

h e it seines A p p a ra te s  ste ts im  k la re n  is t.

D e r  S c  h ü r l o c h  V e r s c h l u ß .  H ie rzu  

le is te t n u n  e in  g u te r  S ch iir lo ch v e rsch luß  vorzüg liche  

D ie n s te ; es is t  d ieser V o r te il ebenso w ic h t ig  w ie der, 

d aß  d u rc h  e inen  b ra u ch b a re n  u n d  zuverlässigen 

V e rsch luß  das  A u s tre te n  v o n  G as  v e rh in d e r t  w ird , 

w o d u rc h  G asve r lu s te  e rsp a r t u n d  de r A rb e ite r  vor 

G a sb e lä s t ig u n g  g e sc h ü tz t w ird . N u r  be i B en u tzu ng  

eines so lchen  Verschlusses is t  d e r  G ass tocher im 

s ta n d e , das Beste  m i t  s e in em  A p p a r a t  z u  le isten ; 

d a z u  t r i t t  n o c h  de r V o r te il, d aß  de r V orgesetzte  jeder

z e it  d u rc h  d ie  M ö g lic h k e it  eines u n g e h in d e r te n  H in- 

e inschcns in  d en  G aserzeuger e ine  w irk sa m e  N ach 

p r ü fu n g  des G aserzeugerganges au süb e n  k a n n . W e nn  

n u n  2)r.=i3tt!j. P e t e r s e n i n  se inem  V o rtrag e **  vo r 

de r H a u p tv e r s a m m lu n g  des V ere ins  deu tsche r  E isen

h ü t te n le u te  m i t  R e c h t  se iner V e rw u n d e ru n g  A us 

d ru c k  g ib t ,  so lche s e lb s ttä t ig e n  S ch ü r lo ch ve rsch lis se  

so w en ig  in  A n w e n d u n g  z u  f in d e n , so d ü r f te  dies 

se inen  G r u n d  d a r in  h a b e n , d aß  a lle  b is  d a h in  be

k a n n te n  S y s tem e  d ieser A r t  m i t  w en ig en  A u sn a h m e n  

d e n  g ew ün sch te n  Z w eck  en tw ede r  ü b e r h a u p t  n ic h t  

oder d o c h  n u r  in  re ch t u n v o llk o m m e n e r  W e ise  er

re ic h te n . E r s t  in  le tz te r  Z e it  s in d  e in ige  K o n s tr u k 

t io n e n  angegeben  w o rden , d ie  d e m p ra k  tischen B e d ü r f

n is  besser en tsp rechen . Ic h  k a n n  m ic h  d ieserha lb  a u f  

d ie  A u s fü h ru n g e n  v o n  'S rXQ nfl. F r i c k e  in  dieser Z e it

s c h r if t *  b e z iehen , de r e ine  R e ih e  neuere r Konstruk

t io n e n  v o n  S ch ü r lo ch ve rs ch lü ssen  besch re ib t. V on  

d iesen  h a t  s ic h  in  P e in e  d e r  v o n  de r  F ir m a  E h r 

h a r d t  &  S eh m e r g e lie fe rte  V e rsch lu ß  im  D a u e r 

be tr iebe  g u t  b e w ä h r t .

D e r  G e g e n d r u c k .  A ls  le tz te r  u n d  eben

fa lls  w ich tig e r  F a k to r ,  d e r  a u f  d e n  G a n g  des 

Gaserzeugers E in f lu ß  a u s zu ü b e n  v e rm ag , sei noch

* Vgl. St. ii. K  1910, 12. Jan.. S. 72.

** St. u. E. 1911, 15. Juni, S. 904/7.
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der G egendruck , w o m it  er z u  a rb e ite n  h a t ,  er

w ähnt. H ie ru n te r  is t d e r  D r u c k  z u  vers tehen , der 

oberha lb  de r B e sch ick u ng  im  G aserzeuger herrsch t. 

Je  geringer d ieser D r u c k  is t , desto  ruh ig e r  u n d  

g le ichm äß iger g e llt  der A p p a r a t ;  ebenso is t seine 

Le is tungs fäh igke it in  b e zug  a u f  D u rc h s a tz  eine 

größere. Is t  de r G e g en d ru ck  h o c h , so is t n a tü r l ic h  

der D ru ck  u n te r  d e m  R o s t  n o ch  en tsp rechend  h ö h e r ; 

e in A rbe iten  m i t  sehr h o h e m  D ru c k  u n te r  dem  R o s t 

h a t aber zu r  F o lg e , d aß  d o r t , w o  d ie  B e sch ick ung  n u r  

ein w enig lockerer l ie g t  u n d  in fo lgedessen de r G e sam t

w iderstand e in  ge ringerer is t , der H a u p td u r c h g a n g  

des sta rken  G eb läses is t ;  d a d u rc h  en ts tehen  tro tz  

verm ehrter S to c h a rb e it , d ie  i n  d iesem  F a lle  n ö t ig  

ist, le ich t H o h lr ä u m e  in n e rh a lb  de r B e sch ick u ng : der 

Gaserzeuger g e h t  „ w i ld “ . D a r u m  so llten  d ie  G as 

le itung  u n d  A b z u g s ö f fn u n g  a m  G aserzeuger so be

m essen sein , d aß  e in  D r u c k  v o n  40 b is  50  m m  W asser

säu le  o be rh a lb  des Feue rs  n ic h t  ü b e rsc h r itte n  w ird .

H ie rm it  d ü r f te n  d ie  w esen tlich s te n  G es ich ts 

p u n k te , d ie  be i d e m  B e tr ie b  de r D reh rost-G aserzeuger 

in  F rag e  k o m m e n , besp rochen  se in . W e n n  n u n  aus 

d e m  G esag ten  fo lg t , d aß  a u ch  bei d iesen G aserzeugern  

e ine so rg fä ltig e  B e h a n d lu n g  u n e r läß lic h  is t u n d  m a n 

cherle i N e b e n u m s tän d e  z u  b e rück s ic h tig e n  s in d , so 

s in d  d o ch  in  a lle n  F ä l le n  u n te r  sonst g le ichen  V e r 

h ä ltn is se n  d ie  techn ischen  u n d  w ir ts c h a ft lic h e n  V o r 

te ile , n ä m lic h :  k o n t in u ie r lic h e r  B e tr ie b , V e rm e id u n g  

v o n  K o k sv e r lu s t , g le ichm äß iges  G as  in  be zug  a u f  

M enge w ie  G ü te , n ied r ige r K o h le n v c rb ra u c h , E r 

le ic h te ru ng  der S to c h a rb e it , h o h e  L e is tu n g s fä h ig k e it , 

g egenüber and e re n  S y s tem en  so g roß , d aß  m a n  bei 

de r  W a h l v o n  G aserzeugern  g u t  t u t ,  den  D rehrost-  

G aserzeugern  seine A u fm e rk s a m k e it  z u  schenken .

Die Erzeugung von Dachblech nach den im Ural üblichen Verfahren.

1 n te r  ob igem  T ite l b r in g t  das  „ J o u r n a l  der 

R uss ischen  M e ta llu rg is c h e n  G ese llscha ft“ * 

eine sehr a u s fü h r lic h e  A rb e it  v o n  N . L . T o l s t o f f ,  

die in  der H a u p ts a c h e  z w a r  d ie  w ir ts c h a ft lic h e  Se ite  

behande lt u n d  in  d ieser H in s ic h t  n ic h ts  w esentlich  

Neues b r in g t, d ie  d a n e b e n  abe r  a u c h  d ie  versch iede

nen V erfah ren  e r lä u te r t , d u rc h  d ie  den  B lechen  d ie  

bekann te , b isher k o nk u rre n z lo s  geb liebene  W id e r 

s ta nds fäh igke it ih re r  O b e rf läch e  gegen a tm o sp h är is che  

E in flüsse ver liehen  w ird . D iese W id e rs ta n d s fä h ig 

keit w ird  d a d u rc h  e rre ich t, d aß  d ie  O x y d sc h ic n t , d ie  

das sib irische B le ch  a u fw e is t , g a n z  besonders g le ic h 

m äß ig  is t u n d  a u ß e ro rd e n tlic h  fest a m  M e ta ll h a fte t , 

so daß  sie d u rc h  m e chan ische  B e an sp ru ch u n g  n u r  

schwer z u m  A b fa lle n  g e b ra c h t w erden k a n n . D a d u rc h  

werden sow oh l d ie  B le che  als a u c h  d ie  aus  ih n e n  a u f  

ka ltem  W ege  he rgeste llten  G eg ens tänd e  sehr g u t  

gegen O x y d a t io n  g e sch ü tz t , aus  w e lchem  G ru n d e  

das U ra lb le ch  e in  besonders geschä tz tes  u n d  fü r  v ie le  

V erw endungszw ecke sogar une rse tz liches R o h m a te r ia l  

geworden is t. D a  üb e r  d ie  be tre ffenden  H e rs te llu n g s 

verfahren b ishe r sehr w e n ig  b e k a n n t  gew orden  is t ,* *  

so d ü r fte  d ieser T e il d e r  T o ls to ffschen  A rb e it  a u ch  

fü r  deutsche Leser v o n  In te resse  sein .

D ie  B e m ü h u n g e n  z u r  E rz ie lu n g  e ine r gee igneten 

O x y dsch ich t se tzen schon  b e im  A n w ä rm e n  de r P la 

tinen e in , d ie  frü h e r  aus  Schw e iße isen  h crgeste llt 

w urden , w ä h re n d  h e u te  a u c h  im  U ra l h a u p ts ä c h lic h  

F lußeisen als R o h m a te r ia l  z u r  V e rw end u ng  k o m m t. 

D as A n w ä rm e n  gesch ieh t in  e ine r m ö g lic h s t  w en ig  

oxyd ierenden A tm o s p h ä re , d ie  d a d u rc h  e rz ie lt w ird , 

daß  m a n  m i t  u n v o llk o m m e n e r  V e rb re n n u n g , .also 

L u ftm a n g e l im  F e u e rr a u m , a rb e ite t u n d  in  den  

Ocfen —  es g ib t  so lche  m i t  d ire k te r , m i t  I la lb g as-

* 1910, Nr. 0, S. 251/318, und 1911, Nr. 1, S. 1/30.
** Vgl. J o h n  P o rc y : „The Manufacture of '

Russian Sheet Iron,“ London 1871, und P. T u n n e r : 
-„Rußlands Montan-Industrie, insbesondere dessen Eisen
wesen.“ Leipzig 1871, S. 142/4. Die Red.

u n d  m i t  G as fe u e ru ng  —  U e b e rd ru ck  h ä l t ,  so d aß  

in  den  A rb e its ra u m  ke ine  frische L u f t  e in d r in g e n  

k a n n , d ie  den  E in s a tz  s c h äd lic h  bee in flussen  w ü rde . 

D e r  V erfasser te i l t  versch iedene  O fe n ze ich nu ng e n  

m i t ,  d a ru n te r  a u c h  d ie  eines v o n  ih m  g e b au te n  O fens 

m i t  d ire k te r  F e u e ru n g  f ü r  H o lz  (A b b . 3), m i t  d e m  

er in  24 S tu n d e n  b is z u  2 4 %  t  E in s a tz  fü r  elf- 

p f iin d ig e  (G e w ic h t e ine r B le c h ta fe l v o n  2 x 1  A rsc h in  

oder 56  x  28 Z o ll eng l. =  1422 x  711 m m ;  1 P fu n d  

russ. =  410  g ) u n d  schwerere D ach b le c h e  a n g e w ä rm t 

h a t .  D a s  W a lz v c r fa h re n  is t das  a lte , d . li. das  G e 

w ic h t  de r P la t in e n  is t fü r  jo  e in  B le ch  bem essen, u n d  

d ie  W a lz u n g  gesch ieh t u n te r  m ä ß ig  w a rm e n  W a lz e n  

m i t  w asse rgeküh lten  Z a p fe n . E s  w e rd e n  z u n ä c h s t 

zw ei P la t in e n  g le ic h ze it ig  aus  d e m  O fe n  gezogen u n d  

e tw a  fü n fm a l e in ze ln  d u rc h  d ie  W a lz e n  g e sch ick t u n d  

d a n n  g e d o p p e lt , in  w e lcher F o r m  sie m i t  derse lben 

H itz e  n o c h  e tw a  f ü n f  S tiche  e rh a lte n . H ie ra u f  k o m m e n  

sie in  d en  O fe n  z u rü c k , der i lm e n  d ie  erste H itz e  g a b , 

u n d  dessen H e rd ra u m  dem en tsp re ch end  bem essen is t. 

D e r  he ißeste  T e il z u n ä c h s t der F e u e rb rück e  m i t  e iner 

A rb e its tü r  p a ra lle l z u r  L ä n g s r ic h tu n g  des O fens d ie n t  

z u r  A u fn a h m e  de r P la t in e n , de r d a h in te r  liegende 

T e il n im m t  d ie  v o rg ew a lz ten  B leche  a u f  u n d  h a t  eine 

e igene A rb e its tü r , se nk rech t z u r  ersten .

D ie  T e m p e ra tu r  in  d iesen O c fe n , d ie  ein- u n d  zw e i

s tö c k ig  a u sg e fü h r t  w erden  u n d  ke ine  K a m in e  be 

s itzen , sonde rn  d ie  A bgase  d u rc h  d ie  A rb e its tü re n  

u n d  d a r a u f  in  e inen  R a u c h fa n g  e n tw e ichen  lassen, 

is t v o m  V erfasser z u  1 2 2 5 0 C  a n  de r F cu e rb rück e , 

d . i. im  R a u m e  fü r  d ie  P la t in e n , u n d  zu  1 1 7 0 0 C  fü r  

d ie  w a lzw a rm e n  F e in b le c h p a k e te  b e s t im m t w e rden . 

F ü r  d ie  Z u s a m m e n s e t z u n g  d  e r  A  b  g  a  s e aus  

d iesen u n d  ande ren  O e fen  g ib t  er fo lgende  A n a ly s e n  

(s. Z a h le n ta fe l 1 a u f  S . 1499).

D ie  vo rg ew a lz te n , in  P a k e te  v o n  v ie r , zuw e ile n  

a u c h  f ü n f  S tü c k  zu sam m en g e le g te n  B le ch s tü rze  k o m 

m e n  n a c h  d e m  A n w ä rm e n  v o r  d ie  W a lz e n , w o  zw i

schen d ie  B leche  H o lz k o h le n p u lv e r  g e s tre u t w ird ,
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der be iden  sch m a le n  S e ite n  a u f  e ine  L ä n g e  v o n  14G7 m m  

(be i Sehw e iße isen 1490 m m )  u n d  so r tie r t sie.

H ie ra u f  e r fo lg t d ie  e igena rtig e  A p p re tu r , d ie  in 

de r  B e h a n d lu n g  de r  B le che  in  e rh itz te m  Zustande  

u n te r  e inem  H a m m e r  bes te h t. S ie  w e rden  in  P ake te  

v o n  150 b is  160 S tü c k  im  G ew ich te  v o n  400  b is 050 kg 

z u sam m en g e le g t, w o be i z u  u n te rs t  zw ei Ausschuß- 

b lccho  k o m m e n . v o n  d e n en  das un te rs te  am  

sch m a le n  E n d e  au fg ebo g en  w ird , u m  das E insetzen 

des P ak e te s  in  d e n  O fe n  z u  e r le ich te rn . A u f  die 

A u sschuß b leche  leg t m a n  d re i b is  ze h n  B leche  zweiter 

S o r t e , d a n n  B leche  erster Sorte, 

o b e n a u f  d re i b is  z e h n  B leche  zweiter 

S o r te  u n d  z u m  A b sc h lu ß  zwei Aus- 

schuß b le che . D a b e i m u ß  darauf 

g e a ch te t  w e rden , d a ß  d ie  P ake te  in  

der D ic k e  m ö g lic h s t  g le ic h m äß ig  ge

ra te n . D a  n u n  d ie  E n d e n  der Roh- 

b lechc  h ä u f ig  n ic h t  g le ic h  d ic k  sind, 

le g t m a n  w o h l ze h n  B leche  in  der 

R ic h tu n g ,  w-ie sic in  d e r  W a lz e  lagen, 

u n d  d re h t  d ie  z e h n  n äc h s te n  in  der 

H o r iz o n ta le n  u m  1 8 0 °  u n d  so fort. 

U n a n g e n e h m e r  k ö n n e n  d ie  U nter

sch iede w e rden , d ie  d u rc h  hohle, 

n o c h  n ic h t  g e n ü g e n d  angew ärm te  

W a lz e n  v e ru rs a c h t s in d . Solche 

B le c h p a k e te  m üssen  sehr vorsich

t ig  b e h a n d e lt  w e r d e n , u n d  für 

sie e ig nen  s ich  besonders H äm m e r , 

de ren  S c h la g  fe de rnd  is t , w ie  z . B . S c h w an zh äm 

m e r . Z u w e ile n  s ie h t m a n  be i d e r  H e rs te llu n g  der 

P a k e te  a u c h  d a ra u f , d aß  d ie  ro te  O b e rf lä ch e , d . i. 

d ie je n ig e , w e lche  in  d ire k te r  B e r ü h r u n g  m i t  der 

W a lz e  w a r , a u f  e ine  schw arze  z u  liegen  ko m m t.

D ie  so rg fä lt ig  z u sam m en g es te llte n  P a k e te  werden 

z u m  S c h u tz  ih re r  K a n te n  gegen  V e rb re nn e n  m it 

w in k e lfö rm ig  gebogenen  A u ssch u ß b le ch en  bedeckt 

u n d  d a n n  in  d ie  O c fe n  g eb ra c h t, d ie  versch iedener 

B a u a r t  —  ein- u n d  zw e ie tag ige , m i t  d ire k te r , H a lb 

gas- ode r G as fe u e ru ng  versehen —  se in  k ö n n e n . V er

fasser g ib t  d ie  Z e ic h n u n g e n  v o n  n e u n  so lche r Oefcn. 

E s  is t  k la r , d a ß  h ie r  g a n z  besonders g roße  Sorg fa lt 

a u f  m ö g lic h s t  w en ig  ox yd ie rende  A tm o s p h ä re  ver

w e n d e t w erden  m u ß , d ie  d u rc h  d ie  schon  v o rh in  er

w ä h n te n  M it te l ,  u n v o llk o m m e n e  V e rb re n n u n g  und  

E in h a l t u n g  v o n  U eb e rd ru ck  im  O fe n , e rh a lte n  wer

d en  k a n n . A ls  B re n n s to ff  d ie n t  v o rn e h m lic h  N ade l

h o lz ;  B irk e n h o lz  h ä l t  m a n  f ü r  u ng e e ig n e t, d a  es bei 

de r V e rb re n n u n g  v ie l T eer g ib t ,  d e r  s ich  a u f  den 

B le ch e n , so lange  sie n o ch  k a l t  s in d  u n d  d a h e r  n ic h t  

eng  a n e in a n d e r  liegen , in  F o rm  schw arzer, sehr schwer 

w ieder z u  en tfe rn end e r  F le cke  ab se tz t . D a  de r H a u p t 

zw eck  de r is t, B leche  v o n  m ö g lic h s t  s c h ön em  A u s 

sehen zu  e rh a lte n , so k a n n  g u te  A u s n u tz u n g  des 

B renn s to ffe s  erst in  zw e ite r L in ie  in  F ra g e  k o m m e n . 

A u s  d iesem  G ru n d e  m u ß  a u c h  d en  e ine tag ig en  Oefcn 

d e r  V o rzu g  gegeben w e rden , d a  h ie r  s te ts  n u r  ein 

P a k e t  b e h a n d e lt  w ird , u n d  d ie  F la m m e  s ich  daher 

le ic h t d e m  Z w eck  e n tsp re ch end  rege ln  lä ß t .  B e i zwei-

n a c h d e m  jedes e inze lne  e in  wfen ig  v o n  d en  and e re n  

a bg eh o ben  w u rde . D a d u r c h  so ll e in m a l das  A n e in 

a n d e rk le be n  v e r h ü te t  w e rden , anderse its  sch re ib t 

m a n  d e m  V e r fa h re n  abe r a u c h  e inen  g ü n s t ig e n  E in 

f lu ß  a u f  d ie  ange s treb to  B e sch a ffe n h e it de r O b e r 

f läch e  de r  B leche  zu . A u f  d ie  T onne  B leche  w erden  

e tw a  0 ,2  c b m  H o lz k o h le  fü r  d en  g e n a n n te n  Z w e ck  

v e rb ra u c h t , w as bei d e m  b illig e n  P re ise  fü r  dieses 

M a te r ia l im  U r a l e ine  A u sg ab e  v o n  e tw a  1 ,25  M fü r  

d ie  T onne  b ede u te t. D a s  K o h le n p u lv e r  m u ß  sehr re in  

se in , d a h e r  v e rw ende t m a n  n ic h t  A b fa l l ,  sondern  n im m t

SdiniffA M n/V C -D

g u te  K o h le , d ie  zue rs t d u rc h  W a s c h e n  v o n  e rd igen  

V e ru n re in ig u n g e n  be fre it u n d  d a n n  g e m a h le n  w ird .

W ä h r e n d  des W a lz e n s  w e rden  d ie  B le che  h ä u f ig  

g e lo ck e rt u n d  o f t  a u c h  u m g e lc g t, in d e m  m a n  d ie  

b e id e n  oberen  B le ch e  n a c h  u n te n , d ie  u n te re n  abe r 

n a c h  oben  le g t, so d a ß  d ie  B le che , d ie  m i t  de r A u ß e n 

lu f t  u n d  d en  W a lz e n  in  d ire k te r  B e r ü h r u n g  w a ren , 

im m e r  w ieder in  d as  In n e re  de r  P a k e te  ge langen . 

N a c h d e m  sie in  e iner, n ö t ig e n fa lls  a u c h  iu  zw ei 

H itz e n  a u f  d ie  e rfo rde rliche  L ä n g e  (1550 m m )  g e 

b ra c h t  w o rden  s in d , l ä ß t  m a n  sie a b k ü h le n , re in ig t 

sie d a n n  so rg fä lt ig  v o n  be iden  S e ite n , w o be i das  ü b e r 

schüssige K o h le n p u lv e r  d u rc h  A b feg e n , e tw a ige  e in 

gew a lz te  Sch lacken-  oder S c h a m o tte te ilc h e n  d u rc h  A b 

k ra tz e n  e n tfe rn t  w e rden , b r in g t  sie d u rc h  B esc lm e iden

Abbildung 1.

Platinenwärmofen 

mit direkter 

Feuerung.
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Zahlentafel 1. Zu samm o neotzu n g der Abgase.

Ort der Probenahme

Volumprozente

CO, 0, CO 11. Ciu N,

1. Raum für das Anwärmen der Platinen, untere E ta g e ............... 12,9 0,0 8,4 . 10,9 0,3 07,5
2. desgl...................................................................................... 12,0 0,0 7,4 10,4 0,0 70,2

3. desgl. ................................. ............................................... 12,3 0,0 7,3 10,4 0,0 70,0
4. Raum für das Anwärmen der Platinen, obere E t a g e ............... 13,2 0,0 7,0 10,8 0,25 08,15
5. desgl...................................................................................... 11,8 0,0 7,5 10,0 0,0 70,1
6. desgl.......................................................................................
7. Raum für das Anwärmen der vorgewalzten Bleche, untere

12,5 0,0 7,3 10,1 0,0 70,1

E ta g e ........................................................................................ 13,0 0,0 7,4 9,0 0,3 09,7
S. desgl...................................................................................... 15,2 0,0 0,5 8,0 0,0 09,9

15,8 0,0 0,2 8,2 0,0 09,8
10. Raum für das Anwärmen der vorgowalzten Bleche, obero

E tag e ........................................................................................ 14,0 0,0 7,3 9,2 0,2 09,3
11 • desgl...................................................................................... 13,4 0,0 8,0 9,0 0,0 09,0
12. desgl...................................................................................... 15,0 0,0 0,2 8,1 0,0 70,1
13. Verbrcnnungsprodukto an der Türklappe, obere Etago . . . . 17,0 0,15 4,5 3,3 0,2 74,85
14. desgl...................................................................................... 10,5 0,15 5,7 4,9 0,0 72,8
15. desgl....................................................................................... 10,1 0,15 5,9 5,1 0,0 72,8
16. desgl...................................................................................... 15,8 0,0 5,4 6,5 0,0 72,3
17. Verbrennungsprodukto an der Türklappc, untero Etago . . . 15,9 0,1 5,1 3,4 0,25 72,25

10,0 0,1 5,2 4,8 0,0 73,3
19. desgl....................................................................................... 10,2 0,1 5,2 4,1 0,0 74,4

Abgaso der Oefen der Ecinblechwalzwerko auf den Alapajcff- 
Werken (Gorny Journ. 1S98, II, 183)

15,8 0,1 5,4 5,9 0,0 72,8

21. Feuerung mit Generatorgas....................................................... 15,11 2,9 1,15 0,94 — 79,9
22. desgl. „ Hochofengas.......................................................

Abgaso aus den Ocfen mit Halbgasfcuerung der Isin-Werko
17,78 2,91 0,75 0,78 - 77,78

(Gorny Journ. 1901, III)
19,8 1,0 0,0 0,4 0,2 78,2
18,8 2,8 0,0 0,0 0,0 78,4

25, desgl., doch Ofen 11 ........................................................... 18,0 0,0 3,0 2 2 0,4 75,2

etagigen O c fen  is t  das n ic h t  m ö g lic h , d a  sie n u r  e ino 

Feuerung h a b e n , d ie  P a k e te  in  ih n e n  sich abe r in  

verschiedenen S ta d ie n  der E r h i t z u n g  be fin d e n  u n d  

fo lg lich versch iedene  B e h a n d lu n g  e rfo rdern .

E s k o m m t sehr d a ra u f  a n , d aß  d ie  P a k e te  g l e i c h 

m ä ß ig  a u f  e ine T e m p e ra tu r  v o n  900  b is 10 00 °  C 

d u rch w ärm t w erden . D e s h a lb  beschw ert m a n  sic n ac h  

dem E in se tze n  in  den  O fe n  u n d  e n tfe rn t  d ie  f ü r  d ie  

B e las tung  b e n u tz te n  E is e n s tü cke  erst, n a c h d e m  die 

Bleche sow e it w a rm  gew orden  s ind , d aß  sie g la t t  a u f 

einander liegen. M a n  h ä l t  d ie  T e m p e ra tu r  a n fangs  

etwas h öh e r  a ls  n ö t ig  u n d  m ä ß ig t  d a n n  d ie  H itz e , 

nachdem  d ie  O b e rf lä ch o  w a rm  gew orden  is t , d u rc h  

D rosselung de r F r is c h lu f t  u n d  de r  ab z ie h end en  Ver- 

brcnnungsgasc , so d aß  d ie  O b e rf lä ch e  de r P a k e te  a b 

k ü h lt , w äh re n d  d ie  W ä rm e  d u rc h  L e itu n g  in  das  

Innere derse lben d r in g t . D ie  E r h i t z u n g  de r P ak e te  

beanspruch t d re i b is  v ie r  S tu n d e n . D a r a u f  z ie h t m a n  

das P a k e t aus  d e m  O fe n  u n d  lä ß t  cs a b k ü h le n , b is 

die O fensoh io  a b g e k e h r t  u n d  e in  neues P a k e t  e in 

gesetzt is t, u n d  fü h r t  d as  erste d a n n  z u m  H a m m e r .

Be i zw e ie tag igen  O e fen  w e rden  d ie  P a k e to  zu  

hoch e rh itz t  u n d  m ü ssen  a u ß e rh a lb  des O fens a b 

küh len , u m  g le ic h m ä ß ig  d u r c h w ä rm t  zu  se in . M a n  

bedeckt sie nach  d e m  H e rau sz ie h en  aus  d e m  O fen  

m it  e isernen K a s te n , d ie  zw e ck m äß ig  m i t  A sbes t

pappe  ausgek le ide t s in d , u n d  h ä l t  sic so e tw a  eine 

S tunde . Z u w e ile n  s p r itz t  m a n  so g a r  W asser in  s ta rk e m  

S trah l gegen das  P a k e t , w e n n  d ie  oberen B leche  so 

w arm  s in d , d a ß  e in  Z u s a m m e n k le b e n  z u  b e fü rch te n

is t . D a s  W asser d r in g t  le ic h t  e in  u n d  m a n  s ie h t, w ie  

d ie  B leche  d u rc h  das  g a n ze  P a k e t  h in d u r c h  in  B e 

w eg u n g  g e ra ten . D e r  D a m p f  ü b t  im  g a n ze n  e inen  

g ü n s t ig e n  E in f lu ß  a u f  d as  M e ta ll au s , u n d  d ie  so be 

h a n d e lte n  B le che  w e rden  re in , n u r  e rh a lte n  e in ige  

v o n  ih n e n  rau h e  K a n te n .

Z u m  H ä m m e r n  b e n u tz te  m a n  frü h e r , a ls m a n  n o c h  

in  zw e i H itz e n  a rb e ite te , so g en ann te  T r e ib -  u n d  

S c h l i c h t h ä m m e r .  E rs tc rc  h a t te n  e ino B a h n  v o n  

re ch teck ig cm  Q u e rs c h n it t  in  d en  A b m essu ng en  

280 x  40G m m  u n d  e in  G e w ic h t v o n  e tw a  600 k g ;  

be i d en  S c h lic h th ä m m c rn  w a r  d ie  eben fa lls  re c h t

eckige B a h n  3 5 5 x 4 0 6  m m  b is  406 x 4 0 6  m m , u n d  

ih r  G e w ic h t b e tru g  a n n ä h e rn d  750 kg . F ü r  d ie  A rb e it  

in  e iner H itz e  v e rw ende t m a n  je t z t  im m e r  h äu f ig e r  

H ä m m e r  m i t  ru n d e r  B a h n  v o n  21 u n d  m e h r  Z o l l  im  

D u rchm esse r  u n d  g röß e rem  G e w ic h t (1066 k g  u n d  

w o h l a u c h  m e h r) , d ie  sow oh l d as  T re iben  a ls  a u c h  

das  G lä t te n  bew irken . D e r  H u b  b e tr ä g t  610  b is  

760 m m , d ie  Z a h l  d e r  S ch läge  50  b is  60  in  d e r  M in u te . 

D ie  H ä m m e r  se lbs t s in d  au s  w e ichem  S ta h lg u ß , d ie  

A m bosse  h ä u f ig  aus  G uß e isen . V o n  H a m m e r 

system en s in d  Schw anz-  u n d  F r ik t io n s h ä m m e r  in  

G e b ra u ch , es k o m m e n  a t e r  a u c h  D a m p fh ä m m e r  vo r. 

E tw a  3 5 %  der Z e it , w ä h re n d  de r  s ich  das  P a k e t  

u n te r  d e m  H a m m e r  b e f in d e t, w ird  f ü r  das  e ig en t

liche  H ä m m e r n  v e rb ra u c h t , d e r  R e s t w ird  fü r  d as  

g le ich  z u  besch re ibende  U m leg en  de r B leche  b e n ö t ig t . 

D e r  Z w eck  des H ä m m e rn s  is t e in  zw e ifacher , e in m a l, 

d ie  O x y d sc h ic h t a u f  d en  B le ch en  z u m  festen An-
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h a f te n  a n  d e m  M e ta ll z u  b r in g en , d a n n  ab e r  so llen  

d ie  B le ch e  g le ic h ze it ig  a u c h  a u sg e r ic h te t w erden . 

D a s  H ä m m e r n  w ird  in  versch iedene r W e ise  ausge- 

f i ih r t ,  u n d  fa s t  je d e  H ü t t e  h a t  d a b e i ih re  E ig e n tü m 

l ic h k e ite n . E s  seien zw ei ty p is c h e  V e r fa h re n  m i t  des 

Verfassers e igenen W o r te n  besch rieben :

A r b e i t  i n  z w e i  H i t z e n .  I n  N ishne-T ag il w ird  

d a s  g u t  d u rc h w ä rm te  P a k e t  u n te r  den  T re ib h a m m e r  

g e b ra c h t u n d  e r h ä lt  m ö g lic h s t  g le ic h m ä ß ig , d . h . so, 

d a ß  je d e r  T e il der O b e rf lä ch e  g le ich  g u t  b e a rb e ite t 

w ird , zw ischen  300  b is 500  S ch läge . M a n  b e g in n t  

a n  e in e m  E n d e  u n d  g e h t  d a n n  q u e r  üb e r  d as  P a k e t ,  

in d e m  m a n  es n a c h  je d e m  S ch lag e  oder n a c h  je d e m  

zw e ite n  S ch lage  e in  w e n ig  v e rsch ieb t. N a c h d e m  e in  

E n d e  b e a rb e ite t  is t , d re h t m a n  das P a k e t  in  de r  H o r i

zo n ta le n  u m  180 0 u n d  b e a rbe ite t d as  ande re  E n d e . 

D e ra r tig e s  U m w e n d e n  w ie d e rh o lt m a n  m ehre re  M ale . 

N a c h  B e e n d ig u n g  des H ä m m e rn s  w ird  das P a k e t  a u s 

e in a n d e rg e n o m m e n . E in  M a n n  k e h r t  m i t  e in em  a n 

g e fe u ch te te n  B esen aus  T ann en zw e ig en  d ie  obere 

Se ite  des B leches ab , zw e i M a n n  n e h m e n  d a r a u f  das  

oberste  B le c h  de3 P ak e te s  v o m  A m b o ß  u n d  legen es, 

m i t  de r  o beren  Se ite  n a c h  u n te n , a u f  e inen  d a n e b e n 

s te h enden  W ag e n , w o  es v o n  e in e m  v ie r te n  M a n n  

re inge feg t w ird . D a s  g le iche  gesch ieh t e in ze ln  m i t  

a lle n  fo lgenden  B le ch en , b is  das g a n ze  P a k e t  v o m  

A m b o ß  a u f  d en  W a g e n  ü b e rg e fü h r t  is t. N a c h  d e m  

U m le g e n  se tz t m a n  das P a k e t  w ie de r  in  d e n  O fe n  

z u r  zw e ite n  H itz e , d ie  a b e r  w esen tlich  schw äche r a ls 

d ie  erste g e h a lte n  w ird .

N a c h  de r  zw e ite n  H itz e  k o m m t  das  P a k e t  u n te r  

d e n  S c h lie h th a m m e r , w o  es o h ne  U m leg en  de r B leche  

e tw a  400  S ch läg e  e rh ä lt . H ie r a u f  e r fo lg t w ie de r  e in  

U m le g e n , w obe i zw ischen  d ie  w a rm e n  B leche  b e 

s c h n it te n e  B le che  v o n  e in em  früh e re n  A rb e its g a n g  

g e leg t w erden . D a s  so hergeste llte  d o p p e lte  P a k e t  

e r h ä lt  v o n  dem se lben  H a m m e r  no ch  e tw a  100 S ch läg e . 

D ie  e rw äh n te  B e h a n d lu n g  de r  bere its  b e s ch n itte n e n  

B leche  h a t  d en  Zw eck , d ie  S c h n it t r ä n d e r  b la u  an- 

la u fe n  z u  lassen. N a c h  d e m  z w e itm a lig e n  H ä m m e r n  

w e rden  a lle  B le ch e  se nk rech t in  e igens d a z u  vo rge 

sehene G este lle  gese tzt, u n d  zw a r  z u  f ü n f  S tü c k  in

e ine  A b te ilu n g , w o  sie g l e i c h m ä ß i g  ab k iih le n  können . 

D iese  A r t  de r  A b k ü h lu n g  w ird  d u rc h  d ie  N o tw en 

d ig k e it  g e bo te n , d en  B le ch en  e ine  g le ic h m äß ig e  F är

b u n g  (m a t t )  z u  geben . D ie  u n b e s c h n it te n e n  B leche 

k o m m e n  zu  den  Scheren  u n d  n a c h  d e m  Beschne iden 

w ie de r  u n te r  d en  H a m m e r , zw ecks A n lassens der 

S c h n it t r ä n d e r . D ie  b e s ch n itte n e n  B leche  abe r gehen 

aus  d e n  G este llen  in  d ie  S o r t ie rk am m e r .

A r b e i t  m i t  e i n e r  H i t z e .  I n  d e n  L y s sw a -  

w e r k e n  w ird  bei d e r  A rb e it  m i t  e ine r H itz e  folgen

d e rm aß en  v e rfah re n : D a s  n a c h  d e m  H erausz iehen

au s  d e m  O fe n  e tw as a b g e k ü h lte  P a k e t  w ird  d irekt 

a u f  d en  A m b o ß  g e leg t u n d  g e h ä m m e r t . D ie  A rbe it 

b e g in n t  ge w ö h n lic h  v o m  lin k e n  E n d e  aus  u n d  schreitet 

i n  de r L ä n g s r ic h tu n g  fo r t. D a s  P a k e t  w ird  n ac h  jedem  

zw e ite n  S ch la g  verschoben . D a n k  de r G röße  der 

H a m m e r b a h n  e rs treck t s ich  der S c h la g  a u f  m e h r  als 

d ie  H ä lf te  de r B le ch b rc ite . M a n  g ib t  d e m  heißen 

P a k e t  im  g a n ze n  e tw a  500  S c lilä g c , z ie h t  es d arau f 

v o m  A m b o ß  a u f  e inen  W a g e n  u n d  n im m t  es ause in

a nd e r, w obe i d ie  B leche  w iede r e in ze ln  abg enom m en , 

be ide rse itig  a b g e k e h r t w e rden  u n d  e tw as  a bk üh le n  

k ö n n e n . B e im  zw e itm a lig e n  H ä m m e r n  w erden  G rob 

b leche  (5 m m  s ta rk ) z u  H i lfe  g e n o m m e n , v o n  denen 

e ins z u  u n te rs t , das  andere  z u  oberst des Paketes 

ge leg t w ird , w äh re n d  n o c h  e in d r itte s  in  d ie  M itte  

k o m m t .  I n  d ieser F o r m  w ird  das P a k e t  fe rtig  ge

h ä m m e r t  (g e r ic h te t) , in d e m  es n a c h  je d e m  Schlage 

ve rschoben  w ir d ;  im  g a n ze n  e rh ä lt  es je tz t ,  je  nach 

de r  B e sch a ffe n h e it d e r  B leche  n a c h  d e m  e rs ten  H ä m 

m e rn , 80  b is  100 S ch läge . D a m it  is t d ie  A p p re tu r  

u n te r  d e m  H a m m e r  beende t. V erfasse r h a t  fest

g e s te llt , d aß  d ie  B le ch e  d u rc h  das  H ä m m e r n  keine 

H ä r t u n g  erle iden , w ie  d as  b e im  W a lz e n  geschieht, 

sonde rn  d a ß  sie fa s t  so w e ich  b le iben , w ie  sie durch  

das  A u s g lü h e n  v o r  d e m  H ä m m e r n  g ew orden  waren. 

D ie  oberen u n d  u n te re n  B le c h e  sow ie  a lle  unschönen , 

de ren  sich in  e in e m  P a k e t  e tw a  20 S tü c k  finden , 

w e rden  beise ite  g e le g t, u m  d ie  g le iche  B e h a n d lu n g  

n o c h  e in m a l d u rc h z u m a c h e n . D ie  ü b r ig e n  abe r  wer

d e n  so r tie r t, b e s c h n itte n , ausgew ogen , g estem pe lt 

u n d  e n d lic h  m i t  B and e is e n  g e b ü n d e lt . D.

Die Durchführung der Verordnung über den Betrieb 

der Anlagen der Großeisenindustrie.

V o n  D r .  K . K i n d  in  D üsse ldo rf.
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ie J a h r e s b e r i c h t e  d e r  p r e u ß i s c h e n  R e -  

g ie r u n g s -  u n d  G e w e r b e r ä t e  f ü r  1910* 

u n te rs ch e id en  s ich , sow eit d ie  h ie r  n u r  in  F rag e  

s te hende  D u r c h fü h ru n g  der B u n d e s ra tsv e ro rd n u n g  

v o m  19. D e ze m b e r  1908 in  B e tr a c h t  k o m m t , v o n  

d e n  a u c h  in  „ S t a h l  u n d  E is e n “  besp rochenen  v o r 

h e rg eh end en **  in  m eh rfache r , n ic h t  unw esen tliche r 

B e z ie h u ng . F o rm e ll sei h e rvo rgehoben , d aß  d ie

* Berlin 1911, E. von Deckers Verlag.
** Vgl. St. u. E. 1910, 27. Juli, S. 1298/1303.

B e r ic h te  v o n  1910 üb e r  d ie  D u r c h fü h ru n g  de r  u n te r  

d e m  N a m e n  „ G ro ß e is e n v e ro rd n u n g “  b e k a n n te n  

B u n d e s ra ts v e ro rd n u n g  s ich  üb e r  e in  vo lles K a le n d e r 

ja h r  e rstrecken , w ä h re n d  d ie  v o r le tz te n  n u r  den 

Z e it r a u m  v o n  a c h t  M o n a te n  u m fa ß te n . F e rn e r  s ind  

zw e i n u r  re c h t besche iden  g e lungene  V ersuche  un te r 

n o m m e n  w o rden : E rs te n s  w u rd e  v e rsu ch t, die 

S o n n t a g s ü b e r a r b e i t  v o n  de r W o c h e n t a g s ü b e r 

a rb e it  zu  sche iden , ferner d ie  U e b e ra rb e it de r e igent

l ic h en  B e tr ie b s - (F e u e r- )A rb e ite r  v o n  de r  U eber

a rb e it  de r W e r k s t ä t t e n a r b e i t e r  z u  tre nn en . O b
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letzteres ü b e ra ll e inw an d fre i d u rc liz u fü h rc n  übe r

h aup t m ö g lic h  se in  w ird , m u ß  bezw e ife lt w erden . 

W e iter u n te n  w’ird  a u f  d ie  im m e rh in  beach te ns 

werten E rgebn isse  n äh e r  e ingegangen  w erden .

G egenüber dem  v o r jä h r ig e n  B e r ic h t h a t  das A n 

w e n d u n g s g e b ie t  der V e ro rd n u n g  d u rc h  d ie  nähere  

K enn tn is  der B e tr ie b sv e rh ä ltn is se  n u r  eine v e r 

h ä l t n i s m ä ß i g  g e r i n g f ü g i g e  V e r s c h i e b u n g  er

fahren; te ils s in d  E rw e ite ru n g e n , te ils  E in s c h r ä n 

kungen vo rg en o m m en  w o rden . D ie  Z a h l der B e 

triebe —  n ic h t U n te rn e h m u n g e n  — , d ie  v o n  der 

V ero rdnung  e r faß t w u rden , b e tru g  1910 insge sam t 

639; m e h r  a ls d ie  H ä lf t e  lag en  d a v o n  in  den  R e 

g ierungsbezirken D ü s se ld o r f (212) u n d  A rn sbe rg  (203), 

dann  fo lgen T rie r (80) u n d  O p p e ln  (54). M e i n u n g s 

v e r s c h i e d e n h e i t e n  übe r  d ie  B eg ren zu n g  des A n 

w endungsgebie tes ließen  sich  a u c h  im  J a h r b  1910 

n ich t v e rm e iden . 1910 w u rd e n  197 407 A r b e i t e r  

von der B u n d e s ra tsv e ro rd n u n g  b e rü h r t , gegen 182 853 

im  Ja h re  1909. D ie  S te ig e ru n g  b e ru h t z u m  Teil 

au f der g rößeren  B e sch ä ft ig u n g , z u m  T eil a u f  der 

A nw endung  der V e ro rd n u n g  a u f  w eitere Betriebe .

D ie  üb lic h e  D a u e r  der d u rc h  A rb e its o rd n u n g  

festgelegten A r b e i t s z e i t  h a t  s ich  n ic h t  v e rände rt. 

Es gab  n u r  w en ige  W e rk e , d ie  eine geringere als 

zw ö lfs tünd ige  rege lm äß ige  A rbe its ze it e in g e füh r t 

haben ; n u r  äu ß e rs t w en ig  w u rde  eine l ä n g e r e  

S ch ich tdauer a ls 12 S tu n d e n  d u rch g e füh rt .

A ls  U e b e r a r b e i t  w u rde  a lle  A rb e it  b e tra ch te t , 

die länge r daue rte , als d u rc h  A rb e its o rd n u n g  fü r  

eine rege lm äß ige  S c h ic h t b e s t im m t w ar. D iese 

A rbe it m u ß  b e k a n n t lic h  in  e in  sogenann tes U c b e r -  

a r b e i t s v e r z e i c h n i s  e inge tragen  w erden . D ie  

gleichfalls h ie r fü r  zuge lassenen A u s z ü g e  aus  den 

L o h n l i s t e n  w u rd e n  n a c h  w ie  v o r  n u r  se lten a u s 

gestellt. A u c h  im  B e r ic h ts ja h re  fa nde n  B e a n s ta n 

dungen der U eberarbe itsverze ichn isse  s ta tt . E s  

fehlten z. B . d ie  A nbrenn-  oder sogenann ten  Stoch- 

sch ichten u n d  d ie  A rb e ite n  b e im  B esch icken  v o n  

M artinö fen  in  der N a c h t  v o m  S o n n ta g  z u m  M o n tag . 

Diese S o n n ta g sa rb e it w a r  n ic h t  e in g e tra g e n ; d a  diese 

A rbe iten  aber in  der A rb e its o rd n u n g  n ic h t  g enau  

festgesetzt w aren , b e tra ch te te  d ie  A u fs ich tsbehö rde  

sie n ic h t  a ls B e s ta n d te il der rege lm äß igen  A rb e its 

sch icht u n d  v e r la ng te  d a h e r  ih ro  E in t r a g u n g . A n d e r 

seits w u rden  des ö fte re n  n ic h t  d ie  ta ts ä c h lic h  v e r

fahrenen U ebe rs tu nden , sonde rn  h ö h e r e  Z a h le n  e in 

getragen, d ie  d u rc h  U m re c h n u n g  des f ü r  U eber

stunden  g e b räu c h lic h e n  L o h nzusch lag e s  in  S tu n d e n 

lo hn  g e funden  w u rden . F e rne r w u rden  auch  A r 

beiter, d ie  a n  versch iedenen  S te lle n  der W e rk e  übe r 

gearbe ite t h a t te n , d o p p e lt  oder m e h rfa c h  au fg e füh rt .

W ie  im  V o r ja h re , so a u ch  je t z t  sahen  sich  die 

W erke  du rch  d ie  übe rg roße  A rbe its la s t, d ie  d u rc h  

F ü h ru n g  der L is te n  v e ru rs a c h t w ird , z u  K la g e n  

ve ran laß t, fü r  d ie  a u c h  se itens de r G ew erbeaufsichts-  

beam ten  im  a llg em e inen  das  V e rs tä n d n is  n ic h t  feh lte .

Ueberarbe it wurde durchschnittlich in allen 

Werken geleistet. G a n z  ohne sie auszukommen, ist 

unmöglich, da sie auf den verschiedensten U rsachen

be ru h t. U ebe ra rbe it zw ecks P r o d u k t i o n s e r h ö -  

l u i n g  fa n d  insbesondere  in  B e tr ie ben  m i t  rege l

m ä ß ig  w echse lnder Tag- u n d  N a ch ts c h ic h t n u r  

äuß e rs t se lten  u n d  d a n n  au ch  n u r  in  re ch t b e s ch rän k 

te m  M aß e  s ta tt . I n  k l e i n e r e n  B e tr ie b en , d ie  ge

w ö h n lic h  n u r  in  T agessch ich ten  a rb e ite n , w ie  z. B . 

in  Preß- u n d  H am m er- , K lc in e ise nw e rk en  u n d  A d ju -  

s ta ge ab te ilu ng en , w a r  sie h ä u f ig  zu  fin den . D iese  

W e rke , d ie  n ic h t  a u f  V o r ra t  a rb e ite n  k ö n n e n , u n d  d ie  

besonders ausgeb ilde te  A rbe ite r  n ö t ig  h a b e n , w e r

d en  d u rc h  k u rz fr is t ig e , größere  A u f tr ä g e  de r S ta a ts 

b a h n v e rw a ltu n g e n  u n d  sonstiger G ro ß ab n e h m e r  d ire k t 

zu  U ebe ra rbc ite n  gezw ungen . E s  is t e rfreu lich , daß  

au ch  d ie  G ew e rbeau fs ich tsb eam te n  das  U n u m g ä n g 

liche  de rartige r U ebe ra rbe ite n  ane rkennen . E s  w ird  

a u ch  des w e ite ren  a n e rk a n n t , d aß  d u rc h  d ie  s tä rke re  

In a n s p ru c h n a h m e  u n d  d en  rascheren V ersch le iß  d ie  

n o tw e nd ig e n  R e p a ra tu re n  sich h ä u fe n  u n d  ihrerse its 

w ieder eine V e rm e h ru n g  de r U ebe rs tu nden  v e ra n 

lassen. A b e r  a u c h  im  n o r m a l e n  B e tr ie b e  is t  d ie  

U eberarbe it d u rc h  m anche rle i Z u fä ll ig k e ite n  n ic h t  

zu  um gehen . Z u m  B e isp ie l k ö n n e n  U n re g e lm äß ig 

ke ite n  in  der Z u s te llu n g  de r G ü te r  a u f  d e m  B ahn-  

w ie  insbesondere  auch  a u f  d e m  Seewege, V e rzög e ru ng  

der A rbe its ve rfah ren , w ie  beisp ie lsw eise bei de r E r 

w ä rm u n g  schw erer Preß- u n d  S ch m iede s tü ck e , be i 

der F e r t ig s te llu n g  der C hargen  in  M a r t in  w erken  usw . 

bed ingen , daß  d ie  A rbe ite r  ü b e r  d ie  tä g l ic h  regel

m äß ig e  Z e it h in a u s  z u r  V o lle n d u n g  de r ange fangenen  

A rb e it  in  T ä t ig k e it  b le ib e n  m üssen . H a u p ts ä c h l ic h  

w ird  d u rc h  das  A u sb le ib e n  der A b löse r , das  n a m e n t 

lich  n a c h  d en  L o h n ta g e n  b e o b ach te t w u rd e , u n d  

d u rc h  d ie  n o tw e nd ig e n  R e p a ra tu re n , deren  D a u e r  

n ic h t  im m e r  v o n  v o rn h e re in  b e s t im m t w erden  k a n n , 

d ie  U ebe ra rb e it n o tw e n d ig . E s  lassen sich  eben 

n ic h t  im m e r  re ch tze itig  d ie  gee igne ten  A b lö s u n g s 

m a n n s c h a fte n  besorgen , g a n z  abgesehen d a v o n , d aß  

das A n g e b o t a n  g e le rn ten  u n d  g e ü b te n  A rb e ite rn  

a n  d e n  versch iedenen  S te lle n  u n d  z u  versch iedenen 

Z e ite n  k e in  gen üg end  großes ist. F e n ie r  w ird  größere 

U ebe ra rb e it d u rc h  Um - u n d  N e u b a u te n , d u rc h  A r 

be iten  z u r  R e in ig u n g  u n d  In s ta n d h a ltu n g , z u r  S iche 

ru n g  de r v o lle n  B e tr ie b sw iede rau fn ah m e  n a c h  Sonn- 

u n d  F e ie rtagen  u n d  ande re , a u f  der G ew e rbeo rdnu n g  

b e ruhend e  G rü n d e  n o tw end ig .

D ie  w e itau s  g r ü ß t e  U ebe ra rbe it w u rd e  in  den  

R e p a r a t u r w e r k s t ä t t e n  fe s tgeste llt; d a n n  fo lgen 

d ie  oben  e rw äh n te n , m e is t e in sch ich tig en  B e tr iebe , 

w ie  H am m er-  u n d  P reßw erke , R üh reng ieß ere ie n . 

I n  S ta h lw e rk e n  u n d  P ud d e lb e tr ie b e n  w ar d u rc h  d ie  

g le ich fa lls  e rw äh n te n  Stoch- bzw . A n b renn sch ich te n  

u n d  d ie  V o rbe re itu ng sa rbe ite n  fü r  d ie  v o lle  B e tr ie b s 

a u fn a h m e  d ie  S o n n t a g s  übe ra rb e it n a tu rg e m ä ß  be 

sonders groß . U e b e rh au p t d a u e r te  d ie  jew e ilig  n o t 

w end ige  S o n n t a g s ü b e r a r b e i t  v e rh ä ltn is m ä ß ig  

l ä n g e r  a ls d ie  W o ch e n tag s  übe ra rbe it. D e r  n a t ü r 

liche  G r u n d  lie g t d a r in , d aß  a m  S a m s ta g a b e n d  u n d  

S o n n ta g  gerade  d ie  R e p a ra tu ra rb e ite n  v o rg e n o m m e n  

w erden , v on  denen  d ie  W ie d e ra u fn a h m e  des v o lle n  

W erk tagsbe tr ieb es  a b h ä n g ig  ist.

XXXVII.,, 54



1502 Stahl und Eisen. Verordnung über den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie. 31. Jahrg. Nr. 37.

N a c h d e m  eine V e rsch ie b u n g  dos Sch lusses der 

R u h e z e it  i n  d ie  fo lgende  A rbe its sch ich t g e s ta tte t  

w u rd e , w a r  es fa s t im m e r  m ö g lic h , d ie  vo rgeschriebcne 

A c h t s t u n d e n r u h e  d u rc h z u fü h rc n . A lle rd in g s  s in d  

d ie  A rb e ite r  im  O s te n  w ie  im  W e s te n  der M o n a rch ie  

m i t  den  v ie lfa c h e n  B e sch rän k u n g e n  k e in e s w e g s  

e i n v e r s t a n d e n  u n d  z u f r i e d e n .  B e re its  im  

J a h r e  1909 w u rd e  b e r ic h te t, d aß  d io  A rb e ite r  s ich  

z u r  U e be ra rbe it , v o rn e h m lic h  z u  der besonders g u t  

b e za h lte n  S o n n ta g sa rb e it , g e radezu  d r ä n g e n .  A u c h  

in  dem  v o rlie genden  B e r ic h te  w ird  dasselbe in  g le ich  

s ta rk e m  M aß e  fe s tg e s te llt  D ie  A rbe ite r  w o llen  sich  

d io  Q u e lle  eines g u te n  N ebenverd ienstes  im  In te r 

esse ih re r  F a m il io  n ic h t  v e rs top fon  lassen. D u r c h  

a lle  e rd enk lichen  M it te l v e rsuchen  sic d u rc h  d io  

K o n tro lle  zu  g e langen  oder n a c h  S ch lu ß  de r W o c h e n 

sch ich t im  W e rk  z u  b le iben , u m  d io  h o ch g e lo h n te n  

S o n n ta g sa rb e ite n  a u s fü h re n  z u  k ö n n e n . W ie  d ie  

s ta a tlic h e  F ü rso rg e  v o n  den  B e te ilig te n , d en  A r 

be ite rn , a u fg e faß t w ird , ze ig t de r D üsse ldo rfe r B e 

r ic h t , der s a g t: „B e i de r p o l i z e i l i c h e n  V e rn e h m u n g  

de r gese tzw id rig  b e s c h ä ft ig te n  A rb e ite r  b e k u n d e n  

diese h ä u f i g  l e b h a f t e n  U n w i l l e n  u n d  h e f t i g e  

E r r e g u n g  d a rü b e r , d aß  ih r  V e rd ie n s t d u rc h  B e 

s c h rän k u n g  der h ö h e r  b e za h lte n  S o n n ta g sa rb e it ge

s ch m ä le r t w ü rd e ;  m e h r fa c h  e rgab  sich , d aß  A rb e ite r  

o h n e  A u f t r a g  u n d  sogar u n t e r  T ä u s c h u n g  ihres 

B e tr ieb s füh re rs  S o n n ta g sa rb e ite n  a u sg e fü h r t h a t te n .“  

I n  e inem  and e re n  B e r ic h t au s  dem  W e s te n  w ird  m i t 

ge te ilt , d aß  d ie  A rb e ite r  d ie  S o n n ta g s a rb e it  m ö g 

l i c h s t  i n  d i e  L ä n g e  z u  z ie h en  ve rsuch ten . E in  

anderes W e rk  des g le ic h en  (A rnsberger) B ez irkes  

sch loß  S o n n ta g s  s äm tlic h e  Tore, u m  n u r  d io  u n u m 

g än g lic h  n o tw e n d ig e n  S o nn ta g sa rb e ite r  zuzu lassen . 

T ro tzd e m  fa n d e n  s ich  a m  S o n n ta g m o rg e n  gegen 100 

A rb e ite r  v o r  d en  T oren e in  in  der H o f fn u n g , no ch  

A rb e it  z u  b e k o m m e n .

D ie  P a u s e n r e g e l u n g  h a t  im  S in n e  der E in 

s c h rä n k u n g  de r a n fä n g lic h  g e w äh r te n  A u s n a h m e n  

ih ren  F o r tg a n g  g e n o m m e n , o b w o h l in  e in ig en  w es t

lic h e n  R e g ie ru n g sbe z irke n  d ie  b ishe r  g e w äh r te n  A u s 

n a h m e n  b e ib e h a lte n  w u rden . D ie  ta ts ä c h lic h e  L ag e  

w a r  im  B e r ic h ts ja h re  in  d e n  w ich tig e re n  R eg ie ru n g s 

be z irken  n u n  fo lgende :

D ie  A b k ü r z u n g  d e r  e i n s t i i n d i g e n  M i t 

t a g s -  b zw . M i t t e r n a c h t s p a u s e n  be lie f sich

im  B ez irk

Düsseldorf auf V> st für 3480, auf 3/, st für 4270 Mann
Arnsberg „ „ „ „ 4680, „ „ „ „ 3920 ft
Trier „ „ „ „ 2058...............  „ 2469 »

und für 840 Mann bis auf 40 Minuten
Aachen „ „ „ „ 345, ,, „ „ „ «34
Köln „ ,, „ „ 39, „ „ „ „ 481 „
Oppeln „ „ „ 4120, „ „ „ „ 716 ff

Hildesheim „ „ „ „ 322, „ „ „ „ 250 ff

I m  H ild e sh e im e r  B e z irk  w a r  a u ß e rdem  d ie  Zer

legung  der e in s t iin d ig e n  M itta g s p a u se  fü r  46 W alz-  

w erksarbe ite r i n  m e h r e r e  A b sc h n it te  zugelassen.

E in e  A b k ü r z u n g  de r M itte rn ach ts-  b zw . .M ittags

p a u se n  a u f  w en iger a ls e ine  S tu n d e  b e tru g  in  P ro 

zen ten  der B e legscha ft in

Düsseldorf 14 %, Arnsberg 21 %, Trier 20 %, Aaohen 
18 %, Köln 14 %, Oppeln 15 %> Hildesheim 15 %.

V o n  d en  A u s n a h m e n  w u rd e n  fa s t  a lle  A rbe ite r

k a te g o r ie n  u m fa ß t ,  i n  der H a u p ts a c h e  jedoch  H o ch 

ofen-, S ta lüw erks- , W alzw erks-  u n d  Puddehverks- 

a rb e ite r . D a  in  d en  M artin- , G uß stah l-  u n d  W a lz 

w e rken  A u s n a h m e n  b zw . P a u se n v e rk ü rzu n g e n  n u r  ge

währt w erden , w en n  d io  B e tr io b sv c rh ä ltn is se  die E in 

le g u n g  der e in s t iin d ig e n  P auso  in  d ie  Z e it  v o n  11 

b is  2 U h r  n ic h t  g e s ta tte n , z. B . der A b s t ic h  in  Martin- 

w erkc  ge rade  in  dieso Z e it  fällt, so b ild e t  die ein- 

s tiin d ig e  M ittags-  b zw . M itte rn a ch tsp a u se  n ach  den 

B e r ic h te n  doch  d ie  R ege l, u n d  die G e s a m t p a u s e n -  

z o i t  ü b e r s c h r e i t e t  in  v ie le n  F ä l le n  d ie  vo rg e-  

s c h r i e b e n e  M i n d e s t z e i t  v o n  zw ei S tu n d e n . Es 

is t dies a n  d en  ve rsch iedens ten  B e isp ie len  von  den 

G e w e rbeau fs ic h tsb cam ten  darge leg t w o rden . W enn  

dieso R uhe-  u n d  E ß p a u s e n  n u n  n ic h t  im m e r  inne

gehalten w o rd e n  s in d , so lie g t das  w e n i g e r  a n  d en  

B e t r i e b s l e i t e r n  oder -Verhältnissen, als a n  d e n  

A r b e i t e r n  s e l b s t .  So  e rw äh n t  der Düsseldorfer 

B e r ic h t , d aß  d io  L e u te  f r e i w i l l i g  n a c h  E in n a h m e  

der M it ta g s m a h lz e it  d ie  P a u se n  a b k ü rze n , w e il sic 

sich  fü r  ih ro  O e fen  a u c h  in  de r E rh o lu n g sze it ver

a n tw o r t l ic h  fü h le n  u n d  ih re  R uhe-  u n d  Pausenze it 

liebe r n a c h  G u td ü n k e n  u n d  B e q u e m lic h k e it  als nach 

d en  gese tz lichen  V o rsch r ifte n  e in r ic h te n  w ollen.

A u ß e r  in  e in ig en  k le ine re n  B e z irk en  w urden 

k ü r z e r e  a l s  ' / « k ü n d i g e  P a u s e n  a u f  die Ge

sam tp au se n ze it v o n  zw e i S tu n d e n  ange rechnc t: im  

A rn sbe rge r , T rie rer, A achene r, H ild e sh e im e r  und  

O p p e ln e r  B e z irk . Im  D üsse ldo rfe r B e z irk  is t eine 

solche A n re c h n u n g  bere its  im  V o r ja h re  abge lehn t 

w o rden . I m  a llg em e inen  w erden  n u r  P au sen  von 

10 b is  15 M in u te n  a u f  d io  G e sa m tze it angerechnet; 

es g ib t  a u c h  im  A ach en e r , O p p e ln e r , K o b le n ze r  und  

H ild e sh e im e r  B e z irk e  —  im  le tz te re n  fü r  d io  Zeit 

des U m b a u e s  —  A u s n a h m e n , w o  f ü r  e inze lne  A r

be ite r  a u c h  g e r i n g e r e  P a u s e n  a l s  10 M i 

n u t e n  z u r  A n re c h n u n g  k a m e n ;  je d o ch  betrafen 

diese A u s n a h m e n  n u r  sehr w en ige  A rb e ite r  u n d  

g in g en  m e is tens  H a n d  in  H a n d  m i t  e ine r beson

deren  V e r te ilu n g  de r G e sa m tp au se n ze it v o n  zwei 

S tu n d e n . D ie  B e s c h r ä n k u n g  der  G e s a m t p a u 

s e n d a u e r  a u f  e i n e  S t u n d e  a u f  G r u n d  des § 3 

d e r  V e ro rd n u n g  w u rde  n u r  in  e in ig en  B ezirken 

f ü r  e ine  geringe  Z a h l v o n  A rb e ite rn  g e w äh r t , u n te r 

d e r  B e d in g u n g , d aß  d ie  S c h ic h t u m  diese S tunde  

ve rr ing e rt w urde . N o t f a l l s a r b e i t e n  g em äß  § 5  

der V e ro rd n u n g  s in d  sehr se lten  ang e m e ld e t w orden.

D ie  s t a t i s t i s c h e n  E r g e b n i s s e  der B erichte , 

sow eit sio sich a u f  d ie  U e b e r a r b e i t  bez iehen , s ind  

n i c h t  e i n w a n d f r e i  u n d  d a h e r  n ic h t  v ö ll ig  ver

w e rtba r . E s  is t o ben  bere its  e rw äh n t  w o rden , daß 

d ie  Z a h l de r B e tr ie be  im  J a h r e  1910 in sge sam t 639 

b e tru g  gegen 291 im  J a h r e  1909. O b w o h l e in ige  Be

tr ie be  m e h r  in  d as  A n w e n d u n g sg e b ie t der V erord 

n u n g  gezogen w u rd e n , is t d io  h öhe re  Z a h l  in  de r 

H a u p ts a c h e  d u rc h  Z e r le g u ng  de r g roß en  U n te rn eh 

m u n g e n  in  ih re  E in ze lb e tr ie b e  e n ts ta n d e n . D ie  Z a h l
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der in  diesen B e tr ie b e n  b e s c h ä f t i g t e n  A r b e i t e r  

stieg v o n  182 853 a u f  197 407 oder u m  e tw a  

8 % ,  dem gegenüber stieg  n a c h  der S ta t is t ik  die 

absolute Z a h l der U o b e rs tu n d e n  e insch ließ lich  der 

Pausen n a c h  en tsp re ch ende r  U m re c h n u n g  u m  e tw a  

4 4 % . D ie  S te ig e ru n g  e r k lä r t  sich  h a u p ts ä c h lic h  

durch die B e se it ig u n g  d e r  A n sch re ibungs feh le r, 

w e iterh in  a u ch  d u rc h  d ie  bessere K o n ju n k tu r  in  

der E isen ind us tr ie . V o n  der Z a h l der Ucbcrstun-  

den is t n u n  aber n ic h t  d ie  M i n d e r a r b e i t  du rch  

Feiern, B e tr ie b ss tö run g en , d u rch  M a ß n a h m e n  zu r  

In n e h a ltu n g  de r gese tz lichen  R u h e ze ite n  nac h  lä n 

geren U ebe ra rbe itcn , d u rc h  E rk r a n k u n g e n  usw . in  

A bzug  g eb rach t, so daß  d ie  w i r k l i c h  g e l e i s t e t e  

U e b e r a r b c i t  n i c h t  d u rc h  d ie  Z a h l der Ueber- 

stunden z u m  A u s d ru c k  g e b rach t w ird . D a ß  dieser 

notw end ige  A b z u g  aber n ic h t  u n b e tr ä c h t lic h  is t , be 

weist e ine Z u s a m m e n s te llu n g  in  dem  H ild e sh e im e r 

B ericht, l n  dieser B e re c h n u n g  w u rd e n  E rk ra n k u n g e n  

bis zu  zwei T agen  n ic h t  in  B e tra c h t gezogen. E s  

ergab sich n u n , d aß  bei 115 A rb e ite rn  d ie  Z a h l der 

F e i e r s t u n d e n  u m  761 S t u n d e n  g r ö ß e r  w a r  als 

die Z a h l der U ebe re tun den . B e i 9 A rb e ite rn  s ta nden  

39 U ebers tunden  39 F e ie rs tun d e n  gegenüber, u n d  bei 

124 A rbe ite rn  w u rde  d ie  Z a h l de r U ebe rs tunden  

durch d ie  F e ie rs tu n d e n  u m  1812 S tu n d e n  v e rm in 

dert. In sg e sam t w u rd e n  so 2 2 ,6 %  der m i t  Ueber- 

arbeit b e sch ä ft ig te n  A rb e ite r  d u r c h  F e i e r s t u n d e n  

e n t l a s t e t  u n d  1 7 ,7 %  d e r  U e b e r s t u n d e n  du rch  

F e i e r s t u n d e n  a u s g e g l i c h e n .

D e r  S te tt in e r  B e r ic h t h a t ,  u m  e inen  U eberb lick  

zu gew innen , w e lchen  E in f lu ß  d ie  la n g e n  Ueber- 

arbeiten a u f  d ie  gesam te  Ja h re s le is tu n g  der A rbe ite r  

haben , fü r  e ine A n z a h l v o n  den je n ig en  A rb e ite rn , 

die die lä n g s te n  U ebe rsch ich te n  g e m ach t h a b e n , 

e rm itte lt , w ie v ie l S c h ic h te n  d u rc h s c h n it t lic h  im  

M onat je de r v o n  ih n e n  ve rfah re n  h a b e n  w ürde , 

wenn die gesam ten  jä h r l ic h  g e l e i s t e t e n  A r b e i t s 

s t u n d e n  a u f  rege lm äß ige  S ch ich te n  v e r te ilt  w er

den w ären . E s  ergaben  sich  h ie rn ach  fü r

2 Mann 24 bis unter 25 Schichten im Monat 
*» 25 „ ,, 20 „ ,, ,,

0 .. 26 „ „ 27 ft tt »»
7 „ 27 „ „ 28
8 „ durchschnittlich 28,2 Schichten.

N ach  dieser a m t lic h e n  A u fs te llu n g  s ind  v o n  den 

A rbe ite rn , d ie  d ie  lä n g s te n  U ebe ra rb e itcn  ge le iste t 

haben , im  D u r c h s c h n i t t c  n i c h t  s o  v i e l e  

S c h i c h t o n  v e r f a h r e n  w o r d e n ,  a ls v o n  den 

in r e g e l m ä ß i g e r  T a g -  u n d  N a c h t s c h i c h t  m it  

eingelegter W echse lsch ich t a rb e ite n d e n  L eu ten .

A us  a ll d iesem  g e h t he rvo r , d aß  de in  B eg r iff  

„U eberarbe it“ , w ie d en  au s  den  Ueberarbeits-  

verzeichnissen g ew onnenen  Z a h le n , ke ine  große  B e 

d eu tun g  be ige legt w erden  k a n n . E benso  ang re ifb a r  

s ind d ie  m e is ten  de r  D u rc h s c h n it ts z a h le n  in  der 

großen s ta tis tis ch en  A u fs te llu n g  der R eg ie rungs 

und  G ew erberäte . D e r  Z w eck  der d o r t  gesuch ten 

Durchschnitts- u n d  V e rh ä ltn is z a h le n  so ll sein , zu  

erfahren, u m  w iev ie l die S c h ic h t eines Ueberarbei- 

tenden d u rch  d ie  U ebe ra rbe it jew e ilig  v e r läng e rt

w ird . D a s  is t a u f  dem  c ingesch lagenen  W e g e  n ic h t  

e inw and fre i m ö g lic h . E s  so ll h ie r  n ic h t  in  eine n äh e re  

K r i t ik  oder eventue lle  P re ß p o le m ik  c inge tre te n  w er

den , d a  a n  andere r S te lle  sich  G e legenhe it b ie te n  

w ird , a u f  d ie  M än g e l der S ta t is t ik  c in zugehen . A u s  

d iesem  G ru n d e  sei le d ig lich  e rw äh n t , d aß , u m  d ie 

w irk lic h  geleistete U ebe ra rb e it u n d  d ie  d a d u rc h  

hervorgeru fene  S ch ic h tv e r län g e ru n g  zu  f in d e n , n u r  

a u f  andere r s ta tis tische r G ru n d la g e  a u fg e b a u t  w er

den k a n n . N a m e n tlic h  m u ß  v o n  e iner V e rw e n d u n g  

der Z a h l der m o n a t l ic h  d u rc h sch n it t lic h  U eber

a rb e it L e is tenden  A b s ta n d  g e n o m m e n  w erden . A n d e r 

seits w ird  w o h l, u m  genaue  E rgebn isse  z u  erzie len, 

e ine A e n d e ru n g  der U eberarbe itsverzc ichn issc  k a u m  

zu  um gehen  sein. E n d l ic h  so ll d ie  so o ft d a rge lcg to  

T atsache  de r V o lls tä n d ig k e it  h a lb e r  a u ch  n u r  g e 

s tre ift w e rden , d aß  d ie  W e rk e  n a tu rg e m ä ß  a n  de r 

b ede u te nd  h öh e r  g e lo h n te n  u n d  q u a l i t a t iv  ge r inge ren  

U eb e ra rb e it k e in  besonderes In te resse  h a b e n  u n d  

sie n u r  z u r  A u fre c h te rh a ltu n g  e ines gerege lten  B e 

tr iebes u n d  d a m it  z u g u n s te n  de r b e s ch ä ft ig te n  A r 

b e ite r  se lb s t, v e rr ic h te n  lassen .

E in  e n dg ü ltig e s  U r te il ü b e r  den W e r t  oder U n 

w ert de r V o rsch r ifte n  de r B u n d e s ra tsv e ro rd n u n g  lä ß t  

sich  a n  der H a n d  der B e r ic h te  de r R eg ierungs-  u n d  

G ew erberä te  noch  n ic h t  geben . E s  is t abe r zw eife ls

frei d u rch  sic bere its  festgeste llt, daß  d ie  se inerze it 

v o m  R e ich s tag sabg eo rdne ten  H u e  im  R e ich s tag e  

gesch ilde rten  q u a lv o lle n  A rb e its b e d in g u ng e n  der 

E is e n h ü tte n a rb e ite r , insbesondere  de r F eue ra rbe ite r , 

n ic h t  v o rh a n d e n  s ind . D e r  d am a lig e  Re ichstags-  

abgeo rdne te  D r . B e u m e r  w ies bere its in  se iner E r 

w id e ru ng  a u f d ie  A u s fü h ru n g e n  H u e s  d a ra u f  h in ,  

daß  d ie  gesch ilde rten  U ebe ra rbe iten , w en n  ü b e r h a u p t ,  

so doch  n u r  f ü r  b e s t im m te  A rb e ite rk a te g o r ie n , ins

besondere  abe r  a u c h  n ic h t  in  dem  geze ichne ten  M aße  

fü r  die  e igen tlichen  B e tr ie b sa rbe ite r , zu tre ffen  w ü rden . 

D ie  vorbesp rochenen  B e r ic h te  b e s tä tig e n  diese A u f 

fassung . E s  is t in te re ssan t g e n u g , u m  h ie r n o ch  e in 

m a l festgeha lten  zu  w erden , d aß  d ie  g röß te  U eber

a rb e it  in  den  R e p a ra tu rw e rk s tä t te n , d a n n  w e ite r 

in  d en  e in sch ich tig e n  B e tr ie b en , w ie  H am m er- , 

P re ß w e rk e n , R öh reng ieß e re ie n  u s w . , festgeste llt 

w u rde . Ih n e n  fo lgen  d ie  S ta h lw e rk e  u n d  d ie  

P u d d e lb e tr ie b e , w äh rend  an  d e n  H o c h ö fe n  ve r

h ä ltn is m ä ß ig  d ie  ge r ingste  U ebe ra rbe it ge le iste t 

w erden  m u ß te .

W ie  sich n u n  d ie  B e u r t e i l u n g  der V o rsch r ifte n  

bei d en  U n t e r n e h m e r n  u n d  A r b e i t e r n  g es ta lte t 

h a t ,  w ir d  g le ich fa lls  in  d en  B e r ic h te n  darge leg t. 

G e m äß  d e m  a u c h  fü r  ande re  B e z irk e  s iche r lich  z u 

tre ffende n  A rnsberger B e r ic h te , is t die B e u r te ilu n g  

d u rc h  d ie  U n t e r n e h m e r  wie die A r b e i t e r  n a c h  

w i e  v o r  u n g ü n s t i g .  D ie  U n te rn e h m e r  e rb licke n  

in  de r E in s c h r ä n k u n g  ih re r  V e r fü g u n g  übe r  d ie  A r 

b e its k rä fte  u n d  in  der n ic h t  u ne rh eb lic h en  —  u n d  

n ac h  G esag tem  n ic h t  sehr bede u tende n  W e r t  be 

s itzenden  —  S ch re ib a rb e it , welche d ie  U eberarbeits-  

verze ichn isse  oder d ie  A u szüg e  aus  den  L o h n lis te n  

ve rursachen , e ine e rheb liche  B e la s tu n g . W e ite rh in  

e m p fin d e n  sie es, u n d  m i t  v o llem  R e c h te , a ls  e ine
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U ng e re c h t ig k e it, d aß  eine I ie i l ie  ih re r  B e tr iebe , in s 

besondere m echan ische  u n d  R e p a ra tu rw e rk s tä t te n , 

K ra f tz e n tr a le n  u n d  K esse lhäuse r, d ie  s ich  in  n ic h ts  

a nd e re m  v o n  d en  g le ichen  B e tr ie ben  frem der W e rk e  

un te rsche iden , a ls daß  sie fü r  d ie  Z w ecke  der G ro ß 

e is e n in d u s t r ie  t ä t ig  s in d , B e sch rän k u n g e n  u n te r 

w o rfen  s in d , d ie  fü r  je n e  k e i n e  G e ltu n g  bes itzen . 

D e n  A rb e ite rn  anderse its  is t m i t  der E in s c h r ä n k u n g  

der U ebe ra rbe it u n d  der F e s tse tzu ng  der A rb e its 

p ausen  e in T e il des V erd iens tes  e n tg ang en , d en  ih n e n  

b is la n g  n u r  w en ige  W e rk e  d u rch  L o h n e rh ö h u n g e n  

ausg le ichen  k o n n te n . S ie  fü h le n  sich  w e ite r d a d u rc h  

beeng t, d aß  sie sich  n ic h t  m e h r  so le ic h t w ie  frühe r  

gegense itig  ve rtre ten  k ö n n e n , w en n  h äu s lic h e  V e r 

h ä ltn is se , z. B . d ie  B e s te llu ng  e iner k le inen  L a n d 

w ir ts c h a ft , das  F e rn b le ib e n  v o n  de r A rb e it  n o t 

w e n d ig  m ache n . I n  'e tz te re r H in s ic h t  sei a u s  e igener 

K e n n tn is  ge rade  au s  d e m  A rn sb c rg c r  B e z irke , d em  

S iege r lande , noch  h in z u g e fü g t , d aß  d ie  A rbe ite r  

in fo lge  de r U n m ö g lic h k e it  gegense itiger S te llv e r 

t r e tu n g  zw ecks e igener L a n d b e s te llu n g  du rch  die 

V o rsch r ifte n  der B u n d e s ra ts v e ro rd n u n g  z u m  B e 

r u f  s w c c h s o l  g e zw u n g en  w u rden .

N ac h  V o rs te h en dem  e rsche in t es d ir e k t  u n v e r 

s tä n d lic h , w ie  de r  doch  son s t a u f  das A rbe ite rw oh l 

so b e d ac h te  P ro fesso r F r a n c k e  in  de r  soeben er

sch ienenen  N r . 48 se iner „ S o z ia le n  P ra x is “  eine 

„ V e r s c h ä r f u n g  des A rbe ite rsch u tze s  in  der 

G ro ß e is e n in d u s tr ic “  v e r la n g e n  k a n n . W e it  m ehr 

b e re ch tig t w äre  das  V e r la ng en , d a ß  d ie je n ig e n  F a k 

to re n , d ie  de r G ro ß e ise n in d u s tr ie  u n d  ih ren  A r

be ite rn  d ie  so e in m ü t ig  a ls u n g ü n s t ig  em p fundene  

V e ro rd n u n g  geschenk t h a b e n , ode r a u f  sie anw enden , 

n u n  a u c h  d ie  H ä r te n  u n d  S c h a tte n se ite n  dieses Ge

schenkes bese itigen , z u m  m in d e s te n  abe r  in  einer 

fü r  s ä m tlic h e  B e te ilig te n  e r träg lic h e n  W e ise  m ilde rn . 

In te re ssa n t w ird  es n u n  se in , zu  beo bach te n , ob 

d iesem  V e r langen  d u rc h  d ie  m a ß g e b e nd e n  Ste llen 

s ta ttg eg eben  w ird  u n d  w ie  m a n  ih m  d e n n  gerecht 

z u  w e rden  g e d e n k t .

Die Knappschaftsberufsgenossenschaft im Jahre 1910.

1 j e r  soeben ersch ienene V e rw a ltu n g s b e r ic h t fü r  

d as  J a h r  1910 b r in g t  n a c h  A b la u f  des 25. 

G esch ä fts jah res  de r  B eru fsgenossenscha ft d ie  Rcch- 

nungsergebn isso  üb e r  das erste V ie r te lja h rh u n d e r t . 

E s  m ö g e n  dah e r  im  Z u s a m m e n h a n g e  m i t  den  letzt- 

jä h r ig e n  E rg eb n isse n  a u ch  e in ige  A n g ab e n  übe r  d ie  

gesam ten  b ishe r igen  L e is tu n g e n  u n d  de ren  E n t 

w ic k lu n g  in n e rh a lb  der verflossenen 25  J a h r e  ge

s ta t te t  se in .

D ie  Z a h l de r  v e r s i c h e r t e n  P ersonen  h a t  im  

B e r ic h ts ja h r  82 57 77  erre ich t, 1886 b e tru g  sie 34 37 09  

u n d  stieg  b is  1900 a u f  565 060. V e rg le ic h t m a n  

A n fangs-  u n d  E n d ja h r ,  so e rg ib t sich  eine E r h ö h u n g  

u m  482 068 P e rsonen  oder 1 3 8 % ,  g egenüber dem  

V o r ja h r  b e tru g  d ie  S te ig e rung  6788 oder 0 ,8  % .  D ie  

G e sam tlo h n s u m m e  e rh öh te  sich  gegenübe r  1909 

u m  rd . 26 M ill .  Jt =  2 , 4 %  a u f  1 1 1 0  356 494 ,lt 
gegenübe r  250 802 480 J( im  J a h r e  1886. D ie  

S te ig e ru ng  h a t  s ich  in  25 J a h r e n  d e m n a c h  a u f 

860 M ill. Jt o der 342,7 %  be lau fen . B e tra c h te t  m a n  

d ie  a u f  1 V ers icherten  e n tfa lle n d e  L o h n s u m m e , so 

ze ig t sich gegenübe r  dem  V o r ja h r  eine erfreu liche  

S te ig e rung  v o n  20 ,75 Ji,  sie ste llte  s ich  ü b e r h a u p t  a u f  

1344,62 . ( t ;  1886 w a r  sie n o c h  729,69 Ji,  so d aß  eine 

E r h ö h u n g  u m  8 4 ,2 %  zu  ve rze ichnen  is t. D iese  Z a h le n  

beweisen w ieder u n t r ü g l ic h , w ie g e w a lt ig  s ich  die 

L ohn-  u n d  d a m it  d ie  w ir ts c h a ft lic h e n  V e rh ä ltn is se  u n 

serer B e rga rbe ite r  gebessert h a b e n , d e n n  n ic h t e n tfe rn t 

so s ta rk  s in d  d ie  P re ise  f ü r  L e b e n su n te rh a lt  u sw . in  

dem  beze ichne ten  Z e itr a u m  gestiegen , w ie  das  j a  au ch  

v o n  de r S o z ia ld e m o k ra tie  a llm ä h lic h  zuges tanden  

w erden  m u ß . Im  S te in k o h le n b e rg b au  w a re n  im  

J a h r e  1910 6 1 8 1 1 4  A rb e ite r  m i t  e in e m  G e sa m tlo h n  

v o n  858,4 M ill. JC b e s c h ä ft ig t , deren  D urehschn itts-  

v e rd ie n s t 1388,71 Jt b e trug . D ie  A n z a h l der in  

E rz g ru b e n  u n d  M e ta llh ü t te n  b e s ch ä ft ig te n  A rbe ite r

bez iffe rte  sich  a u f  90 639  m i t  e in em  G esam tlohn  

v o n  107,8 M ill. JC, w ä h re n d  a u f  d en  K o p f  der Ver

s iche rten  1189 ,87 J i  e n tfie le n .

S e it  d e m  B estehen  de  B erufsgenossenscha ft ge

s ta lte te  sich  das U m l a g e s o l l  w ie  fo lg t :  1885/86:

2 5 9 4 3 7 7 ,6 5  Ji,  1900 : 10 7 7 9 0 9 7 ,1 6  .11,- 1910: 

31 574 516,35 Ji.  Z u r  E rh e b u n g  s in d  im  ganzen 

336  527 158,42 ./( g e lan g t. G egen  das J a h r  1885/86 

is t  d ie  U m la g e  des Ja h re s  1910 u m  m e h r  als das 

12 fache  gestiegen. D ie  G e sa m ta u fw e n d u n g e n  des 

J a h re s  .1910 u n d  d e r  25 J a h r e  z u s a m m e n  nahm en  

fo lgenden  U m fa n g  a n . E s  w u rd e n  au fg ew ende t:

1910 1SS5/36—1910

M  -M*

für Entschädigungen . . 25 377 300 268 <>40 213 
„ Reservefonds . . . .  2 201 587 44 044 488
„ Venvultungskosten . . 940 406 11 484120
,, sonstige Kosten

(einschl. Betriebsfonds) 3 279 071 10 195 163

D e r  P os tb e tr ie b s fo n d s  b e tru g  E n d e  1910 5,7 

M ill. Ji.  U m  m ö g lic h s t  z u  v e rh ü te n , d aß  d ie  Berufs

genossenschaften  d en  P o s tv e rw a ltu n g e n  höhe re  V or

schüsse za h le n , a ls  sie a n  E n ts c h ä d ig u n g e n  veraus

gaben , so llen  in  Z u k u n f t  d ie  V orschüsse im  neuen 

R e c h n u n g s ja h r  n u r  in  der H ö h e  w ie  im  V orjahre  

so la n ge  g e za h lt  w erden , b is  d ie  A b re ch n u n g e n  der 

P o s t  fü r  das verflossene J a h r  v o rliegen . D e r  R e 

serve fonds h a t  im  J a h r e  1910 d ie  H ö h e  von  

62 8 6 1 5 9 3 ,2 0  Jt erre ich t. In  der Reichsversiche- 

r u n g so rd n u n g  is t b e züg lic h  der A n s a m m lu n g  des 

R eserve fonds  d ie  B e s t im m u n g  ge tro ffen , daß 

d ie  Z usch läg e  v o n  1910 a n  so  zu  bem essen sind , 

d a ß  in  d en  fo lg end en  21 J a h r e n  de r K a p i t a l 

b e s ta n d  das  D re ifache  der E n ts c h äd ig u n g ssu m m e  

e rre ich t, d ie  in  d e m  Ja h re  des le tz te n  Zusch lags 

zu  za h le n  is t. B e i A n w e n d u n g  d ieser neuen 

B e s t im m u n g  a u f  das J a h r  1910 m ü ß te  d an n
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ein Reservefonds v o n  76 M ill. J i  v o rh a n d e n  se in , 

w ährend der B e s ta n d  n u r  n ah e zu  G3 M ill. J i  be

träg t; es w ü rde  also e in F e h lb e tra g  v o n  13 M ill. Ji 
zu decken sein. W e n n  a u ch  die Rcichsversiche- 

rungsordnung  eine M ild e ru n g  dieser V o rsch r ift v o r 

gesehen h a t, so b le ib t  d ie  B e la s tu n g  des deu tschen  

Bergbaues doch  e ine  übe raus  große. V ie lle ic h t ge 

ling t cs, w enn der B u n d e s ra t  im  Ja h re  1913 dem  

Re ichstag  die gese tz lichen  V o rsch r ifte n  üb e r  R ü c k 

lagen zu r e rneu ten  B esch luß fas sung  vo rzu legen  h a t, 

eine M ild e ru ng  je n e r  B e s t im m u n g e n  v o rzu n eh m en .

D ie  G e sam tu n fa llk o s te n  a u f  1 x\rbeiter berechne t 

haben be tragen  1886 7 ,55 Ji,  1910 38 ,24 JI,  d . i .  

das F ün ffa c h e  des ersten Jah re s . V o n  d em  der 

ßerufsgenosscnschaft g e m äß  § 76 c des K ra n k e n 

versicherungsgesetzes zu s te henden  R ech te , das  H e i l

verfahren in n e rh a lb  der e rsten 13 W o ch e n  nach  

dem  U n fä lle  zu  ü b e rn e h m e n , h a t  d ieselbe in  2183 

Fä lle n  G eb rauch  g e m a ch t. D as  H e ilv e r fa h re n  h a t te  

in  1932 F ä lle n  e inen  g ü n s tig e n  E rfo lg , in  251 F ä lle n  

w ar das E rg e b n is  u n g ü n s t ig . D io  A u fw e n d u ng e n  

dafür be trug en  356 848 J i , w o v o n  du rch  die K n a p p 

schaftskassen 83 839 . IL e rs ta tte t w u rden . Bei 45 

U nfä llen , d ie  d u rc h  d ie  S c h u ld  der M ita rb e ite r  ve r

u rsacht w aren , s ta n d  der B eru fsgenossenschaft das 

R ech t zu , diese P e rsonen  f ü r  d ie  d ad u rch  e rw ach 

senen A u fw e n d u n g e n  in  A n sp ru c h  zu  nehm en , 

jedoch is t in  a lle n  F ä l le n  d a v o n  abgesehen.

N ach  d en  B e s t im m u n g e n  des § 49 des Gen.- 

Unf.-Vers.-Ges. m u ß te  v o m  1. J a n u a r  1911 ab  e in  

neuer G e fa h re n ta r if  in  K r a f t  tre te n . D ie  A u s fü h ru n g  

der A e nde rung  desselben h a t  der G enossenschafts

vors tand  v o rg e n o m m e n .

D ie  Z a h l der a n g cm e ld e tcn  U n fä lle  h a t  sow oh l 

in der G e s a m tz a h l w ie  i n  der a u f  1000 Versicherte 

berechneten Z a h l zu g e n o m m e n  u n d  stieg  gegen das 

V o rjah r ü b e rh a u p t  v o n  109 489 a u f  11 16 41  u n d  

von 133,69 a u f  135,20 oder u m  1,51 % .  D agegen  

haben d ie  e n ts ch äd ig u ng sp flic h tig e n  U n fä lle  w ieder

u m  ab g e n o m m e n , u n d  zw a r in  der G e sam tzah l 

von 12 621 a u f  12 155, in  der a u f  1000 Versicherte 

berechneten Z a h l v o n  15,41 a u f  14,72. D ieses g ü n 

stige E rg eb n is  is t  se it e iner R e ih e  v o n  J a h re n  n ic h t  

m ehr erre ich t w orden . A u c h  d ie  Z a h l der U n fä lle  

m it  tö d lic h e m  A usgange  is t  i n  d e n  le tz te n  J a h re n  

wesentlich zu rückg e g ang en , so d aß  im  vergangenen 

J a h r  a u f  1000 V ers icherte  1 ,90 tö d lic h e  U n fä lle  e n t

fielen gegen 2,13 im  V o r ja h r . D a m it  is t e in  günstigeres 

E rgebn is  e rre ich t w o rden  als im  ersten Ja h re  des Beste

hens der B eru fsgenossenschaft, in  d em  w ie  im  Ja h re  

1910 a u f  1000 V ers icherte  2 ,13  T odesun fä lle  en tfie len .

W ie  in  den  V o r ja h re n  is t a u ch  im  d ie s jäh r ig en  B e 

rich t e ine Z u s a m m e n s te llu n g ü b e r  d ie  a u f  d ie  einze lnen 

W ochen tage  e n tfa lle n d e n  U n fä lle  e n th a lte n . A u f  den 

D ienW agJcam en d ie  m e is te n  U n fä lle , n ä m lic h  19134 oder 

17 ,14% . S o n n ta g  u n d  M o n ta g  w eisen d ie  ge r ingsten  

Z iffern a u f. I n  d e m  U m s ta n d e , d aß  a n  diesen be iden  

Tagen gefe iert w ird , is t  d ie  U rsache zu  f in d e n  fü r  die 

große Z a h l v o n  U n fä l le n  a m  D ie n s tag . R e ic h lic h e r  G e

nuß  von  a lk oho lischen  G e tr ä n k e n  w äh re n d  zw eier Tage 

schw äch t d ie  T a tk r a f t  u n d  v e rm in d e r t  die A u fm e rk 

sam k e it , d ie  fü r  E rk e n n u n g  u n d  V e n n e id u n g  de r 

a u ftre te n den  G e fah re n  erfo rderlich  is t. B edau e r 

licherweise h a t  das  w illk ü r lic h e  F e ie rn  im m e r  m e h r  

z u g en om m e n , so h a b e n  a u f  e iner g roßen  Zeche des 

R u h rre v ie rs  diese F e ie rsch ich ten  im  le tz te n  J a h r  

e inen S a tz  v o n  8 %  erre ich t, w as e inen L o h n a u s fa ll 

v on  rd . 1 M ill .  J i  b edeu te t.

B e tra ch te n  w ir d ie  in ne re n  U rsachen  der e n t 

sch äd ig u ng sp flic h tig e n  U n fä lle , so ze igen d ie  E r 

hebun g en , d aß  a u f  d ie  G e fäh r lic h k e it  des B e triebes 

a n  sich  8388 F ä lle  oder 69,01 %  en tfie le n , M än g e l 

des Be triebes im  besonderen  ze itig te n  149 U n fä lle  

= 1,23 % ,  d u rc h  d ie  S c h u ld  v o n  M ita rb e ite rn  w u r 

den  456 =  3 ,7 5 % ,  d u rc h  d ie  S c h u ld  der V e r le tz te n  

se lbst 3161 U n fä lle  oder 26,01 %  v e ra n la ß t. D ie  

G e fäh r lic h k e it des B e triebes stieg  u m  0 , 5 %  a u f  

6 9 ,0 1 % , ebenso tr a t  e ine E r h ö h u n g  bei d en  M ä n 

g e ln  des Betriebes im  besonderen ein.

D ie  im  v o r jä h r ig e n  B e r ic h t a u s fü h r lic h e r  b e 

h and e lte  V ersuchsstrecke de r K n ap p sc h a fsb e ru fs 

genossenschaft in  K irch d e rne  bei D o r tm u n d  w urde  

in  der H au p ts a c h e  beende t, so d aß  der B e tr ie b  

a u fg e n o m m e n  w erden k a n n . I n  den m e is te n  S ek 

t io n e n  w erden  je tz t  Z en tra ls te lle n  f ü r  G ruben-  

re ttungsw esen  e rr ich te t, so in  de r S e k tio n  3 (C laus 

th a l a. H a r z ) , 4 (H a lle  a . d . S .), 5  (W a ld e n b u rg

i. S ch l.) , 7 (Z w ick au  i. Sa .).

D e r  B a u  der U n fa ll- N e rv en h e ila n s ta lt  de r K n a p p 

schaftsberu fsgenossenschaft „ B e rg m a n n s w o h l“  in  

S c h k e u d itz  w urde  im  H e rb s t 1910 vo lle nde t. D e r  N e u 

b a u  h a t  im  ganze n  936 000 J i  gekoste t. A m  1. O k to b e r  

1910 is t der B e tr ieb  de r A n s ta lt  bereits e rö ffne t w orden .

U eber d ie  rcch tsprechende  T ä t ig k e it  der S ch ieds

gerichte  w äh re n d  des Jah re s  1910 is t  z u  be r ich ten , 

d aß  d ie  Z a h l der B e ru fu n g e n  12 159 b e trug . D a v o n  

w u rd e n  9875 e r led ig t u n d  zw a r  d u rc h  B e s tä t ig u n g  

des ange foch te nen  Besche ides b zw . Z u rü c k w e is u n g  

des geste llten  A n tra g s  7514, d u rch  A b ä n d e ru n g  des 

ange foch te nen  Besche ides b zw . B e rü c k s ic h tig u n g  des 

A n tra g s  1043, a u f  andere  W eise , d u rc h  Z u r ü c k 

n a h m e , V ergle ich usw . 1318. B e im  R e ichsve rs iche 

r u n g s a m t w u rd e n  3056 R eku rse  ne u  e rhoben , u n d  

zw ar v o n  d en  V e r le tz te n  2757, v o n  de r B e ru fs 

genossenschaft 299. Z u r  E n ts c h e id u n g  k a m e n  im  

g anze n  2399 R eku rse , d a v o n  2006 oder 8 3 ,6 2 %  

z u g u n s te n  der B eru fsgenossenschaft, dagegen  n u r  

390 =  1 6 ,2 6 %  zu g u n s te n  der V e r le tz ten . I n  dem  

gesam ten  Z e itr a u m  des B estehens de r  Berufsgenossen

sch a ft erg ingen  488 703 b e ru fu ng s fäh ig e  B esche ide ; 

gegen 101 330 =  20 ,73 %  derse lben w u rd e n  B e 

ru fu n g e n  e inge leg t bzw . A n träg e  geste llt. I m  g anze n  

w u rden  27 C86 R eku rse  e r led ig t, v o n  denen  78 ,43 %  

zu g u n s te n , 2 1 ,2 6 %  z u u n g u n s te n  de r Bcrufsgenossen- 

scha ft, 0 , 3 1 %  a u f  andere  W e ise en tsch ieden  s ind .

E n d l ic h  is t n o ch  zu  e rw äh n e n , d aß  g e m äß  §§  57 

b is  60 des S ta tu ts  im  B e r ic h ts ja h r  1194 B ureau-  

u n d  B e tr ie b sbe am te , M ark sche ide r  u n d  G enossen

s c h a ftsm itg lie d e r  m i t  e in em  Jah re sa rbe itsv e rd ie n s t 

v o n  9 608  283 J i  ve rs ichert w aren . D ie  E r h ö h u n g  

gegen das V o r ja h r  b e tr ä g t  111 P ersonen  m it  804 199 Ji 

Versicherungssumme. j .
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Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen.*

7. September 1911.

Kl. 80 a, V 9269. Rohrstampfmaschinc mit in einer 
Hohlform beweglichem, über einen als Kern dienenden 
Teil gestülptem Stampfkörper. W. L. Velten, Weil im 
Dorf b. Stuttgart.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
4. September 1911.

Kl. 5 d, Nr. 476 442. Spülversatzrohr mit Futter 
aus drei Rohrsegmentstreifen. Georg van Mectercn, 
Mülheim a. d. Ruhr, Kaiserstr. 70.

Kl. 5 d, Nr. 470 443. Spülversatzrohr mit Futter 
aus zwei Rohrsegmentstreifen. Georg van Meetercn, 
Mülheim a. d. Ruhr, Kaiserstr. 70.

Kl. 7 a, Nr. 475 984. Dornstango für Rohrwalz
werke. Fritz Hoffmann, Düsseldorf, Hildenerstr. 4.

Kl. 7 a, Nr. 476 0G2. Vorrichtung an Walzwerken 
zum Heben und Senken der Oberwalze. Duisburger 
Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechern & Kectman, 
Duisburg.

Kl. 7 a, Nr. 470 005. Walzwerk mit verstellbarer 
Obenvalzo. Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. 
Bechern & Kectman, Duisburg.

Kl. 7 a, Nr. 470 417. Wassergekühltes Zapfenlager 
für Warmwalzenstraßen mit besonders angeordneten Kühl
kanälen zur Vermeidung des Heißlaufens und Erzielung 
größerer Haltbarkeit. Westfälische Metallwerkc Goercko 
& Cie., G. m. b. H., Annen i. W.

Kl. 7 a, Nr. 476 418. Wassergekühltes, zweiteiliges 
Zapfenlager für Warmwalzwerke zur Verringerung des 
Heißlaufens bei Warmwalzenstraßen und Materialersparnis. 
Westfalische Metallwerke Goercko & Cie., G. m. b. H., 
Annen i. W.

Kl. 7 a, Nr. 476 426. Walzwerk. Witkowitzer Berg
bau- und Eisenhütten-Gewerkschaft, Witkowitz, Mähren.

Kl. 7 b, Nr. 476 451. Allseitig verschwenkbarer und 
vertikal verstellbarer Drahthaspcl mit radial verstell-' 
barer Haltceinrichtung. Wagner & Ficker, Reuttingon.

Kl. 7 c, Nr. 476 083. Stanzen-Antrieb für Blech- 
bearbeitungsmaschincn. Otto Drechsler, Gera, Reuß.

Kl. 7 c, Nr. 476 106. Vorrichtung zum Ausstanzen 
und Umbiegen von Blechklammern mittels eines durch 
den Stanzkörper hindurchgeführten Umbiegers. O. Hoppe 
& Co. Nachf., Leipzig,

KI. 7 f, Nr. 470 073. Einrichtung au Sehraubenwalz- 
maschin-'n zur Herstellung von Schwellenschrauben mit 
verjüngtem Schaftende. Eisenwerk Nürnberg, Akt.-Ges., 
vorm. J. Tafel & Comp., Nürnberg.

Kl. 10 a, Nr. 476033. Koksofentürwinde mit Ausgleich 
des Türgewichts. Adolf Schroeder, Bochum, Kanalstr. 35.

Kl, 12 e, Nr. 476 072. Sicherungsvorrichtung an 
Reinigungsfiltern für Hochofengase. W. F. L. Beth, 
Maschinenfabrik, Lübeck.

Kl. 18 c, Nr. 476 015. Tragbarer Einsatz-, Härte- 
und Glühofen mit mehreren unmittelbar übereinander 
liegenden Arbeitskammern, die Heizgase im Ziekzaek- 
wego um diese Kammern führenden Heizkammern und 
mit einer Sekundärluftzuleitung. Carl Murer, Rüti, 
Schweiz.

Kl. 19 a, Nr. 475 912. Schienenstoß für Eisenbahn
schienen. Bruno Bergander, Wallwitz, Saalkreis, Ernst 
Meyer, Wallwitz, Saalkreis, und Emil Schaaf, Merkewitz, 
Saalkreis.

Kl. 19 a, Nr. 476 400. Verblattstoß-Seitenlaschen.
Ernst ließe, Berlin, Klopstockstr. 10.

* Die Allmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an während zweier Monate für jedermann zur 
Einsicht und Einsprucherhebuug im Patentamte zu 
B e r lin  aus.

Kl. 20 e, Nr. 476 010. Kupplung für Förderwagen, 
Muldenkipper usw. Gustav Worteimann, Karlingen, 
Lothr.

Kl. 20 c, Nr. 476 167. Förderwagenkupplung. Johann 
Boveland, Oberliausen, Rhld.

Kl. 24 f, Nr. 470 325. Vorrichtung zur Erzielung 
gleichmäßigen Niederganges der Schlacke in Drehrost- 
Gaserzeugern. Karl Munzel, Peine.

Kl. 31 c, Nr. 470 030. Fahrgestell für Gießwagen 
u. dgl. Maschinenbau-Akt.-Ges. Tiglcr, Duisburg-Mei- 
dcrich.

Kl. 36 b, Nr. 475 877. Oelzuführung bei Oelheizungen. 
Otto Crcnzien, Steglitz, Schildhornstr. 4.

Kl. 50 c, Nr. 476 372. Brechwalze für Kohlen und 
anderes Stückgut. Edmund Axer, Altona, Allee 73.

Kl. 72 c, Nr. 476 145. Zerlegbares Geschütz mit 
gleitendem Rohr. Rheinische Metallwaren- und Ma
schinenfabrik, Düsseklorf-Dcrcndorf.

Kl. 72 c, Nr. 476 385. Abzugsvorrichtung für Ge
schütze. Fried. Krupp, A. G., Essen a. d. Ruhr.

Oesterreichische Patentanmeldungen.*

15. August 1911.

Kl. 1, A 5782/10. Magnetischer Scheideapparat mit 
unmagnetischer rotierender Trommel und feststehendem 
Magnetkörper. H. Kessler, Mctallwaren- u. Maschinen
fabrik, Oberlahnstein a. Rh.

Kl. 7, A 1797/10. Rückziehvorrichtung für Rohr
walzwerke. Heinrich Stüting, Witten a. d. Ruhr.

Kl. 10 c, A 169/10. Umlegbare Ausdrückstange von 
Koksausdrückmaschinen für Horizontal- und Schräg- 
kammeröfen. Franz Méguin & Co., Akt.-Ges., und Wilhelm 
Müller, Dillingen (Saar).

Kl. 12 d, A 483/11. Verfahren zur elektrischen Rei
nigung von Gasen. Badischo Anilin- und Soda-Fabrik, 
Ludwigshafen a. Rh.

Kl. 24 c, A 8127/09. Schrägrostschüttelfeuerung mit 
Kohlcnschichtregler. Robert Patoika und Josef Wejrostek, 

Nestoinitz (Böhmen).
Kl. 26 a, A 1574/11. Wassergaserzeuger. Berlin- 

Anhaltisclio Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin.
Kl. 26 a, A 1674/11. Schrägkammerofen. Max 

Knoch, Lauban (Schles.).
Kl. 31a, A 721/10. Verfahren zur Herstellung der 

Gußformen von Modellen mit einspringenden Ecken auf 
der Formmaschine. Hermann Rühl, Milspe (Deutsch
land).

Kl. 40 b, A 4752/10. Stromzuführungsvorrichtung 
bei drehbaren elektrischen Widerstandsöfen. Société 
Générale des Nitrures, Paris.

Deutsche Reichspatente.

Kl. 7 a. Nr. 234 016, vom 26. August 1910. Hugo 
Keitel in Düsseldorf. Walzwerkskupplungsmuffe.

Die Zapfenlöcher der Kupplungsmuffe haben ge
knickte Scitcnwandungen, die den Seitenflächen der mit

Spiel eingreifenden, 
sich beim Betrieb über 
Eck einstellenden Zap
fen der Walzwerks- 
teile eine große Auf
lagefläche bieten. Es 
soll hierdurch der Ar

beitsdruck auf die Flächeneinheit gegenüber den bis
herigen Anordnungen, bei denen nur die Ecken der Zap
fen zur Auflage kamen, möglichst verringert werden.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an während zweier Monate für jedermann zur 
Einsicht und Einsprucherhebung im Patentamto zu 
W ien  aus.
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Statistisches.

Roheisenerzeugung Deutschlands und Luxemburgs im August 1911.

Erzeugung E r z c a a o n g

B e z ir k e Im 
Juli 1911 

t

im
August 1911 

t j

vom 1. Jan. 
bia 31. Au£. 

1911 
t

Im
August 1910 

t

vom 1. Jan. 
bis 31. Aug. 

1910 
t

! . *  <u c■c b n

«S b
•s«-5

.ü 3 3

Rheinland-Westfalen........................................
Siegerlnnd, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . .
Schlesien...........................................................
Mittel- und Ostdeutschland.............................
Bayern, Württemberg und Thüringen . . . .
Saarbezirk...........................................................
Lothringen und Luxemburg.............................

120 854 
24 705 
0911 

30 831 
5 412 
9 808f 

43 355

110 249 
28 000 
0 080 

30 908 
5 795 
9 858* 

52 905*

905 054 
230 051 
54 528 

218 706 
30 862 
77 075 

444 218

129 049 
25 691
8 149 

28 277
3 239
9 280t 

58 040

900 520 
108 574 
50 195 

242 238 
26 522 
76 180 

431 221

Gießerei-Roheisen Sa. 241 930 251187 2 027 754 262 325 1 901 450

8
'S
JZ V .

X
1 » t 
«1 o fc«
<U IN M
e 2 £  
S 1
V
03

Rheinland-Westfalen........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . .

Mittel- und Ostdeutschland.............................

31 947 
1 135 
1 002 

700

27 346 
1 624 
1 237 

350

214 519; 27 500 
7 187 1 482 

11 7521 158 
1 208 10 430

208 555 
29 142 
10 072 
78 810

Bessemer-Roheisen Sa. 34 S44 30 557 234 720j 39 036 320 579

2 537 980 
215 221 
178 813
125 893 
725 538 

2 359 885 |

”0 
C *“
.a *9 
*5 *

\ i  1 1 O W

! e  1 
.o

Rheinland-Westfalen........................................
Schlesien...........................................................
Mittel- und Ostdeutschland.............................
Bayern, Württemberg und Thüringen . . . .
Saarbezirk...........................................................
Lothringen und Luxemburg.............................

321 030 
27 591 
24 084 
19 520 
91 234 

329 501

333 246 
26 798 
25 053 
19 134 
95 664 

316 312

2 632 000 
224 600 
190 349 
147 346 
733 024 

2 545 367

321 044 
29 504 
21 037 
10 402 
97 391 

300 881

Thomas-Roheisen Sa. 812 900 816 807 0 478 740 792 379 0143 330 1
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Rheinland-Westfalen........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . .
Schlesien...........................................................
Mittel- und Ostdeutschland..............................
Bayern, Württemberg und Thüringen . . . .

82 259 
32 037 
20 233 
14 245

82 722 
27 337f 
23 742 
13 186

033 590 
242 818 
109 310 
104 308 

2 680

71 710
30 558 
12 491 

001

553 900 j 

218 571 ! 
92 971 ! 

17 157 | 

3 250

Stahl- und Spicgcleisen usw. Sa. 155 374 146 987 1 152 784! 115 360 885 915
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Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . . 

Lothringen und Luxemburg..............................

9 139 
5 913 

19 849

390 
9 095

4 802 
6 735t 

20 322

400 
8 079

51 001 
61 922 

175 122 
200 

3 210 
73 15G

4 952 
10 917 
27 602

410
9 223

51 889 
79 707 

223 004

3 815 
[ 76 743

Puddcl-Roheisen Sa. 44 986 40 404 304 683] 53 104 435 878
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Rheinland-Westfalen........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . .

Schlesien...........................................................
Mittel- und Ostdeutschland.............................
Bayern, Württemberg und Thüringen . . . .
Saarbezirk...........................................................
Lothringen und Luxemburg..............................

505 235 
64 390 
81 646 
09 800 
25 322 

101 102 
382 551

564 425 
04 302 
78 785 
70 157 
25 335 

105 522 
377 350

4 496 770 
541 978 
635 378 
521 017 
190 104 
810 699 

3 062 741

554 921 
08 048 
77 904 
00 345 
20 111 

100 071 
j 374144

4 258 910 ! 
496 054 ; 
592 123 
517 018 
159 480 ! 
801 718 ; 

2 867 849 j

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 290 100 1 285 942 10 258 6871 1 262 804 9 693 152
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Gießerei-Roheisen................................................
Bessemer-Roheisen............................................
Thomas-Roheisen ............................................
Stahl, und Spiegeleisen.....................................
Puddel-Roheisen................................................

241 930 
34 844 

812 900 
155 374 
44 980

251 187 
30 557 

810 807 
140 987 
40 404

2 027 748 
234 726 

6 478 740 
1 152 784 

364 683

202 325 
39 636 

792 379 
115 360 
53 104

1 901 450 ! 
1 326 579 
6143 330 

885 915 
435 878 !

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 290 100 1 285 942 10 258 687| 1 262 804 | 9 093 152

t  Ein Werk geschätzt.

* Geschätzt.
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Die Entwicklung der Roheisenerzeugung in den Vereinigten 

Staaten.

Einem dem American Institut« of Mining Engineers 
vorgelegten Vortrago von John B irk inb ino über die 
amerikanische Eisenindustrie in den letzten 40 Jahren* 
entnehmen wir das folgende Sohaubild (Abb. 1), das die 
Entwicklung der Roheisenindustrio der Vereinigten 
Staaten während des genannten Zeitraumes zeigt.

Dio oberste Kurve gibt dio Zahl der im Betrieb be
findlichen oder betriebsfertigen Hochöfen an; da aber

Abbildung 1.

Entwicklung der Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten von 1870 bis 1910.

die Besitzer im allgemeinen nicht gerne über dio Stillegung 
einer Anlago berichten, dürften dio Zahlen zu hoch an
gegeben sein. Die richtige Zahl dürfte vielmehr ungefähr 
zwischen der obersten und der nächsten Kurve liegen, 
welche die Zahl der am Schlüsse eines jeden Jahres im 
Feuer stehenden Hochöfen angibt. Der Rückgang der 
Anzahl der Hochöfen bei gleichzeitigem Anwachsen der 
jährlichen Roheisenerzeugung läßt erkennen, daß, während 
die Abmessungen der Hochöfen im Jahre 1910 durch
schnittlich viel größer waren als im Jahro 1870, dio Zu
nahme in der Erzeugung eines Hochofens bei weitem 
dio Steigerung in der Größe des Hochofcns übertrifft. 
Verbesserungen in der Apparatur, Fortschritte in tech
nischer und wissenschaftlicher Beziehung haben es er
möglicht, die durchschnittliche jährlicho Erzeugung eines 
Hochofens von ungefähr 5000 t auf 100 000 t zu steigern 
und gleichzeitig den Brennstoffsverbrauch, auf 1 t des 
Erzeugnisses gerechnet, bedeutend einzuschränken.

Die Kurven der Eisenerzförderung und der Roh
eisenerzeugung der Vereinigten Staaten lassen dio Be
ziehungen zwischen Rohmaterial und Erzeugnis er
kennen. Zu der Menge des Eisenerzes müßten allerdings 
noch Walzsinter und ähnliche Abfallstoffo sowie dio 
Mcngo des in die Vereinigten Staaten eingeführten Eisen
erzes, die auf über 2 000 000 t jährlich angewachsen ist, 
hinzugercchnet werden.

Die Geschäftsergebnisse der deutschen Aktien

gesellschaften im Jahre 1909/10.

Soeben gelangt die vom Kaiserlichen Statistischen 
Amto bearbeitete Statistik der Gcschäftsergebnisso der 
deutschen Aktiengesellschaften im Jahre 1909/10* zur 
Veröffentlichung. Da dio Grundsätze, nach denen die 
Bearbeitung des Amtes erfolgt ist, in dieser Zeitschrift 
schon eingehend besprochen sind,** gehen wir gleich zu 
den Angaben der Statistik, die für unsere Leser von 
Intorcsso sein dürften, über. Danach betrug die Gesamt

zahl aller im Deutschen Reiche am
30. Juni 1910 tätigen Aktiengesell
schaften (einschl. der Kommandit
gesellschaften auf Aktien) 5261 mit 
einem nominellen Aktienkapital von 
15 183 012 000 .ft. Daneben befanden 
sich 289 Aktiengesellschaften mit 
340 549 000 .f t  in Liquidation und 
weitere 75 Aktiengesellschaften mit
47 309 000 M in Konkurs. Dio letzt
genannten beiden Gruppen sind in der 
vorliegenden Statistik außer Betracht 
gelassen. Ferner mußten noch 279 
Aktiengesellschaften unberücksichtigt 
bleiben, da sio ihre Bilanzen oder Ge
winn- und Verlustrechnungen für 1909/10 
überhaupt nicht oder in einer derar
tigen Form und Anordnung veröffent
lichten, daß sio auch nach Anfrage 
des Amtes bei der Gesellschaft sta
tistisch nicht verwertet werden konn
ten; ausgeschieden blieben ferner 108 
Ncbenlcistungsgesellschaften (nach § 
212 HGB.) mit 60 131 110 .ft, 11 Kar
telle und Syndikate mit 5 275 000 .ft 

und 256 Aktiengesellschaften/ dio 
satzungsgemäß keine Dividende ver
teilen, dio Dividendo auf einen Höchst
satz beschränken oder nicht wirt
schaftlichen Zwecken dienen. Es blei
ben somit als von der Statistik erfaßt 
4607 Aktiengesellschaften übrig, denen 
am Endo ihres Bilanzjahres ein ein
gezahltes nominelles Aktienkapital 

13 721036 OOÖ J i entsprochen hat. Davon ent-von
fielen

Gesellschaften m it einjiczahltom

aui Aktienkapital

Preußen...................... 8 645 127 000
Sachsen ...................... . 439 960 547 000

933 251 000
H am bu rg ................... . 175 754 022 000

485 905 000
Elsaß-Lothringen . . . . 183 420 053 000
Brem en...................... . 150 400 976 000

67 263 969 000
Württemberg............... 137 238 367 000
Braunschweig . . . . 125 508 000
Uebrige Bundesstaaten . 299 493 311000

S. 320.
The Iron and Coal Trades Review 1911, 1. Sept.,

Aus dem reichhaltigen Zahlenmaterial der Statistik 
teilen wir in den Zahlentafeln 1 und 2 die für die 
Eisenhüttenindustrie, den Bergbau und die Maschinen
industrio wichtigsten Angaben mit; die eingehenden 
Köpfe der Zahlentafeln machen eine weitere Erläuterung 
überflüssig.

* Die Geschäftsergebnisso der Deutschen Aktien
gesellschaften. Bearbeitet im Kais. Stat. Amt. Viertel
jahreshefte zur Statistik des Deutschen Reiches, Ergän
zungsheft zu 1911, II. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 
Einzelpreis 1 M.

** Vgl. St. u. E. 1909, 27. Okt., S. 1697 ff.; 1910, 
7. Dez., S. 2087 ff.
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1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 ] 3 11 15 IG 17 18 19 20 21

Bergbau, Hütten- und Salinen- 
wesen, Torfgräberei................ 175 133 644 175 1 Olí) 208 122 3!H) 43 16 511 43 132 70S 7S55 8 8 40062 114 535 9,37 7,76 146 905 154 96 434 7,89

darunter:

Erzgewinnung....................... 2 2 179 o 15 500 2 074 4 1 204 4 10 050 944 I 130 4,42 4,19 2 15 500 1 705 0,91
Hüttenbetrieb, auch Friseh
und Streckwerke............... 51 40  039 48 245 174 35 598 15 5 704 17 49 732 4 305 3 4 9 021 31 233 10,20 8,21 39 214 737 25 402 8,30

davon: Eisen und S t a h l .................... 42 31 853 33 20(1 944 27 082 13 4 íes 15 45 232 3 140 3 4 9 621 23 942 9,36 7,47 32 177 237 19 415 7,59

Steinkohlengewinnung . . . 31 •10 018 33 302 532 37 480 0 4 140 5 32 995 393 2 1 470 37 093 9,37 7,54 28 307 434 33 855 8,55
Braunkohlengewinnung . . . 51 29 507 52 207 031 20 948 0 1 002 5 4 258 915 — — 20 033 12,32 10,57 47 195 481 21 429 10,14

Bergbau, Hüttenbetrieb, Metall- 
und Maschinenindustrie mit
einander verbunden............... 30 1 IC 803 30 !)41 050 IOS 731 6 7 386 6 43 959 3 203 o 2 10 200 105 528 10,00 8,73 27 929 750 89 406 S,9S

Metallverarbeitung.................. 120 81652 125 220 32!) 25 901 24 4 181 2S 29 104 3 183 6 8 2 106 22 828 9,07 7,92 113 205 884 18 650 7,41

darunter:

unedle Metalle (außer Eisen) 31 10 137 30 52 U l 7 403 7 1 304 8 5 040 881 — — 0 522 11,29 9,04 20 47 911 4 914 8,51

Eisen und S tah l ......................... 90 20 153 89 100 509 17 452 10 2 080 20 23 524 2 252 (i 3 2 166 15 200 8,10 7,20 82 150 823 12 932 0,95

Industrie der Maschinen, In
strumente und Apparate . . 425 li)7 683 42(5 l 40!) 194 177 2S9 89 20114 88 113 962 14 934 4 4 3 900 102 355 10,01 8,40 369 1410 229 137 797 S,52

darunter:

Maschinen und Apparate . . 280 90 427 279 015 542 77 702 58 10 708 59 09 892 0 087 2 2 1 750 71 015 10,33 8,40 238 554 904 59 392 8,04

Schiffbau............................. 13 3 329 12 38 410 2 818 0 4 804 / 23 000 4 881 — — — -2 003 -3,33 -2,03 9 27 210 2 100 3,39

Elektrotechnische Industrie . 3<i 21 917 30 190 258 19 424 4 1 200 4 0 500 1 195 — — 18 229 9,20 7,99 34 181 014 15 389 7,82

co
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*73

* vor
umgekehrt.

nach Berücksichtigung der Gewinn- und Verlustvorträge aus dem Vorjahre, f  Ueberschuß der Jahresgewinne (Sp. 6) über die Jahresverluste (Sp. 11) und
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nachstehende Prozente des dividendeberechtigten 

A kticnkapitals

1 2 3
*

5 6 7 8 °
10 I I 12 13

»
15 1C 17 18 19 20 21 22 23 2 « 1

Bergbau, Hütten- und Sa
linenwesen, Torfgräberei 1222 098 74,47 25,53 1)10 051 99,40 0,54 25,94 0,19 0,08 0,00 1,28 4,19 0,33 13,34 9,25 o,os 10,18 8,08 4,82 3,84 1,78 3,30 0,12

darunter:

Erzgewinnung . . . . 25 550 60,67 39,33 15 500 100,00 39,34 31,31 29,35
■

_ !

Hüttenbotrieb, auch 
Friach- u. Streckwerke 304 527 71,63 28,37 218137 98,44 1,50 29,49 0,74 — 0,68 1,48 2,64 0,21 20,45 5,80 1,80 4,70 7,72 — 8,00 2,71 0,98 —

davon: Eisen und Stahl . . 255 797 70, C2 29,38 ISO 637 98,12 1,88 30,71 - - 0,81 0,21 3,15 5, 92 21,22 6,70 2,15 5,59 9,19 - 6,73 3,22 4,40 -

Stcinkohlengewinnung 396 003 78,01 21,99 308 934 99,51 0,49 22,37 — 0,25 — — 2,5i> 4,02 21,97 15,53 1,43 10,03 4,45 7,74 4,59 1,29 2,84 0,37
Braunkohlengewinnung 211289 92,52 7,48 195 481 100,00 — 7,48 —

— 0,31 3,31 3,25 6,63 3,22 3,47 24,38 7,46 25,68 6,56 0,55 3,98 3,72 —

Bergbau, Hüttenbetrieb,
Metall- und Maschinen
industrie miteinander
verbunden .................. 995 20!) 93,42 0,58 929 750 100,09 — 0,58 — 0,00 2,93 3,02 5,40 0,31 — 9,49 IS,39 18,84 11,12 11,00 5,20 1,00 _ —

Metallverarbeitung. . . . 251 (550 81,85 18,15 205 984 99,93 0,07 18,21 — 1,07 2,SO 0,33 0,01 10,27 1,53 14,70 3,07 10,IG 7,49 11,07 3,01 1,71 0,06 —

dar unter: 

unedle Métallo (außer
Eisen)....................... 57 751 82,90 17,04 47,911 100,00 — 17,04 — — — 2,08 1,12 11,93 0,62 25,63 1,73 17,49 9,37 2,60 7,79 2,60 — —

Eiaen und Stahl . . . 18G 199 81,08 18,92 150 973 99,90 0,10 19,00 — 2,26 3,87 7,98 8,18 10,19 1,88 10,74 3,61 8,31 7,21 12,73 2,40 1,50 0,08 —

Industrie der Maschinen, 
Instrumente und Appa
rate .............................. 1017 050 87,47 12,53 1 414493 99,70 0,30 12,79 0,05 0,53 2,08 3,03 7,89 11,00 9,23 12,32 2,50 0,34 11,53 11,98 5,08 2,22 0,83 —

darunter:

Maschinen und Appa
rate .......................... 687 184 81,07 18,93 557 100 99,62 0,38 19,24 0,12 0,89 2,24 5,32 3,88 5,09 8,25 11,51 4,70 8,52 7,16 8,09 8,78 5,22 0,99 —

Schiffbau................... 02 010 43,88 56,12 27 210 100,00 50,12 — — 3,22 4,35 7,92 9,84 — 2,42 — - 16,13 — — — — —
Elektrotechnische In-

190 758 92,63 7,37 182 258 99,32 0,68 8,00 0,69 3,5 6 0,76 l, 60 28,46|27,24 3,79 — 7,29 2,03 5,59 10,DU — — —
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14. September 1911. Aus Fachvereinen. Stahl und Eisen. 1511

Aus Fachvereinen.

Deutscher Verein von Gas- und Wasser- 

fachmännern.

(Schluß von Seite 1474.)

Als letzter Redner des ersten Sitzungstages sprach 
Ceh.-Rat Prof. Dr. H. Bunte, Karlsruhe, über

Arbeiten der Lehr- und Versuehsgasanstalt.

Er erwähnte, daß von den auf deutschen Gasanstalten 
vergasten deutschen Kohlen 42 %  rheinisch-westfalischer, 
27 %  schlesischer und 8 %  sächsischer Herkunft seien, 
während 23 % von der Saar stammen. Ruhr- und Saar
kohlen, sowie die sächsischen, seien von der Versuchs
anstalt eingehend untersucht. Die Ergebnisse werden 
demnächst veröffentlicht.

Von den Verhandlungen des dritten Sitzungstages 
dürfte unsere Leser noch der Vortrag von Sr.'Qltg. 
W. Allner, Dessau, über die

Verwendung von Teer zum Betriebe von Dieselmotoren

interessieren.

Wichtiger als die Gasöle und Paraffinöle, für deren 
Bezug man mit zunehmender Einführung der Diesel
motoren auch immer mehr auf das Ausland angewiesen 
wäre, sind die gewaltigen Vorräte an billigen Brennstoffen, 
die unsero einheimische Gasindustrie sowie die Kokereien 
in Form des Teeres erzeugen.

Es gelang, im Jahre 1909 ein Verfahren zu finden, 
nach dem die Teeröle einwandfrei als Motorenbrennstoff 
verwendbar sind, und inzwischen ist eino große Reihe 
von Dieselmaschincn für Teeröl in einwandfreiem Betriebe. 
Die Verwendung dünnflüssiger Rohtccro in der Diesel- 
mascliino beschäftigt heute eino ganze Reihe von Firmen 
oder ist ihnen bereits gelungen.

Der Steinkohlentcer, wie er in den Gasanstalten und 
Kokereien fällt, ist kein einheitlicher Stoff. Er ist auch bei 
ein und derselben Kohlensorte von wechselnder Be
schaffenheit, jo nach den Bedingungen, unter denen er ge
wonnen wurde. Ofentemperatur und Retortenform spielen 
hierbei eine ganz erhebliche Rolle. So ist der Teer aus 
senkrechten Retorten dünnflüssiger als derjenige alter 
Horizontal- oder Schrägretortenöfen, auch der Teer aus 
den normalen und den neuerdings zur Gaserzeugung be
nutzten Koksöfen soll minder dickflüssig sein.

Bei niedriger Temperatur erzeugte Teere enthalten in 
der Hauptsache Kohlenwasserstoffe der Paraffinreihe und 
ziemlich viel Paraffin. In dem Maße, wie die Temperatur 
steigt, welcher der Teer bei seiner Entstehung ausgesetzt 
war, verschwinden die kettenförmigen Paraffin-Kohlen
wasserstoffe, und an deren Stelle treten ringförmige 
Stoffe der Benzolreihe. Der Gehalt an Oelen nimmt ab, 
derjenige an Poch und an freiem Kohlenstoff zu, lind die 
Menge des im Teer enthaltenen Naphthalins steigt. Letztere 
beiden Stoffe, freier Kohlenstoff und Naphthalin, können 
als ein besonderes Kriterium dafür gelten, ob ein Teer 
bei seiner Entstehung hoher Ueberhitzung ausgesetzt war 
oder nicht. Teer aus Horizontal- oder Schrägretortenöfen 
enthält verhältnismäßig viel Naphthalin und freien 
Kohlenstoff, deren Bildung durch die nachträgliche Ueber
hitzung dieser Dämpfe beim Ueberstreichen über die 
glühenden Retortenwände erfolgt ist. Vertikalofenteer 
dagegen enthält außerordentlich wenig Naphthalin, ein 
Zeichen dafür, daß er bei seiner Entstehung, trotz der 
wesentlich höheren Dcstillationstemperaturen, denen die 
Kohle ausgesetzt war, weniger überhitzt worden ist, weil 
er in dem kalten Kohlcnkern hochgestiegen ist.

Die Literatur über die Eigenschaften des Teers ist 
wenig umfangreich, ln  der Zahlentafel 1 ist eine Reihe

von Angaben zusammengestellt., Uebcr Kammerofonteer 
findet sich kein ausführliches Material, weshalb im folgen
den nur Vortikalofenteer gegenüber Teeren aus älteren 
Ofensystemen berücksichtigt werden kann.

Im Gegensatz zu Teeren gewöhnlicher Herkunft zeigt 
der Teer aus Vertikalöfen einen äußerst geringen Gehalt 
an freiem Kohlenstoff, der 4 %  im allgemeinen nicht er
reicht und meist um 2 %  herum liegt.

Abbildung 1. Viskosität*kurven verschiedener Teere.

a Horizontalofenteer, Saarkohle.

b, b =  „  engl. Kohle.

c, c =  Vertikalofenteer, engl. Kohle.

d =  ITorizontalofenteer, “/* engl., */a schlesische Kohle,

e <= Vertikalofenteer, engl, und westfälische Kohle,

f— i =  Vertikalofenteere,

f o  niederechlesische )

g — westfälische 

h ~  englische 

1 — oberschlesische 

=  Faraffinöl, Teeröl.

Kohle

Ein weiteres charakteristisches Merkmal für Vertikal
ofenteer ist die verhältnismäßige Leichtflüssigkeit des 
Teeres. Die Abb. 1 zeigt die Viskositäts-(Zähflüssigkeits-) 
Kurven verschiedener Teere bei steigender Temperatur. 
Man erkennt, daß die Kurven für Vertikalofenteer ein 
sehr charakteristisches Verhalten zeigen. Während der 
Teer bei Zimmertemperatur, bei etwa 20 0 C, in seiner 
Konsistenz, je nach der Kohlensorte, sehr verschieden sein 
kann, liegen die Kurven bei 50 0 und 70 0 außerordentlich 
nahe zusammen, wohingegen die Kurven von Horizontal- 
ofenteer aus der gleichen Kohlensorto erheblich höher 
liegen und keinen so schnellen Abfall zeigen wie bei 
Vertikalofenteer. Auch die Destillationskurvo des Vertikal-
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ofenteeres zeigt ein ganz charak
teristisches Verhalten. Es kommt 
darin der höhere Gehalt desVer- 
tikalofentcers an wertvollen Oelen 
zum Ausdruck.

Die Schwierigkeiten, die der 
Verwendung von Teerölen und 
Rohteer im Motor entgegenstan
den, waren i.auptsächlich darin 
begründet, daß Teer und Tceröle 
verhältnismäßig schwer zur Ent
zündung zu bringen sind, eine 
Tatsache, die offenbar mit 
der chemischen Konstitution 
dieser Stoffe in Zusammen
hang steht.

Bis vor wenigen Jahren konn
ten im Dieselmotor nur verhält
nismäßig leicht entzündliche 
Brennstoffe verarbeitet werden, 
die in der Hauptsache aus 
Paraffin-Kohlenwasserstoffen be
stehen, also Petroleum, Gasöl, 
Paraffinöl, Rohöle veischieden- 
ster Art mit Wasserstoffgchaltcn 
von 11 bis 13 % , nicht dagegen 
Teeröle, die in der Hauptsache 
Kohlenwasserstoffe der Benzol
reihe und nur etwa f> bis 7 % 
Wasserstoff enthalten.

Das Verfahren, das man heute 
anwendet, um auch solche Brenn
stoffe im Dieselmotor zu ver
arbeiten, die nicht ohne weiteres 
zur Zündung befähigt sind, be
ruht nun darauf, daß man vor 
dem eigentlichen Brennstoff, der 
dio Arbeitsleistung der .Maschine 
bewirken soll, einen leicht ent
zündlichen Hilfsbrennstoff ein
spritzt, der zunächst verbrennt 
und seine Verbrennung auf den 
nachströmenden Arbeitsbrenn
stoff überträgt. Der Hilisbrcnn- 
stoff, Gasöl, vertritt dabei die 
Stelle des Glührohrcs im ge
wöhnlichen Explosionsmotor. * 
Auf diesem Arbeitsverfahren be
ruht auch die neuerdings ge
lungene Verwendung von leicht 
flüssigem Rohteer in der Diesel
maschine. Der Hilfsbrennstoff, 
der zuerst einströmt, bildet bei 
der im Explosionsraum herr
schenden Temperatur sofort 
Oelgas.

Aus neueren Untersuchungen 
von Hempel,** die sich auf 
die Verwertung von Gasöl für 
Oclgasfabrikation beziehen, kann 
man rückwärts einige Schlüsso 
auf das Verhalten der Oele im 
Motor ziehen. Das Gasöl spaltet 
unter dem Einfluß der hohen 
Temperatur sofort beim Ein
strömen zwei- und mchrglie- 
derige Ketten, hauptsächlich 
Aethylen und vielleicht auch 
Azetylen, ab.

* Müller: Z. f. Dampfk. 
u. Masch. 1010,17. Juni, S. 245.

** S. Journ. f. Gasbel. 1910,
29. Januar, S. 101.
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Dixon und Co ward* fanden für die Entzündungs
temperaturen verschiedener Gase in Luft unter atmo
sphärischem Druck folgende Werte:

Entzündungstemperatur 
ln  Lu ft zwischen 

«0

Wasserstoff.................................  580 und 500
Kohlenoxyd .................................. 044 „ 058
Aethylen........................................  542 „ 547
Azetylen......................................... 400 „ 440
M ethan ........................................  050 „ 750

Bei dem im Zylinder der Maschine herrschenden 
Druck von 30 at. wird sich der Entziindungspflnkt des 
Aethylens etwas nach unten verschieben, die Temperatur 
von 000° C, welche die Verbrennungsluft hat, reicht also 
vollkommen aus, um das Gas zu entzünden und die 
weitere Verbrennung des Gasöls einzulciten, die sich dann 
auf das nachströmende Tecröl bzw. den Rohteer überträgt.

Von besonderer Wichtigkeit ist für die Verwendung 
schwer entzündlicher Stoffe im Motor auch die Aus
bildung der Einspritzdüse. Der Brennstoff muß, da die 
Zeit, in der er in die Maschine eingespritzt wird, nur 
nach Bruchteilen einer Sekunde zählt, in äußerst fein ver
teilter Form in die Maschine gelangen, damit auch eine 
vollkommene Zündung und rauchfreies Arbeiten der Ma
schine gewährleistet wird. Die Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg benutzt in ihren Dieselmotoren 
eine geschlossene Düse und lagert in dieser geschlossenen 
Düse Zündöl und Teer zwangläufig hintereinander. Die 
Paraffinölpumpe hat konstanten Hub und ist nicht ge
steuert, und es wird nur der Hub der Teerpumpe durch 
den Regulator verstellt. Das Verfahren benötigt bei allen 
Belastungen annähernd gleicho Mengen von Ziindölcn.

Bei dem Motor der Firma Gebr. K örting  A. G. 
wird das Verhältnis von Vertikalofenteer und Hilfsbrenn
stoff zwangläufig geregelt, und zwar wird sowohl der Hub 
der Paraffinölpumpe als auch derjenige der Teerpumpo 
durch zwei vom Regulator betätigte Keile selbsttätig 
verstellt, so daß bei abnehmender Belastung ein höherer 
Prozentsatz an Zündül gegeben wird. Die Brennstoffnadel 
liegt bei dieser Konstruktion außerhalb des Verbrennungs- 
raumes.

Der Teer muß vor seiner Verwendung im Motor gut 
von groben mechanischen Verunreinigungen befreit 
werden, indem man ihn ein feinmaschiges Sieb passieren 
läßt, auch ist der Wassergehalt durch Absitzenlassen 
möglichst zu entfernen. Hier wird eine gewisse Schwierig
keit bei dem gewöhnlichen dickflüssigen und kohlenstoff
reichen Gasanstaltsteer aus Horizontal- und Scliriig- 
retortenöfen nur schwer zu überwinden sein, da dieser 
Teer verhältnismäßig viel Wasser mechanisch festhält. 
Anders ist es bei Vertikalofenteer, dessen Dünnflüssigkeit 
und geringer Gehalt an freiem Kohlenstoff eine Trennung 
von Wasser sehr erleichtert und dessen Wassergehalt 4 % 
im allgemeinen nicht übersteigt. Der Gehalt an Wasser 
im Teer ist an sich nicht ohne Einfluß auf den Arbeits-

* Bertelsmann: Rechentaf. f. Beleuchtungstechn. 
Stuttgart 1910, S. 90.

Vorgang im Motor. Es ist wohl denkbar, daß das Wasser 
nicht nur als Wärmeaufnehmer dient, sondern sich auch 
chemisch am Abbau der Kohlenwasserstoffe beteiligt.

Der Teer muß ferner vor seiner Verwendung im Motor 
genügend hoch angewärmt werden, damit er leicht genug 
flüssig wird, um beim Einspritzen in den Zylinder auch 
sofort zu zerstäuben. Diese Vorwärmung geschieht am 
besten durch dio Abwärme des Motors, und zwar werden 
vorteilhaft die Teerleitung und dio Teerpumpe sowie das 
Vorratsgefäß vorgewärmt. Der Teer darf aber anderseits 
nicht so hoch vorgewärmt werden, daß er bereits zu 
destillieren beginnt.

Es gibt für Feuerungszwecke eine gewisse kritische 
Viskosität. Oberhalb derselben läßt sich der Teer nicht 
fein genug zerstäuben, unterhalb derselben dagegen be
ginnt er zu destillieren. Teere mit flach verlaufender 
Viskositätskurvc haben ein größeres Gebiet der zulässigen 
Vorwärmung als solche mit stcilverlaufender Kurve. Es 
wird also leichter sein, Vertikalofenteer im Motor zu ver
arbeiten als Horizontalofcntccr. Stoffe wie Gasöl, 
Paraffinöl und leichtflüssige Teeröle, deren Viskosität 
unterhalb der kritischen liegt, brauchen überhaupt keine 
Vorwärmung für motorische Zweckc, falls nicht bei Tcer- 
ölen eine nachträgliche Ausscheidung von Naphthalin zu 
befürchten ist.

Die Wärmeausnutzung von Brennstoffen verschiedener 
Verbrennungswärme geschieht im Dieselmotor genau ent
sprechend dem Heizwert des Brennstoffes; d.h. von einem 
Brennstoff, dessen unterer Heizwert 9000 WE beträgt, 
wird man f. d. PSest etwa 200 g benötigen, wenn man 
mit einem Brennstoff von 10 000 WE für die gleiche 
Leistung etwa 180 g verbraucht.

Hat die Dicsclmaschine schon vom thermodynamischen 
Standpunkt aus erhebliche Vorzüge, so treten diese jetzt, 
nachdem gewöhnlicher Teer als Betriebsmittel benutzt 
werden kann, noch mehr in die Erscheinung, wenn wir 
die wirtschaftliche Seite betrachten. Die Brennstoff
kosten sind durch die Verwendung billiger Brennstoffe 
stark herabgedrückt worden. Der Anteil des Brennstoffes 
an den Kosten der PSest ist äußerst gering geworden. 
Wichtiger erscheinen jetzt die anderen Faktoren, Schmier
ölverbrauch, Bedienung, Reparaturkosten, Amortisation 
und Verzinsung in der Rentabilitätsberechnung.

Ob man im gegebenen Falle lieber Tecröl oder Teer 
nehmen wird, wird sich durch die örtlichen Verhältnisse 
entscheiden. Gaswerke, die dünnflüssigen Teer erzeugen, 
werden wahrscheinlich trotz einiger Unbequemlichkeiten 
lieber mit Rohtecr arbeiten als mit dem teureren Teeröle. 
Der Einfluß, den die neue Betriebsart mit Teer oder 
Teeröl auf die Gaswerke haben wird, läßt sich natur
gemäß nicht mit Sicherheit Voraussagen. Es erscheint 
möglich, daß der Dampfturbine in der Dieselmaschine 
auch für großo Leistungen ein ernsthafter Konkurrent 
entsteht.

Sieht man von den gewöhnlichen Gasteeren ab, deren 
Verwendung im Motor immer mit gewissen Bedenken 
verknüpft ist, so bleiben für den Motorenbetrieb an leichtcr 
flüssigen Teeren die Koksofenteere, soweit sie nicht zur 
Destillation kommen, und vor allem der Vertikalofenteer.

Umschau.

Die Kläranlagen der Emsehergenossenschaft.*

Die mechanischen Kläranlagen, für deren Ausführung 
sich die Emsehergenossenschaft, bekanntlich eine 
durch preußisches Staatsgesetz vom 14. Juli 1904 gebildete 
Körperschaft zur Regelung der Vorflut des Emscher-

* Nach einem Bericht von M iddeldorf in den Tech
nischen Mitteilungen des Rheinisch-Westfälischen Bezirks
vereins deutscher Chemiker usw. vom 24. Juni 1911; 
vgl. auch $t.-gng. I  mhoff: „Die Abwasserbehandlung 
im Emschergebict“, Zeitschr. f. d. gesamte Wasserwirt
schaft 1910, Nr. 22; M iddeldorf: „Die Arbeiten der

flusscs nach einem einheitlichen Entwurf und zur Klärung 
der Abwässer des Industriebezirkes, entschlossen hat, 
sind inzwischen in Deutschland unter dem Namen 
Emscherbrunnen bekannt geworden.

Derartige Kläranlagen bestehen im wesentlichen aus 
tiefen Brunnen, die zur Aufnahme des Schlammes be-

Emschergenosscnschaft“, Deutsche Bauzeitung 1909, 
Nr. 78, 79 u. 81; ®r.-3;ng. Im hoff: „Die Schlamm
behandlung in Emscherbrunnen“, Technisches Gemeindc- 
blatt 1910, Nr. 13; Sr.'Qnfl. Spillner und B lunk: 
„Betriebsergebnisse aus mechanischen Kläranlagen der 
Emsehergenossenschaft“, Technisches Gemeindeblatt 1910.
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stimmt sind (vgl. Abb. 1). In dem oberen Teile dieser 
Brunnen ist durch Zwischenwände ein Absitzbecken oder 
Absitzbrunnen abgetrennt, der von dem Wasser durch 
flössen wird. Der Schlamm, der sich in dem Absitzraum 
abschcidet, fließt, sobald er den schrägen Boden des 
Absitzraumes berührt, selbsttätig durch Schlitze, die 
an den tiefBten Stellen der Sohlo des Absitzraumes an
gebracht sind, in den Schlammbrunnen. Das Wasser 
flioßt nur durch den Absitzraum, aber grundsätzlich 
nioht durch den Eaulraum, damit dio Fäulnis auf den 
Schlamm allein beschränkt wird und das abfließendo 
Wasser entsprechend dem oben ausgesprochenen Grund
satz möglichst frisch erhalten und nicht mit fauligem 
Wasser vermischt wird.

Dio Frische des Wassers wird nach den Erfahrungen 
der Emschergenossenschaft durch dio sich in dem Faul
raum abspiolenden Fäulnisvorgängo praktisch nicht un
günstig beeinflußt. Die äußerst geringe Mongo Faul
wasser (etwa ein Tausendstel der Wassermenge), die von 
dem einfallenden Schlamm in den Absitzraum gedrängt

Wasser in der Kläranlage in Fäulnis übergeht, wenn man 
eine Klärzeit von zwei Stunden überschreitet.

Wenn das Abwasser mit Regenwasser verdünnt ist, 
kann eino entsprechend geringere Klärzeit genommen 
werden, weil das Wasser dann weniger verschmutzt ist, 
und weil es schon von der Abspülung der Straßen Schwebe
stoffe enthält, dio rascher ausfallen. Die gewöhnlichen 
Klärräume können bei Regenwetter für die drei- bis 
sechsfach verdünnte Wassermenge mitbenutzt werden.

In den Schlammbrunnen fault der Schlamm aus 
und nimmt die bekannten günstigen Eigenschaften des 
Faulraumschlamines an. Er wird an Jlcngo etwa auf ein 
Viertel 'vermindert, wird geruchlos, trocknet, auf ein 
drainiertes Schlammbett gebracht, in wenigen Tagen, 
und kann dann entweder landwirtschaftlich verwertet, 
zum Auffüllcn von Gelände benutzt oder verbrannt werden, 
Von den Landwirten wird der aufgefaulte Schlamm trotz 
seines theoretisch geringen Dungwertes gern abgeholt, 
weil der Schlamm den Boden lockert und weniger Un
kraut bildet als frischer Klärschlamm. Diese Art der

Abbildung 1. Kläranlage, bestehend aus Tier Emscherbrunnen.

wird, macht sich praktisch nicht geltend. Dadurch, daß 
der Schlamm aus dem Absitzbecken ununterbrochen 
selbsttätig herausfließt, ist Sicherheit dafür vorhanden, 
daß der Schlamm immer rechtzeitig entfernt wird und 
nicht etwa in den Absitzbecken liegen bleiben und durch 
seine Fäulnis dio Klärwirkung verderben kann. Dio Sicher
heit des Betriebes ist also nicht von dem guten Willen 
der Bedienung abhängig, wie in solchen Anlagen, wo 
der Schlamm ständig in bestimmten Zwischenräumen 
aus dem Absitzbecken herausgepumpt werden muß.

Dio Absitzwirkung im Emscherbrunnen ist wenig
stens ebenso groß wie dio anderer guter Absitzanlagen 
bei gleicher Klärzeit, also gleicher Größe. Die Klärzeit 
richtet sich in jedem einzelnen Falle nach der Beschaffen
heit des Wassers und nach dem Grade der Reinigung, 
den man erreichen will. Wenn das gereinigte Wasser 
z. B. in den Rhein abgelassen werden kann, genügt eine 
sehr kurze Klärzeit, weil nur dio gröbsten Schlammteile 
ausgeschieden zu werden brauchen. Bei schlechter Vor
flut wird man aber mit der Klärzeit so weit gehen, wio 
es irgend möglich ist, ohne die durch die Fäulnisgefahr 
und dio Wirtschaftlichkeit gegebenen oberen Grenzen 
zu überschreiten. Bei städtischem Abwasser hat es naoh 
den zahlreichen Versuchen keinen Zweck, dio Klärzeit 
länger als etwa 1 bis 2 Stunden zu nehmen, weil nach 
dieser Zeit keine wesentlich verstärkte Klärwirkung mehr 
crrcicht wird. Außerdem besteht die Gefahr, daß das

Schlammbehandlung hat dio Schlammfrage, dio in den 
meisten anderen Kläranlagen geradezu eino Plage ist,, 
in einfachster und wirtschaftlichster Weise gelöst.

Aus den Faulräumen wird der Schlamm durch Rohr
leitungen auf dio Schlammtrockcnplätze herausgelassen. 
Das Endo der Rohrleitungen reicht bis zur tiefsten Stelle- 
der trichterförmigen Brunnensohio. Es wird aber stets 
nur der unterste, am besten ausgefaulte Schlamm heraus- 
gelasscn. Wenn die Schlammtrockenplätze etwa 1,5 bis 
2 m tiefer gelegt werden können als der Wasserspiegel1 
im Brunnen, kann der Schlamm mit natürlichem Gefälle 
herausgelassen werden, da hierzu meist ein Wasser- 
Überdruck von 1 m genügt. Ist dieses Gefälle nicht vor
handen, so wird der Schlamm entweder mit einem Wegner- 
schen Saug wagen, mit einer Hand- oder Druckluft
pumpe oder mit einem von der Luftpumpe betriebenen 
Vakuumkessel herausbefördert. In allen Anlagen der 
Emschergenossenschaft wird der Schlamm ohne Schwierig
keit durch die Schlammleitung befördert. Die Ursache 
hierfür liegt hauptsächlich darin, daß der Schlamm durch 
das Ausfaulen seine filzige Beschaffenheit verliert und eine 
schwarze, breiartige, gleichmäßige und trotz des geringen 
Wassergehaltes von 70 bis 80 % leichtflüssige Masse bildet.

Soweit es irgend möglich ist, werden alle von dem' 
Abwasser mitgeführten Stoffe in die Faulräume befördert. 
Sandfänge werden deshalb nur in einzelnen Fällen an
gewendet. Der Betrieb der Anlagen hat gezeigt, daß der-
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Schlamm trotz des Sandgehaltes noch durch Rohr
leitungen zu befördern ist, wenn nur der Sand gleich
mäßig auf alle Brunnen verteilt wird. Zu diesem Zweck 
wird bei solchen Anlagen, dio aus mehreren Brunnen 
bestehen, die Einrichtung getroffen, daß möglichst jeder 
einzelne Brunnen von Zeit zu Zeit als erster Brunnen 
benutzt werden kann und somit den Sand aufnimmt. 
Zur Vorreinigung des Wassers dienen nur Grobrechcn 
von 50 mm Stabweite, die den Zweck haben, Spcrr- 
stoffo zurückzuhalten, die etwa die Schlammlcitung 
verstopfen könnten.

Auf der Sohle der Brunnen werden Spülwasser
leitungen angebracht, mit denen man bei Bedarf den 
Schlamm in Bewegung setzen und verdünnen kann, um 
sein Auafließen zu erleichtern. Diese Spülung ist nur 
dann nötig, wenn der Schlamm besonders viel Sand ent
hält. Das Spülwasser trennt sich auf dem Schlammtrocken
platz schon nach wenigen Minuten von dem Schlamm.

Die Größo des Schlammraumes wird so bemessen, 
daß der Schlamm genügend Zeit hat, den gewünschten 
Fäulnisprozeß durchzumachen. Diese Zeit ist in den 
Anlagen sehr verschieden. Als Mittel kann vielleicht 
zwei bis drei Monate angegeben werden, nachdem der 
Faulraum dio erste Einarbeitungszeit, die bisweilen auch 
länger dauert, hinter sich hat. Der Schlammraum wird 
zweckmäßig noch etwas größer gewählt, damit man den 
Schlamm aufstapeln kann zu Zeiten, in welchen er nicht 
auf den Schlammtrockenplatz herausgelassen werden 
kann, also namentlich im Winter.

Die Größo der Absitzräume richtet sich ausschließlich 
nach der Wassermenge und der bereits besprochenen 
Klärzeit. Die bei gewöhnlichen Absitzanlagcn üblichen 
Zuschläge für den vom Schlamm eingenommenen Raum 
und für Reserven sind hier nicht nötig, denn der Schlamm 
lagert niemals in dem Absitzraum, und Reserven braucht 
man nicht, weil der Schlamm stets während des Betriebes 
herausgenommen wird und keinerlei Maschinenteile vor
handen sind, die häufig ausgebcssert werden müßten. 
Daher kommt es, daß Emscherbrunnen (Absitz- und 
Faulräume zusammen) an Fassungsraum meist kleiner 
oder höchstens ebenso groß sind wie gewöhnliche Absitz
anlagen. Auch die Baukosten sind meist geringer als die 
anderer Absitzanlagen, weil gleich großo Räume in Kreis
form billiger herzustellen sind, und weil alle teuren Be
triebsmaschinen bei Emscherbrunnen fehlen. Die Bau
kosten betragen bei städtischen Anlagen durchschnittlich 
2,5 M auf den Kopf der Bevölkerung einschließlich aller 
Nebenanlagen.

Die Bedienung ist äußerst einfach. Sie beschränkt 
sich im wesentlichen auf das Abfahren des aus den Brunnen 
herausgelassenen Schlammes. Die Betriebskostcn’sind ent
sprechend gering.

Ein neues Berechnungsveriahren für Wärmespeicher bei 

Regenerativöfen.

In der Ocsterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen * 
bringt Ingenieur Franz Castek ein neues Berechnungs- 
Verfahren für Wärmespeicher bei Regenerativöfen. Aus
gehend von der bekannten Beziehung, daß der Wärme
inhalt von Gas und Luft nach der Erhitzung, vermindert 
um den Wärmeinhalt von Gas und Luft vor der Erhitzung 
gleich dem Wärmeinhalt der Abgase beim Eintritt ver
mindert um den Wärmeinhalt der Abgase beim Austritt 
aus den Kammern sein muß, wobei zunächst die Wärmc- 
verluste durch Leitung und Strahlung nach außen nicht 
berücksichtigt werden, führt der Verfasser dio spezifischen 
Wärmen von Gas, Luft und Abgasen als lineare Funktionen 
der jeweiligen Temperaturen ein und gewinnt so eine 
quadratische Gleichung, aus der er die erreichbare Vor
wärmtemperatur für Gas und Luft berechnet.

W’eshalb dieser immerhin umständliche „neue“ Weg 
von Castek gewählt wird, ist nicht recht einzusehen, da 
man in altbekannter Weise mit Rücksicht auf die geringe

• 1911, Heft 1 bis 3.

Veränderlichkeit der spezifischen Wärmen von der je
weiligen Temperatur die spezifischen Wärmen für eine 
geschätzte Vorwärmtemperatur für Gas und Luft leicht 
berechnen kann, und da diese Werte auch für die tat
sächlich auf tretenden Vorwärmtempcraturen genügende 
Genauigkeit besitzen.

Der Verfasser berechnet nämlich die spezifischen
Wärmen für

feuchtes Generatorgas . . s =  0,272 + 0,0000225 t,
feuchte L u f t ................. s =  0,230 + 0,000019 t,
feuchtes Abgas..............s =  0,2401 + 0,000028 t.

(Es sollen dies wohl dio Werte für die mittleren 
spezifischen Wärmen in dem betreffenden Tcmperatur- 
intervall sein?)

Mit diesen Werten ergibt sich dio mittlere spezifische 
Wärmo 

der Luft
bei der Eintrittstomperatur von 30° C s =  0,2300

bei der geschätzten Vorwärm
temperatur v o n .................. 1300° C s =  0,255

des Gases
bei der Eintrittstemperatur von

©o1-o

C s =  0,2860

bei der geschätzten Vorwärm
temperatur v o n .................. 1300° C s =  0,301

und der Abgase
bei der angenommenen Eintritta-

temperatur v o n .................. 1500° C s =  0,2881
bei der geschätzten Austritts

temperatur v o n .................. 050» C s =  0,2643.

Unter Berücksichtigung, daß 6,25 kg Generatorgas mit 
8,75 kg Luft zu 15 kg Abgasen verbrannt werden, er
hält man für dio Vorwärmtemperatur x die Gleichung: 
(6,25 . 0,301 + 8,75 . 0,255) x — (050 . 0,25 . 0,2860 + 
30 . 8,75 . 0,2300) =  1500 . 15 . 0,2881 — 050 . 15 . 0,2643; 
hieraus ergibt sich

x =  1252 ° C.

Man erhält also für x genau denselben Wert wie bei 
der viel umständlicheren Rechnung mit der quadratischen 
Gleichung von Castek.

Die auf diese Weise, nämlich auf Grund der Wärme
bilanz, berechnete Vorwärmtemperatur kann jedoch nach 
Ansicht des Verfassers nur dann erreicht werden, wenn 
die Geschwindigkeit der strömenden Luft und des 
Generatorgases genügend hoch sind, weil die Wärme
übertragung dem Gesetze

W j=  a . F . z . (tj — t,) (1)
folgt.

Hierin bedeuten: Wt dio Anzahl Wärmeeinheiten, die 
in der Stundo übertragen werden, a dio Wärme-Ueber- 

gangszahl = 2 + 1 0  V'v, v die Geschwindigkeit der 
Gaso in m/sek, F die Heizfläche in qm und (tj — t2) dio 
auftretende Temperaturdifferenz zwischen den wärme
austauschenden Körpern.

Dio Voraussetzung, daß dio Wärmeübertragung 
diesem Gesetze, das nur die Wärmeabgabe ^durch Be
rührung und Leitung berücksichtigt,* folge, trifft jedoch 
keineswegs zu, da der Hauptteil der Wärmeübertragung 
durch Strahlung vor sich geht, dio bekanntlich un
abhängig von der Geschwindigkeit der Gase ist. Ferner 
hat nach der „Hütte“ dieso Gleichung nur Geltung für 
den Wärmeübergang von Gasen, die längs einer wärmc- 
abgebenden Wand strömen, während es sich doch hier 
um dio ungleichmäßige Strömung innerhalb eines Gitter
mauerwerkes handelt und noch dazu bei sehr hohen 
Temperaturen.

Nach dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz ist die 
Wärmeübertragung durch Strahlung**:

Hierin bedeuten: W2 die Anzahl Wärmeeinheiten, die 
in der Stundo übertragen werden, und T, und Ts die

* Vgl. Hütte, 20. Auflage, S. 306.
** Vgl. Hütte, 20. Auflage, S. 311.
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absoluten Temperaturen der wärmeaustauschcnden Körper. 
Nach der „Hütte“ kann C, — 4 gesetzt werden. Die 
absolute Temperatur der Abgase beträgt in dem Zahlen
beispiel von Castek T, =  1500 + 273 =  1773 0 C und die 
Temperatur der Steinschicht in der obersten Steinlago 
Ta =  1328,5 + 273 =  1001,5° C; somit wird bei 3,5 m 
Geschwindigkeit 

W , =  4 (17,73* — 10,015*) . WE/qm/st =  128 000 

W, =  (2 + 10 V  3,5)( 1500— 1328,5). WE/qm/st =  3 550.

Die gesamte Wärmeübertragung ist somit 

131 550 WE/qm/st.

Die von der Gasgcsehwindigkeit unabhängige Wärme
übertragung durch Strahlung ist also bei der von Castek 
angenommenen Temperaturdifferenz rd. 30 mal so groß 
wie die von ihm ausschließlich berücksichtigte Wärme
übertragung durch Berührung und Leitung! Die Ucbcr- 
nalime der Wärmeübergangszahl a in unveränderter 
Größe zur Berechnung der gesamten Wärmeübertragung, 
also einschließlich derjenigen durch Strahlung, ist daher 
durchaus nicht zulässig. Auch erkennt man leicht, daß 
bei dem geringen prozentualen Einfluß, den die Ge
schwindigkeit auf die gesamto Wärmeübertragung, ins
besondere bei den vorliegenden hohen Temperaturen, hat, 
aus der gesamten zu übertragenden Wärmemcngo nicht 
umgekehrt darauf geschlossen werden kann, welche Ge
schwindigkeit anzuwenden ist.

Nachdem die Voraussetzungen, die für das „neue“ 
Verfahren zur Berechnung der Vorwärmtempcraturen an
gewendet werden, nicht entfernt zutreffen, darf es nicht 
überraschen, daß die Ergebnisse mit den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht übereinstimmen, Z. B. haben Unter
suchungen* an einer ausgeführten Siemens-Martinofen-An
lago eine Wärmeübertragung der Gittersteine an dio Luft 
W, =  5500 WE/qm/st ergeben, wodurch — dio Gültigkeit 
des Stefan-Boltzmannschen Gesetzes vorausgesetzt — der 
Nachweis erbracht ist, daß die tatsächlich auf tretende Tem
peraturdifferenz «rischen den wärmeaustauschenden Kör
pern viel geringer ist als der von Castek berechnete Wert 
von (1500 — 1328,5) — 171,5° C. Denn dio gemessene

Wärmeübertragung ist ja 1*̂  -= 24mal kleiner
t>«)UU

als die, welche der Temperaturdifferenz von 171,5° C 
entspricht. Die unmittelbaren Temperaturmessungen er
gaben auch nur eine Temperaturdifferenz von rd. 20 0 C 
zwischen der obersten Stcinlagc und der zu erwärmenden 
Luft.

Zwecks Berechnung der Geschwindigkeit v0 nimmt 
Castek die oberste Steinschicht so niedrig an, daß in ihr 
dio Temperaturveränderung des durchströmenden gas
förmigen Körpers nach seiner Ansicht praktisch ver
nachlässigt werden kann, und setzt dio Wärmemenge, 
welche diese oberste Stcinlage während einer Um- 
stcuerungsperiodo abgibt, gleich derjenigen, welche Luft 
bzw. Gas beim Durchstreichen dieser Steinlage aufnehmen, 
indem er die Gleichung

T ________ g-At, ^  =>J, ________ J'At,

1 2. f. u . (1+5 W 0) im 2 . f .u . ( l  +  5V/ p. v j

anschreibt. Hierauf erhält er durch Auflösung der quadrati
schen Gleichung die Geschwindigkeit v0. Da nun aber nach 
seiner eigenen Voraussetzung dio Temperaturänderung von 
Luft und Gas beim Durchstreichen der obersten, ganz 
niedrigen Steinlage praktisch vernachlässigt werden kann, 
so ist im vorliegenden Fall notwendigerweise die Tem
peraturänderung der obersten Steinlage ebenfalls zu ver
nachlässigen. Es ist also A t0=  0 zu setzen, wodurch die 
Gleichung in die Form T, — T2m übergeht und dann 

selbstverständlich keinen Wert für v0 mehr liefern kann.
Unrichtigerweise setzt aber Castek A t„ gleich der 

tatsächlich auf tretenden Temperaturschwankung der

obersten Steinlago* (rd. 1400 C) und berechnet dio er
forderliche Abgasgesehwindigkeit in der obersten Stein
lago zu 7,34 m/sek, den Kammerqucrschnitt zu 5,34 qm. 
Da, wie der Verfasser schreibt, eine Geschwindigkeit von 
7,34 m/sek von dem voraussichtlichen Essenzug nicht er
zielt wird, so führt er die Rechnung anstatt mit 7,34 m/sek 
nach Gutdünken mit 3,5 m/sek fort und erhält dio Luft- 
bzw. Gasgcsehwindigkeit zu 3,05 m/sek, welcher Wert 
trotz der Umständlichkeit seiner Berechnung noch immer 
dieselbe willkürliche Annahme behält wie dio Abgas- 
gesellwindigkeit von 3,5 m/sek.

Dio weiteren Berechnungen, die sich auf die Be
rücksichtigung der Wärmeverluste und auf das Verhältnis 
der Luftkammer zur Gaskammer beziehen, beruhen auf 
denselben fehlerhaften Voraussetzungen, so daß es schon 
allein aus diesem Grunde nicht nötig ist, darauf ein
zugehen.

Nach obigen Ausführungen ist über die „neue“ Be
rechnungsmethode folgendes zu bemerken:

1. Die bisher übliche lineare Gleichung zur Be
rechnung der auf Grund dor Wärmcbilanz erzielbaren 
Vorwärmtempcraturen wird durch cino quadratische 
Gleichung ersetzt, dio auf umständlichere Weiso dasselbe 
Ergebnis liefert wie dio bisherige lineare Gleichung.

2. Dio Abgasgesehwindigkeit von 3,5 m/sek wird ganz
willkürlich gewählt, zum mindesten nicht berechnet, so
, „ , , sekundliches Abgasvolumen
daßderausdcrUleichungq =  - ----

OjO

berechnete Kammerquerschnitt nicht weniger will
kürlich ist.

Die Neuheit des Borechnungsverfahrcns des Kammcr- 
querschnittcs beruht also außer auf fehlerhaften Voraus
setzungen noch auf nachträglich willkürlich cingeführten 
Annahmen.

3. Die ungeheuer große Anzahl (rd. 1001) von Buch- 
stabenbczeichnungen in der Berechnung ist auch nicht ge
eignet, Klarheit in das Rechenverfahren hineinzuhringen.

Prof. iSr.-QiU). F. Mayer.

Ueber das Abdrehen von Harlgußwalzen.

P. Gorgeu bespricht in einem interessanten Aufsatz** 
das Abdrehen von Hartgußwalzen. Eigenartig ist das 
hierbei verwendete Schneidwerkzeug, dessen Konstruktion

Abbildung 1. Schematische Darstolluug des 

Schneidewcrkzetigs.

trotz der großen Härte der Walzen eine geringe Abnutzung 
der Schneidkante und hierdurch eine v e r h ä l t n i s m ä ß ig  hohe 
Genauigkeit der gedrehten Walzen (rd. 0,04 bis 0,05 mm)

* Siehe F. Mayer: „DioWärmetechnik des Siemens-
Martinofens.“ Verlagvon Wilhelm Knapp,Hallea. S., 1909.

* A. a. O, S. 41.
** L i Technique Moderne 1911, Juli, S. 394/0.



14. September 1911. U mschau. Stahl und Eisen. 1517

bezwecken boII. Dieses Schneidwerkzeug ist,’ wio 
aus der Skizze Abb. 1 hervorgeht, nls kreisförmige 
Schcibo ausgebildet, welche in dem Support ein- 
gespannt wird und während des Drehens eine lang
same, selbsttätige Drehung vollzieht, so daß in 
jedem Augenbücko die eigentlich schneidende 
Kante wechselt, wodurch die geringe Abnutzung 
erklärlich ist. Zu gleicher Zeit mit der Dreh
bewegung macht der Support und mit ihm auch 
das Schneidwerkzeug die selbsttätige Lüngsbcwe- 
gung (s. Abb. 2).

Ob aber durch diese Bcarbeitungswciso, wio in 
dem Aufsatz angedeutet wird, ein Nachschlcifen 
der Walzen unnötig wird, darüber können immer
hin Zweifel am Platze sein. Weil.

Schornsteine aus Eisenbeton.

Die Versuche, Schornsteino aus Eisenbeton 
statt aus Mauer werk aufzuführen, gehen schon 
eine große Reihe von Jahren zurück. Die Er- 
fahrungen, die man auf diesem Gebieto des Schorn
steinbaues gemacht hat, sind durchaus günstige 
gewesen. Die Tatsache, daß Betonschornstcino 
bereits über 30 Jahro in Benutzung sind, beweist zur 
Genüge, daß der Beton sich für den Bau von Schorn
steinen sehr gut eignet; auch die seit einigen Jahren in 
Betrieb befindlichen Eisenbctonschornsteino haben sich 
sehr gut bewährt; ilir Bau erfolgt schneller und verursacht 
weniger Kosten als der der gemauerten Schornsteine, die 
zudem bedeutend schwerer ausfallen.

In England* hat im verflossenen Jahre die Griff 
Colliery Co. auf einer ihrer Gruben einen Schornstein 
aus Eisenbeton aufführen lassen, dessen Hölio etwa 30 m 
betragt bei einem liohten Durchmesser von rd. 2,1 m. 
Der Bau dauerte etwa zwei Monate. Es wurden bei dem
selben Betonblöcke von besonderer Form verwendet; von 
diesen Blöcken wurden täglich mit nur zwei Formen 
80 Stück hergcstellt. Dies erreichte man dadurch, daß 
man eine halbtrockene Mischung verwendete und die 
Formen schon von der eingeformten Betonmasse ent
fernte, sobald sich die äußere Kruste gebildet hatte, und 
erst dann eine Befeuchtung vornahm. Jeder Block besaß 
zwei der Länge nach eingestampfte Eisenstäbe. Kino 
eigenartige, klauenförmig ausgebildcto Höhlung diente 
zur Aufnahme und Befestigung der senkrechten Eisen
verstärkungen, durch die ein fester Zusammenhalt er
reicht wurde.

Seit dem Jiihre”1907 sind auch in Dänemark** 
Schornsteino aus Eisenbeton ausgeführt worden, und 
zwar von der Dansk Beton-Bjalke Co. in Kopen
hagen. Bei verschiedenen dieser Schornsteine diento als 
Fundament der von einem gemauerten Schornstein stehen- 
gebliebene Sockel, während andere auf besonderen Fun
damentplatten errichtet wurden. Von der amerikanischen 
Praxis, die Schornsteine vollkommen zylindrisch durch
zuführen, ging man bald ab, indem inan zu einer Klee- 
blattform für den Schaft überging, die sich aus Versuchen 
des Oberingenieurs Möhl der obengenannten Gesellschaft 
entwickelte. Bei dieser Bauart ist es möglich, auch für 
den Fall, daß man den Schornstein verjüngt gestalten 
möchte, für seine ganze Höhe mit denselben Formen aus
zukommen, da nur eine Verkürzung der Bogen um so viel 
stattzufinden braucht, daß sie dem neuen Querschnitt 
entsprechen. Bemerkenswert ist noch, daß die inneren 
Futter der Schornsteine nur dann angeordnet wurden, 
wenn sie auoh für den ursprünglich geplanten gemauerten 
Schornstein vorgesehen waren.

Neuerdings beginnt man auch in Deutschland f 
mit dem Bau von Eisenbctonschornsteinen. Die im all-

Waize

Zahnrad

Schneckenweite zur 
Betätigung der flund- 
dreftung des Schneid

werkzeugs

Sthiitten zum /orschuö 
des Schneidwerkzeugs

* Colliery Guardian 1911, 0. Jan., S. 31/2.
** Beton und Eisen 1911, 18. Jan., S. 32/0. 
t  B. Nast: Fabrikschornsteine aus Eisenbeton. 

Zeitschrift für Dampfkessel und Maschinenbetrieb 1911, 
13. Jan., S. 13/5, und 27. Jan., S. 36/8.

XXXVII.,,

Schaft wette zur Bewegung 
des tjiuersch/fftens

Abbildung 2. Schematische Dnratellunff der Anordnung.

gemeinen in Amerika beliebte, aber wenig zuverlässige 
Bauweise, bei der unter Verwendung von nur zwei Formen 
von je 90 cm Höhe zwischen Herstellung und Ausschälung 
ein Zeitraum von durchschnittlich’ nur einem Tage liegt, 
ist durch dio vom Minister der öffentlichen Arbeiten er
lassenen Vorschriften für die Ausführung von Eisenbeton
bauten nicht zulässig. Man war deshalb auf die kost
spielige Bauwciso angewiesen, die eine große Menge 
von Formen erforderte. Ein neues patentiertes Ver
fahren * gestattet jedoch,' Schornsteine aus Eisenbeton 
um 20 %  billiger zu bauen als gemauerte. Nach diesem 
Verfahren kommen Betonhohlblöcke zur Verwendung, 
dio in lotrechter und wagerechter Richtung mit Hold
räumen versehen sind, welche die Schalung für eine Art 
Eisenbetonfachwerk bilden. Die Hohlräumo dieser Be- 
tonsteine werden, wenn eine Schicht durchgesetzt ist, 
zuerst mit den wagercchten und senkrechten Eiseneinlagen 
versehen und dann mit feinkörnigem Beton ausgestampft. 
Hierdurch entsteht ein durchaus dauerhaftes Ganzes, das, 
wio die Erfahrung gelehrt hat, allen Anforderungen voll
auf genügt. //• F.

Maschinenbau- und Klelneiscnindustrie- 

Berufsgenossenschaft.

Dem soeben erschienenen Verwaltungsbericht für das 
Rechnungsjahr 1910 entnehmen wir, daß dio Zahl der 
Betriebe sich um 125 (i. Vorjahr 166) vermehrt hat. Die 
verdienten Gehälter und Löhne der versicherungspflich
tigen Personen sind von rund 276 auf 303 Millionen ge
stiegen, haben also um rund 27 Millionen M zugenommen, 
wobei der Jahresdurchschnittsverdienst erwachsener Voll
arbeiter von 1468 auf 1501 .(C gestiegen, mithin um 33 Ji 
größer geworden ist. Seit 1902 ist eine Steigerung des 
Durchschnittsverdienstes um etwa 20 %  eingetreten. Die 
Zahl der beschäftigten Personen (Vollarbeiter) stieg von 
221 258 auf 236 533, d. h. um 6,9%. Dio Zunahmo der 
Personen, wie des Jahresdurchschnittsverdienstes zeigen, 
daß die der Berufsgenossenschaft angchörcnde Industrie 
einen erheblichen Aufschwung zu verzeichnen hat. Die 
Zahl der erstmaligen entschädigungspfliehtigen Unfällo 
betrug im Jahre 1910 2010 (2109) und war mithin um 99 
geringer als im Vorjahr. Die Entschädigungszahlungen 
für Unfälle sind auf folgende hauptsächlichste Veran
lassungen zurüekzuführen:

a) auf Verschulden des Arbeitgebers . . 19 Fälle
b) „ „ „ Arbeiters . . . 987 „
c) „ sonstiges Verschulden . . . .  1004 „

822 Unfälle ereigneten sich an Maschinen und masclii-
nellen Einrichtungen, 1188 waren solche anderer Art.

* D. R. P. Nr. 204 128.

56



1618 Suhl und Eisen. Bücherschau. 31. Jahrg. Nr. 37.

Der Gesamtbetrag der gezahlten Entschädigungen belief 
sieh einschließlich der Kosten der Fürsorge in der Wartezeit 
auf 3 200 205,24 ,fi und ist gegen das Vorjahr utu 1,30 % 
gestiegen. Die Gesamtumlago ist gegenüber dem Vorjahr 
um 4,20% gefallen und betrug 3 933 307,08 .11. Dieses 
günstige Ergebnis ist aber nicht etwa auf ein Fallen 
der EntsohSqigungszahlen, sondern darauf zurückzu
führen, daß der Fostbetriebsfonds 1910 nicht aufgebraucht 
worden ist.

Herstellung von Elsenschwamm in Höganäs.

In dem unter obiger Ueberschrift im Heft vom 
24. Aug. d. J. veröffentlichten Aufsatz ist auf S. 1391 
der für eine Jahresleistung von 40 000 t Eiscnschwamm 
veranschlagte Kohlenbedarf irrtümlich mit 200 000 t 
angegeben. Statt dessen muß es heißen 30 000 t. Hö- 
ganiiskohle Nr. 2 (35% Asche) + 14 000 t. Höganäs- 
kohle Nr. 3 (50 % Asche).

Adolf Schleifenbaum f .

Am 10. Juli d. J. verschied in Siegen plötzlich der 
in weiteren Kreisen bekannto Großindustrielle Adolf 
Schleifonbaum. Geboren am 15. April 1845 als Sohn 
des Gewerken Friedrich Schleifenbaum zu Fickenhütten 
bei Siegen, besuchte er die Realschule I. Ordnung in 
Siegen, trat darauf eine praktische Lehrzeit in einer 
Lohgerberei in Trier an und übernahm mit 20 Jahren 
die Ix;itung der väterlichen Ger
berei. Von 1806/07 absolvierte er 
sein Dienstjahr als Einjährig-Frei
williger beim Ulanenregiment Nr. 7 
und machte dann später den Feld- 
zug von 1870/71 als Reserveoffizier 
beim Ulanenregiment Nr. 0 mit.
Verheiratet war Schleifenbaum mit 
der Tochter des verstorbenen Ge
neraldirektors Hambloch des Köln- 
Müsener Bergwerks-Aktion-Vereins.

Nachdem der Heimgegangene bis 
zum Jahre 1870 seine Tätigkeit in 
erster Linie der damals blühenden 
Gerbereiindustrie gewidmet hatte, 
trat er weiterhin in den Vorstand 
der Eisensteingrube Neue Haardt 
zu Siegen ein und begann mit die
sem Zeitpunkt seine Wirksamkeit in 
dem Bergbau und der Eisenindu
strie des Siegerlandes, Im Jahre 
1878 wurde er in den AufBichts- 
rat der A. G. Charlottenhüttc in 
Niederschelden gewühlt und über
nahm gleichzeitig auch den Vorsitz dieser Gesellschaft. Am
15. April d. J. konnte Schleifenbaum an seinem 06. Ge
burtstage die 33 jährige Tätigkeit als Vorsitzender des Auf- 
siehtsrates der Charlottcnlnitto feiern. In  diesen langen 
Jahren hat Schleifenbaum in schlechten Zeiten stets voll 
Vertrauen auf die Zukunft der Industrie des Siegcrlandes 
seine ganze Kraft und Persönlichkeit eingesetzt, um die ein
getretenen Schwierigkeiten zu überwinden, und War zielbe- 
wuüt unablässig bemüht, die Ausgestaltung der Charlotten

hütte zu fördern, so daß dieselbe, auf sicherer wirtschaft
licher und technischer Grundlage ruhend, einer gesunden 
Zukunft entgegengehen kann; haben doch die Ergebnisse 
der letzten Jahre bewiesen, daß der von Schleifenbaum 
eingcschlagene Weg der richtige war. Die unermüdliche 
Arbeitskraft des Heimgegangenen, seine energische Ver
folgung des gesteckten Zieles werden in den Annalen 

der Eisenindustrie des Sicgcrlandcs 
unvergessen bleiben. — Eine wei
tere erfolgreiche Tätigkeit ent
wickelte der Verstorbene auch bei 
der Gründung der Siegener Bank 
sowio der Gründung des Eichener 
Walzwerkes bei Creuzthal.

Als ein tragisches Geschick muß 
es bezeichnet werden, daß Schleifen- 
baum durch einen Herzschlag ein 
plötzliches Ende fand, als er auf 
der Grube Neue Haardt dem dor
tigen Verwalter seine Glückwün
sche zu dessen Dienstjubiläum zum 
Ausdruck brachte.

Schleifenbaum war, wie der 
Geistliche an seinem Grabe sagte, 
ein Soldat vom Scheitel bis zur 
Sohle, beseelt von glühender Vater
landsliebe und wahrer, aufrich
tiger Königstreuc, der nicht nur 
einst im aktiven Dienste in ernster 
Zeit seinen Mann gestanden hatte, 
sondern, was noch mehr war und 

mehr bedeuten will, auch mit jeder Faser seines Herzens 
sich als ein Verehrer Bismarcks erwiesen und als sol
cher zu jenem erhabenen Bismarckstandbild in Siegen 
den ersten Grund gelegt hat.

Adolf Schleifenbaum war ein eigenartiger Charakter 
mit scharfen Ecken und Kanten, aber frei heraus, ehrlich 
und aufrichtig; alle, die ihn näher kannten, lernten ihn 
schätzen und werden ihm über das Grab hinaus ein treues 
Andenken bewahren.

Bücherschau.

H a r d e r ,  E d m u n d  C  c c i 1: Manganese Depo
sits of (he United States. W a s h in g to n , G o v e rn 

m e n t P r in t in g  O ffice  1910. 298 p . 8 °  w ith  2 p la tcs .

Unter diesem Titel läßt das United States Geological 
Survcy als „Bulletin 427“ aus der Feder von Edmund 
Cecil Harder weitere Beiträge über die Vorkommen von 
Manganerzen in den Vereinigten Staaten nebst Mitteilungen 
über die Lagerstätten anderer Länder erscheinen. In dieser 
Veröffentlichung werden auch die Chemie des Mangans 
und die Verwendungsgebiete der Manganerze eingehend 
behandelt. Bekanntlich sind die nordamerikanischon 
Manganerzlagerstätten, obschon groß an Zahl, für die 
Versorgung des heimischen Erzmarktes von untergeord
neter Bedeutung, da die Vereinigten Staaten vom Auslande 
abhängig sind und jährlich große Mengen von Erzen und 
Manganlegierungen für die Verwendung in der Stahl
industrie cinführcn müssen.

Dem Titel des Buches entsprechend berücksichtigt 
Harder in erster Linie die ManganVorkommen der Ver

einigten Staaten, über die er hinsichtlich der Geologie der 
Lagerstätten, der bergmännischen Gewinnung, der Zu
sammensetzung und Wertbemessung der Erze usw. viele 
Einzelheiten bringt. Gut ausgeführte Karten der Vor
kommen der einzelnen Staaten und Skizzen der Lager
stätten sind dem Texte in reichlichstem Maße beigefügt; 
auch eine allgemeine Ucbersichtskarto der Mangauvor- 
koramen der Vereinigten Staaten, aus der die Verteilung 
der Erze deutlich hervorgeht, liegt der Arbeit bei. Aus 
dieser sauber ausgeführten Karte ist ersichtlich, daß die 
Manganerze von einiger Bedeutung im Osten des Konti
nents Vorkommen, wo sich auch der Mittelpunkt der Stahl
industrie befindet. Bis jetzt gibt es etwa 96 Gegenden, 
die als manganerzführend bekannt und auf der Karte ver
zeichnet sind. Aus dem sog. appalachischen Gürtel werden 
etwa 80 %  der gesamten Manganerze gewonnen.

Eine Zusammenstellung über die Wcltcrzcugung an 
Manganerzen (S. 281) ist leider unvollkommen und reicht 
nur bis 1907. Genauere Angaben sind bereits ander- 
weit veröffentlicht worden. Die Tafeln bezüglich der
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Erzeugung, des Verbrauches, der Einfuhr an Erzen 
und Legierungen, besonders auf dio amerikanischen Ver
hältnisse zugeschnitten, umfassen dagegen die Jahre 
bis 1908 und sind ziemlich lückenlos. Auf cino weitero 
ausführliche Zusammenstellung aller vorkommenden bzw. 
mineralogisch bestimmten Manganmineralien (S. 21) sei 
besonders hingowiesen, obschon nur einigo derselben als 
Manganerze Bedeutung haben.

Das Verwendungsgebiet des Mangans ist in einem 
eigenen Abschnitte behandelt worden, dem ein ausführ
liches Kapitel über dio bis jetzt bekannten chemischen 
Verbindungen und Präparate dos Mangans vorangeht. 
Auch die für dio Stahlindustrie in Betracht kommenden 
Angaben über Manganlegierungen (Spiegeleisen, Ferro- 
mangan) chemischer und physikalischer Natur sind ge
nügend berücksichtigt worden.

Dio Arbeit beschließt im Abschnitt V II eine Zu
sammenstellung der einschlägigen Litoratur, in der jedoch 
beispielsweise dio zusammenfassenden Spczialarbeiten 
des Referenten* sowio von Maurice Lecomte-Denis** nicht 
erwähnt werden. In  den zahlreichen Fußnoten ist des 
öfteren auf das bekannte deutsche Werk von A. W. Stclzner 
und A. Bergeatf hingewiesen worden.

Wilhelm Venator. 

C a r n o t ,  A d o l p h e ,  M em b re  de  l ’I n s t i t u t :  Traité 

d'analyse des substances minérales. T om e  tro is ièm e  : 

M é taux  (p rem iè re  p a r t ie ) . P a r is , (47 e t 4 9 , Q u a i 

des G rand s- A u g u s tin s ), H .  D u n o d  e t E .P i n a t  1910 . 

903 p . 8 “. 27 ,50  fr.

Ein großzügig angelegtes Werk, von dem im früher 
erschienenen ersten Bande die allgemeinen Methoden der 
analytischen Chemie und im zweiten dio Nichtmetalle be
handelt worden sind. I m vorliegenden dritten Bande (erste 
Hälfte) werden der Reihe nach die Alkalien, Erdalkalien und 
alkalischen Erden mit Einschluß der seltenen Elemento 
behandelt, denen sich dio Untersuchung der industriellen 
und Mineralwässer anschlioßt. Von Schwermetallen werden 
zunächst Chrom, Mangan und Eisen beschrieben. Aus
gehend von den allgemeinen Eigenschaften der Elemento 
gibt der Verfasser eino Uebersicht über die qualitativen Re
aktionen in sehr erschöpfender Weise; daran schließen sich 
tlie gewiehtsanalytischcn und volumetrischen Methoden, 
Trennungen usw. Daß auch dio technischen Produkte eino 
eingehende Berücksichtigung erfahren haben, z. B. bei 
Eisen, dem ein großer Abschnitt gewidmet wird, ist zu be
grüßen. Zu bedauern ist nur, daß dio neueren, vorzüglichen 
Bestimmungsmethoden, z. B. dio Brunckscho Nickel
bestimmung, Schultes Schwefelbestimmung, um nur einiges 
herauszugreifen, nicht berücksichtigt worden sind, wie denn 
allgemein dio einschlägige deutsche Literatur etwas zu 
kurz kommt. Ein ausführlicheres, alphabetisches Inhalts
verzeichnis würde den Gebrauch des Buches wesentlich 
erleichtern. A.

S c h m i d t ,  D r .  K a r l  B e r n h a r d ,  ® ipI.«S>iQ-'• 

Ockonomik der Wärmeenergieen. E in e  S tu d ie  üb e r  

K ra f tg e w in n u n g  u n d  - V e r w e n d u n g  in  der V o lk s 

w ir ts c h a ft . U n te r  v o rn e h m lic h e r  B e rü c k s ic h t ig u n g  

deu tscher V e rh ä ltn is s e . M it  12  T ex tfig u ren . 

B e r lin , J u l iu s  S p r in g e r  1911 . 2B 1 ., 238 S. 8 ° .  6 . ff.

Das Buch umfaßt 238 Seiten, es handelt sich also um 
eine sehr eingehendo Studie. Der beträchtliche Umfang 
rührt daher, daß nicht nur das Neue, der Fortschritt, dio 
zukünftigen Aussichten behandelt werden, sondern auch

* „Die Dcckung des Bedarfs an Manganerzen“. 
St. u. E. 100Ö, 15. Jan., S. 65/71; 1. Febr., S. 140/50;
15. Febr., S. 210/17.

** „Le Manganèse“. Paris 1009. — Vgl. St. u. E. 1909,
16. Juni, S. 923.

t  „Die Erzlagerstätten“. Leipzig 1904/6. — Vgl. St. 
». E. 1908, 27. Mai, S- 789/90.

die Grundlagen ausführlich gegeben werden. Der Inge
nieur, dem dieso Grundlagen geläufig sind, kann viele Ab
schnitte überschlagen und sio dem Nichttechniker über
lassen, an den sich das Buch in erster Linie wendet.

Nach einer in der Hauptsache volkswirtschaftlichen 
Einleitung werden dio Energieträger: Steinkohle,
Braunkohle, Torf, fliissigo und gasförmige Brennstoffe, 
Abfallprodukte betrachtet. Daran schließt sich der 
größte Abschnitt des Buchet, in dem dio W ärm ekraft
maschinen vom technischen und wirtschaftlichen Stand- 
punktcaus verglichen werden. Im letzten Abschnitte werden 
spoziollo Kraftvorbrauchsgebiete behandelt: Koh
len-, Gas- und Oclfcuerungen, Einfluß der Elektrizität auf 
dio Kraftgewinnung und -Verwendung, Kraftgcwinnung 
und -Verteilung im Berg- und Hüttenwesen; Ucberland- 
zentralen, Kraftanwendung im Verkehrswesen u. a.

Das Buch wird den vielen, dio sich mit dem behandel
ten, für dio Allgemeinheit immer wichtiger werdenden 
Stoffe befassen müssen, ohne Fachleute zu sein, ein vor
züglicher Führer sein, auch dem Fachmann einen er
wünschten Ueberblick geben. Dieses Urteil bleibt bestehen, 
auch wenn ich der Vollständigkeit halber darauf hinweisen 
muß, daß verschiedentlich in den technischen Darlegungen 
Irrtiimer enthalten sind. So wird beispielsweise auf Seito 55 
der Ottoscho Viertakt behandelt und dann hinzugefügt, 
es sei „in neuester Zeit“ ein anderes Verfahren, das Zwei
taktverfahren nach den Patenten von Oeehelhäusers, be
sonders für Großgasmaschinen aufgekommen. Tatsächlich 
ist die offeno Oechelhäuscrsche Zweitaktmascliino seit 
Jahren erledigt, nur die doppeltwirkende Körtingscho 
Zweitaktmaschine, dio in dem Buchc gar nicht genannt 
wird, ist geblioben. Auf Seite 168 heißt es, nachdem gesagt 
ist, man könno dio Sauggasmaschine nicht überlasten, daß 
man „diesem Mißstando bei der Großgasmaschino auf den 
Berg- und Hüttenwerken mittels großer zwischenge
schalteter Gasometer abgeholfen hat, so daß diese Aggre
gate ohne Schwierigkeiten bis zu 25 %  überlastet werden 
können“. Ich weiß nicht, was da der Vcrfassor meint. 
Dio Großgasmaschino in den Berg- und Hüttenwerken 
ist keino Sauggasmaschine; ihr wird das Gas durch dio 
Ventilatoren der Gasreinigung zugediückt. Und wenn 
auch die Gasometer — je nach der Art der Steuerung — 
den Einfluß haben können, daß dio Belastungsgrenze 
höher gcrückt wird, weil infolge des gleichmäßigen Gas
druckes dio Gaszufuhr schärfer beherrscht wird, so liegt 
doch die geringo Ucberlastungsfäliigkcit der Gasmaschine 
in der Natur der Gasmaschine selbst. Auf Seite 195 
heißt es, daß die Vereinigung von Zechen und Hütten 
zu den „gemischten Werken“ es notwendig gemacht 
habe, die Elektrisierung der Hochöfen und Walzwcrks- 
einrichtungen durchzubilden. Tatsächlich hat dio Ver
einigung von Zechen und Hütten in der Regel nur 
wirtschaftliche, nicht unmittelbare technische Folgen 
gehabt. Auf Seite 65 ist der Regenerativ-Koksofen erheb
lich überschätzt worden; es heißt dort, daß „durch das 
Aufkommen des Regenerativsystems bei dem Destillations
ofen der Wert der verfügbaren Ueberschußenergicn nun
mehr auf das Doppelte gesteigert worden ist“.

Wenn solche und ähnliche Irrtümer, wie gesagt, den 
Wert des Buches nur unerheblich beeinträchtigen, so 
können sio doch vermieden werden. Auch ist für den I>eser- 
kreis, an den sich das Buch wendet, nicht nötig, in dio 
technischen Einzelheiten einzudringen.

Dr. II. Hof/mann.

J o c h u m ,  D r .  P a u l :  Der Drelirohrofen ah
modernster Brennapparat. B ra u n sc h w e ig , F r ie d r . 

V iew eg  &  S o h n  1911. 70 S . m i t  19 T a fe ln .

G eb . O .K .

Das Werk behandelt den Drehofen zum Brennen von 
Zement unter besonderer Berücksichtigung des sogenann
ten Dickschlammverfahrens. In dem ersten Abschnitte 
werden hauptsächlich wärmetechnische Gesichtspunkte 
erörtert, während der zweite, als Anhang von der Firma
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Amme, Giesecko & Konegcn, A. G. in Braunschweig, ge
zeichnete, ausgefiihrte Anlagen an Ilancl zahlreicher, sehr 
guter Abbildungen bringt. Wegen dieses letzten Abschnittes 
eignet sich das Werk recht gut zur Orientierung von Inter- 
essentcn, die sich mit dem Drehofen im allgemeinen ver
traut machen wollen.

Im nachstehenden soll nur kurz auf den wärmetcch- 
nischcn Teil so weit eingegangen werden, nls dieses von 
Interesse für das Agglomerieren von Feinerzen u. dgl. 
ist, während im übrigen auf die ausführlichere Besprechung 
in der „Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure“ 
1911, 27. Mai, S. 8G1 verwiesen sei.

Der Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, den Ein
fluß des Schornsteins auf Brennstoffverbrauch und Ofen
gang zu untersuchen. Er unterläßt aber eine Ableitung 
der Grundbegriffe und hält sich nur an fertige Formeln von 
B r a u ß *  über.'Zugstärke und Geschwindigkeiten der 
Rauchgase, die zu gänzlich unrichtigen Werten deshalb 
führen, weil dort die Verhältnisse der Kesselfeuerung mit 
Rostwiderstand und stark gewinkelten Zügen zugrunde 
gelegt werden. Statt dieser theoretisch unrichtig auf- 
gestellten Rechnungen wären genaue Messungen der zwi
schen Ofenkopf und Fuchs sich ändernden Zugstärkc an 
einer ausgeführten Anlage angebracht gewesen. Dio 
Schlußfolgerungen der einfach nach Brauß ausmultipli- 
zierten Tabellenwerte sind über jene zahlenmäßigen Ab
weichungen hinaus noch in mehrfacher Hinsicht irrtüm
lich, wie selbst der Leser ohno besondere Erfahrung auf 
feuerungstechnischem Gebiete erkennt.

Der Verfasser bringt dann eine „pyrotechnische Rech
nung“, wofür man gewöhnlich eino Wärmebilanz aufzu- 
stellen pflegt, sobald Ausführungen des Großbetriebes vor
liegen. Die Abweichung hat u. a. zur Folge gehabt, daß 
einmal ein Posten von reichlich 100 WE, welche die heiße 
Kohlensäure der Beschickung abgibt, gänzlich unberück
sichtigt bleibt. Anderseits ist der Wärmeverlust durch 
Strahlung des Ofenmantels nach unrichtigen Koeffizienten 
berechnet eingesetzt und seiner Höhe nach dadurch zu 
einem Bruchteil des wirklich vorhandenen ausgefallen. 
Eino solche Rechnung wäre an sich statthaft, wenn man 
noch überhaupt keinen Drehofen kennte, wenn man also 
den e r s te n  p r o je k t ie r te n  Ofen hinsichtlich seines 
mutmaßlichen Wärmeverbrauchs bewerten wollte. Da 
die tatsächlichen Verhältnisse aber anders liegen, so kann 
man dem Verfasser den Vorwurf nicht ersparen, daß er 
im Widerspruch mit der Wirklichkeit derartig abweichende 
Werte einsetzte, zumal da die Literatur bereits richtige 
Werte brachte. Für das Agglomerieren von Feinerz würde 
eino so geringe Ausstrahlung z. B. zur Annahme eines er
heblich niedrigeren Wärmcverbrauchs führen, als er tat
sächlich besteht.

Bei der Erörterung der sog. „erweiterten Sinter
zone“ führt der Verfasser aus, daß sieh zur Erreichung 
höchster Temperaturen gerade kleinero Durchmesser 
besser eignen. Die Praxis hat dagegen bewiesen, daß 
Oefen mit größerem Durchmesser nicht bloß eino ent
sprechende größere Leistung aufweisen, sondern daß 
dabei auch der Brennstoffverbrauch, wie es durch den 
verringerten Strahlungsvcrlust erklärlich wird, günstiger 
ausfällt. Von einer Schwierigkeit, die Sintertemperatur 
selbst bei größten Durchmessern zu erreichen, kann man 
nichts bemerken. Der Verfasser spricht sogar von einem 
Wärmeverluste infolge Expansion der Gase in den weiten 
Raum, die erweiterte Sinterzone! (S. 25.) Die betreffende 
Stelle gehört zu dem Bedenklichsten, was dio feuerungs- 
technisehe Literatur mit ihren manchmal sehr sonder
lichen „Meinungen“ aufweist.

Die Befeuerung von Drehöfen zum Agglomerieren 
von Erz mit Gichtgas oder Generatorgas ist heute Gegen
stand des allgemeinen Interesses. Es sei deshalb darauf 
verwiesen, daß der Wettbewerb der Kohlenstaubfeuerung

* B r auß , Ed.: „Handbuch zur Berechnung der 
Feuerungen, Dampfkessel, Vorwärmer usw.“ Hannover, 
Dr. Max Jänecke 1908. Geb. 2.Ä.

nicht allein durch den wärmetechnischcn Nutzeffekt des 
Generators von 80 %  entschieden wird. Der Verfasser 
Übersicht hierbei dio tatsächlichen, vom Unterzeichneten 
schon früher angegebenen Gründe,* daß nämlich dieselbe 
Kohlenmonge, abgesehen von eingeblasencm Wasserdampf, 
Aschcndurchfall usw., auch genau dieselbe Menge Ver- 
brennungsprodukto liefern muß, gleichgültig ob die Kohle 
durch den Generator oder die Kohlenmühle ging. In den 
Gasen der Kohlenstaubfeuerung stehen dann aber etwa 
20 %  mehr Wärme in Form höchster Temperaturen über 
diejenige des verbrannten Generatorgases hinaus zur Ver
fügung. Handelt cs sich um einen Prozeß, bei dem die 
Wärmezufuhr bei den höchsten Temperaturen erfolgt, wie 
z. B. den Martinbetrieb, so ist deren Erzielung in ganz an
derem Umfange erforderlich, als wenn z. B. keine endo- 
thermischo Reaktionen stattfinden und ein einfaches An
wachsen der Brennguttemperatur auf Kosten der Tem
pera turabgabo der Brenngase erfolgt wie beim Agglome
rieren von trocknom Feinerz. Man muß sich auf den Boden 
dieser Auffassung stellen, um die Frage: „Generatorgas 
oder Kohlenstaub ?“ zu beurteilen.

Dio Temperaturkurven des Verfassers über den Wärme- 
abfall im Drehofen enthalten mehrfach sachliche Unrich
tigkeiten, z. B. diejenige, daß bei höher vorgewärmter Ver
brennungsluft dio Abgase heißer sein sollen. Von einem 
Zusammenhang zwischen Rechnung und graphischer Dar
stellung ist bei diesen willkürlichen Linienzügen nicht zu 
sprechen. Daß dio Gase im Verlauf ihres Durchganges 
durch den Ofen kälter werden, also eino Temperaturab
nahme aufweisen, gibt jeder ohno weiteres zu, aber der 
Grad des Abfalles ist von Interesse, und der läßt sich beim 
Drehofen für Zement, besonders bei Verarbeitung von 
Dickschlamm, gerade deswegen so exakt darstellen wie 
bei keinem anderen Ofensystem, weil man durch Probe
nahme nach Stillegung des Ofens genau feststellen kann, 
welche Ofenstreckcn dio Wasser- und dio Kohlensäure
austreibung beanspruchten, und wie die letztere sich quan
titativ allmählich steigerte.

Die Literatur wäre vervollständigt durch ein Werk, 
das in elementarer Weise dio wärmotechnischen Verhält
nisse des Drehofens unter Berücksichtigung des bisher 
Veröffentlichten zusammenhängend darstellt. Der Ver
fasser wird sich diese Aufgabe auch gestellt haben, wurde 
ihr aber leider nicht gerecht.

H am burg . Friedrich C. II7. Timm.

Ferner sind der Redaktion zugegangen:

Bericht, Erster vergleichender, über die zur Durchführung 
der Arbeitcrschuizgesetze getroffenen Maßnahmen: Die
Gewerbeaufsicht in Europa. Der Internationalen Ver
einigung für gesetzlichen Arbeiterschutz vorgelegt 
von ihrem Bureau, dem Internationalen  Arbeits
amt. Jena, Gustav Fischer 1911. XV, 111 S. 8 ° 
nebst 2 Tafeln. 4 .K.

iS Der vorliegende Bericht verdankt seine Ent
stehung einem Beschlüsse der Genfer Delegiertenver
sammlung vom Jahre 190G, wonach die Sektionen der 
Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter- 
Schutz auf Grund eines in dem Berichte wiedergegebe
nen Fragebogens eingeladen wurden, „dem Bureau 
einen Bericht zu erstatten über die Maßnahmen, die in 
jedem Lande durch Gesetz oder Verordnung zum Zwecke 
der Sicherung der Durchführung der Arbeiterschutz
gesetzgebung ergriffen worden sind“. Die Aufgabe 
des Berichtes besteht nun zunächst darin, die 
zur Beurteilung der Wirksamkeit der Gewerbeaufsicht 
erforderlichen Grundlagen in möglichst übersichtlicher 
Weise zur Darstellung zu bringen. Die einzelnen 
Kapitel behandeln, geordnet nach den einzelnen Län
dern, 1. Umfang und Intensität der Gewerbcaufsicht —

* T im m , F r i e d r. C. W .: „Wärmetechnische
Grundlagen von Drehöfen und Kohlenstaubfeuerung. ‘ 
Berlin, Verlag der Tonindustrie-Zeitung 1906. 4 .ft.
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2. Organisation der Inspektion — 3. Mitwirkung der 
Arbeiter und Arbeiterverbiindo bei der Goworbeauf- 
sicht — 4. Allgemeine Dureliführung der Kontrolle —
5. Reform und Ausbau der Gewerbeinspektion. — In 
einer Tabelle ist die Statistik der Arbeitsinspektion in 
Kuropa für die Jahre 1900 bis 1907 zusammengestellt, tîi

Gliwitz, H ippolyte, Ingénieur des mines: Qudques 
Mots sur l’industrie métallurgique russe. St. Péters- 
bourg (Rojdestw. 14) 1911, (Impr. AV. Lesman.) (Getr. 
Pag.) 8°.

Hi Das Schriftchen, das für die russische Abteilung 
der Turiner Ausstellung, soweit die in dem Syndikate 
„I’rodameta“ vereinigten Eisenwerke in Frage kommen, 
verfaßt ist, bietet jedem, der sich über dio russische 
Eisenindustrie orientieren will, ein wertvolles Material. 
Es werden nacheinander besprochen die Eisenerzvor
kommen Rußlands, die geschichtliche Entwicklung der 
Eisenindustrie, die Eisenerzförderung und Koksgewin
nung, dio Roheisen- und Stahlerzeugung, der russische 
Außenhandel in Eisenerzeugnissen und der Eisenver
brauch Rußlands. Ueber die 25 russischen Eisenwerke, 
dio in Turin ausgestellt haben, werden Angaben gemacht 
betr. die geographische Lage, Zahl der vorhandenen 
bzw. in Betrieb befindlichen metallurgischen Apparate, 
Anzahl der Arbeiter, Produktionsmengen usw. Den 
Schluß bilden eine Reihe statistischer Tafeln mit An
gaben über die Entwicklung der Erzeugung der einzelnen 
Fabrikate, getrennt nach Bezirken. Dio Angaben gehen 
teilweise bis in dio sechziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts zurück. Si

Trauer, SrXjtig., Stadtbauinspektor in Breslau: Die 
Kaiserbrücke in Breslau. (Aus „Der Eisenbau“, II. Jahrg.,
2. u. 3. Heft.) Leipzig, Wilhelm Engelmann 1911. 
34 S. 4°. 2 .ft.

Turm, Der Oberschlesische. Festschrift, den Be
suchern des Turmes gewidmet. Kattowitz, Phönix-Ver
lag [19111. 130 S. 4U nebst 1 Karte. 2 .ft.

Vgl. St. u. E. 1911, 17. August, S. 1325/40.
Untersuchungen über die Entlvhnungsmethoden in der deut

schen Eisen• und Maschinenindustrie. Herausgegeben 
im Namen des Centralvereins für das Wohl der

arbeitenden Klassen von dessen Kommission: G. 
Sehmoller, L. Bernhard, V. Böhmort, E. Francke, 
Th. Harms, G. Zacher. Heft 9: Die Lohn- und Ar- 
beitsverhältnisso in der Berliner Metallindustrie. Von 
Dr. Waldemar Jollos, Botiin (SW. 48), Leonhard 
Simion Nf. 1911. 173 S. 8° nebst 1 Tabelle. 5 .K.

•Ji Die Schrift untersucht die sozialen und wirtschaft
lichen Lebensbedingungen der Berliner Metallarbeiter 
und dio mannigfaltigen Unterschiede, die sich nament
lich zwischen den Angehörigen der Großbetriebe in der 
Maschincnindustrio und denen der Klein- und Mittel
betriebe in der metallverarbeitenden Industrie heraus
gebildet haben. Sie bespricht einerseits die in der Ver
schiedenheit der Industriezweige liegenden besonderen 
Arbeitsbedingungen der Arbeiterkategorien, und auf der 
anderen Seite dio gewerkschaftlichen Bestrebungen der 
Arbeiter, in die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses ein
zugreifen. Neben der allgemeinen historischen Betrach
tung wird an Hand statistischen Materials aus mehre
ren Berliner Fabriken der Aufbau des Ar bei ts Verhält
nisses gezeichnet und durch Untersuchung der Lohn- 
und Arbeitsbedingungen auf dio Bedeutung der. sich 
hier geltend machenden Faktoren hingewiesen. 3?

Vogdt, Rudo lf, Regierungsbaumcister, Ober
lehrer a. d. Königl. HöherenMaschincnbauschule Aachen: 
Pumpen, Druckwasser• und Druckluft-Anlagen. Ein 
kurzer Uebcrblick. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 
87 Figuren. (Sammlung Göschen. 290. Bändchen.) 
Leipzig, G. J. Göschen’scho Verlagshandlung 1911. 
139 sl 8 °. Geb. 0,80 .ft.

Volk, Carl, Ingenieur: Das Skizzieren von Maschinen
teilen in Perspektive. Dritte, erweiterte Auflage. Mit
08 in den Text gedruckten Skizzen. Borlin, Julins 
Springer 1911. 4 Bl., 37 S. 8». Geb. 1,00 M.

Wilczkowski, Rieh., Chefingenieur im Spezialbureau 
von Fritz von Empergcr: Eisenbetonkonstruk
tionen bei Biegung und bei exzentrisch wirkenden Druck
oder Zugkräften. Einheitliche Verfahren zur Bemessung 
derselben. Für dio Praxis bearbeitet. Mit 21 Abbil
dungen, 24 Beispielen und 12 Tafeln. Berlin, Wilhelm 
Ernst & Sohn 1911. 2 Bl., 83 S. 4 4 .ft.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — Deutschland. Auf dem 

rheinisch • westfälischen Roheisenmarkte kommt 
noch vereinzelt Zusatzbedarf für diesjährige Lieferung 
heraus, im allgemeinen sind aber dio Abnehmer bis Endo 
des Jahres reichlich gedeckt. Der Abruf leidet etwas unter 
den Streikbewegungen, ist aber im übrigen als durchaus 
befriedigend zu bezeichnen. Die Roheisenpreise sind 
unverändert.

England. Aus Middlesbrough wird uns unter dem
9. d. M. wie folgt berichtet: Dio vorgestern cingetrotene 
Preisbesscrung für Gießerei-Eisen hörte gestern wieder 
auf. Der Markt leidet unter den ungewissen politischen 
Verhältnissen. Geld scheint ebenfalls knapper zu werden. 
Die amerikanischen Berichte bleiben unentschieden, 
dagegen sind die Abladungen gegen August crheblicli 
stärker, und die Warrantslager zeigen daher fortwährend 
Abnahmen. Ein oder zwei weitere Hochöfen werden auf 
Hämatit in Betrieb gesetzt. Die heutigen Preise für 
sofortige Lieferung sind für Gießerei-Eisen Nr. 1 sh 51/—, 
für Nr. 3 sh 47/—, für Hämatit sh 01/— f. d. t netto Kasse 
ab Werk. Hiesige Warrants Nr. 3 notieren sh 46/8% (1 b*3 
sh 40/9 d. In den Warrantslagern befinden sieh jetzt 
593 210 tons, darunter 538 487 tons G. 51, B. Nr. 3.

Roheisen-Verband, G. m. b. H. in Essen. — Mit 
den dem Verbände bisher fernstehenden Luxemburger 
Werken ist eine Verständigung dahingehend erzielt worden, 
daß diese Werke als geschlossene Gruppe dem Verbände 
beitreten.

Vom belgischen Eisenmarkte wird uns aus Brüssel 
unter dem 9. d. M. geschrieben: Die Aufwärtsbewegung 
am belgischen Eisenmarkte, die sich während der letzten

Wochen noch fortgesetzt hatte, scheint in neuerer Zeit, 
teils durch Deckung des Bedarfs infolge der umfangreichen 
Käufo der letzten Monate, teils infolge der politischen 
Lage, vorläufig zum Stillstand gekommen zu sein. Dio 
Aufwärtsbewegung der Ausfuhrpreise am belgischen 
Eisenmarkte, dio in den letzten Wochen hauptsächlich den 
Staboisen- und Blechmarkt bevorzugt hatte, hat 
sich in der jüngsten Zeit vom Stabeisenmarkte zurück
gezogen, während sio am Blcchmarkto noch bis in die 
letzte Zeit hinein in Erscheinung trat, so daß die Preise 
für Feinbleche gegenwärtig um etwa 5 sh f. d. t höher als 
die um Mitte des Jahres notierten niedrigsten Sätze sind. 
Dio Ausfuhrpreise für Flußstabciscn, dio zu Anfang 
August mit £  4.15.0 bis £  4.17.0 ihren höchsten Stand 
erreicht hatten, haben sich bislang unverändert auf diesem 
Satz behauptet, während die Ausfuhrpreise für Schweiß- 
stabeisen seit Anfang September um 1 sh auf £  4.17.0 
fob Antwerpen gestiegen sind. Sollte die in neuerer Zeit 
fcstzustellcnde Absehwächung der Kauftätigkeit anhalten, 
so glauben die Werke dennoch, vermöge des allgemein 
recht befriedigenden Beschäftigungsgrades ihre Notie
rungen aufrecht erhalten zu können, zumal da für die 
nächsten Wochen dio Erneuerung einer Anzahl Herbst
abschlüsse aussteht. Die jüngsten Wochen haben namentlich 
den Walzwerken eine rocht nennenswerte Besserung ihres 
Geschäftsganges gebracht, was sich auch in den ausge
dehnter gewordenen Lieferfristen widerspiegelt, dio gegen
wärtig meistens auf 5 bis 7 Wochen lauten. Die Beschäf
tigung in Feinblechen, worüber vor etwa zwei Monaten 
noch lebhaft geklagt wurde, ist ganz erheblich stärker 
geworden; man notiert gegenwärtig für Feinbleche von
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1/18“ £  6.5.0 bis £  6.7.0, für Mittelbleche von */32"  £  6-3.0 
bis £  6.5.0, für Bleche von */»“ £  6.2.0 bis £  6.3.0 und für 
flußeiserno Grobbleche £  5.17.0 bis £  5.18.0 f. d. t 
fob Antwerpen. Im Bandeisengeschäft war während 
der letzten Wochen gleichfalls eino Zunahme der Kauf
tätigkeit festzustellen, die indessen seit kurzem einer 
erneuten Abschwächung Platz gemacht hat; teilweise 
soll sogar der vor kurzem auf £  6.2.0 bis £  6.3.0 erhöhte 
Preis nicht leicht zu behaupten sein. In Rods ist die 
Nachfrage im August sehr lebhaft gewesen, und der Preis 
zur Ausfuhr stellt sich jetzt auf £  5.4.0 bis £  5.6.0. Auf dem 
Markt der Fertigerzeugnisse ist das Geschäft mit Ausnahme 
einer leichten Abschwächung der Nachfrago für schwere 
Schienen befriedigend zu nennen; namentlich in Trägern 
kommen wesentlich größere Mengen als im Vorjahre zum 
Versand. Der Preis für Standards von 13/16 lbs. wurde um 
2 sh auf £  5.2.0 bis £  5.3.0 erhöht. — Man glaubt, daß auf 
dem Eisenmarkte in den nächsten Wochen ein neuer 
Faktor zur Festigung durch dio vom Comptoir des Aciéries 
belges beschlossene Erhöhung der Inlandspreise für bel
gisches Halbzeug entstehen wird, dio am 1. Oktober 
d. J. in Krsft tritt und in der Weise vorgenommen worden 
ist, daß der bisherige Nachlaß von 6,50 bis 9 fr für monat
liche Abnahmen von 200 bis 1000 t um 1,50 fr ermäßigt 
wurde. Der Grundpreis lautet bis zum Ende dieses Jahres 
weiterhin 98,50 fr für Rohblöcke, 106 fr für vorgewalzte 
Blöcke, 113,50 fr für Knüppel und 116 fr für Platinen 
frei belgischem Verbrauchswerk. Am Roheisenmarkto 
ist noch keino Besserung der Preise festzustellen. Die 
belgische Roheisenerzeugung während der ersten 8 Monate 
des Jahres beziffert sich auf 1 385 320 t gegen 1 231 474 t 
i. V. Die gesamte Steigerung beträgt somit 153 850 t, 
dürfte jedoch in den nächsten Monaten noch wesentlich 
stärker werden, da im Monat August mehrere neue Hoch
öfen angeblasen worden sind, so daß allein für den letzten 
Monat im Vergleich zum August 1910 dio Erzeugungs
steigerung über 20 000 t betrug.

Actiengesellschaft Charlottenhütte in Niederschelden. 
— Nach dem Berichte des Vorstandes über das Geschäfts
jahr 1910/11 war in allen Zweigen der Fabrikation des 
Unternehmens eino weitere Steigerung der Erzeugung 
und des Absatzes möglich bei gegenüber dem Vorjahre 
weiterhin ermäßigten Selbstkosten und gebessertem geld
lichem Erlös. Der Gesamtumsatz stieg von 8 104 162,82 .14 
auf 10 081 198,26 .11. Bezüglich der erneuten Verhand
lungen zur Gründung des Roheisen-Syndikates erinnert 
der Bericht zunächst an die Gründe, die ihn seinerzeit 
von einem Beitritt abgehalten hatten.* Die Gesellschaft hat 
nunmehr erreicht, daß ihre Quotenforderung anerkannt 
worden ist. Der Preiskampf, der im Herbst 1910 zwischen 
den zu einem Verbände zusammcngeschlossenen rheinisch
westfälischen und den Küsten-Werken einerseits und den 
Siegerländer Hütten anderseits oinsetzte, wurde ins
besondere in den manganhaltigen Siegerländer Sorten 
mit aller Schärfe geführt und beeinflußte naturgemäß 
dio Roheisenpreise ungünstig. Dazu trat eino Preis
erhöhung für Koks vom 1. Oktober und für Eisenstein 
vom 1. Januar. Immerhin fand das Unternehmen ge
winnbringenden Absatz des Roheisens für dio volle Er
zeugung beider Hochöfen, soweit sie nicht im Martin
werk verarbeitet wurde. Der Bedarf der Hochöfen an 
Spateisenstein wurde zum größten Teil durch die Grube 
Brüderbund gedeckt. Die Erzeugung des Martinwerkes 
konnte infolgo Verbesserung der Betriebsanlagen weiter 
gesteigert werden. Im Grobblechwalzwerke war die Be
schäftigung bei lohnenden Preisen äußerst lebhaft, so 
daß auch hier die Ziffern des Vorjahres überholt wurden. 
Die Beschäftigung des Hammerwerkes, des Bandagen- 
walzwerlces, der Radsatzfabrik und der mechanischen 
Werkstatt war befriedigend. Sämtliche Betriebe blieben 
von Störungen ernster Natur verschont. Die im Berichts
jahre errichteten Neubauten erfüllten die gehegten Er
wartungen. Die Zahl der Arbeiter der Charlottenhütte

* Vgl. St. u. E. 1910, 12. Okt., S. 1779/80.

belief sich auf durchschnittlich 813 (i. V. 775); an Löhnen 
wurden 1 140 225,83 ,ft bezahlt. Der Fabrikationsgewinn 
einschließlich 402 053,04 M Vortrag beziffert sich auf
2 047 287,04 .ft, der Reingewinn nach Abzug von 
224 794,40 „ft allgemeinen Unkosten usw., 33 357,31 .ft 

Provisionen und Reiseunkosten, 59 062,50 .11 Schuld- 
versehreibungszinsen und 320 792,88 „ft Abschreibungen 
auf 1 409 279,95 „ft. Der Aufsiehtsrnt schlägt vor, von 
diesem Betrage 99 463,35 „ft als Tantiemen an Aufsichts
rat und Vorstand zu vergüten, 485 640 J l als Dividende 
(12 %  gegen &/2 %  i. V.) auszuschütten und 824 176 .11 
auf neue Rechnung vorzutragen.

Bergbau- und Hütten-Actien-Gesellsehaft Friedrichs
hütte zu Herdorf. — Wie der Bericht des Vorstandes 
über das am 30. Juni d. J. abgeschlossene Geschäftsjahr 
mitteilt, trat eine Besserung des Eisenmarktes ein, 
die jedoch nicht von nachhaltiger Wirkung war, so daß 
bis zum Schlüsse des Halbjahres weder Festigkeit noch 
Vertrauen herrschte. Die großen Schwierigkeiten, die 
der Roheisen-Verband vor seiner Verlängerung zu über
winden hatte, die Unsicherheit über den Fortbestand 
des Stahlwerks-Verbandes, das Seheitern von anderen 
Syndikatsbildungen wirkten so ungünstig auf das Ge
schäft, daß selbst der größere Bedarf in Walzwerkserzeug
nissen nur zeitweilig Preissteigerungen aufkommen ließ, 
dio immer wieder Schwankungen unterworfen waren. 
Die Siegerländcr Eisensteingruben waren etwas stärker 
als im verflossenen Jahre, jedoch nicht bis zur vollen 
Forderung, beschäftigt. Dio Hochofenwcrke konnten 
nicht alle, ihre Erzeugung voll absetzen, einige zogen 
es vor, den Betrieb einzuschränken oder stillzulegen, 
weil die niedrigen Roheiscnpreiso einen Nutzen nicht 
in Aussicht stellten. Die Lago der Siemens-Martin- 
Stahlwerke war durchschnittlich besser, wenn auch die 
Halbzcugprcise scharf umstritten wurden. Dio Preise 
von Grob- und Feinblech konnten stellenweise bei be
friedigender — ab und zu sogar lebhafter Beschäftigung — 
anzichen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt bei 
259 658,04 „ft Vortrag aus 1909/10 nach Abzug der Aus
zahlungen und 871 790,64 .f t Betriebsüberschuß einer
seits, 120 316,99 ..ft allgemeinen Unkosten, Steuern, 
Zinsen usw., 304917,60 .f t  Abschreibungen und 79273,36 .ft 
Ueberweisung an den Erncuerungsfonds anderseits einen 
Reingewinn von 626 940,73 .ft. Der Aufsichtsrat be
antragt, hiervon 24 210,62 .f t  Tantiemen zu vergüten, 
280 000 .f t  Dividende (7 %  gegen 3 %  i. V.) zu verteilen 
und 322 730,11 .f t  auf neue Rechnung vorzutragen.

Berliner Gußstahlfabrik und Eisengießerei Hugo 
Hartung, Aktiengesellschaft, Berlin. — Nach dem Be
richte des Vorstandes über das Geschäftsjahr 1910/11 
konnte das neue Lielitenbergcr Werk seino Leistungs
fähigkeit bei dom gegenüber dem Vorjahre wesentlich 
größeren Umsätze voll erweisen, dagegen waren die 
erzielten Preise in der Hauptsache ungünstig. Das Ge
schäftsjahr schließt bei 174 260,39 „ft Fabrikationsgcwinn 
und 23S8,78 .f t  sonstigen Einnahmen nach Verrechnung 
von 280 231,44 .f t  allgemeinen Unkbsten usw. und 
67 012,96 .f t  Abschreibungen mit einem Verluste von 
170 589,23 .ft, der sich nach Abbuchung der ordentlichen 
Rücklage von 32 796,92.ft auf 137 792,31 .ft ermäßigt.

Hasper Eisen- und Stahlwerk, Haspe 1. W. — Wie der 
Bericht des Vorstandes ausführt, wurde die allgemeine 
Lage der Eisenindustrie im abgelaufenen Geschäftsjahre 
durch eine ruhige, gesunde Entwicklung gekennzeichnet. 
Der Verbrauch aller Eisenfabrikate nahm zu, infolgedessen 
konnte auch die Roheisenerzeugung weiter steigen; die 
Kaufkraft des Inlandes und besonders des Auslandes war 
so stark, daß die verschiedenen Arbeiteraussperrungen, 
besonders diejenigen beim Schiffbau, sieh kaum bemerk
bar machten. Wenn nicht bei allen Werken der Eisen
industrie mit Rücksicht auf den am 30. Juni 1912 zu Ende 
gehenden Stahlwerksverband große Erweiterungen durch
geführt worden wären, hätte nach dein Berichte die starke 
Nachfrage nach allen Erzeugnissen eine beträchtliche Er-
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höhung des Preisniveaus zur Folge gehabt, während sic 
so lediglich ein gutes Geschäft 7,u normalen Preisen be
wirkte, das trotz ungenügender Ausnutzung der Erzeu
gungsstätten ein gutes Gewinnergebnis ermöglichte. Für 
das Haupterzeugnis des Unternehmens, Stabeisen, ge
staltete sich das erste Halbjahr recht hoffnungsvoll, da es 
neben guter Beschäftigung steigende Preise brachte, was 
nach dem Berichte teilweise der Konvention zu verdanken 
war. Aber schon Anfang 1!)11 wurden die seitens der Kon
vention festgesetzten Inlandspreise von manchen Werken 
nicht eingehalten, und nach Auflösung der Konvention 
begann eine Jagd nach Stabeisenaufträgen bei stark 
fallenden Preisen. Auf Grund der starken Beschäftigung 
bahnte sich dann aber bald wieder eine Besserung an, die 
schließlich mit einem Heraufgehen der Preise verbunden 
war. Während in Walzdraht im Berichtsjahre wesentliche 
Preisänderungen nicht eintraten, setzte der Walzdraht
verband ab 1. Juli d. J. die Preise um 7,50 JC f. <1. t 
herunter, weil sich inzwischen dio Konvention für ge
zogene Drähte aufgelöst hatte. Die neu entstandenen 
Drahtwalzwerke nahmen im Laufe des Berichtsjahres 
den Betrieb auf, führten aber eino Verringerung der dem 
Unternehmen zukommenden Aufträge nicht herbei, weil 
größere gemischte Betriebe nach Vereinbarung gegen ent
sprechende Vergütung auf einen Teil ihrer Erzeugung ver
zichteten. Der Versand der Gesellschaft an Stabeisen und 
Walzdraht überstieg in dem am 31. März d. J. abgelaufencn 
Geschäftsjahre des Stahlwerks-Verbandes ihre Beteiligungs
ziffer um 71(>0 t Rohstahlgewicht; sie hatte darauf eino 
Abgabe von 143 200 Jl zu zahlen. In A-Produkten (Halb
zeug und Formcisen) war die Beschäftigung unbefriedigend; 
die Gesellschaft versandte nur etwa 74% ihrer Beteiligungs
ziffer. Im zweiten Viertel d. J. besserte sich der Absatz in 
Formeisen. Dem Roheisenverbande in Essen ist das Unter
nehmen mit einer Beteiligungsziffer von GO 000 t für das 
Jahr 1012 und je 05 000 t für die Jahre 1913 bis 1915 bei
getreten. Der Betriebsgewinn beziffert sich unter Einschluß 
von 141 945,18 J l Vortrag auf 3 140 450,13 .ft. Nach Ab
zug von 47S 401,94 .ft für allgemeine Unkosten, 209 520 .ft 
für Teilschuldvcrschrcibungszinsen und 101 920,03 J l für 
sonstige Zinsen verbleibt ein Rohgewinn von 2 350 542, Ki.lt. 
Für Abschreibungen sollen 915 678,80 M verwendet wer
den, mithin ergibt sich ein Reingewinn von 1 434 8G3,3G Jl. 
Die Verwaltung beantragt, von diesem Betrage 75 000 Jl 
dem Hochofenerneuerungsfonds und 13 000 Jl dem Talon- 
stcuerkonto zuzuweisen, 142 603,90 Jl Tantiemen und 
22 000 Jl Belohnungen an Beamte zu verteilen, je 5000 Jl 
für Unterstützungs- und für gemeinnützige Zwecke zur 
Verfügung zu stellen, 1 000 000 J l Dividende (10% gegen 
8% i. V.) auszuschütten und 172 199,46 J l auf neue Rech
nung vorzutragen. — Ucbcr die einzelnen Betriebsab
teilungen ist dem Berichte noch folgendes zu entnehmen; 
Auf dem Hochofenwerke standen das ganze Jahr hin
durch zweiOefen undetwafiinf WochenauclidcrdritteOfen 
im Feuer; mangels Absatz konnten die Oefen nicht voll 
betrieben werden. Der Betrieb verlief ohne Störung. 
Ofen 2 wurde neu zugcstcllt und in einigen Teilen ver
bessert. In  der Gaszentralo wurde von den fünf Gebläsc- 
waschinen die zweite ebenfalls mit Dynamo versehen. Mit 
der Aufstellung eines Turbo-Generators von 2000 KW mit 
Uebcrhitzer und Kühlturm wurde begonnen. Die Brikct- 
tierungsanlage wurde durch zwei weitere Pressen ver
größert. Im Stahl- und Walzwerke wurde die neue 
Gießhalle vollendet Das Trägerwalzwerk, das als letzte 
Walzcnstraße mit Elektromotor versehen wurde, kam im 
März wieder in Betrieb. An kleineren Bauten kamen
u. a. die Schlosserei und Schmiede zur Ausführung. Er
zeugt bzw. hergestellt wurden 192 703 (i. V. 180 577) t 
Roheisen, 1G3 029 (162 300) t Rohblöcke und 1G2 778 
(159 25i) t W’alzwerkserzeugnisse. Die Vorräte am 1. Juli 
1911 betrugen 4210 (47) t Roheisen, 3035 (2029) t Halb
zeug und 6570 (10 303) t Formeisen, Stabeisen und Walz
draht. Das Eisenerzbergwerk Jarny  hat sich in jeder 
Beziehung günstig entwickelt. Im Berichtsjahre wurden 
202 7801 Minette gefördert. Der Gesamtumsatz des Unter

nehmens belief sich auf 17 983 G74 (17 144 838) .ft, dio 
durchschnittliche Arbeiterzahl auf 1G75 (1634).

Siegen-Solinger Gußstahl-Actien-Verein, Solingen. —
Das abgelaufcne Geschäftsjahr brachte dem Unternehmen 
nach dem Berichte der Direktipn vermehrten Umsatz. 
Da die Preisverhältnisse jedoch das ganze Jahr hindurch 
ungeordnet waren, war ein gewinnbringender Betrieb 
für die Gesellschaft nicht möglich. Von ihren Neuanlagen 
erhofft jedoch die Gesellschaft eine beträchtliche Er
mäßigung der Gestehungskosten; der neueingeriehtete 
elektrische Betrieb erfüllt nach dem Berichte dio ge
hegten Erwartungen. Das Ergebnis des Berichtsjahres 
litt jedoch nicht unwesentlich dadurch, daß durch die 
Ncuanlagen Störungen im Betriebe und infolgedessen 
eine Beeinträchtigung der Erzeugung nicht zu umgehen 
waren. Die Gesellschaft versandte im Berichtsjahre S069 
(i. V. 7913) t im Werte von 1 838 824,30 (1 798 100,87)
Bei 1594,43 Jl Vortrag, 1G9 152,60 Jt Betriebsgewinn und 
1202,20 Jt Einnahmen aus Mieten einerseits, 150 606,27 Jl 
allgemeinen Unkosten, Steuern, Provisionen, Zinsen usw. 
und 33 295,95 Jt Abschreibungen usw. anderseits ergibt 
sich ein Verlust von 17 952,99 Jl.

Lulea Jernverks Aktlebolag. — Wie aus dem Jahres
berichte der Gesellschaft für 1910 zu entnehmen ist, 
beschloß die am 25. Juli 1910 abgehaltenc Hauptver
sammlung, das Aktienkapital von 2 380 000 K  auf 
1 190 000 IC herabzusetzen. Die Gewinn- und Verlust
rechnung des abgelaufenen Geschäftsjahres zeigt einer
seits 509 361,88 K  Gewinn aus dem Verkauf von Roh
eisen und Sehlicch und 9577,51 K Einnahmen aus Mieten, 
anderseits 122 504,91 K Zinsen, G6 899,81 K allgemeine 
Unkosten und 201 588,75 K  Abschreibungen, so daß 
sich ein Gewinn von 127 945,92 K ergibt. Von diesem 
Betrage sollen 50 000 IC der Rücklago zugeführt Werden, 
12 000 K dem Fonds für Neuzustellung der Hochöfen 
überwiesen, 59 500 IC als Dividende (5% gegen 0 %  
i. V.) auf das herabgesetzte Aktienkapital ausgeschüttet 
und 6 445,92 K auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ein italienischer Stahlwerksvcrband. — Wie wir
dem „Economist“ * entnehmen, ist der Vertrag, der die 
sechs Gesellschaften Soc. An. Siderúrgica di Savona, 
Soc. Altiforni e Fonderia di Piombino, Soc. An. Fernere 
Italiano, Soc. An. di Miniere e Altiforni Elba, Soc. 
„Ilva“ und Soc. An. Fernere di Sestri zu einem Stahl
werkssyndikat vereinigt, nunmehr unterzeichnet. Die 
Führung der Geschäfte für die Zeit vom 1. Juli 1911 
bis zum 31. Dezember 1922 übernimmt dio Gesellschaft 
„Ilva“ . Von den Reineinnahmen des Syndikates er
halten zunächst für ihre Bergwerksrcchte die Gesell
schaften Elba und Ilva je 2 000 000 Lire und Piombino
1 000 000 Lire, für andere Rechte Savona 800 000 Lire 
und Piombino 180 000 Lire. Die nach Abzug dieser 
Beträge, der Steuern sowie der mit l*/t %  der Roh
einnahmen angesetzten Vcrwaltungskosten verbleibende 
Reineinnahme wird wie folgt verteilt: 7.75/38 an Elba, 
jo 9.25/38 an Savona und Sestri, 7/38 an Piombino, 
5.75/38 an Fernere Italiano und 8.25 an Uva, Von den 
96 000000 Lire, dio als notwendig für den Betrieb des 
Syndikates angesehen wurden , wurden 39 500 000 Lire 
durch Ausgabe von langfristigen Schuldscheinen beschafft,
10 000 000 Lire wurden als Darlehn von den Banken zu 
6% auf laufende Rechnung hergegeben, tilgbar bis zum
31. Dezember 1919; ferner werden 23000 000 Lire Obli
gationen ausgegeben; dio übrigen 17 500000 Lire werden 
der Gesellschaft Ilva gewährt. Um die geldgcbenden 
Banken zu sichern, wurde festgesetzt, daß zunächst die 
Reineinnahmen verpfändet werden sollen zur Bezahlung 
der jährlichen Zinsen auf die Darlehen und Schuldver
schreibungen und erst nach deren Deckung eine Dividende 
verteilt werden darf, die nicht größer ist als 24 Lire f. d. 
Aktie (12 %) bei Savona, 20 Lire (8 %) bei Elba, 12 Lire 
(6 %) bei der Fernere Italiane und 18 Lire (9 %) bei Uva.

* 1911. 9. Sept., S. 527/8.
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Vereins-Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhüttenleute.

Dio Genehmigung gewerblicher Anlagen nach g 16 

der Gewerbeordnung.

Wir teilen unseren Mitgliedern wiederholt mit, daß 
im Verlag S tah le laön  m. 1>. H., D üsse ldo rf 74, 
soeben eine Schrift unter dem obigen Titel, dio im Auf
träge des Vereins von Herrn Rechtsanwalt Dr. jur. lt. 
Soli m id t-Er n «t hau seil verfaßt worden ist, er
schienen ist.

Der l’reis des Schriltchens betrügt 1 .IC für ein 
Kxomplar, 0,85 .IC bei Abnshmo von mindestens 20 
Exemplaren, 0j70 .IC bei Abnahme von mindestens 100 
Exemplaren.

Entstehung und Zweok dieses Sohriftehcns geht 
aus folgender dem Text vorausgesandter Einführung 
hervor:

„Dio vorliegende Schrift ist entstanden auf Anregung 
und Wunsch der 1[ och of e n k o in tu iss io n d es V er
eins deutscher E isenhütte iileute . Dio vielfachen 
Schwierigkeiten, die in neuerer Zeit bei der behördlichen 
Genehmigung von Neu- und Umbauten in der Eisen
industrie in steigendem M&Be 7,U überwinden sind, 
hatten schon im Frühjahr 1 '.>01* bemerkenswerte Ver
handlungen der Vertreter der deutschen Hochofenwerko 
(vgl. Stahl und Elsen 1000, 12. Mai. S. 087/706) gezeitigt 
und stur Bildung eines Unterausschusses der Hochofen, 
kommission, der sogenannten „Konzcssionskojjtt- 
m is s io n " , geführt. Die weiteren Arbeiten dieser 
Kommission ließen mehrfach erkennen, daß eine 
knappe Darstellung der Gesichtspunkte, dio bei der 
Eimcichung und Erledigung eines Konzessionsgesuchos 
xu beachten sind, einem allgemeinen Bedürfnis ent
sprochen würde. Bei der Fülle der einschlägigen gesetz
lichen Bestimmungen und der dazugehörigen Ausfüli- 
rungsanwoisungen, der vielfach untereinander abweichen
den Rechtsprechung der Verwaltung»- und Gerichts
instanzen wild es dem vielbeschäftigten Industriellen 
und Betriebsleiter schwer möglich gemacht, mit einiger 
Sicherheit die verschlungenen Pfade unserer Gewerbe
ordnung zu verfolgen. So übergeben wir dieses Merk
blatt aus der Feder des bewährten juristischen Bei
rates unserer Hochofenkommission der OetTentlichkeit, 
hoffend, daß dasselbe bei der Genehmigung gewerblicher 
Anlagen aller Art sieh als ein sicherer Wegweiser zeigen 
und an seinem Teile dazu beitragen wird, Un
sicherheiten und Unklarheiten, die neben sonstigen 
Schwierigkeiten einer glatten und schnellen Erledi
gung von Genehmigungsgesuehen im Wege stehen, 
hin wegxuräum cn. “

Es sei noch darauf hingewiesen, daß zwischen 
diesem Schrifiohen und dem in Nummer 33* abge- 
dnickte« Erlaß des preußischen Handelsministers be
treffend Verfahren bei Genehmigung gewerblicher Anlagen 
ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Wie der Erlaß 
ausfahr», steht der raschen Abwicklung der Genehmigungs
verfahren u. a. häufig der Umstand entgegen, daß die von 
den Unternehmern eingereichten Unterlagen nicht den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Der Hinweis auf

* St, u. E. 1911, 17. Aug., S. 135S.it.

diesen Mangel war für dio H oohofon  kom m ission 
des Vereins mitbestimmend, die Herausgabe des vor
liegenden Suhriftcliens in Anregung zu bringen. Hoffent
lich erfüllt dio Broschüre in dieser Richtung auch ihren 
Zweck und trägt so dazu bei, dio Dauer dos Genehmi
gungsverfahren» abzukürzen. j);c Geschäftsstelle.

Für die Vcrolnsblbliothok sind eingegangen:

(Dio Einsender sind durch * bezeichnet )

Köpper, Gust.: Das Gußstahlwerk Fried. Krupp und 
seine Entstehung. Essen (Ruhr) 1808. 3 lil., 139 S.
8 ° mit Tafeln. [Eduard Günther*, Essen.]

Programm [der] Großherzoglich Badischefnf Technische[n/ 
Hochschule* zu Karlsruhe für das Studienjahr 1911/12. 
Karlsruhe 1911. XV, 106 S. 1°.

Programm der Königlichen Technischen Hochschule* zu 
Aachen /«r das Studienjahr 1911/1912. Aachen 1911. 
U13 S. 8 °.

Rapport général sur la situation de. l'industrie cl du commerce 
¡au] Grand-Duché de. Luxembourg ¡tendant l’année 1910. 
Luxembourg 1911. 123 S. -1°. [Großherzoglich Luxem
burgisches Stiuitsministenum*.]

Vgl. St. u. E. 1911, 17. Aug., S. 1352.
Statisties oj the amcrican and foreign iron trades for 1910.

Annual statistical report of the Amcrican Iron and 
Steel Assooiation*. Philadelphia 1911. 120 p. S“.

Vgl. St. u. E. 1011, 17. Aug., S. 1353/57.
Verzeichnis der Vorlesungen an der Königlichen Bcrg-

akademic* zu Clausthal /iir das Studienjahr 1911/12. 
Clausthal (1911). 32 S. 8 ° nebst 1 Tafel.

Vorlesuiigs-Verzeichnis [der] SUidt. Handels-Hochschule* 
Ci’Jn für das 1 Vinter-Semester 1911/12. Cöln 1911.
48 S. 8 °.

Wachenfeld*, Hugo: Republik oder Kaisertum F Ameri
kanische und deutsche Zustände. Berlin 1911. 60 S. 8

Aenderungen in der Mitgliederliste.

Arnolds, Wilhelm, Zivilingenieur, Düsseldorf, Ludw.- 
Loowe-llaus.

11 rasch, Viktor, Ing., k. k. Gewerbeinspektor, Mährisch- 
Ostrau 608, Josef-Krausgasso 7.

Hess, Wenzel, Oberingenieur der Prager Eisenindustrie- 
Ges., Kgl. Weinberge, Böhmen, Jungmannstr. 77. 

Küppersbusch, Fritz, Ingenieur d. Fa. F. Küppersbusch 
& Söhne, Gclsenkirehcn, Von der Reckestr. 11. 

Nickel, Bernhard, Direktor der Deutschen Maschinenf., 
A. G., Duisburg, Hansastr. 55.

Rosenthal, Julius, Oberingenieur der Maschinenf. Esslingen, 
Hcbezeugburcau, Mettingen bei Esslingen a. N. 

Schoenaira, J ., Ingenieur, Menzenschwand i. bad. Schwarz
wild.

Schumacher, Julius, Ingenieur der Maschinenf. Thyssen 
& Co., A. G., Mülheim a. d. Ruhr, Froschenteich 102.

Neue Mitglieder:

Koch, Emil, Betriebschef des Martinw. der Falvahütte, 
Schwientochlowitz, O. S.

Koska, Hans, Bergassessor, Leipzig-Gohlis, Boetteher- 
straße 5.

Spindler, J lax, Oberingenieur der Siemens-Schuckeriw., 
Kattowitz, O. S., Friedrichstr. 2S.

Die nächste H a u p t v e r s a m m l u n g  des V e r e i n s  d e u t s c h e r  H i s e n h i t t e n l e u t e  findet 

am Sonntag, den 24. September d. J. in der Aula der Kgl. Technischen Hochschule in B r e s l a u  statt. 

Mit der Hauptversammlung sind verbunden der Besuch der Ostdeutschen Ausstellung in Posen und 

Ferner technische Ausflüge nach Oberschlesien und Mähren.

Tegen der Ordnung dieser Veranstaltungen verweisen wir auf St. u. E. 1911, 17. Aug., S. 1364. 

Die Anmeldeliste ist geschlossen.


