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j ic  chemischen Reaktionen, welchc im Innem 
des Hochofens auftreten, sind von groBer Be- 

deutung fiir die Technik, und es findet sieli in der 
hiittcnniannischen Literatur eine groBere Anzalil 
alterer Untersuchungen, die das Ziel verfolgten, die 
Zusammensetzung der Gase und die Temperaturen 
in Ycrschiedenen Hóhenlagen des Hochofens zu be- 
stimmen.

Diese Ergebnisse sind in Weddings Handbuch der 
Eisenhtittenkunde zusammengefaBt und dienten ais 
Grundlage fiir die vorliegende Untersuehung. Eine 
naherc Ueberlegung ergab, daB die Gasproben gleich- 
zeitig in verschiecienen Zonen des Hochofens ent- 
nommen werden mussen, und daB man die Randgase 
mit denen des Innem nicht olmc weiteres vcrgleichen 
kann.

Die Untersuchungen wurden vorgeńommen an 
einem Minettehochofen des Eisenhiitten-Aktien-Yer- 
eins Diidelingen (Luxemburg); Profil und MaBe sind 
aus der Abb. 1 zu ersehen. Der Ofen hatte sechs 
Diisen, deren Durchmesser 0,15 m bei der Versuchs- 
reihe vom 14. September und 0,185 m bei der zweiten 
Reihe vom 29. September betrug. Die Kontaktzone 
von Erz und Gas lag 2,67 m unter der Gicht, die 
durch einen einfachen Langenschen GichtverschluB 
abgeschlossen war. Die Gasabfiihmng war seitlich 
und zentral. Bei einem Rauminhalt von 342 cbin 
erzeugte der Ofen durchsclmittlich 120 bis 130 t 
Tiiomasroheisen (Ausbringen 28 bis 30 %) mit einem 
Koksverbrauch von 1200 kg fiir die t Roheisen. 
Der Winddruck betrug im Mittel 25 cm Quecksilber- 
saule, und die Windtemperatur schwankte zwischen 
800 und 8700 C. Aus der Skizze des Hochofens ist 
auch die Lagę der zur Probeentnahme dienenden 
Locher (etwa 0,12 x  0,12 m Querschnitt) in der 
Wandung zu ersehen; sie befanden sich alle iiber 
derselben Winddiise.

Um die Gase vor einer Veriinderung in den An- 
saugerohren zu bewahren, mussen diese mittels 
Wassers gekuhlt werden. Abb. 2 zeigt zwei Aus-

* Auszug aus dergleichnamigen ®r-*3llfl--I*isscrtation, 
Berlin.

fiihrungen dieser Rohren; die erste Anordnung ktthlt 
die Gase sehr rasch ab, hat jedoch den Rachteil, 
sich leicht zu verstopfen, so daB sic durch die 
zweite Anordnung ersetzt wurde.
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Abbildung 1. Schnitt durch den Hochofen.

Fiir die Analyse der Gase wurde ein Orsatapparat 
benutzt, mit dem die Bestiinmungen des Sauerstoffes 
und der Kohlensaure vorgenommen wurden. Hieran 
schloB sich direkt eine Explosionspipette nach 
Hempel zur Bestimmung des Methans, Wasserstoffs 
und Kohlenoxyds. Die Berechnung wurde in der 
iibliehen Weise ausgefiihrt.
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Um die Temperaturschwankungen moglichst 
sclmcll verfolgen zu konnen, gebrauchte ich ais Urn- 
hillung fur das Thermoelement ein gewohnliches 
3/ 7zolligcs Gasrohr. Die Lotstelle befand sich in 
einem doppeltgebohrten Porzellanzylinder, wahrend 
die Drfihte, um eine biegsame Isolation zu erhalten, 
mit Asbestfaden umwickelt waren.

Vom 12. Juli bis 20. August wurden in den ver- 
sehicdenen Zonen liingere Einzcluntersuchungen 
vorgenommen, aus denen hervorging, daB die Zu- 
sammensetzung der Gase (s. Zahlentafel 1) und die 
Temperatur in derselben Zone groBeren Schwankun- 
gen unterworfen sind (s. Temperaturdiagranime 
Schaubild 1 bis 6).

Die Ursachen dieser Schwankungen sind wohl 
rein mechanischer Art; dio Gichten rutschen nicht 
allmahlich, sondern stoBartig ab. Es folgt bald ein

Auflockern, bald ein Zusammenpressen der Massen; 
ebenso ruckweise stromen natiirlich die Gase empor, 
die ihren Weg weniger durch die MaBe selbst ais 
durch zufaOig gebildete Kamine nehmen, so daB die 
Bestandteile der Gase sowie die Temperatur in der
selben Zone sich yon Augenblick zu Augenblick ver- 
andern miissen.

Bei der Untersuohung der Zonen 4 und 5 zeigte 
sich, daB die Ergebnissc (Zusammensetzung der Gase 
und Temperatur) manchmal aus der Reihenfolge 
herausfielen (vgl. Zahlentafel 2 m it den Zahlentafeln 
3 bis 5, s. Temperaturdiagranime Schaubild 2 u. 5). 
Die Ursachen fiir die Abweichungen lagen in dem Auf- 
treten von Ansatzen; in Zone 5 war einschlicBlich 
Mauerwerk ein etwa 3 m dickes, hartes, festesMateriał 
Yorhanden, wahrend sich in Zone 4 nach DurchstoBen 
von nur 10 cm Mauerwerk lockere Massen aus Erz, 
Koks und Staub fanden. DaB der Ansatz in Zone 5 
wahrend des Ilochofenganges seine Lage nicht ver- 
iuiderte, geht daraus hervor, daB die durch ihn hin- 
durchgetriebene Oeffnung wahrend einer Beobach- 
tungszeit von drei Monaten ihre Lagc beibehielt. 
Dieser Ansatz erwies sich bei naherer Betrachtung 
ais ein Gebilde aus Koksstucken, die durch ein festes 
Materiał zusammengebackeu waren. Das Bindemittel

bestand aus einer Masse, die jedenfalls sehr viel 
Zyankalium cnthielt, das sein Vorkommen in 
dieser Zone nur der Sublimation zu verdanken hat. 
Das zyankaliumhaltige Sublimat setzte sich schon 
im Ansaugerohr der Zone 5 und 6 in bedeutenden 
Mcngcn an, so daB das Existenzgebiet dieses Erzeug- 
nisses zwischen der Formebene und dcm Kohlensack 
liegt. Oberhalb desselbcn lieB es sich nicht mehr 
nachweisen.

Das Yerhalten des Z y an k a liu m s im Iiochofen 
kann man sich etwa in folgender Weise vorstellen: 
Seine Bildung geschieht in der heiBen Formebene, 
von dort wird es durch den Gasstrom in dic kalteren ; 
Zonen emporgetragen, wo seine Kondensation an 
den niedergelienden Gichten stattfindet, mit denen 
es nun wieder herabwandert. Es ist nicht unmoglich, i 
daB es hier bei der Reduktion der Erze eine be-

deutende Rolle spielt, 
ebenso bei der Kohlung 
des bereits vorhandenen 
Eisens und bei der Rc- • 
duktion von Kiesel- 
siiure, Metallosyden : 
usw. Dic dabei ge- 
bildeten Alkalikarbo- 
nate oder Oxyde wan- 
dern wieder hinab, um 
von neuem Bestand
teile des Zyankaliums 
zu werden.

Sind aber die Massen, 
an denen das Sublimat 
sich kondensiert, ver- 
lialtnismaBig kalt und 
in langsamem Vor- 

riicken begriffen, so wird es diese zu einer kompakten 
und gasdichten Masse verbinden.

So vorteilhaft die Alkalisalze ais Kohlenstoff- 
iibertrager angesehen werden konnen, so naeh- 
teilig sind sie fiir das Mauerwerk, das durch ihre 
Wirkung vollkommen zerstort wird. In der Rast ist 
diese Erscheinung bekannt; sie kann sich jedoch 
auch in hoheren Zonen bemerkbar machen, wenn die j 

Salze durch eine starkę Erhitzung der Ansiitze weiter- 
getrieben werden. AuBer diesen Zyaniden waren in 
dem Ansatze auch noch Nitride oder Ammonsalze 
entlialten; denn die Erzeugnisse cntwickelten beiBe- 
ruhrung mit Wasser schnell Anunoniak. Hier eine 
endgiiltige Entscheidung zu treffen, scheint kaum 
moglich zu sein, denn in Gegenwart freier Alkalien 
ist es nicht moglich, die Substanz unzersetzt in 
Wiisser zu losen; ebenso werden Nitride sofort durch 
Wasser zersetzt.

Der Ansatz, der sich in Zone 4 gebildet hatte und 
ebenfalls eine verhaltnismaBig niedrige und gleich- 
bleibende Temperatur besaB (s. Schaubild 2), war 
im Gegensatz zu dem soeben beschriebenen staub- 
artig und locker, so daB er wahrend der Versuchs- 
dauer verschiedene Małe herabfiel. Das hatte einmal 
die unangenehme Folgę, daB dabei das Pyrometer-

->j7S\* - ,7 0  | 72
Anordrtung 7 

75 ,3

łt&sserk aó/a/jf

■ĄZ-— 700— h

M o r c /w w 2  ”'a sse r \ a6/̂

>9iBc l

H trsse rzu /o tjf'

H irsseA  zu /c risf 
Abbildung 2. Ansaugerohre fiir Hochofenuntersuchungen.
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rohr mitgenommen, 
ganz zusammengeprcBt 
und fast reclitwinklig 
gebogen wurde. Aus 
dem Tenipcraturdia- 
gramm dieses Versucłies 
(s. Schaubild 4) laBt 
sieli aber erkennen, daB 
m it dcm Rutsehen des 
Ansatzes eine starkę 

Temperaturerhohimg 
crfolgte. Diese Erschei- 
nung blieb jedoeh nur 
kurze Zeit bemerkbar, 
denn durch das Uni- 
biegen des Rohres kam 
die Lotstclle in die Nahe 
der Mauer; es bildete 
sich wieder ein neuer 
Ansatz, der dann bald 
die fiir einen Ansatz 
normal niedrige Tem
peratur annahm.

Nach dieser Ycrsuchs- 
reihe wurden am 14. 
und 29. September die 
Gase gleichzeitig aus 
allen Zonen des Hocli- 
ofens entnommen; zu- 
gleich waren vier selbst- 
registrierende Pyrome- 
ter eingebaut, dereń 
Temperaturstreifeń in 
den Schaubildern 7 und 
8 vorgefiihrt sind. Die 
Mittelwerte dieser Ver- 
suche sowie der Mit- 
telwert aller Unter- 
suchungen sind in den 
Zahlentafeln 3 bis 5 
enthalten, und in den 
Schaubildern 9 bis I I  
sind die wichtigsten 
Werte graphisch darge- 
stellt. Aus diesen Wer- 
ten ersieht man, daB die 
Gase beim Emporstei- 
gen durch die Be- 
schickung sauerstoff- 
reicher wurden. Die 
einzelnen Yersuchsrei- 
hen der Zahlentafeln 6 
bis 8 ergeben jedoch, 
daB sich die Gase von 
Zone zu Zonc nicht 
immer in dieser Rei- 
henfolgevorfinden, son- 
dern daB sie in einer 
unteren Zone kohlen- 
saurereichcr sind ais die
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Um die Temperaturschwankungen moglichst 
schnell verfolgen zu konnen, gebrauchte ich ais Um- 
hulluiig fur das Thermoelement ein gewohnliches 
3/,zolliges Gasrohr. Die Lótstelle befand sich in 
einem doppeltgebohrtcu Porzellanzylinder, wahrend 
die Driihte, um eine biegsame Isolation zu erhalten, 
mit Asbestfaden umwickelt waren.

Vom 12. Juli bis 20. August wurden in den ver- 
seliiedenen Zonen laugere Einzeluntersuchungen 
vorgenoinmen, aus denen hervorging, daB die Zu- 
sammensetzung der Gase (s. Zahlentafel 1) und die 
Temperatur in derselben Zone groBeren Schwankim- 
gen unterworfen sind (s. Temperaturdiagramme 
Schaubild 1 bis 6).

Die Ursachen dieser Schwankungen sind wohl 
rein mechaniseher Art; die Gichten rutschcn nicht 
allmahlich, sondern stoBartig ab. Es folgt bald ein

Auflockern, bald ein Zusammenpressen der Massen; 
ebenso ruckweise stromen naturlieh die Gase empor, 
dic ihren Weg weniger durch die MaBe selbst ais 
durcli zufallig gebildete Kamine nehmen, so daB die 
Bestandteile der Gase sowie die Temperatur in der- 
selbcn Zone sieli von Augenblick zu Augenblick ver- 
andem miissen.

Bei der Untersuchung der Zonen 4 und 5 zeigte 
sich, daB die Ergebnisse (Zusammensetzung der Gase 
und Temperatur) manchmal aus der Reihenfolge 
herausfielen (vgl. Zahlentafel 2 mit den Zahlentafeln 
3 bis 5, s. Temperaturdiagramme Schaubild 2 u. 5). 
Die Ursachen fiir die Abweichungen lagcn in dem Auf- 
treten von Ansatzen; in Zone 5 war einschlieBlich 
Mauerwerk ein etwa 3 m dickes, hartes, festes Materiał 
vorhanden, wahrend sich in Zone 4 nach DurclistoBen 
von nur 10 cm Mauerwerk lockere Massen aus Erz, 
Koks utid Staul) fanden. DaB der Ansatz in Zone 5 
wahrend des Hochofenganges seine Lage nicht ver- 
anderte, geht daraus hervor, daB die durch ihn hin- 
durchgetriebene Oeffnung wahrend einer Beobach- 
tungszeit von drei Monaten ihre Lage beibchielt. 
Dieser Ansatz erwies sich bei naherer Betrachtung 
ais ein Gebilde aus Koksstiicken, die durch ein festes 
.Materiał zusammengebacken waren. Das Bindemittel

bestand aus einer Masse, die jedenfałls sehr viel 
Zyankalium enthielt, das sein Yorkommen in 
dieser Zone nur der Sublimation zu verdanken liat. 
Das zyankaliumhaltige Sublimat setzte sich sehon 
im Ansaugerohr der Zone 5 und 6 in bedeutenden 
Mengen an, so daB das Ęiistenzgebiet dieses Erzeug- 
nisses zwischen der Formebene und dem Kohlensack 
liegt. Oberhalb desselben lieB es sich nicht mehr 
nachwcisen.

Das Verhalten des Z y a n k a liu m s  im Hochofen 
kann man sich etwa in folgender Weise vorstellen: 
Seine Bildung geschieht in der heiBen Formebene, . 
von dort wird es durch den Gasstrom in die kalteren j 
Zonen emporgetragen, wo seine Kondensation an : 
den niedergehenden Gichten stattfindet, m it denen 
es nun wieder herabwandert. Es ist nicht unmoglich, 1 
daB es hier bei der Reduktion der Erze eine be-

deutende Rolle spielt, 
ebenso bei der Kohlung j 
des bereits vorhandenen 
Eisens und bei der Re- 
duktion von Kiesel- 
sau re , Metallosyden 
usw. Die dabei ge- 
bildeten Alkalikarbo- 
nate oder Osyde wan- 
dern wieder hinab, um j 
von neuem Bestand- j 
teile des Zyankaliums 
zu werden.

Sind aber die Massen, ; 
an denen das Sublimat 
sich kondensiert, ver- 
haltnismaBig kalt und 
in langsamem Vor- 

rucken begriffen, so wird es diese zu einer kompakten 
und gasdichten Masse verbinden.

So vorteilliaft die Alkalisalze ais Kohlenstoff- 
iibertriiger angesehen werden konnen, so nacli- 
teilig sind sie fiir das Mauerwerk, das durch ihre 
Wirkung vollkommen zerstórt wird. In der Rast ist 
diese Erscheinung bekannt; sie kann sich jcdoch 
auch in hoheren Zonen bemerkbar maclien, wenn die 
Salze durch eine starkę Erhitzung der Ansiitzc weiter- 
getrieben werden. AuBer diesen Zyaniden waren in 
dem Ansatze auch noch Nitride oder Anunonsalzc 
enthalten; denn die Erzeugnisse entwickelten bei Be- 
ruhrung mit Wasser schnell Ammoniak. Hier eine 
endgultige Entscheidung zu treffen, scheint kaum 
moglich zu sein, denn in Gegenwart freier Alkalien 
ist es nicht moglich, die Substanz unzersetzt in 
Wasser zu losen: ebenso werden Nitride sofort durch 
Wasser zersetzt.

Der Ansatz, der sich iii Zone 4 gebildet hatte und 
ebenfalls eine verhaltnismaBig niedrige und gleich- 
bleibende Temperatur besaB (s. Schaubild 2), war 
im Gegensatz zu dem soebeu beschriebenen staub- 
artig und locker, so daB er wahrend der Versuchs- 
dauer verschiedene Małe herabfiel. Das hatte einmal 
die unangenehme Folgę, daB dabei das Pyrometer-
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Abbildung 2. Ansaugerohre fiir Hochofcnuntersuchungen.
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rohr mitgenommen, 
ganz zusammengepreBt 
und fast rechtwinklig 
gebogen wurde. Aus 
dcm Temperaturdia- 
gramm dieses Versuches 
(s. Schaubild 4) liiBt 
sich aber erkennen, daB 
mit dem Rutschen des 
Ansatzes eine starko 

Temperaturerhohung 
erfolgte. Diese Erschei- 
nung blieb jedoch nur 
kurze Zeit bemcrkbar, 
denn durch das Um- 
biegęn des Rohres kam 
die Lotstclle in die Niihe 
der Mauer; es bildete 
sich wieder ein neuer 
Ansatz, der dann bald 
die fiir einen Ansatz 
normal niedrige Tem
peratur annahm.

Nach dieser Versuchs- 
reihe wurden am 14. 
und 29. September die 
Gase gleichzeitig aus 
allen Zonen des TIocli- 
ofens entnommen; zu- 
gleich waren vier selbst- 
registrierende Pyrome- 
ter cingebaut, dereń 
Temperaturstreifen in 
den Schaubildcrn 7 mul 
8 vorgefiihrt sind. Die 
Mittelwerte dieser Ver- 
suche sowie der Mit- 
telwert aller Unter- 
suchungen sind in den 
Zalilentafeln 3 bis 5 
enthalten, und in den 
Schaubildem 9 bis 11 
sind die wiclitigsten 
Werte graphisćh darge- 
stellt. Aus diesen Wer- 
ten ersieht man, daB die 
Gase beim Emporstei- 
gen durch die Be- 
schickung sauerstoff- 
reicher wurden. Die 
einzelnen Versuchsrei- 
hen der Zalilentafeln 6 
bis 8 ergeben jedoch, 
daB sich die Gase von 
Zone zu Zone nicht 
immer in dieser Rei- 
henfolgevorfinden, soli
dem daB sie in einer 
unteren Zone kohlen- 
saurereicher sind ais die

W
tocojeo-o
0
1
s
o
!l"a
o

>
a
toc
NC»v>a
ises
3NV>cj£
[o
O

54
,2

6
55

,1
9

55
,8

7
52

,3
0

53
,8

8
55

,3
6

55

O CM ^  CO O C5_ >0 
O O ■rf co" 10 »o 10 «o

0  00 00 cô 0  co 
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Schaubild 1. Yersuch vom 29. bis 30./7. 1910.
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in der oberen Zonę. Die Ursache fiir dicse Un- 
regelmaBigkeit liegt, wie schon gesagt, an dem 
ungleichmaBigen Niedergang der Gichten, so daB 
erst durch Zusąm- 
menfassung groBe- 
rer Versuchsreihen 
eine bessere Ueber- 
siclit iiber die Yer
haltnisse der Gase 
im Hochofen gewon- 
nen worden konnte.

Im Zusammen- 
hang m it den Ver- 
suchen wurden auch 
Gasproben aus dem 
Rand und aus der 
Mitte gleichzcitig entnommen. Um die letzteren zu 
erhalten, wurde ein 3 m langes gekiihltes Rohr in 
Zone 3 etwa 2 m tief in den Hochofen getrieben, 
wahrend dieser stillstand. Die ersten Proben, die 
sofort nach der wieder erfolgten Einstellung des 
Windes erlialten wurden, zeigten einen verhaltnis- 
miiBighohen Gehalt an Kohlensaure. Man 
kann daraus schlieBen, daB wahrend des 
Stillstandes die Zusammensetzung der Gase 
sich mehr in der dem theoretischen Gleich- 
gewichte entsprechenden Richtung verscho- 
ben hatte. Dic Versuche sind in Zahlen
tafel 9 zusammengestellt.

Berechnet man aus dem Mittelwert der 
Analysenergebnisse den Gehalt an Kohlen- 
oxyd und Kohlensaure (fiir CO 4- C02 =
100), so findet man, daB die Gase

beim Yersuche am 9. Oktober 
in der Mitte C05 =  41,50, CO =  58,50, 
in der Randzone C02 =  11,10, CO =  88,90, 
und am 18. Oktober 
in der Mitte CO, =  25,56, CO =  
in der Randzone CO.. =  16,81, CO =  83,19 
Yoluinprozentc enthielten.

Die Yersuchsergebnisse stimmen mit 
den von Rinman* erhaltenen Werten 
uberein, indem niimlich der Kohlen- 
sauregehalt in der Mitte groBer ist 
ais am Rand. Es stelit das durch- 
aus im Einldang mit der schon be- 
kannten Tatsache, daB die Gase in 
der Mitte langsamer hochstrómcn ais 
am Rand, da an letzterem der Wider- 
stand geringer ist. Die Erze wan- 
dern wegen ihres hoheren spezifischen 
Gewichtes mehr zur Mitte, wiihrend 
der leichte Koks sich nach dem 
Randc driingt.

Wahrend der Hochofen stillstand, 
wurden vcrschiedene Małe Erzproben 
aus einzelnen Zonen entnommen. Die 
Zusammensetzung derselben ist des 

Interesses halber in Zahlentafel 10 wiedergegeben. 
Es soli aber zugleich bemerkt werden, daB an 
eine direktc Yerwendung der Zahlen kaum gedacht

2. Yersuch vom 1. bis 3./8. 1910.

werden kann. Zuniichstist es kaum moglich, die Erze 
bei der Probenahme gewissermaBen abzuschrecken, 
d. h. yollkommen in dem Zustande zu bewahren, den

* Vgl. Wedding, „AusfUhrliehes Handbuch der Eisen- 
huttenkunde“ , 2. Aufl., Bd. III , S. 212/14.
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Schaubild 4. Yersuch vom 0. bis 8-/8. 1910.

sie innerhalb des Ofens besaBen; wegen 
des Felilens des Wiiidwiderstandes er- 
folgt auch der Niedergang der Be- 
schickung ziemlich plotzlich, so daB 
man nichts darilber aussagen kann, ob 
dic gefundenen Proben auch wahrend 
des normalen Betriebes sich in den be
treffenden Zonen befinden. Um der 
ersterwahnten Schwierigkeit zu begeg- 
nen, wurde nur solches Materiał zur 
Analyse verwendet, das sich im Innem 
der Stficke befand.

Die Erzprobenanalysen beweisen, daB 
Kohlenstoff sich in nicht unerheb- 
lichem MaBe im Innern der Erzstiicke 
ausgeschieden hat. Daraus geht heryor, 
daB Kohlenoxyd nicht nur an der Ober- 
fliiche wirkt, sondern auch in das Innere 
der Stiicke hineindiffundiert, wo dann 
die Kohlenstoffausscheidung stattfinden 
kann. Bei langerem Verweilen, z. B. 
in Ansatzen, kann auch Rcduktion zu 
Metali stattfinden. —

Es erscheint nicht uninteressant, die 
Erfahrung, welche bei dieser Arbeit 
iiber das Yerhalten des Hochofens wah
rend des Betriebes gemacht wurde, 
mit den neueren Arbeiten zu vergleichen, 
welche die theoretisclie Seite des Vor- 
ganges im Auge hatten.

Tragen wir das Volumenverh;'iltnis 
CO: CO,, wie es durch die Gasanalysen 
im Hochofen festgestellt wurde, ais 
Funktion der Temperaturen in das 
B a u r- und G1 a B n e r  s c h c Diagranun 
ein (vgl. Schaubild 12), so sieht man 
oline weiteres, daB der Gehalt an Koh- 
lenoxyd yiel lioher ist, ais dem Gleich- 
gewichte iiber FeO +  Fe und Fe30., 
+  FeO entspricht. Die Gichtgase 
haben demnacli immer nocli einen 
Kohlenoxydgehalt, der zur Reduktion 
von Fe30„" geschweige denn des Fe20 3, 
mehr ais ausreichend ware. Dagegen laBt
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Zahlentafel 2. Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  G ase im  A n s a tz e  v o n  Z one 4.

Yer-
suclis-

Zeit
der

Probe-

Zusam m ensetzung der G ase Im A nsatze 
von Zone 4 in  Yol. %

Zeit
der

Probe-

Gicbtgaszusam m ensetzung 
in  Yol. %

ta g nahroe
CO, 0 , CII, Ha CO i nahmcN, CO, 0= on. III CO K.

1 . / 8. 335 10,80 0,0 0,03 4,13 33,14 51,90 3“ 11,40 0,0 0,09 6,41 26,49 55,61
1 . / 8. 340 11,00 0,2 0,14 4 22 33,18 51,26 340 11,60 0,0 0,09 4,10 28,90 55,31
1 . / 8. 3*8 10.20 0,2 0,14 4,33 30,93 54,20 3*a 11.90 0,0 0,09 6,73 28,10 53,18
6 . / 8. 1210 21,00 0,0 0,44 2,40 5,SS 70,28 121J 13,00 0,0 0,30 3,74 23,01 58,95
6./8 . 12 13 22,00 0,0 2,63 3,63 6,15 65,59 — — — — — — —
G./8. 12 15 21,80 0,0 5,03 0,19 7,31 65,67 12” 12,20 0,20 0,70 4,06 22,74 60,10
9-/8. 1016 11,60 0,0 0,14 5,16 29,20 55,60 io « 12,20 0,0 0,14 5,47 25,79 56,40
9 ./8 . 259 9,60 0,0 1,47 2,55 32,49 53,89 259 12,60 0,0 0,61 4,06 26,65 56,08
9 ./S . 3Ó8 9,00 0,0 0,54 3,76 31,59 54,51 3S8 12,40 0,0 0,03 4,76 27,30 55,51
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Schaubild 7. Yersuch vom 14. bis 15./9. 1910.

sieli zwischen den Aualysenergebnisscn und der Bou- 
(loiiardschen Kurve (C, CO und CO;) leicliter ein 
gewisser Zusammenhang konstruieren, indem natnlich 
die Zusammensetzuffl der Gase der Kurve nach Ueber- 
schreitung zunachst et- 
was folgt und anschei- 
nend dem Gleichge- 
wichte zustrebt.

Yiel wahrscheinlicher 
ist bier jedoch folgende 
Erklarung: Zwischen
den Temperatnren von 
810° bis 912° erreicht 
liachdenBestinimungen 
Yon Le Cli a t  e li c r*und 
anderen** die Span- 
nuua: der Kohlensfiure

iiber dcm Kalziuntkarbonat etwa den Druck 
von 1 at, Hier licgt dcmnach gewissermaBen 
der Siedepunkt des ICarbonats, das also bei 
seinem Hinabwandern in dem Hochofcn sich 
in der entsprechenden Zone ziemlich schnell 
zersetzen wird.

Nach dieser plotzlichen Vermehrung der 
Kohlensiiure, die jedenfalls mit Gleichgewich- 
ten gar keinen Zusammenhang hat, erfolgt 
die Zunahme in geringerem MaBe und voll- 
kommen gleichmaBig bis zur Gicht.

S c h liis sc  f iir  den  B e tr ie b  
des H o ch o fen s .

1. Kohlenstoffausscheidung. Ueber die 
Kohlenstoffausscheidung liegt seit B e l l  eine 
ganz umfangreiche Literatur vor; namentlich 
in neuerer Zeit ist sie ais Ursache fiir die 
schwere Betriebsstorung des Hangens ange- 
sprochen worden.

Wenn man fur den vorliegeuden Fali die Ergeb- 
nLsse der Gleichgewichtsforschung ais richtig ansehen 
will, so ist eine Kohlenstoffausscheidung nur moglich 
bei Temperaturen unter 685 °, d. li. nur im oberen

■370

SOO

800

SOO

SOO

* Le C hatelier: Comp- 
tes rendus hebdomadaires 
des Seances de 1’aeadćraie 
des sciences 1886, Bd.102, 
S. 1243.

** Nach neuen For- 
schungen yon Z a v r ie v  
t r i t t  die Zersetzung des 
K:\lziumkarbonats erst 
bei 912 0 auf.
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Zahlentafcl 3. Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r  M i t t e l w e r t o  d e r  f i in f  g l e i c h z o i t i g e n V o r s u c h s r e i h o n

voin 14./9. 1910.

1 2 3 4 5 0 7 8 !1 9

Gicht 0 1 2 3 4 5 I 6
Tiefe un ter Giehtebene m . 0,00 4,35 6,25 6,89 8,72 10,50 12,70' 16,75!
Hohe iiber Eormebcne m . 12,38 11,74 9,91 8,13 5,87 1,67
Temperaturmessungen 0 C . 143 310 — 630 758 — (760) i
Druek im Hochofen mm W assersau lo ........................ — 40 65 95 115 220 255 i

CO....................... 11,84 10,84 9,85 9,55 5,90 5,36 0,12:
O.......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C H , .................. 1,42 0,93 1,46 0,67 1,66 1,78 1,73!

Gaszusammensetzung m VoI. %  < 3,81 2,95 2,78 4,32 0,94 0,98 1,25
C O ................... 28,92 30,77 30,94 30,94 36,52 36,33 39,30

....................... 54,01
6,65

54,51 54,97 55,52 54,95 55,55 57,60! O
Gesamt-Wasserstoff im Gas (CH. +  Hz) in Vol. % . 4,81 5,70 5,66 4,29 4,54 4,71 :o j
Gcsamt-Sauerstoff im Gas in Vol. °/ 26,30 26,22 25,32 25,02 24,16 23,52 19,77 3 i

Auf CO +  C 02 =  100 Vol. {
29,04 26,05 24,14 23,58 13,90 12,86 0,30 S> j
70,96 73,95 75,80 76,42 86,10 87,14 99,70 o 1

CO, 21,90 19,88 17,91 17,20 16,73 9,04 0,21 'to
GH, 2,62 1,70 2,65 1,20 3,02 3,20 3,00 a

Auf 100 Yolumen StickstoiT . H„ 7,05 5,41 5,06 7,78 1,76 1,76 2,17 o
CO 53,54 56,44 56,28 55,72 66,46 65,40 68,22

rat { o ! ; ; :
12,31 8,82 10,37 16,19 7,80 8,17 8,17

Gesa 48,69 48,10 46,06 45,06 43,96 42,34 34,32 03a
Yergleich m it Luft (100 N , = 20,50 O,) Sauerstoff-

17,46
|

U eberschuB ....................... 22,19 21,60 19,56 18,56 19,84 7,82 o
18,09 16,498 15,082 14,00 9,094 8,291 0,191

>  1
o . , ................... — — — ■— — —
CH4 . 0.79 0.517 0,816 0,37 0,931 1,005 1,005

Gaszusammensetzung in Gew. % t i-r„ 0.273 0.204 0,194 0,302 0,068 0,009 0,09
c ó ................... 28,04 29,71 30,06 30,139 35,72 35,00 39,84
Nj 52,79 53,06 53,S3 54,51 54,17 54,90 58,86

Gesamt-Wasserstoff (CH, -1- H») in Gew. %  ■ . . 0,400 0,334 0,398 0,394 0,300 0,32 0,341
Gesamt-Kohlenstoff in Gew. 17,537 17,60 17,60 17,17 18,40 18,38 17,87
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Schaubild 9.

Kohlenosyd- und Kohlensaure-Gohalte fiir CO -j- CO; =  ICO. 

Schaubild ]0. Sauer.łtoff im Gas fu r StiokstofT =  100.

Teil des Hochofcnschaehtes und auf 
eine Hohe von 3 bis 4 m abwarts von 
der Gicht. Bei einer Durchsatzzeit von 
20 Stunden verweilen in dieser Zone die 
Erze etwa 3 bis 4 Stunden. Wie schon 
erwahnt, 1'indet in der obersten Zone 
des Ofens ein stoBartiges Rutschcn der 
Gichten sta tt; es wird also der Kohlen- 
stoff, der sich an die Oberflache der 
Erze angesetzt hat, teils durch die beim 
Sinken auftretenden heftigen Gasstrome 
weggeblasen, teils auch an der Ober- 
flache der Erzstiicke festgepreBt, viel- 
leicht auch teilweise zur direkten Re- 
duktion benutzt, so daB die durch 
dic Kohlenstoffausscheidung hervor- 
gerufene Volumenvermehrung nach kur
zem Weiterwandem der Gichten recht 
gering wird.

Ganz anders liegen dic Yerhaltnisse 
in den staubartigen Ansatzen, wie ich 
sie in Zone 4 yorgeinnden habe.

In diesen ist die Geschwindigkeit, 
der Gase gering, ihre Temperatur ist 
fiir die Kohlenstoffausscheidung denk- 
bar giinstig, so daB hier die Bedin- 
gungeń fiir eine schnelle, fast gasdichte 
Yerstópfung gegeben sind.
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Zahlentafel 4. Z u s a m m c n s t  el lu  n g  d e r  M i t  t e  1 w e r  t e  v o n e l f  g l e i e h z e i t i g e n  
Y e r s u e h s r  e i h e n .  (Yom 29./9. 1910 bis 30./9. 1910.)

I 2
1 3 ! ~ 4 ! 5 6 7 | 8' 9

Z o n e ......................................... G ieht 0 1 2 3 4 5 6
Tiefe unter Gichtebene m 0,00 4,35 6,25 6,89 8,72 10,50 : 12,76 16,95
Hohe tiber Formebene m . 18,63 14,281 12,38 11,74 9,91 8,13 5,87 1,67
Temperaturmessungen 0 C 163 555 : — 656 755 ' __ 923 1310
Druck im Hochofen mm W a sse rs a u le .................. — 27 64 86 148 2,34 301 1337

C 02 .................. 11,51 9,89 8,44 8,28 7,00 3,50 1,24 0,34
O ,.  . • . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gaszusammensetzuncr iti Vol. °Z. C H , .................. 0,70 0,92 0,99 1,43 1,02 1,09 0,80 0,63/U H ......................... 5,13 3,98 3,08 2,83 2,92 3,07 3,24 2,28
C O ................... 29,19 30,69 32,26 32,05 33,85 37,84 39,48 41,92
N ......................... 53,47 54,52 55,23 55,51 55,21 54,50 55,24 54,83

Gesamt-Wasserstoff im Gas (CH, +  H 2) in Vol. % 6,53 5,82 | 5,06 5,69 4,96 5,25 4,84 3,54
Gesamt-Sauerstoff im Gas in V o l . % ....................... 26,10 25,23 ! 24,57 24,30 23,92 22,42 20,98 21,30
Auf CO +  CO. =  100 Vol. r  0 0 2 28,28 24,37) 20,73 20,53 17,13 8,46 3,04 0,80'

 ̂ CO 71,72 75,63: 79,27 79,47 82,87 91,54 96,96 99,20
' c o 2 21,52 18,14 15,28 14,91 12,67 6,42 2,24 0,62

CH, 1,31 1,68 1,79 2,57 1,84 2,00 1,44 1,14
Aut 100 Yolumen Stickstoif H , 9,59 7,30: 5,58 5,09 5,28 5,63 5,86 4,15

CÓ 54,59 56.291 58,41 57,73 61,31 69,43 71,46 76,45:
fipsftmt /  2 • • • 11,85 14,71 16,13 8,93 9,51 9,36 8,76 6,45

1 0 , . . . . 48,81 46,27: 44,48 43,77 43,32 41,13 37,97 38,84'
Vcrgleich mit L uft (100 N» = 26,50 O,j Śauerstoff-

U e b e rsc h u B ....................... 22,31 19,77 17,98 17,27 16,82 14,63 11,47 12,34:
( C O , .................. 17,78 15,27 13.03 12,783 10,887 5,56 1,99 0,54:

C H ,.................. 0,39 0,52 0,556: 0,807 0,576
0,210

0,629 0,47 0,37:
Gaszusammensetzung in Geiv. % h 2 .................. 0,36 0,28 0,207: 0,195 0,222 0,237 0,16

C O ................... 28,61 30,05 31,62: 31,39 33,40 38,166 40,36 42,66
I 1 N 2 .................. 52,84 53,86 54,56 54,80 54,90 55,41 56,92 56,24

Gesamt-Wnsserstoff (CH, -f- H .) in Gew. %  . . . 0,457 0,41 0,356 0,396 0,354 0,354 0,351 0,252
Gesamt-Kohlenstoff in Gew. 17,42 17,50 17,54 17,71 18,34 18,18 18,68

Zahlentafel u. Z u s a m m o n s t e l l u n g  d e r M i t t e l  w e r t e  a l l e r  Y e r s u e h s e r g e b n is s e
v o n o t w a  500 G a s a n a l y s e n . (Yom 12.fl. bis 30./9. 1910.)

1 2 3 5 6 7 8 9

Z o n e ......................................... G ieht 0 1 2 3 4 5 6
Tiefe unter Gichtebene m 0,0 4,35 6,25 6,89! 8,72 10,50 12,76 16,95
Hohe tiber Formebene m 18,63; 14,28 12,38 11,74 9,91 8,13 5,87 1,67
Temperaturmessungen 0 C , 165 462 522 636 713 768 817 1263
Druek im Hochofen mm W asse riiiu le ....................... — 40 70,6 94,7 162,5 23,7 341,4 113,8

C O , .................. 11,95, — 10,57 9,51 6,49 5,37 3,22 0,26
0 2 ...................i 0,05: — 0,01 0,04: 0,0 0,0 0,0 0,0

Gaszusammensetzung in Yol. %  . C H , ......................
h 2 ..................

o,6i:
4,88: z 0,73

3,88
0,48
3,97

0,82
3,01

1,27
2,24

1,14
2,32

0,60
2,44

C O ................... 27,84 — 30,10 31,66: 34,88 34,57 37,91 41,72
n 2 . . . . . 54,67: — 54,71 54,34: 54,80 56,55 55,41 54,98

Gesamt-Wasserstoff im Gas (CH, - - H ,) in Yol. % 6,10 5,34 4,93 4,65 4,78 4,60 3,64
Gesamt-Sauerstoff im Gas in Vol. % ....................... 25,92 25,63 25,38 23,93 22,65 22,17 20,92
FUr CO 4- CO, =  100 Yol. j c o 2 — 25,98 23,09 15,68 13,44 7,82 0,62

c o . 69,97, — 74,02 76,9i: 84,32 86,56 92,68 99,38
21,85 — 19,32 17,50 11,84 9,49 5,81 0,47

CH, 1,11 — 1,33 0,88: 1,49 2,24 2,05 1,09
Auf 100 Yolumen Stickstofi * H , . 8,92: — 7,09 7,30j 5,49 3,96 4,18 4,43

CÓ 5 0 ,9 2 : — 55,01 58,26: 63,64 61,13 68,41 75,88
Gesamt <{ q 5 ■ • ■ ■ 11,15

47,41
— 9,76

46,84
9,07:

46,70
8,48

43,66
8,45

40,09
8,30

40,01
6,62

38,05
Vergleieh m it Luft (100 N, =  26,50 Os) Sauerstoff-

Ueberschu B ....................... . . .......................... 26,91 — 20,34 20,20: 17,16 13,55 17,5' 11,55
C O , .................. 18,23 — 16,23 14,69 10,12 8,38 5,04 0,42
0 2 .................. 0,05 — 0,01 0,039 — — — —

Gaszusammensetzung in Gew. %  • CH, . . . . .
H .........................

0,342
0,342

— 0,41
0,27

0,27
0,28:

0,467
0,214

0,72
0,16

0,66
0,17

0,35:
0,68

C Ó .................. 27,14 — 29,33 31,03 34,52 34,25 38,04 42,54
' N......................... 53,74 — 53,74 53,68 56,67 56,47 56,04 56,50

Gesamt-W asserstoff (CH, -j- H ,) in Gew. % 0,472 — 0,372 0,348 0,331 0,34 0,335 0,267
Gesamt-Kohlenstoff in Go w. % . ....................... ..... 16,89 — 17.27 17,48 17,87 17,48 18,16 18,58
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Zahlentafel 6. IV. G l e i c l i z c i t i g e r V e r s u c h .  

Vom 29. bis 30./9. 1910 um 550 Ulir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Z o n o ................................................... G icht 0 1 <> 3 4 5
i

6
Tiefe un ter Gichtebenc m . . . 0,0 4,35 6,25 0,89 8,72 10,50 12,70 16,95
Hohe iiber Eormebene m . . . 18,63 14,28 12,38 11,74 9,91 8,13 5,87 1,67

C O , .................. 10,60 10,00 7,80 9,60 6,20 1,80 0,60 0,40
o 2 .................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gaszusammensetzung in Vol. % C H , ..................
h 2 ...................

0,26
4,91

0,0
5,34

1,08
3,01

0,94
3,96

2,35
0,56

1,89
4,08

0,29
6,33

0,59
2,30

C O .................. 31,13 32,40 32,15 30,19 53,58 40,43 37,26 44,99
. N . ................... 53,10 52,26 55,96 55,31 51,31 51,83 55,52 51,66

Gesamt-Wasserstofl im Gas (CH, -f- I L ) .................. 5,43 5,34 5,17 5,84 5,26 7,86 6,81 3,44
Gesamt-SauerstofE im Gas in Vol. % . . . . 26,16 26,20 23,87 24,70 23,99 22,02 19,23 22,89
Auf 100 Vol. Stickstoff Gesamt-Sauerstoff in Gas 49,26 50,13 42,65 44,65 43,37 42,51 34,63 44,31
Vergleich mit L uft (100 N , =  26,50 0 .)  Saucrstoff-

22,70U c b e rsch u B ................................. 23,63 16,15 18,15 16,87 16,01 8,13 17,81
FUr CO +  CO. — 100 f  S 2 2 ' ' 25,40 23,58 19,52 24,12 14,83 4,26 1,58 0,88

74,60 76,42 80,48
■ __ 75,88 85,16 96,74 98,42 99,12

Zahlentafel 7. V II. G lc  i o h z e i t  i g e  r  V c r s  u o h. 

Vom 30./9. 1910 um 1“  Uhr.

1 - 3 4 ; ; >  6 7 S 9

Z o n e .......................................... G icht
!

o : 1 2 3 4 5 6
Tiefe un ter Gichtebenc m . . 0,0 4 ,3 5 ! 6,25 6,89 8,72 10,50 12,76! 16,95
Hohe iiber Forinebene m . . 18,63 14,28 12,38 11,74 9,91 8,13 5,87: 1,67

c o 2 ................... 11,60 9,40 7,70 7,50 7,00 5,50 3,80 0,40
0 = ................... 0,0 0;0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gaszusammensetzung in Vol. %  • C H , ..................
h 2 ...................

2 22 
4^07

1,00
3,97

0,55
3,01

1,23
2,20

1,38
2,83

1,11
6,03

0,70
3,14

1,04
1,07

C O .................. 30,78 29,80 33,90 34,22 32,30 33,74 39,91 41,61
N , . . 51,33 55,83 54,84 55,85 56,49 53,62 52,45 55,88

Gesamt-Wasserstofl im Gas (CH, H „ ) .................. 8,51 5,97 4,11 4,66 5,59 8,28 4,54 3,15
Gesamt-Sauerstoff im Gas in V o J.% . . 26,99 24,30 24,65 24,61 23,15 22,37 23,75 21,21
Auf 100 Vol. Stickstolf Gesamt-Sauerstoff in Gas . 52,58 43,52 44,94 44,00 40,98 41,72 45,28 37,95
Vergleich m it L uft (100 N » = 20,50 0 2) Sauerstoff-

U c b e rsch u B ............................ 26,08 17,02 18,44 17,56 14,4S 15,22 18,7S 11.45
Fiir CO 4- CO — 100 i  ' ' 25,62 23,97 18,50 17,97 17,81 14,01 8,69 0,95

74,38 25,62 81,50 S2,03 82,19 85,99 91,31 99,05

Ich bin der Ansicht, daB die Kohlen- 
stoffausscheidung nicht die Ursache des 
Hangens bildet, sondern daB sie umgekehrt 
eine Folgę des Hangens ist und nur den 
Zustand desselben ungunstig beeinfluBt.

Wenn sieli aus irgendwelchen Griinden 
ein Hangen herausgebildet hat, so stromen 
dic Gase nur noeh durch cinige Kanale 
der Masse. In den iibrigen Teilcn derselben 
ist die Gasgeschwindigkeit nur sehr gering, 
und die Temperatur sinkt allmiihlich in den 
Bereich der Kohlenstoffausseheidung. Die 
Jlasse vermehrt dadureh in starkem MaBe 
dir Yolumen und wird naturgemiiB um 
so mehr in ilirem luingenden Zustande 
festgehalten.

2. Bildung des Wasserstoffs. Die Bil- 
dung des Wasserstoffs ist fiir den Hoch- 
ofenmann von groBem Interesse, denn
sic hangt e 
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Zahlentafel 8. X I. G le  i c h z e i  t  ig e  r  Vo r s  u c h. 
Yom 30./9. 1910 um  5 2° Uhr.

1

Z o n e .....................................
Tiefe un ter Gichtebene m 
Hohe tiber Formebene m

Gaszusammensetzung in Vol.

C 02
0 2
CHj
H ,
CÓ
N,

Gesamt-Wasserstoff im Gas (CH4 +  H s) ..................
Gesamt-Sauerstofl im Gas in Yol. % .......................
Auf 100 Yol. Stickstoff Gesamt-Sauerstoff in Gas . 
Vergleich m it Luft (100 N2= 26,50 O2) SauerstoiT- 

U ebersehuB .....................................................................

FUr CO +  CO, =  100 |  .........................................

2 3 4
5

6 8 9

G ieht 0 1 2 3 4 5 6
0,0 4,35 6,25 6,89 8,72 10,50 12,76 16,97

18,63 14,28 12,38 11,74 9,91 8,13 5,87 1,67
12,00 11,40 8,40 7,40 10,20: 5,60 1,40 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
0,19 0,53 1,36 1,23 0,80 1,40 0,87 0,59
6,00 4,86 2,58 2,61 4,13 2,24 2,34 2,81

27,18 29,79 32,42 33,75 31,13 34’67 39,44 38,80
54,63 53,42 55,24 55,01 53,74 56,09 55,95 57,40

6,28 5,92 5,30 5,07 5,43 5,00 4,08 3,89
25,29 26,29 24,61 24,27 25,76 22,93 21,12 19,80
46,S4 49,21 44,55 44,12 47,93. 40, S8 37,74 34,49

20,34 22,71 18,05 17,62 21,43' 14,38 11,24 7,99
30,63 9 7  R 7 20,57 17,98 24,671 13,90 3,43, 1,02
69,36

-i / , O /
72,33 79,53 82,02 75,33! 86,10 96,57 98,98

!

tigen Frage der Windtrocknung. Ich liabe den 
Wasseretoffgehalt in den einzelnen Zonen fiir 1 t 
Roheisen tiiglicher Leistung bereohnet. Zu diesem 
Zwccke berechnete ich nacli dem ublichen Yerfah
ren die Giclitgasmenge je t  Roheisen. Das Ge-
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erhielt die in den Zahlentafeln 11 und 12 ent- 
haltenen Werte.

Fiihren wir den in Zone 6 erhaltenen Wert auf 
Luftfeuchtigkeit, Wasserstoff des Koks und auf 
ctwaige Undichtigkeiten in den Kiihlvorriclitungen 

des Gestells zuriick, so las
sen sich in dem Schaubild 
14 drei bestimmte Gruppen 
von Werten unterscheiden. 
Von der Gieht bis Zone 2 
nimmt das Wasserstoff- 
gewicht rasch ab, um dann 
von hier bis Zone 5 lang- 
samer zu sinken; dann 
folgt wieder eine rasche 
Abnahme bis zur Form
ebene. Die erste starkę 
Zunahme in den obersten 
Zonen des Hochofens liiBt 
sich durch die dort statt- 
findende Reaktion CO +  
H „ 0 =  H2 +  CO o erkliiren. 
welche nach Le Chatelier* 
bereits bei 2000 bemerkbar

T I
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Schaubild 12. Erwcitertes Diagramm von Baur und GlaBner.

wicht der Gase in jeder Zone erhielt ich naeli der 
Formel:

N r
G X  „  =  Gcwieht

N ,Zone

der Gase in der gewunsekten Zone, wenn G das Ge- 
wiclit der Gichtgase je t  Roheisen, No den Stick- 
stoffgqhalt der Gichtgase in Gewichtsprozenten, 
^zont den Stickstoffgehalt der Gase der unter- 
suchten Zone in Gewichtsprozenten bedentet. Ich

wird. Das hier vorhandene 
Wasser stammt teils von 
der Grubenfeuchtigkeit, 
teils auch von dem H ydrat- 
wassei: der ErzoberflacKe. 
Die verminderte Wasser- 
stoffbildung zwischen Zone 
2 und 5 kann wohl auf 

den dort ebenfalls geringen Temperaturanstieg zuriick- 
gefiihrt werden. Das chemisch gebundene Wasser 
verdampft in dieser Hohe viel langsamer aus dem 
Innem  der groberen Erzstiicke.

Die Bildung des Wasserstoffs in den untersten 
Zonen mu fi wohl auf die Zersetzung des Hydratwassers 
aus den grobsten Stucken zuriickgefuhrt werden.

3. EinfiuB des Cowperweclisels auf den Hoch- 
ofengang. In der Versuchsreihe vom 29. September

* Hevue de Metallurgie 1910. Okt., 8. 845/7-
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Zahlentafel 11. G a s m e n g e  in  kg a u f  d io  T o n n e  
R o h e i s e n .

Yersuch vom 
14./9.

Versuch rom 
29./!).

G i c h t ............................
Zone 0 ............................
Zone 1 ............................
Zone 2 .............................
Zone 3 ..............................
Zone 4 .............................
Zone 5 .............................
Zone 6  .............................
W indm enge in der 

Form ebene . . . .

5495,46
5467,43
5388,29
5320,70
5355,32
5277,83
4928,52

3752,20

5751 ,48
5642,20
5569.73 
5544 ,42  
5535,22 
5484,87 
5339,09
5393.73

3931,01

bemcrkte ich, daB sich das Cowperwechseln im Hoch
ofen bis mindestens Zone 5, sicherlich also in der 
ganzen Rast, deutlich nachweisen laBt (s. Temperatur 
Schaubild 8).

Natiirlicherweisc konnen diese Schwankungen auf 
das Erzeugnis wie auch auf den Koksverbraueh einen

Schaubild 13. Gasmenge in kg /t Roheisen.

erheblichen EinfluB auBern. Unter diesen Umstanden 
ware es doch angezeigt, die "Windwarmeausgleicher 
trotz ihres hohen Preises und der starken Raum- 
beanspruchung in dic Praxis einzuftihren. Jedenfalls 
sollte man in jedem Hochofenbetrieb die Temperatur 
des Windes mittels Pyrometers i mm er genau im 
Auge behalten und die Schwankungen so klein wie 
moglich haltem

Zahlentafel 12. W a s s e r s t o f  f ra e n g e  i n  kg a u f  
d i e  T o n n e  R o h e i s e n .

Yersuch vom Yersuch vom 
14./9. | 20./9.

25,27 | 26,28 |
—  23,11

21,44 —
20,90 21,94
IG,00 19,59
16,88 19,41
IG,80 18,67

— 13,59

9,60 11,38

Z u sam m en fassu n g .
Die Untersuchung iiber den Gang des Hochofens 

wurde in drei verschiedenen Yersuchsreihen vor- 
genommen:

1. Probeentnahme von Gasen und Temperatur- 
bestimmungen aus einzelnen Zonen zu ver-
schiedenen Zeiten.

2. Gleichzeitige Probeentnahme aus allen 
Zonen. In beiden Fallen stammen die 
Proben aus den Randzonen.

3. Gleichzeitige Probeentnahme in einer 
Zone yon der Mitte und dem Rande.

Die Zahl der Gaśanalysen betrug iiber 
500; zugleich wurde die Beschaffenheit 
der Ansiltze festgestcllt.

Es ergab sich:
1. daB dic Zersetzung des Kalziumkarbo- 

nats nur in einer bestimmten Zone er- 
folgt;

2. daB die Kohlenstoffausscheidung wahr- 
scheinlich nicht die Ursache, sondern 
die Folgę des Hangens ist;

3. daB sich fiir die Wasserstoffbildung vier 
bestimmte Zonen nnterscheiden lassen:
a) der oberste Teil des Schachtes, wo 

die Reduktion des Wasserś durcli 
Kohlenoxyd in starkęm MaBe vor 
sich geht;

b) der unterste Teil des Schachtes, wo 
die Bildung von Wasserstoff in geringer 
Menge erfolgt;

c) die Rast, wo der letzte Rest des in 
der Beschickung enthaltenen Wassers

dissoziiert. wird;
d) die Formebene, in der die Wind- 

fenchtigkeit und etwaige Undichtig-
keiten der Kuhlvorrichtungen den Wasserstoff 
liefern.

4. Die durch Cowperwechsel hervorgeruEenen 
Schwankungen der 'Windtemperatur machen 
sich mindestens bis oberlialb der Rast be
merkbar.

* E n th iilt den W asserstoff des K oks und  den W asser
stoff, welcher von der L uftfeuch tigkeit herstam m t.

Schaubild 14. W asserstoff in k g /t Roheisen.
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Einiges uber Grundwasserbeobachtungen.
I h  tir alle dic Wasserwirtschaft betreffenden Fragen 

ist eine klare Feststellung des vorhandcnen 
Gnindwassers m it seinen verschiederien Scliwan- 
kungen von groBer Bedeutung, die heute nocli 
mehr von Wichtigkeit ist, weil das Ycrfiigungs- 
recht iiber das unterirdische Wasser im zweiten Ab- 
selinitt des in der Yorlage begriffenen neuen Wasser- 
gesetzes aus gemeinwirtschaftlichen Griinden weit- 
gehenden, dem bisher geltenden Rechte unbekannten 
Beschrankungen unterworfen wird. Wahrend im 
Emschergenossenschaftsgcsetz dic Entschadigungs-

l i i i

*

T T*T~
O

70
20
3 0
90
ÓO
60
70
80
so
m

Abbildung 1. 
MaBstab im Grundwasser- 

rohr (Querschnitt).

Abbildung 2. 
Ansicht des Matf- 

slabes.

Bohrimgen die Machtigkeit, gegebenenfalls auch nocli 
die FJicBrichtung und Hohe des Grundwasserstromes 
ermittelt, wobei dann die Wasserspiegelhohe fiir den 
Tag der ErschlieBung des Grundwassers nachge- 
wiesen wurde; den spateren durch dic Inbetriebnahme 
der Wasserwerke liervorgerufenen Vcrandcrungen des 
Grundwąsscrspiegels wurde keine besondere Aufmerk- 
samkeit gewidmet, da Entschadigungsanspruche nicht 
geltend gemacht werden konnten. Dic Schwankungen 
des Grundwasserstandes vor Eroffnung der Wasser
werke wurden oberflachlich nach denjcnigen vor- 
handener Hausbrunnen bemessen. Grundwasserfest- 
stellungen nach Hausbrunnen sind naturgemaB 
iiuBerst ungenau und fiir cinc Verteidigung bei 
Kechtsanspriichen meistens wertlos, weil die Wasser- 
entnahme aus den Brunnen die eigentliche Grund- 
wasserhohe ungiinstig beeinfluBt.

Zur Erm ittlung der Schwankungen bei liohem 
Grundwasserstande z. B. in einem FluBtale, dessen 
Wasserlauf fiir Schiffahrtszwecke auszubaucn ist, 
oder in einem Flachlande, das von einem offenen 
Kanał durchschnitten werden soli, begniigte man sich 
haufig damit, den Wasserstand in vorhandencn oder 
kunstlich ausgehobenen Wasserlochern an Latten-

VcrsoliluBdcckol fur das 
G rundwasserroh r. 

(Qucrschnitt.)

Federbiigel zum Oeffncn 
des VerscliluBdcckels. 

20 mm breit.

frage bei schadlichcr Grundwasserabscnkung auBer 
acht gelassen worden ist, wurde im WasserstraBen- 
gesetz vom 1. April 1905 fiir den Bau des Rhein- 
Hannovcr -Kanals sowie des GroBschiffahrtweges 
Berlin-Stettin den geschadigten Grundeigentiimern 
Schadloshaltung iiber das geltendc Recht hinaus zu- 
gesichert.

Da bei gesetzlich festgelegter Entschadigiuig weit- 
gehende Ersatzanspruclie zu erwarten sind, so hat 
der Unternehmer einer wasserwirtschaftlichen Anlage 
Beweise der etwaigen Grundwasserstandsveriinderun- 
gen beizubringen, was nur durch einwandfreie Beob- 
achtung und Messung moglich ist. Neben diesen 
Feststellungen sind zweckmaBig Flur- und Anbau- 
listen (sogenannte Kulturkataster) zu fiihren, um un- 
gereehtfertigten Anspriichcn m it Nachdruck ent- 
gegentreten zu konnen.

\ror dem Bau der Wasserwerke wurde bislang 
eigentlich nur bei Gelegenheit der Yorarbeiten durch

pegeln abzulesen, wobei deckellose Petroleumfasser 
bzw. geniigend weite Zementrohre in tieferen Gruben 
um die Pcgel gesetzt wurden. Ein derartiges Yer
fahren kann nicht immer einwandfrei sein, weil 
solche Beobachtungsstellen u. a. wie Regenmesser 
wirken, die Wasserverdunstung beschleunigen, und 
weil die Pegel meistens nicht geniigend sicher be- 
festigt werden konnen. Bei tieferer Lage des Wassers 
ist der Pegel in den Tonnen oder Rohren auBerdcm 
schlecht oder gar nicht ablesbar. Dazu kommt nocli, 
daB die Einriclitungs- und Unterhaltungskosten 
dieser Beobachtungsbrunnen hohe sind. In moorigem 
Wasser wird die Pegeleinteilung, selbst wenn sie 
nicht nur in Oelfarbe gcstrichen, sondern durch 
Eisenpliittchen Yerdeutlicht i s t , derart geatzt, 
daB ein direktes Ablesen sehr bald iiberhaupt 
nicht mehr moglich und ein MaBstab zu Ililfe 
zu nehmen ist, was AnlaB zu weiteren Ungenauig- 
keiten bietet.
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+53,5_ m rn^^cm iffe/te_ fihe/hstromgewet

i-59.7 nim S M /tifa  fleęenlóM irtnM aM ffeóiet ll

^ ' \  \  r  u  x  ' /  iA i  ^  \ \(K /. V \  /  ^  y\ / \  \im drunnsn Afc]j\ J/fthe/n^& 7y j\
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strom ęefręt

im  M oos 
gebiet

im  Brunnen Si 
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im Brunnen 77 Majsęt&ef

M onat 
und 
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Fiir Gruiidwasserbeobachtungsbrunnen sind am 
zweckmiiBigsten Eisenrohre von etwa 60 bis 100 mm 
Lichtweite mittels einer kleinen Handdruckpumpe 
oder eines Ventilbohrers zu versenken, wobei mit 
einem Tellerbohrer vorgearbeitet wird. Das etwa 
20 bis 30 cm iiber die Ęrdoberflache hinausragende 
Roluende wird gegen unbefugte Eingriffe m it einem 
Deckel verschlossen. Die Messung des Grundwasser- 
spiegels erfolgt von Oberkante Rolir ab. und zwar 
gegebeneufalls durch den jeweiligen Grundeigen- 
ttlmer, auf dessen Boden das Rohr steht, aufangs drei- 
bis aehtmal im Monat, je nach den Wasscrvcrlialt-

nissen am zweckmaBigsten mit einem eigens hierfiir 
gefertigten, zusammenlegbaren MaBstab mit Zenti- 
metereinteilung des untersten Meters, der aus einem 
1 bis 2 mm dicken und 10 bis 20 mm breiten Eisen- 
streifen besteht, und den man zwecks besseren Ab- 
lescns anrosten liiBt. Je nach der Hohe des Grund- 
wrassers im Rohr werden die durch das Auscinander- 
klappen des MaBstabes gebildeten Absatze an den 
vollen Metom auf dic Rohrobcrkante aufgesetzt und 
das MaB bis zum Wasserspiegel, das unbenetzt er- 
scheint, auf Zentimetergenauigkeit beim Herausheben 
abgelesen mit Abrundung der Millimeter nach oben 
bzw. unten. In Abb. 1 bis 4 ist ein Grundwasser- 
beobachtungsrohr mit eingestecktem, z. B. 3 m langem 
MaBstab sowie VersehluBklappe nebst Oeffnungsbugcl 
dargcstellt. Die kleine Ungenauigkeit, die durch das 
Steigen des Wassers innerhalb des Eisenrohres beim 
Einfiihren des eisernen Meterstiickes entsteht, ist zu

vernachlassigen; sie betragt z. B. bei einem 80 mm 
weiten Rohr und 2 x  20 mm starken Eisenstab, wenn 
letzterer 99 cm tief cintaucht, 2 ■ 20 ■ 990: (80; ■ t: : 4) 
=  7,88 mm.

Zur Beziehung des Grundwasserspiegels auf 
Normal Nuli sind die Rohroberkantcn durch Schleifen- 
nivellements an Hohcnmarken der Ijandesaufnahme 
oder an zuverlassige Festpunktc crster Ordnung sorg- 
fiiltig festzulegcn. Durch Abzug der Mcssungs- 
ergebnisse im Rohr von der Hohe der Rohrobcrkante 
ergeben sich die jeweiligen Gftindwasserspiegelhóhen 
auf N. N. bezogen. Dic fortgesctzten Messungen 

des Grundwasscrstandes 
zeigen bald, inwiewcit der 
von den Wcchselbeziehun- 
gen zwischen Niederschlag 
und Ycrdunstung abhiin- 
gige Grundwasserspiegel 
regelmaBig wiederkehren- 
den Schwankungcn unter- 
worfen ist. Beidc wirken 
in entgegengesetzter Weise 
auf den Stand des Grund- 
wassers ein. Die zeichne- 
rischen Auftragungen vcr- 
deutlichen die Schwan- 
kungen ungemein, wenn 
gleichzeitig nochdie Regen- 
hohen dargestellt werden. 
Abb. 5 gibt solehe Auf
tragungen fiir zwei der 
vielen vom Verfasser im 
Jahre 1908 eingerichtctcn 
Beobachtungsstellen inner- 
halb des linksniederrhei- 
nischcn Industriegcbietes 
zwecks Fcststellung der 
Grundwasser - Schwankun- 
gen. Yereinigt man die 
gemittelten Grundwasser- 
spiegelhohen zu Schichten- 
linien, was bei einer ge- 

nugenden Anzahl von Bcobachtungsrohren auch mog- 
lich ist, so erlialt man ein iibersichtliches Gesamtbild 
fiir die Richtung des Grundwasserstromes, dessen 
Kenntnis fiir die Anlage offener Kanale von beson- 
derem W crt ist, weil die Grundwasserabsenkung z. B. 
eine ganz andere wird, je nachdem der Grundwasser- 
strom in seiner FlieBriehtung oder quer zu ilir von 
einem Kanał angeschnitten wird.

AuBer den eigentliclien Grundwassermessungen 
ist somit die Hóhenlage der Rohroberkante der ein
zelnen Beobachtungsstellen in sorgfiiltigster Weise zu 
bestimmen und mehrfach zu prufen, im besonderen, 
wenn die Brunnen innerhalb der Bodensenkungs- 
gebiete des Bergbaues liegen. Sind daher innerhalb 
des zu beobachtenden Geliindes Festpunkte der 
Landesaufnahme oder eines Feinnivcllements nicht 
vorhanden, so ist es ein Erfordernis, ein solchcs zu 
schaffen, um die Rohroberkantenhohen einwandfrei

± 0,0 Rohrober/rante c/er Brunnen Nr. 17 und 31.

SU£ &

§  zoo

Abbildung 5. Vergleich der Grund\vasserschu‘ankungen 
im B runnen Nr. 17, Maasgebiet, und im Brunnen Nr. 31, Rheinstromgebict. 
n =  G rund  wassers tand  im  B runnen  N r. 17 im Ma&sgebiet, b =  G rundw asserstand im  B runnen 
Nr. 31 im  łtheinstrom gobiet, c =  m ittlere  Regenhohe fiir W albcck (K reis; Geldern), 

d  = : m ittle re  Regenhohe fiir Scherpenberg (K reis Mors) im  llhe instrom geb ic t.
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einwiegen uiul nacliprufen zu konnen. Solclie Fein- 
nivellenients werden z. B. von dem Bureau fiir die 
Hauptnivellements und Wasserstandsbeobachtungen 
im Ministerium der offentlichen Arbeiten ausgefiilirt, 
das bei umgehendem Bergbau auch die fortlaufenden 
Revisionsnivellements auszufiiliren haben wird.

Aus den vorstehenden, wenn auch nur skizzen- 
haften Auslassungen ergibt sich, daB die Sehwankun-

gen und Vcranderungen des Grundwasserspiegels mit 
verhaltnismaBig geringen Mitteln einwandfrei fest- 
zustellen und den Unternehmeni von wasserwirl- 
scliaftlichen Anlagen die Schaffung von Grund- 
wasserbeobaehtungsstellen warm zu empfehlen sind.

Paul Berkenkamp, 
K egierungsbaum elster in Dusseldorf.

Ueber die Abhitzeverwertung bei Siemens-Martin-Oefen.
Von Betriebschef J- S c h re ib e r  in Duisburg-Ruhrort.

(SchluB von Seite 56.)

Was nun die erzielten Ergebnisse anlangt, so ist 
eine Zusammenstellung derselben in den Zah- 

lentafeln 5 bis 9 gegeben. Es konnten leider die iiltc- 
ren Yersuchsreihen nicht mitherangozogen werden, da 
sich in den Zwischenwanden der Kessel in starkerem 
Grade Undiclitigkeiten bemerkbar machten, welche 
die erzielten Ergebnisse beeinfluBten und nicht ein
wandfrei erscheinen lieBen. Zudcm liatten sich die 
Betriebsverhaltnisse im Laufe der Monate seit der 
im November verflossenen Jahres erfolgten Betriebs- 
aufnahme der neuen Anlage sehr geandert, so daB 
auch aus diesem Grundc die friihcren Ergebnisse 
den heutigen nicht mehr entsprachen. Lediglich 
um ein Bild iiber die Yerdampfung bei niederen 
Abgastemperaturen zu geben, haben auf Zahlen
tafel 5 einige Ergebnisse aus dem Januar und Februar 
d. J. Aufnahme gefunden, wobei ich bemerke, daB 
auch dainals die Abgastemperaturen in der Regel 
hohere waren. Der Kohlenverbrauch der einzelnen 
Oefen konnte m it absoluter Sicherheit nicht fest- 
gestellt werden, da die Gasversorgung aus einem 
gemeinsamen Kanał erfolgt. Versuche, die Kohlen- 
mengen aus dem Yblumen der Abgase zu ermitteln, 
scheiterten daran, daB dic Gesehwindigkeit derselben 
im Kaminsockel nicht mit geniigender Sicherheit fest- 
gestellt werden konnte. Die Kohlenverbrauchszahlen 
muBten denmach aus dem Yerhiiltnis zwischen Erzeu- 
gung der einzelnen Oefen und dem Gesamtkohlen- 
verbrauch ermittelt werden und wurden fiir die 30-t- 
Oefen zu 32 t, fiir den 40-t-0fcn zu 38,5 t  und fiir die 
50-t-0cfen zu 46,5 t  in 24 Stunden in Rechnung ge- 
setzt. Es liegt hierin naturgemaB eine gewisse Unsicher- 
heit, die aber m it in Kauf genommen werden muBte.

Wahrend der fiir diesen Berieht seit Anfang August 
aufgenommenen Versuehe wurden an dem zu unter- 
suchenden Ofen laufend die Temperaturen vor und 
liinter dem Kessel, Dampfdruck, Dampftemperatur 
aufgeschricben sowie eine groBere Reihe von Ver- 
dampfungsversuchen von liingerer Zeitdauer angestellt. 
Ferner wurden an den Oefen I, I I I  und IV mehrerc 
in Zahlentafel 10 bis 13 angeftthrte Yerdampfungs- 
versuche wahrend der Dauer einer Charge vorge- 
nommen, um ein Bild iiber den Warmehaushalt der 
Kesselanlage zu erhalten. Auf dieser Grundlage 
konnten dann die yerdampften Wassermengen an den

mit einem Kreuz bezeiclmeten Tagen berechnet 
werden.

Aus den in Zahlentafel 14 zusammengestellten 
Ergcbnissen geht hervor, daB rd. 40 %  der Abwarme 
verwertet werden, rd. 60%  derselben gehen leider 
bei unserer Anlage immer noch verloren; oder auf den 
Gesamthaushalt des Ofens ubertragen, geht der 
rd. 30 %  der aufgewandten Wiirme betragende 
Abgasverlust des Martinofcns auf rd. 18 %  zuriick, 
12 % werden in der Kesselanlage bei den betrachteten 
Temperaturen wieder nutzbar gemacht. Die geringen 
Strahlungsverluste werden erkliirt durch die an sich 
niedrige Temperatur der Abgase und somit der Kessel- 
anlage, durch die angezogenen Luftmengen und durch 
die teilweise oder ganzliche Gewinnung der Ruck- 
str5mverluste, welche rcchnerisch nicht in Erschei- 
nung treten. Beziiglich der aus den Zahlentafpn 
ersiehtlichen Stromverbrauchszahlen mochte ich 
noch folgendes bemerken: Der Stromverbrauch 
ist an dem 40-t-0fen I  und dem 30-t-0fen II auch 
absolut genommen groBer ais an den Oefen I I I  und IV. 
Eine Erklarung fiir Ofen I  konnte nur darin gefunden 
werden, daB die Saugzuganlage, die fiir einen 30-t- 
Ofen bestimmt ist, fiir den nunmehr entstandenen 
40-t-0fen etwas knapp ist; die durch den Ventilator 
zu erzeugende Windpressung muB gesteigert werden, 
woraus sich ein wcsentlich ungiinstigerer Wirkungs- 
grad desVentilators ergibt. Fernerarbeitete besonders 
am 12. September d. J. der Ofen I  m it einem groBeren 
LuftiiberschuB ais an don anderen Yersuchstagen 
und ais die groBeren Oefen, wodurch ebenfalls die 
Beanspruchung des Yentilators gesteigert wurde; 
alsdann sind die Eintrittsquerschnitro fiir die Abgase 
an den Oefen I  und II  knapper bemessen ais an den 
Oefen I I I  bis V, wodurch die Widerstande erhoht 
werden (der Zugverlust betriigt an den groBen 
Oefen 9 bis 10 mm, an den kleincn 13 mm WS), und 
endlich zeigten sich bei den Versuchen, die Gesehwin
digkeit der Abgase im Kaminsockel zu bestimmen, 
Erscheinungen, die auf erhebliehe Wirbelbiklung 
in demselben schlieBen lieBen. Es durften also auch 
hier nach Beseitigung der verschiederien JliBstande 
die Verhaltnisse sich giinstiger gestalten.

Wenden wir uns nunmehr der Frage der Wirt- 
sehaftliehkeit zu. Aufgabe des Martinofens kann es
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Zahlentafel 10. V e rd a m p fu n g s v e rs u c h .

60-t-0fen, Chargo 451, Dauer 390 Minuten. Ofen IV, 
am 22. August 1912.

A n a ly se  d e r  K o h le :
72,28 %  C 1,72 %  S

4,55 „  H  12,11 „  Asche
6,68 „  O 1,65 „  Wasser
1,03 „ N 6893 W E Heizwcrt

46,5 t  Kohlenverbrauch fiir 24 s t  =  12 600 t g  in 
310 Minuten.

Erzeugung: 54,5f0 t  Stahl
E insatz: 17,000 t  Roheisen m it 3,3 %  C

40,700 t  Schrott „  0,2 %  C

Durchschnittlicho Zusammensetzung der Abgase 
vor dem Kessel h inter dem Kessel 

719 ° C 349 ° C
/  T9,i g/cbm  10,31%  bei 0*C  
^ bel 20* 0  u . 7L0 mm QS

CO. 15,5 %  12,66%  11,35%
O 2,3 „ 5,61 „  5,03 „
CO 0,13 „ 0,17 „  0,15 „
K 82,07 „  81,56 „  73,15 „

C aus der Kohle 9103 kg 
0  „  dem Einsatz <342 „

Tem peratur

Wasser

9745 kg,

entsprechend 18 120 obm CO, +  C O =  11,5 % im feuchten  
Abgas. Feuchtes Gas hinter dem Kessel 157 600 cbm, 

davon 16 250 cbm W asserdampf.

Mittlero W arm ekapazitat % «  0 C =  0,3379

18 120 cbm CO, +  CO entsprcchcn 15,63 %  
im trockenen Gas vor dem Kessel, somit 
trockenes Gas vor dem Kessel . . . .  115 300 ebm 
+  Wasserdampf .......................................  16 250 „

131 550 cbm

Zahlentafel 11. V e rd a m p fu n g s v e r s u c h .

50-t-0fen, Charge 459, Dauer 370 Minuten. Ofen IV, 
am 23. August 1912.

A n a ly se  d e r  K o h le :
72,28 %  C 1,72 %  S

4,55 „  H  12,11 „  Asche
6,6S „  O 1,65 „  Wasser
1,03 „  N 6893 W E Heizwert

46,5 t  Kohlenverbraueh ft)r 24 st =  11 950 kg in
370 Minuten.

Erzeugung: 57,840 t  Stahl
E insatz: 16,500 t  Roheisen m it 3 ,3 %  C

44,700 t  Schrott „  0 ,2 %  C

Durchschnittliche Zusammensetzung der Abgaso
vor dem Kessel hinter dem Kessel

Wasser

co,
o
co
N

SO 0 c 340° C
{ 69,14 R/cbm 8 ,98%  bei 0
\ bei 20* 0 u. 760 nim <

15,51 % 13,25 % 12,07 %
3,23 „ 0,24 „ 5,08 „
0,29 „ 0,25 „ 0,22 „

80,97 „ 80,26 „ 73,05 „

C aus der Kohle 8636 kg 
C aus dem Einsatz 633 „

9269 kg,

entsprechend 17 240 cbm C 02 +  CO =  12,29 %  im 
feuchten Abgas. Feuchtes Abgas h in ter dem Kessel 

140 300 cbm, davon 12 600 cbm W asserdampf.

Mittlero W arm ekapazitat % «  ° C =  0,3372

17 240 cbm CO, +  CO entsprcchcn 15,8 %  
im troekenen Abgas vor dem Kessel, somit 
trockene Abgaso vor dem Kessel . . . 109 100 cbm 
+  W asserdam pf...........................................  12 600 ,,

121 700 cbm

Dcmnach Zusammensetzung der Abgase vor dem 
Kessel

13,33 %  Wasserdampf 
13,43 „  CO,

1,99 „ O
0,11 „ CO 

71,17 „ N

M ittlere W arm ekapazitat °/_1; 0 C =  0,3509
WE

'W arm einhalt der Abgase vor dem Kessel . 33 120 000 
Verdampfte Wassermenge 20,132 cbm von
19,5 0 C, 7,7 a t  Ueberdruck, Dampftemp. 344 0 C 
W arm einhalt f. d. kg 727 W E ................. =  14 636 000

Gesamtverlust 18 484 000

W arm einhalt der Abgase h inter W E 

dcm K e s s e l .......................................  18 590 000
A bgase

hinter dem Kessel 157 600 cbm 
ro r  „  „  131 550 „

Zunahme 26 050 cbm Luft,

die m it 20 0 C eintreten und so
m it z u b r in g e n ...................................  160 000

ergibt einen K am inyerlust von 18 430 000

R est 54 000
Yom Kessel aufgenommene Warmo . 44,2 %
In  den Kesscl-Abgasen enthalten . . 65,0 „ 
Verlust: Strahlung, Leitung usw. . . 0,2 „

Demnach Zusammensetzung des Abgases vor dem 
Kessel

10,35 %  Wasserdampf 
13,90 „  CO,
2,90 „ O
0,20 „ CO 

72,57 „ N

[ Mittlere W arm ekapazitat % 8I * C =  0,3605
W a

W arm einhalt der Abgase vor dem Kessel . 30 090 000 
Verdampfte Wassermenge 18 518 cbm von 
19,5° C, 7,6 a t  Ueberdruck, Dampftemp. 318° C 
W arm einhalt f. d. kg 729 W E ................. =  13 510 000

Gesamtverlust 10 580 000

W arm einhalt der Abgase hinter W E 

dem K e s s e l .......................................  10 370 000
Abgase

hinter dem Kessel 140 300 cbm 
vor „  „  121 700 „

Zunahme 18 600 cbm Luft,

dio m it 2 0 0 C eintreten und so
m it z u b r in g e n ...................................  114 200

ergibt einen Kam inyerlust von 16 255 800

R est 324 200

Vom Kessel aufgenommene Wiirme . 44,9 %  
In  den Kessel-Abgasen enthalten . . 54,0 „ 
Yerlust: Strahlung, Leitung usw. . . 1,1 „
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Zahlentafel 12. V e rd a m p fu n g s v e rs u c h .

40-1-Ofen, Charge 674,-Dauer 3 5 0 'Minuten. Ofen I, 
am 13. September 1912.

A n a ly se  d e r  K o h le :
71,98%  C 1,08%  S

4,19 „  H  12,23 „ Asehe
0,31 „ O 2,06 „  Wasser
0,95 ,. N 6736 W E Heizwert

38,6 t  Kohlenverbraueh ftir 24 s t  =  9359 kg Kohle 
in 350 Minuten.

Erzeugung: 46,020 t
Einsatz: 14 500 t  Roheiscn m it 3,3 %  G

33,000 t  Schrott „  0,2 %  C

Durchschnittlichc Zusammensetzung der Abgase 
vor dem Kessel hinter dem Kessel 

Tem peratur 6230 C 3100 C

W a s s e r

COa
O
00
N

I  73,12 R/cbm 8,81%  bei 0 °C  
^ boi 20“ O u . 760 mm QS

14,00%  11,98%  10,92%
4,05 „  7,00 „  6,38 „
0,07 „ 0,17 „ 0,16 „

81,28 „ 80,85 „  73,70 „
C aus der Kohle 6736,6 kg 
O aus dem Einsatz 545,7 „

7282,3 kg,

entsprechend 13 540 cbm CO™ +  CO =  11,08%  im 
feuchten Abgas. Eeuchtes Abgas hin ter dem Kessel 

122 300 cbm, davon 10 800 cbm W asserdampf.

Mittlcre W arm ekapazitiit %io ° 0  =  0,336

13 540 cbm CO.+C O entsprcchen 14,67%  
im trockencn Abgas vor dem Kessel, somit 
trockene Abgase vor dem Kessel . . .  92 370 cbm
+ W asserdam pf...........................................  10 800 „

103 170 cbm

Demnach Zusammensetzung des Abgases vor dem 
Kessel

10,23 %  Wasserdampf 
13,13 „  C 02 
3,64 „  O 
0,06 „  CO 

72,95 „  N

Mittlcre W iirmekapazitat % !3 0 C — 0,3569

WE

W aimeinhalt der Abgase vor dem Kessel . 23 470 000 
Verdampf te Wassermenge 14100 cbm von 17 0 C,
7,2 a t Ueberdruck, Dam pftcm pjraUir 342 0 C, 
Wiirmeinhalt f. d. kg 729 W E .................._ =  10 280 000

Gesamtyerlust 13 190 000

'Wiirmeinhalt der Abgase hinter WJ3 
dem K e s s e l .......................................  12 650 000

Abgase
hinter dem Kessel 122 300 cbm
vor „ „  103 170 „

Zunahme 19 130 cbm Luft,

die mit 2 0 0 C eintreten und so
mit zubringen .  117 400

Zahlentafel 13. V e rd a m p fu n g s  y c rsu c h . 

50-t-0fen, Charge 708, Dauer 360 Minuten. Ofen III , 
am 17. September 1912.

A n a ly se  d e r  K o h le :
71,26 %  C 1,09 %  S
4,03 „ I I  13.16 „  Aseho
6,57 „ O 2,27 „  Wasser
1,00 „  N  6660 W E Heizwert

46,5 t  Kohlenverbrauch fiir 24 s t  =  11 625 kg 
in 360 Minuten.

Erzeugung: 52.280 t  Stahl
E insatz: 13,000 t  Roheisen m it 3 ,3 %  O

42,400 t  Schrott „  0,2 %  C

Durehschnittliche Zusammenstellung der Abgase 
vor dem Kessel hinter dem Kessel 

Tem peratur 604 0 C 348 0 C
COa 14,81%  12,91%  11,53%

Wasser —

O
CO
N

/  81,09 g/cbm  10,04%  b e i0 » C  
\  bei 20° 0  u . 760 m m ‘Q3

4,18 „  0,01 „
0,38 „  0,64 „

80,03 „  80,44 „

C aus der Kohle 8285 kg
C aus dem Einsatz 514 „

5,37 „ 
0,56 „ 

71,90 „

ergibt einen Kam inverlust von 12 532 600

R est 657 400

Vom Kessel aufgenommene W'iirme . 43,8 %
In  den Kessel-Abgasen enthalten . . 53,4 „  
Yerlust: Strahlung, Leitung usw. . . 2,8 „

8799 kg,

entsprechcnd 16 360 cbm C 02 + CO =  12,09%  im 
feuchten Abgas. Eeuchtes Abgas hin ter dem Kessel 
135 400 cbm, davon 14 420 cbm Wasserdampf.

Mittlcre W armekapazitiit <*/34lł 0 C =  0,3381

16 360 cbm CO, +  CO entsprechcn 15,19 %  
im trockenen Abgas vor dem Kessel) somit 
trockene Abgase vor dem Kessel . . .. 107 700 cbm 
+ W asserdam pf.............................. .... 14420 „

122 120 cbm

Demnach Zusammensetzung der Abgase vor dem 
Kessel

11,80%  W asserdampf 
13,06 „  CO,
3,69 „  O 
0,33 „ CO 

71,12 „  N

Mittlcre W iirm ekapazitat % M ° 0  f== 0,3551

WE
W iirmeinhalt der Abgase vor dcm Kessel . 26 180 000
Verdampfte Wassermenge 13 987 cbm von 16 0 Ci 
7,1 a t Ueberdruck, D am pftem pjratur 350 0 G, 
W iirmeinhalt f. d. kg 734 W E . . . . =  10 270 000

15 910 000

Wiirmeinhalt der Abgase liintcr W E ,
dem K e s s e l .......................................  15 930 000
hinter dem Kessel 135 400 cbm
vor „  „  122 120 „

Zunahme 13 280 cbm Luft,

die m it 2 0 0 C eintreten und so
m it z u b rin g e n   81 550

Gesamtyerlust von 15 848 450

Rest 61 550

Vom Kessel aufgenommene W arme . 39,2 %
In  den Kessel-Abgasen enthalten . . 60,6 ,, 
Yerlust: Strahlung, Leitung U3w. . . 0,2 '„
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Zahlentafel 14. Z u s a m m ę i ł s t e l l u n g  d e r  E r g e b 
n is s e  a u s  Z a h l e n t a f e l  10 b is  13.

A T em p era tu r der Abgase vor dem Kessel.
B ,, „  ,, h in te r ,, „
C Vom Kessel aufgenom mcno W arm e.
D Yerlust durch Abgase h in te r dem  Kessel.
E  „  „  S trah lung , le i tu n g  usw.

Ofen j Oh. Tafcl A B C D E
N r. K r. N r.

» « C % % %
IV i 451 10 ■ 719 349 <42 55,6 0,2

IV 459 U 6S6 340 44,9 54.0 1,1

1 674 12 623 310 43,8 53,4 2,8

U l ; 708 13 604 348 39,2 60,6 0,2

naturlich nicht sein, moglichst holie Verdampfungs- 
ergebnisse zu zeitigen; er wird viehnebr nach wie vor 
moglichst vicl Stahl m it moglichst wenig Kohle bei 
moglichst niedrigen Abgastemperaturen erzeugen 
sollen. Es kommen aber bei allen Oefen Unrcgcl- 
maBigkeiten in dieser Ilinsicht vor, und da gerade 
bietet wieder die erhohte Dampferzeugung einen wenn 
auch nicht bezweckten, doch mitzunehmenden Aus- 
gleicli (vgl. Ofen IV, Zahlentafel 9, 26. bis 29. August). 
Auch die beim Umstellen sonst vcrlorengehenden 
Gas- und Warmemcngen konnen nutzbar werden. 
Die Rentabilitatsberechnung griindet sich auf die 
Ergebnisse der bei mittleren Abgastemperaturen von 
etwa 600 bis 6500 C durchgefiihrten Yerdampfungs-

Zahlentafcl 15. R e n ta b i l i t a t s b e r e c h n u n g .
A 3Ó-t-Ofen B 40-t-0 feu

JC
A n la g e k o s te n .............................. .... 38 000 38 000
ab. Kami n von 50 m H o h c ................  15 000 15 000
Tcrbleiben . . . ................................... 23 000 23 000
Vcrzinsung 
Abschreibung 
Instandhaltung

15,5 %  von 38 000 .«
Fiir den Ofentag bei 250 Ofentagen

f. d. Ja h r ...........................................
abzOglich 10 %  fflr Verzinsung usw. 

fflr Kam in ergibt f. d. Ofentag . .
Verbleiben....................................................
W artung . . ...........................................

70
7 ,5 %  
3 %

5 980

23,50

6̂ 00

17.56 
5,00

22.56

5 980

23.56

6,00
17.56 
5,00

22.56

C 50-t*0fen 
M 

45 000
von 60 m Hohc 18 000 

27 000

von 45 000 .« =  6 975

27,90

7,20
20.70 
o,00

25.70

a) Ofen I, Jan u ar 1912. 
Abgastemperatur 451 0 C 
Erzeugung- 133,9 t  
Kosten fflr Stromverbrauch 

1208 K W st je 2,5 Pf. . . .

Erlos fflr Dampf 19,72 t  je 2 .«
UebersehuC. . . ...........................
fflr das Jah r
in %  des Anlagekapitals . . .
Kosten f. d. t  D a m p f ..................
Gewinn f. d. t  S t a h l ..................

30,20
52,76
39,44
13,32

2,67

Ofen I, September 1912. 
623° C 
176,4 t

1534 K W st =  

55,40 t

Ofen IV, August 1912. 
640,3 °C  
205,9 t

38,35 
60,91 

110,80 
+  49,89 

12 472,50 
54,39 

1,10 
0,28

1390 KW st =

66,36 t

34,75
6045 

=  132,72
+ ~ 72,27 
18067,50 

66,90 
0,91 
0,35

b) Ofen I, Februar 1912.
Abgastemperatur 501,5 0 C 
Erzeugung 136,7 t, Ausgabe wie oben 
1160 KW st je 2,5 Pf. = . . . . . .

Erlos fflr Dampf 31,06 t  je 2 M 
UebcrschuB ...................................
Fflr das Jah r ...........................................
in %  des A n la g e k a p ita ls ......................
Kosten f. d. t  D a m p f ..............................
Gewinn f, d. t  Stahl .- . . . . . .  .

c) Ofen 11, August 1912.
Abgastemperatur 612 0 C 
Erzeugung 150,1 t. Ausgabe wie oben 
Kosten fflr Stromverbrauch

1491 KW st jo 2,5 Pf. ......................

Erlos fur Dam pf 41,71 t  je 2 .K
UebersehuC ...................................
f. d. Jah r . . . . . . . . . .
in %  des Anlagekapitals . . . 
Kosten f. d . ' t  Dampf . . . . .
Gewinn f. d.' t ' Stahl . . . . .

, 'O-t-Ofeu 
JC
22.56 
29,00
51.56 
62,12

"T- 10,56 
2 640,00 

11,5 
1,66 
0,08

22,56

37,29 
59, S5 
83,42 

+ 23,57 
5 992,00 

26,00 
1,43 
0,16

versuche. Auch bei 450 und 500 °C wurden zwei Bei- 
spiele von Ofen I  durchgerechnet zur Beleuchtung 
der Verhaltnisse. Die Ergebnisse derselben finden 
sich in Zahlentafel 15. Die Anlagekosten umfassen 
die Ausgaben fiir Kessel, Ventilatoren, Motoren, 
Saugzuganlagc, Erweiterung des Kanalsystems; sio 
vermindem sich naturlich um die Betrage, welclio 
anderenfalls fiir Kamine hatten aufgewendet werden 
mussen, die fiir solehe giihstigereń Abschreibungs- 
und Instandhaltungskosten sind beriicksichtigt. Dic 
Bausummen fiir Essen von 50 und 60 m H8he sind 
besonders bei ungunstigen Fundierungsverhaltnissen 
recht betrachtliche. Fiir die Bedienung der Anlage 
von zwei Oefen genugt ein Mann. Die Dainpf- 
kosteu sind mittleren ■ Yerhaltnissen entsprechend 
mit 2 JC furdieTonnegespannten Dampf, die Strom- 
kosten auf 2,5 Pf. fiir die Kilowattstunde angesetzt. 
Fiir das Jahr sind 250 Ofenbetriebstage gerechnet.

Bei Abgastemperaturen von 450° C ergibt sich, 
wie ersichtlichj soweit die alten Yersuchsreihcn ais
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maBgebend angesehen werden konnen, nocli keine 
Rentabilitat, bei 500 °C dagegen ist eine solche vor- 
handen. Die Dampfkosten je t  betragen an den 
30-t-0efen 1,66 bis 1,43 J t ,  beim 40-t-0fen 1,10 JC , 

bei den groBen Oefen 0,91 JC. Der Gewinn je t  
Stalli ergibt fiir dieselben Verhaltnisse 0,08 bis0,16 JC, 

0,28 JC und 0,35 J C ;  die jabrlichen Ueberscliiisse 
bereehnen sich auf 11,5 %, 26 %, 54,3 %  und 
66,9 %  des Anlagekapitals, 
steigen also m it der Hohe ^
der Abgastemperaturen und soo
der GroBe der Oefen. Die 
Abbildungen 11 und 12 geben 
eine grapliische Darstellung ^so
der Verhaltnisse an Ofen IV 
unter Beriicksichtigung des 
Temperaturgefalles im Kessel 
in bezug auf die Verdampf- 
ungszahlen und die Renta
bilitat. Der Schnittpunkt 
der den Gewinn aus dem 3S0
Dampf darstellenden Linie 
mit der Linie, welche die
aufzuwendenden Kosten an- 
gibt, liegt etwa bei eińem 
Temperaturgefalle von 140° C.

Die erzieltcn Ergebnisse 
stellen noeh nicht die Grenze 
der zu erreichenden Vorteile 
dar, die Abgastemperaturen £ 00
m it 300 bis 3500 C sind
immer noeh reichlich hoch.
Bei Yerwendung von Ekono- g
misern, deren Aufstellung wir 
auch bei unserer Anlage noeh t y  e
in Erwiigung ziehen werden, 
konnten noeh rd. 100 WE f. d. 
kg verdampften Wassers =  
rd. 13%  den Abgasen ent- 
zogen, die Abgastemperatur 
um 40 bis 500 C ermiiBigt, die 
Warmeausnutzung auf 50 bis 
55%  gesteigert, dic Kamin- 
verluste auf rd. 50 bis 45% 
der vor dem Kessel vorhan- 
denen Warmemengen ver- 
ringert werden. Die Anbringung von Yorwarmern 
wurde iibrigens kaum die Betriebskosten. erhohen, 
da einerseits zwar die Widerstande zunehmen, das 
Volumen der Abgase aber abnimmt, so daB hierin 
vermutlich ein Ausgleich liegen durfte. Des ferneren 
konnte bei einer Neuanlage auch wohl eine Zentrali- 
sierung der Vent.ilatoranlage m it Erfolg durch- 
gefiihrt werden konnen, da dadurch vermutlich so
wohl Kraftkosten ermaBigt ais auch die Wartung 
erleichtert werden wiirde, ohne die Regulierfiihig- 
keit zu beeintraclitigen.

AVir mussen somit bekennen, bisher nur einen 
ersten Schritt zur Ausnutzung der Abhitze der 
Martinófen getan zu haben; weiteren Versuchen muB

n i 4

es vorbehalten bleiben, die erzielten Ergebnisse zu 
verbessern und die Verluste noeh weiter herunter- 
zudriicken.

Z u sam m en fassu n g .

Bei der beschriebenen Anlage werden rd. 40%  
der in den Abgasen der Martinijfen enthaltenen 
Warmemenge nutzbar gemacht, oder m it anderen

Worteu, der Essenverlust geht von rd. 30%  auf 
rd. 18%  der aufgewendeten Warmemenge zuriick.

DerWirkungsgrad laBt sich durch Einsehaltung von 
Vorwarmern oder durch Erzeugung niedrig gespann- 
ten Dampfes noeh weiter erheblich steigern.

Zur Erzielung moglichst giinstiger Ergebnisse 
sind Undichtigkeiten und Zutritt „falseher Luft" zu 
den Abgasen aufs sorgfiiltigste zu vermeiden.

Die Gewinnung der Abhitze ist wirtschaftlieh, 
und zwar liegt bei der geschilderten Anlage der Be- 
ginn der Wirtschaftlichkeit bei Abgastemperaturen 
zwischen 450° und 500° C. Die Wirtschaftlichkeit 
steigt m it der Ilohe der Abgastemperaturen und der 
GroBe der Oefen.

16
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Abbildung 11. Betricbsverhaltmsse des Ofens IV.
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Ii

zu nehmen und zu mes- 
sen. W ahrend der Schaum- 
periode bildet sich aus dem 
Kohlenstoff des Bades und 
dcm Sauerstoff des Erzes 
Kohlenoxyd, das groCtenteils 
Ober dem Herde oder in den 
Kammern m it dem Oberschiis- 
sigetiLuftsauerstoff yerbrennt 
und den Ofen dicht m it Gasen 
ausftlllt, zum Teil aber auch 
noch unverbrannt in die Esse 
geht und dort dio Verbren- 
nung fortsetzt. Teilweise geht 
das K ohlenoiyd sogar noch 
unverbrannt weiter, denn 
wahrend einer liingeren B auer 
der Schaumperiodc verbrennt 
m itunter noch ein Teil des 
Gases an der Essenmilndung. 
In  der Zahlentafel finden 
Sio weiter verzeichnet, daB 
wahrend der Schaumperiodc 
freies Kohlenosyd in den 
Essengasen vorhanden ist, 
dessen Menge bis zur Hóhe 
der Schaumpcriode zunim m t 
und von da wieder abnimmt. 
Infolgcdessen nim m t dic Hitze 
in  der Esse zu und erreicht 
wahrend der Schaumperiodc 
auch ihren hochsten W ert; 
dann nim m t sio allmiihlich 
bis zur Beendigung der 
Charge wieder ab, trotz- 
dcm das Bad selbst nach 

der Schaumpcriode stets heiBer wird. Es fehlt beim
Ausgaren des Bades eben noch die lebhafte Gasentwick-
lung, die ihre Vcrbrennung in der Esse fortsetzt; daher 
kom m t das sonst UnverstiindLiche, daB die Badtem pcratur 
zunimmt und die Esscntcm peratur trotzdem  abnimmt. 
Die m ittlere Esscntcm peratur ist infolgcdessen bei einem 
Roheisenerzvcrfahren wesentUch hoher ais beim Schrott- 
prozeB. In  unserem Falle kami m an m it einem Durch- 
schnitt von etwa 760 0 C rechnen.

H iitten wir auf der Georgamarienhfltte glciche Vcr- 
hiiltnisso wie beim Phoenix, d. h. gleichen ProzeB, 
gleiehen Kohlenverbrauch, gleiche Fuchsliinge und gleiche 
Kessclabmessungen, so wurden wir bei einer Durchschnitts- 
tem peratur der Esse von 760“ gegen 623° C vom Phoenis

. , TT , . u  . 760— 310 , 460
nach dem Verlialtnis - -— 3 ^  • 1,7 =  —  • 1,7 =  2,5 t

Dampf filr 1 t  Kohle gegen rd. 1,7 t, d. h. etwa 48 %  
mehr, filr 1 t  Gaserzeugerkohle erzielen.

Die Vcrhiiltnisse sind aber wesentlich andere. Zu- 
niichst haben wir einen geringeren Kohlenvcrbrauch und 
hiitten infolgedessen eigentlich weniger Abgase. Infolge 
des Erzzusatzes entwickeln sich aber wesentlich groBere 
Gasmengen, deren Berechnung praktischo Zahlen kaum 
ergeben wird, abgesehen davon, daB sio nur schwer 
durchftlhrbar ist; sio warc aueh wertlos, denn die Gas- 
entwicklung aus den Chargen ist zu unregelmaBig, zu 
sehr abhśingig von den verschiedenartigsten EinflOsscn, 
wie z. B. Hitze des Roheisenbades, Gcschwindigkeit des 
EingieBens, Erhitzung des Kalk-Erz- Gemisches, Zusammen- 
setzung des Erzes und dergl. mehr. E in verlaBlichcs Er- 
gebnis kann eben nur der Versuch liefern, und ich bc- 
absiehtige, auf der Georgsmarienhtitte demnachst Kessel 
zur Abgasverwertuug anzugliedem. Naeh dem Augcn- 
schein und nach dem Herausbrennen der Plam  me aus dem 
Schomstein zu urteilen, ist die zur Verfiigung stehende 
Abgasmenge wesentlich groBer ais beim Schrottverfahren 
und laBt eine bedeutendere Dampfentwicklung wahrschein- 
hch werden, ais diese beim SchrottTerfahren moglich i3t.

TemperofuroAfa// im  ffesseJ in °C 

Abbildung 12. R entab ilitat des Ofens IV , Tagcswcrte.

Zur Ucberwindung der durcli Einschaltung von 
Kesseln usw. vergro6crten Widerstande ist das Ab
saugen der Abgase durch kunstliclien Zug geboten, 
und zwar ist aus Grunden der Betriebssicherheit der 
indirekte Saugzug dem direkten Absaugen durch 
Ventilator yorzuziehen.

AnschlieBend an den Vortrag ftthrto 2>r. •
C. W e n d t (Georgsmarienhutte) folgendes aus:

H err Schrciber teilte Ihnen in seinem Vortrag dio 
Messungen und Ergebnisse mit, dio er bei einer Ver- 
wertung der Abwiirme von Siemcns-Martin-Oefen erzielte, 
welche nach dem Schrottvcrfahren arbeiteu. Ich glaube, 
daB es fiir Sie von Interesse ist, dio Messungen zu erfahren, 
die ich an unseren nach dem Roheiscnerzverfahren ar- 
bcitenden Siemens-Martin-Oefen machen lieB. Die Oxy- 
dation der im Eisen enthaltenen Frem dkorpcr geschicht 
bekanntlich liierbei n icht nur durch den Sauerstoffgchalt 
der Luft und des Generatorgascs, sondem haupt&ichlich 
durch den Sauerstoffgchalt der zugesetztcn Erze, der 
gleichsam in sta tu  nascendi besonders kraftig wirkt. 
Infolgcdessen geht die Verbrennung und Ausscheidung 
der Frem dkorper Silizium, Mangan, Phosphor und Kohlcn- 
stoff wesentlich schneller ais ohne Erzzusatz vor sich. 
Die R eaktion zwischen dcm cingegossenen Roheisen 
und dem Erz- und Kalk-Gemisch ist eine heftigerc, das 
ganze Bad kocht lebhaft auf. Zahlentafel 16 enthiilt die 
Ergebnisse der Temperaturmessungen, die ich bei fUnf 
FluBeisenchargen nach dem Roheiscnerzvcrfahren mit 
Vorfrischmischem in unserm Martinwerk machen heB. 
Wie in der Zahlentafel vcrmerkt, war es nicht moglich, 
wahrend der Schaumpcriode Temperaturmessungen des 
Bades zu machen; infolge des starken Kochens war es 
unmoglich, eino YerliiBhche Probe, die nicht durch Erz- 
stflcke oder Sonstiges durehsetzt war, aus dem Bado
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Zahlentafel 16. Mi 11e 1 w e r to  d o r  T e  r a p o r a  t u  r - M e s s u n  g e  n b e i  f a  n f  F l u B e i s e n  c h a r g e n  
n a e h  d e m  R o  h e i s e n e  r z  ve  r f  a h r e  n m i t  V o r  f r  i s c  h m is ę  h e r  im  S ie  m e n  s - 51 a r  t i  n - W e  r k

d e r  G c o r g s m a r i e n h t i t t e .

Zeitr 
abschnitte 

in
Minutcn

T em peratu r des Bades 

° O

- T em p era tu r im Sockel de r Esse
- ■ - i

• O

G asprobcn aus de 

CO, O
% ' I %

E*sc

CO
%

1
10
20
30
40
50
60

1215 (eingekipptes 
Misehereisen)

720 Beim Abstich der Torausgegangenen Charge
720 Beim Herdflieken
720 E inkippen des Mischereisens
710
710
750 Boginn der Schaum periode 
750

j

14,1 j 
14,3 1 
14,7 
15,0

8,0
8,7
7,5
7,0 0,2

1
10
20
30
40
50
60

to _ o  t-

u "5 _5 
■s u a
S g S

s  ■** 
o £ £M % S

700
780
780
800
S20
820
820\

11.3

14.4 
16,2

6,7

4,5 
2 2

0,6

0,7
0,8

1
10
20
30
40
50
60

^  t  3

O C o -O O P ,
S

tp-ś s  
I I -3

1476

820
800
780
780
780
760

19,3
14.7

■
11.8 

; 12’!

2,2
6,2

8,7

7,5

0,8
0,1

0,1

1
10
20
30
40
50
60

1494
1534
1543
1557
1557
1642
1642

760
750
740
740
720
720
720

10,9

12,0

13.0

8,6

7,8

7,5
1

10
20
30

jgijg | Fertigm achen der Charge

1678 1 730\ . .  .

1720 730/ Abstlch 12 2 7,0 —

Der E insatz der fiinf V ersuchschargen bestand  anniihernd glcichmiiBig aus:
40 500 kg vorgefrischtem  Misehereisen (3 ,2 %  C, 0 ,5 %  Mn, 0 ,0 8 %  Si, 0 ,1 8 %  P),

3 500 ,, B lockabfallon,
6 500 „  Erz (66,70 %  Fe),

200 „  Ferrom angan (81,1 %  Mn),
2 500 ,, gebranntem  Kalk.

Erz, S ch ro tt und  K a lk  w urden gleichzeitig m it dem  fliissigen Roheisen in den Ofen gebrach t, z u m ge- 
ringsten Teil auch  noch w ahrend der Schaum periode und beim Fertigm aohen.

Der Etat der Kóniglich PreuBischen Eisenbahnverwaltung 
fur das Etatsjahr 1913.

Im Hinblick auf die Bedeutung, die dieser E ta t fiir die Eisenindustrie besitzt, geben wir daraus 
folgendes wieder:

I. E i n n a h m e n .

D er Y O rig e  Etat Mithln sind fiir 1913

...
E ta ts ja h r  1913 

-K
setzt aus 

■IC
m ehr

:«
wenisrer

.(C

0  r d e n 1 1 i c h  e E i n n a h m e n .
Vom Staate Terwaltete Bahnen:

1. Personen- und G c p a c k v e rk e h r ....................................... 6S9 024 000 656 320 000 32 704 000 _
2. G u tc rv erk eh r......................................................................... 1 670 472 000 1 531 430 000 139 042 000 — '
3. Ueberlassung von Bahnanlagen und Leistungen 

zugunsten D r i t t e r ................................................................. 52 495 000 50 411 000 2 084 000 _  ‘
4. Ueberlassung von Fahrzeugen........................................... 25 510 000 23 500 000 2 010 000 — 1
5. Ertriige aus y e r iiu B e ru n g e n ........................................... 43 423 000 43 007 000 416 000 —
6. Verschiedene E innahm en .................................................... 23 592 000 23 050 000 542 000 —

Insgesam t . . . ' 2 504 516 000 2 327 718000 176 708 000 —
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I. E i n n a h m e n  (Fortsetzung).

B etrag  fiir das 
E ta ts ja h r  1913 

M.

Ber vorfge Etat 
setzt aus 

.«

M ith in  sine

mehr
JC

fUr 1913

weniger
JC

Anteil an der Brutto-Einnahm o der Wilheimshaven-
Oldenburger Eisenbahn........................................................

Anteil an den Ertragnissen von Privateisenbahnen . . . 
Sonstige E in n a h m e n .................................................................

1 450 000 
100 000

2 070 000

1300 000 
95 000 

1 940 000

150 000 
5 000 

130 000

—

Insgesamt . . . 3 620 000 3 335 000 285 OOO! —
Summę der ordentlichen Einnahmen . . .  \ 2 508 136 000 2 331053  000 177 083 OOOj —

AuBerordentliche Einnahmen . . 4 023 000 4 354 000 —  1 331 000

Einnahmen insgesamt . . .  2 512 159 000
____ ______  ______I_______________

2 335 407 000 176 752 000, —

II. D a u e r n d e  A u a g a b e n .

B etrag  fUr das 
E ta ts ja h r  1913 

X

B er vorige E ta t  
s e tz t  aus 

.11

M ithin sind ftir 1913 

m ehr i weniger

Vom Staate  verwaltete E is e n b a h n e n ...................................
Anteil H e s s e n s .............................................................................

„ B a d e n s ..............................................................................
F iir dio Wilhelmshaven Oldenburger Eisenbahn . . . .
Dispositionsbesoldungen, Wartegelder usw............................
Ministerialabteilungen fiir das E iscnbahnwesen.................

1 708 261000 
17 443 000 

821 000 
190 000 
80 000 

2 896 200

1 593 716 000 
16215 000 

811000 
182 000 
110 000 

2 793 200

114 545 000 
1 228 000 

10 000 
8 000

103 000
30 000

Insgesamt . . .

Zinsen und T ilg u n g sb e triig e ....................................................
Ausgleichsfonds.............................................................................

1 729 691 200

326 684 965 
93 482 835

1 613 827 200

313 154 191 
57 425 609

115 894 000

115 864 000 
13 530 774 
36 057 226

30 000 

_

Summo dor dauernden Ausgaben . . . 2 149 859 000 1 984 407 000 165 452 000 —

III . E i n r a a l i g e  u n d  a u B e r o r d e n t l i c h e  A u s g a b e n .  

Die Ausgaben verteilen sich auf die einzelncn Direktionsbezirke folgendermaBen:

Bezirkc 1913
J(

1912

■*
Bezlrke 1913

Al to na ... 5 0.20 000 5 757 500 H annover.... 6 449 000
Berlin.... 7 341 000 6 666 000 K attow itz  . 2 576 000
Breslau.. 3 928 000 3 585 000 K onigsberg . 4 059 000
Brom berg 2 302 000 2 675 000 M agdeburg . 5 520 000
Casael.... 3 863 000 3 477 000 M ain z ........... 2 690 000
Góln....... 9 026 000 10 240 000 M unster i. W. 2 295 000
Danzig .. 4 194 000 4 990 000 Posen .......... 5 590 000
Elberfeld 5 596 000 9 820 000 Saarbrucken 4 228 000
E rfu rt.... 9 833 000 4 900 000 S tc ttin  ........ 1 626 000
Essen .... 12 386 000 11 899 500 W ilhelmsha-
F ra n k fu rt

a. M.....
Ha11e’a. 'S.

7 463 000 
3 7 3 6000

5 670 000
ven-01denb. 
B a h n .......... 100 000

3 370 000
108000 000

1913
-K

8 250
1 920 
5 089
2 455 

250
2 242 
5 000 
5 238 
1 363

000 i 
ooo! 
000 - 
800' 
000 
000 
000 
000 ; 

000 i

U ebertrag
Zentralfonds
D isp .-Fonds

1313
X

108 000 000 
5 200 000 

15 000 000
Sum m ę dor 
einm al. und 
auBcrordentl.

Ausgaben 128 200 000 
Sum m ę der 
dauernden
Ausgaben . 2 149859000

150 ooo!
000;

Sum m ę aller 
Ausgaben . 2 278 059 000

1912
.«

103 900 000 
5 300 000 

15 000 000

124 200 000 

1 984 40 7 000

2 108 607 000

Am Schlusse des Etatsjahres 1911 betrug die 
Gesamtbetriebslange der fiir Rechnung der preu- 
liisch - hessischen Eisenbahnbetriebs- und Finanz- 
gemeinschaft verwalteten vol]spurigen Eisenbahnen 
38 176,69 km; auBerdem waren 240,12 km Schmal- 
spurbahnen im Betrieb. Hinzu treten fiir die Zeit 
vom 1. April 1912 bis Ende Marz 1913: 753,03 km 
neue Strecken Vollspurbahnen, so daB sich am Anfange 
des Etatsjahres 1913 eine Betriebslange von 
38 929,72 km fiir die vollspurigen und 240,12 km 
fiir die schmalspurigen Eisenbahnen ergibt. Yoraus- 
sichtlich werden 311,71 km Yollspurbahnen im Etats-

jahre 1913 dem Betriebe iibergeben, so daB sich 
am Schlusse des Jahres 1913 fiir den offentlichen 
Verkehr die vollspurigen Bahnen auf 39 241,43 km 
und die schmalspurigen auf 240,12 km Lange stellen 
werden.

Die Lange der zum Zwecke der Erneuerung 
mit neuem Materiał umzubauenden Gleise ist zu 
rund 2669 km ennittelt. Davon sollen 1289 km mit 
Holzschwellen und 1380 km mit Eisenschwellen 
hergestellt werden. Zu den yorbezeichneten Gleis- 
umbauten sowie zu den notwendigen Einzelaus- 
wechslungen sind erforderlich;
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1. Schionen: 250 000 t  durchschn. Jt
zu 121 rd ....................................  — 30 250 000

2. Kleineisen: 108 000 t  durch-
sclinittlich zu 177,96 JC rd. . . — 19 220 000

3. Weichen, einschl. Herz- und
Kreuzungsstiickcn:
a) 8500 Stuck Zungenvorrich-

tungen zu 515 J C .................  4 378 000 —
b) 6500 Stuck Stellbocke zu

25 JC rd .......................................  163 000 —
c) 11 500 Stuck Horz- u. Kreu-

zungsstiicke zu 200 JC . . . 2 300 000 —
d) fiir das Kleineisen zu den 

Weichen u. sonstigo Wciclien-
t e i l o ...........................................  2 962 000 —

N a c h w e is  d e r  B e tr ie b s la n g e n  d e r  vom  S ta a te  
v e r w a l te te n  E is e n b a h n e n .

4. Schwellen:
a) 2 924000 Stuck holzerne Bahn-

schwellen, durchschnittlich zu 
5,20 JC, rd ..................................

b) 300 000 m holzerne Weichen-
schwellen, durchsehnittlich zu 
2,60 J C ..................................

c) 170 000 t  Eisenschwellen zu 
Gleisen und Weichen, dureh- 
schnittlich zu 113 JC . . . .

—  9 803 000

15 205 000

780 000

19 210 000

35 195 000 

94 468 000

Gegen die wirkliche Au ega be fiir die Erneuerung 
des Oberbaues im Jahre 1911 stellt sich die vorstehende 
Yeranschlagung um rund 13 581 000 JC hoher.

Bei den veranschlagten Durchselmittspreisen 
fiir die Oberbaumaterialien sind auCer den Grund- 
preisen und Nebenkosten auch dic Preise der in das 
Etatsjahr 1913 zu iibernehmenden Bestiinde beriick- 
siclitigt, also die voraussichtlichen Buchpreise fiir 
1913 angesetzt. Im cinzelnen betriigt der Bedarf 
gegen dic wirklichen Ergcbnisse des Jahres 1911:

a) fiir Schienen mehr rd ...................... 3 690 000 .li
b) „ Kleineisen m ehr rd ........................... 2104 000 „
c) „ Weichen mehr rd ..............................  1 347 000 „
d) „ Schwellen m ehr rd ............................ 6 440 000 „

Mithin mehr, s. oben 13 581 000 ./(

Bezirk

der

Eisenbahndirektionen

Yollspurige Eisenbahnen
i0 a ML C3 o c*
5J* C ^  ^  — O O)
S £

co.

N ach dem 
E ta tf l ir  1913 
am  Ende des 

Jah res 
km

H iervon sind 
Nebcn- 
bahnea 

am Ende des 
Jalire3 1913 

km

A l t o n a ....................... 1 987,41
671,07 __

B r c s l a u ....................... 2 297,90 —
B r o m b e r g .................. 2 205,09 —

1 998,64 —
C o l n ........................... 1 862,50 —
D a n z i g ....................... 2 612,33 —
Elberfeld ....................... 1 414,33 —

1 919,06 75,8 5
Essen a. d. R uhr . . 1 221,95 —
F ran k fu rt a. M .. . . 1 944,18 16 814,03 __ i
Halle a. S..................... 2 109,20
H a n n o T e r .................. 2 184,91 —  i
K a t to w i t z .................. 1 587,54 164,27
Konigsberg . . . . 2 838,86 —
M agdeburg . . . . 1 702,51 —

1 175,71 __
M unster i. W. . . . 1 469,35 __

2 612,20 —
Saarbrucken . . . . 1 198,62 __
S t e t t i n ....................... 2 208,07 —

Zusammen 39 241,43 — 240,12
D avon besitzt:

P re u B e n ....................... 37 939,51 — —
H e s s e n ....................... 1 261,29 — —
B a d e n ........................... 40,63 — —
AuBerdem s te h t u n ter 

oldenburgiscber Ver- 
waltung dio PreuBen 
gehorigo Wilholms- 
haven - O ldenburger
Eisenbahn . . . . 52,38 —

AuBerdem sind 233,30 km  AnschluBbahnen fur
n icht offentlichen Y erkehr vorhanden.

Der Grundpreis der Schienen ist entsprechend 
dem vom 1. April 1913 ab geltenden Lieferungs- 
vertragc angenommen. Der yeranschlagte Durch-

IV. A b s c h l u B .

B etrag  fiir das 
E ta ts ja h r  1913 

JC

D er YÓrige E ta t  
se tz t aus 

J (

M ithin sind  fiir 1913
m ehr

M.

weniger

O r d i n a r i u m .  Di© ordentlichen Einnahm en betragen 
Die dauornden Ausgaben ohne Zinsen und Tilgungs- 

betrage und ohne Ausgleichsfonds betragen . . . .

2 508 136 000 

1 729 691 200

2 331053 000 

1 613 827 200

177 083 000 —
•

115 864 000! —
Mithin UeberschuB . . 

Hier\’on ab: Zinsen und T ilg u n g sb e trag e ......................
778 444 800 
326 684 965

717 225 800 
313 154 191

61 219 000| — 
13 530 774j —

Mithin UeberschuB im Ordinarium . .

E x t r a o r a i n a r i u m .  Die auBerordentlichen E in
nahmen b e tr a g e n .................................................................

Dio einmaligen und auBerordentlichen Ausgaben be
tragen ......................................................................................

45 1 759 835

4 023 000 

12S 200 000

404 071 609

4 354 000 

124 200 000

47 688 226; —

—  i 331000 

4 000 000 —

Mithin ZuschuB im E xtraordinanum  . . 124 177 000 119 846 000 4 331 OOOj —

Bleibt ReinuberschuB der Eisenbahnverwaltung . . 
Davon fiir allgemeine Staatszwecke (2,10 %  des sta t. 

A ulagekapita ls).....................................................................

327 582 835 

234 100 000

284 225 609 

226 800 000

43 357 226| — 

7 300 OOO! —
Bleiben zur Yerstarkung des Ausgleichsfonds . . 93 482 835 57 425 609 36 057 226 —
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schnittspreis stellt sich fiir dic Tonne um 98 Pf. hoher 
ais der rcchnungsmiiBige Preis der Schienen im Jahre 
1911, was, auE den Umfang der Beschaftung dieses 
Jahres bezogen, einem Mehrbetrage bei der Vcr- 
anschlagung von 217 000 JC entspricht. Infolge des 
yermehrten Bediirfnisses fiir den Umbau von Gleisen 
und fiir die Einzelauswcchslung entstcht eine Molir- 
ausgabe von 3 473 000 JH. Der Durch? chnittsprcis 
des Kleineisens ist um 4 JC 17 Pf. fiir die Tonne an- 
gesetzt worden, wodurch sich eine Mehrausgabe 
von rund 411 000 JC ergibt. Fiir den aus dem groBeren 
Umfange des Gleisumbaues und der Einzelauswechs- 
lung erwachsenden Melirbedarf an Kleineison ist 
eine Mehrausgabe von rund 1 693 000 J l  vorgesehen. 
Bei den Weichen ergibt sich aus der Erholiung der 
Preisc eine Mehrausgabe von rund 294 000 J l,  wahrend 
aus dcm groBeren Bedarf an Wcichenmatcrialien 
eino Mehrausgabe in Ilohe von rund 1 053 000 J l 
erwSchst. — Der Grundpreis der Eis^nschwellen 
ist entsprechend dem geltcnden Lieferungsvertragc 
angenonunen. Der Durchschnittsprcis fiir 1 t. ist um

1 JC 11 Pf. hoher ais der fiir 1911. Bifolge dieser 
Preiserhohungen entstcht im ganzen eine Mehraus
gabe von rund 1 303 000 JC, wahrend fiir die uinfang- 
reicherc Glciserneuerung eine solche von 5 137 000 JC 
erforderlich ist.

Die Iiosten fiir dic Beschaffung ganzer Faluzeuge 
sind im einzelnen wie folgt- veranschlagt:

620 Stiiok Lokomotiven Terscliiedener
G a ttu n g ....................................  49 290 000 .li

900 „  Personenwagen yerschiede-
nor G a t tu n g ............................ 16 650 OOO ,,

7380 „  Gepiick- u. GiitenvagGn ver-
schicdoner Gattung . . . .  24 060 000 „

Insgesam t 90 000 000 Jl

Dic Gesamtkosten iibersteigen die wirkliche Aus- 
gabe des Jahres 1911 um 10 000 000 JL  Diese Mehr
ausgabe findet ihre Begriindung in dem groBeren 
Bediirfnis zu Ersatzbeschaffungen fiir auszumusternde 
Lokomotiven und Personenwagen sowie in hoheren 
Beschaffungspreisen fiir Fahrzeugc.

Umschau.
Zenirifugalpumpen fiir den PreBwasserbetrieb.

Wie in den letzten Jaliron in Dam pfkraftanlagen, 
namentlieh bei groBen Masehineneinheitcn, zwischen 
der Turbo- und der Kolbenkraftmaschine ein W ettkampf 
stattgefunden ha t, yollzieht sieli auf dom Gebiete der 
Arbeitsniaschiue ein iilinlicher UmwandlungsprozeB. Ins-

A bbildung 1.

b , c  =  D am pfpum pen von jo 
1,5 cbm /ruiu Leistung.

R aum bcdarf gleichw crtiger H ochdruck-K olbcn- u nd  Zentrifugalpum pen. 
F reflw asseranlage B urbacher HUtte.

besoncterc hat die Anwendung der Zentrifugalpumpe, die 
Turbinenform der Wasserfórdermaschine, gegeniiber der 
Kolbenpumpe in verschiedenen Anwendungsgebieten der- 
artige Vorteile gezeigt, daB sie im Begriff steht, sich weite 
Gebiete zu ero bera. Eine der aussichtsreichsten Anwen- 
dungen ist die fiir PreBwasseranlagen, iusbesondere auch 
fur Hiittenwerke. Die Zentrifugalpumpe fiir PreBwasser

betrieb paBt sich den wechselnden und schwankenden 
W asserentnahmen ohne besondere mechanische Regel- 
yorrichtung an und ha t eine durebaus stoBfreie Fórderung, 
wodurch Rohrbriiche infolge von Wasserschlagen yer- 
mieden werden. Sio ist gewisscrmaBen selbst ein Akku-
m ulator, indem ihre Forderleistung un ter bekannten
Gesotzen in einem bestimmten Abhangigkeitsyerhiiltnis

zum jeweiligen Gegen- 
druck steht. Der Kraft- 
bedarf paBt sich den ein
zelnen Verhiiltnissen an. 
Selbst wenn die Pumpe 
boi ganzlich unterbroche- 
ner W asserentnahme wei
ter arbeitet, konnen in 
ihr und in den Rohrleitun- 
gen schiidliche Druck- 
steigerungen nicht auf- 
treten. Zentrifugalpum
pen konnen deshalb auch 
ohne Akkumulatoren di- 
rekt in das geschlossene 
Rohrnetz fordem, und 
solche Anlagen sind be- 
reits seit langerer Zeit in 
anstandslosem Betrieb. 
Die Regelung der Wasser- 
inenge bei einer Zentrifu- 
galpumpe ist sehr einfach 
und kann entweder durch 
Drehzahlanderung oder 
durch Drosseln erfolgen.

Die Hauptyorteile der 
Hochdruck - Zentrifugal
pumpen fiir PreBwasser 
gegeniiber Plungerpum- 
pen sind bei lange Zeit 
gleichbleibendem Liefe- 
rungs- und Wirkungsgrad, 

reines Wasser Torausgesetzt, der sehr geringe Raumbedarf 
und die yorteilhafte Yerwcndung groBer Einheiten, 
groBe Betriebssicherhcit, niedriger Oelyerbrauch, ent- 
lastote Stopfbiichsen und Fortfall der bei Kolbonpumpen 
an dieser Stelle auftretenden Schwierigkeiten.

Eine PreBwasseranlage m it Zentrifugalpumpe be- 
findet sich auf der Burbacher H iitte seit rd. zwei Jahren
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in anstandslosem Tag- und Nachtbetrieb. Aus. Abb. 1, 
dem GrundriB der ganzen Pumpenanlage, is t dio Gesamt- 
anordnung zu ersehen. Es sind drei Plunger-Dampf- 
pumpen von jo 1,5 obm/min Leistung und eine elek- 
trisch betriebene Hoehdruck-Zentrifugalpumpe von nor- 
mal 4,5 bis 5 obm/min Leistung aufgestellt. Der Be- 
triebsdruck betriigt 35 a t. Vor Aufstellung der Zentri
fugalpumpe wurde dio Anlage durch die drei 1 )Ampf-

H óc/isferSfom /t/esM /rum e/̂ T/ors fięfo /er Sto /n /t/es/tM i/m u/a tirs

__  ___ 7550 /oui/p------—/
W— Variab/e Umrfre/nsn<7S2oA/Ld.A//>?.— ~ \ Max/ma/e ąfonsfa/7fe 

°  C/mrfreAi/njszaA/
7670i. d . Mm.

Abbilduug 2. Yersuclisergebnisse einer sechsstuiigen Zentrifugalpum pe 
fUr 35 a t  Gegerulruck.

plungerpumpen 'betrieben, die 'pieistens ulle glqichzeitig / 
im Betrieb waren und automatisfih und yon H and geregelt 
«'urden. Seit Inbetriebsetzung der Zentrifugalpumpe ^  kosten fiir die ganze Gruppo (Pumpe und Motor) stell- 
besorgt dieso allein don Betrieb, und die drei Dampfkolben- ton sich auf rd. 500 bis 600 M.

sitzen kom m t und der Betriebsdruek von 35 a t etwas 
zuruekgeht. Dies ist fiir den Betrieb ein groBer Yorzug 
gcgoniiber der Kolbenpumpo. Letztere wtirdo wohl 
dureli Drchzablerhohung melir fordern, doeh bleibt das 
Verhiiltnis der Pórdermenge zur jewciligen Drelizahl 
konstant. Sollte z. B. durch gleichzeitiges Oeffnen der 
zahlreich angeschlossenen Steuerapparate der Betriebs- 
druck um einige a t  zuriickgehen, so wird man durch die 

selbsttiitig eintretende Mehrleistung der Zentri
fugalpumpe den Betrieb aufrecht erlialten 
konnen und eine groBere Abnahmo des Betriebs- 
druckcs verraciden. Bei Kolbenpumpen ware 
man unter denselben Verhiiltnissen schon ge- 
zwungen, eine Reservepumpo hinzuzunehmen.

Wio aus Abb. 1 sehr gu t ersichtlich, ist 
der Raumbedarf der Zentrifugalpumpe, gegen- 
iiber der Kolbenpumpe, bedeutend kleiner, und 
fiir die Aufstellung der Zentrifugalpumpe, 
dio mindestens so viel leistet wio dio drei 
Kolbenpuinpen zusammen, war nur ein kleiner 
Anbau erforderlich, wahrend doeh bei A uf
stellung von 100 %  Kolbenpumpenrescn ’0 der 
Raum um das Doppelte hiitte vergroBert wer
den mussen. Die Zentrifugalpumpo auf der 
Burbacher Hiitte, die reines kaltes Wrasser for- 
dert, wurdo nach 360 Betriebstagen (24stun- 
diger Betrieb) in bezug auf YerschleiB unter- 
sucht und festgestellt, daB nur die SchleiB- 
ringo rd. 0,2 bis 0,3 mm abgenutzt waren. 
Eine Auswcehslung dieser SchleiBringo ware 
nicht erforderlich gewesen; da die Pumpe 
jedoch yollstiindig demontiert war, so wurden 
dieso Toile doeh crsctzt, um die GewiBheit 

zu haben, daB die Pumpo wahrend des nachstfolgenden 
Jahres ohno Untcrbrechung arbeiten kann. Dio Reparatur-

pumpen stehen in Reservo. Dic Zentrifugalpumpo von 
der Masehinen- und Arm aturfabrik , Klein, Schańzlin & 
Becker, Frankental (Pfalz), ist secbsstufig. Der Pumpen- 
korper ist aus manganhaltigem GuBeisen hergestellt und 
in einzclne Stufenelemente 
senkrecht zur Achso geteilt, 
die mittels kraftiger Schrau- 
ben zusammengehalten wer
den. Durch Losen der Ver- 
bindungssehrauben kann die 
betriebsfertige Pumpe in die 
einzelnenTeilezerlegtundkón- 
nengegcbenenfallsabgenutzte 
Teilo ausgewechselt werden, 
was in einer Schieht von 
zwei gciibten Arbeitern be- 
quem erfolgen kann. Die 
Lauf- und Leitrader sind 
aus zinkfreier Phosphorbronze 
gefertigt. Die Leitrader sind 
auf der einen Seite offen und 
haben genau gefriiste Kanale.
Der Achsialschub wird durch 
eine hydraulisebe Druckaus- 
gIciehvorrichtung selbsttiitig 

aufgehoben; Kaminlagcr,
Kugellager bzw. Stiitzlager 
sind daher nieht erforderlich.
Die Stopfbiichsen haben auf beiden Seiten nur einen 
Druek von rd. 0.5 a t  abzudichten.

Dio Pumpe wird durch einen direkt gekuppelten 
Gleiehstrommotor angetrieben, bei dem zwecks Kegel u ng 
der Wasserforderung die Drehzahlen durch einen Neben- 
sehluBregulator je nach dem Stande des Akkumulators 
selbsttiitig eingestellt werden. Abb. 2 zeigt die Charakte- 
ristik dieser Pumpe. Die Rcgelung ist so empfindlich, 
daB der Akkumulator seiten seinen tiefsten bzw. hochsten 
Stand erreicht. Das Verhiiltnis der Wrasserfórdcrmenge 
wird noeh gesteigert, sobald der Akkumulator zum Auf-

Eine andere Akkumulator-Turbopumpe wurde an den 
Aaeheher Hiittenverein, Aachen-Rothe-Erde, geliefert. 
Die Pumpe leistet etwa 3 bis 3% cbm/min gegen 32 a t 
Gegendruclc bei 1490 Umdr./min. Die Begelung dieser

A bbildung 3. Yersuchsergebnisso einer sechsatuflgen Zentrifugalpum pe der F irm a K lein, Schanzlln 
& Becker, bei gleichbleibender D rehzahl von 1500 U m dr./m in.

Anlage erfolgt durch eine parallel geschaltcte Dampf- 
pumpe, die bei hoehstem Akkum ulatorstand durch Drosseln 
des An!aBventils langsamer lauft bzw. stillgesetzt wird. 
Bei sehr geringer W asserentnahme wird auch die Zentri
fugalpumpe gedrosselt. Abb. 3 zeigt die Charakteristik 
einer sechsstufigen Hoehdruck-Zentrifugalpumpe fiir rd.
4 bis 5 cbm/min Leistung bei einem Gegendruck von 
35 a t m it Antrieb durch einen Drehstrommotor von 600 PS. 
Der Wirkui gsgrad der Pumpe allein betrug nach ein- 
jahrigem Tag- und N achtbetneb bei genau angestellten 
Versuchen seitens der H iitte 78,8 %  und dttrfte somit
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Ist das Verstemmen der Dampfkessel-Nietnahtc innen all- 
geraein vorzuschreiben?

In  einigen beachtensworten Ausfuhrungen maoht 
Baudirektor C. v o n  B ach *  im Interesse der Sicherheifc des 
Kessolbctricbes auf einen wichtigen P u n k t bezUglich des 
Verstemmons der Nietniihte aufmerksam. Boi Beratungen, 
dio in jUngster Zeit Uber den Antrag stattgefunden haben, 
auch boi Landdampfkesseln ebcnso wie bei Schiffskesseln 
zu vcrlangon, daB alle Niihto wenn moglich von innen 
und auBen zu verstemmen seien, konnto dor Verfasser 
beobachten, daB dio Schiidigung, dio daa Bloch beim Ver- 
stommon zu erfahrcn pflegt, ziemlich allgemein ganz 
ungonUgend gewUrdigt -wird.

Boi Verwendung des friiher ausschlioBlioh bonutzton 
scharfen Stemmoisens besteht, wio allbekannt, die Gofahr, 
daB das Blech durch Einkerbung vcrlotzt wird, wio das 
z. B. Abb. 1 an einem dom Betriebe entnommenon Bleoh 
deutlioh erkennen laBt. Das abgerundete Stommeiscn, 
das m an an Stello des scharfon zweckmaBigcrweiso vcr- 
wondot drUckt das Materiał nioht bloB gegen die abzu- 
dichtendo Elache, sondern untersttttzt auch das Abdichten 
durch Stauchen des frcion Blechondes. Abor auch hier 
ist m it dom Verstemmen eine ortlicho Quotschung dea 
Materials, in wissonschaftlickem Sinno eino ortlicho Uober- 
schreitung der Streok- oder Quetschgrenze, vorbundon, 
dio eine Verminderung der Zahigkeit an  der betroffenon 
Stollo des Bleches zur Folgo hat. Von diesom Gesichts-

A bbitdung 1. Blech m it verstoium ter N ah t.

guten Kolbenpumpen nur wenjg oder gar nicht nach* 
stehen.

Eine Akkumulator-Zentrifugalpumpe fiir 62 a t 
Betriebsdruck und 2,5 bis 3 cbm/m in Leistung liiuft in 
Kneuttingen beim Lothringer Hiittenverein Aumetz- 
Eriede. Um diesen hohen Druck bei verhaltnismiiBig 
kleirier Leistung zu erreichen, muBten zwei achtstufige 
Hochdruck-Zentrifugalpumpen hintoreinander geschaltet 
werden. Dio Pumpen selbst werden durch einen zwischen 
ihnen aufgestellten Gleiehstrommotor angetrieben. Die 
Regelung erfolgt durch Drehzahliinderung wie bei der erst- 
beschriebenen Anlage.

Wilhelm Loose.

diesem das Am- 
poremeter in sol- 
cher Stellung, 
daB es bequem 
abgeleson wor
den kann.

Abblldung 1. ^ e r  schrank-
. , .... artigo Raum  ist

K cucs S ta tiv  Ilir das W anner-Pyrom etcr. durch Turon vcr
schlieBbar, um

den Inha lt moglichst vor S taub und Bcschadigungon 
zu schUtzen. Durch den Deckel des Untorbaucs 
geht eino kriiftigo, flaehgiingige Schraubenspindel, dio 
durch ein R ad auf und ab bewegt werden kann und oben 
das Pyrom eter in schwerem Eiscngehauso triigt. Dioses 
Gehiiuso m it dcm Pyrom eter ist auBerdom nach linkę 
und rechts drehbar und durch eine schrago Schraubo zu 
neigen. Die zur Einstellung dienendo Am ylazetatlampe 
kann an dem Gehiiuso zum Gebraucho bofestigt worden, 
so daB das Pyrom eter zu diosem Zweoke nioht gelost zu 
werden braucht. Durch Handhaben an dem Unterbau 
ist das Ganze zu transportieren.

Yerbesserung am W anner-Pyrometer.

Zu dem bekannten W anner-Pyrometer* ist neuer- 
dings eino stabilo Anordnung gobaut worden, um fort- 
laufcnde Tcmperaturmessungon oines Ofons usw. bequem 
und sicher zu gcstalton. Das Pyromotor ist daboi auf 
einom sehweren S ta tiv  allscitig bcwcglich bofestigt (vgl. 
Abb. 1). Der schrankartige ciserne U nterbau des Stativs

enthillt unten 
dio Akkumula- 

torenbatterio 
m it dem regel- 

baren W ider
stand und neben

punkte aus erscheint die aus der Zoit des SolnvoiBeisens 
stammendo und fUr dioses M ateriał Weniger bedenkliche 
Auffassung, daB es sich ganz allgemein empfiehlt, die 
Nietnuhte der Dampfkessel nicht blofi auCen, sondern 
auch innen zu verstemmen, nicht einwandfrei und, bei

A bbilduug 2. Y ernietung.

nioht ganz sorgfaltiger Stemmarbeit, sogar bedenklich, 
wio z. B. cin Blick auf Abb. 2 lehrt. I lie r findet bei a und 
bei b sowio boi o und d, also jeweils an zwei einander 
gerado gegcnUberlicgenden Stellen, oino Sehadigung des 
Materials s ta tt  (Verminderung der Zahigkeit an der 
Oberflache, Hervorrufung von Spannungen, so daB 
sich dio zu Ubertragendon Elrafto ungleichmaBig Uber den

* Vgl. St. u. E. 1002, 15. Febr,, S. 207; 1907, 24. Ju li, * Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1912,
& 1112; 1911, 4. Mai, S. 736. 21. Dez., S. 2071.
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Quersehnitt yerteilon), infolgo <lercn hior der Entstohuag 
von Rissen Vorsoliub geloistet werden kann, was gewisson 
Erfahrungen cntsprioht.

InWieWeit man auf yollstiindig sorgfiiltigc Stcmm- 
arbeit, namentlieh im Innern, wohin das Auge des Prtlfen- 
den haufig nicht gelangt, ausnahmslos Wird rcohnen dtirfen, 
mochtc Bach den mit der Ausflihrung und Priifung soleher 
Arbeiten Vertrauten zur Beurteilung tiberlasscn. Per- 
sonlieh steht der Verfasser auf dem S tąndpunkt, daB man, 
wie gauz allgemoin im Lobcn, so auch hier, nicht mehr 
erwarten darf, ais durchschnittlich gclcistet wird; er hat 
sich deshalb unter Berficksiehtigung der yorstohenden 
Darlcgungen, zu denen sieli noch andero gesellon, welche 
dio Sioherheit des Betriebes nicht borilhron, gegen dic 
Uebertragung der oben bezeichneton Vorsohrift fiir Schiffs- 
kessel auf Landdampfkossol ausgesproehen. E in Boweis 
dafttr, daB neben dcm auBeron Vorstemmen noch das 
innerc notwendig sei, konnte von keiner Seito crbracht 
Vordeu.

Deutschlands und GroBbritanniens Schiffbau im Jahre 1912.

Ber G c rm a n isc h o  L lo y d  yoróffentlieht soeben 
dio abschlicBenden Zahlen iiber dio Erzeugung des d o u t-  
schon Schiffbaues im Jahro  1912.* W ir entnehm en der 
Statistik die in Zahlentafel 1 w^iedergegebenon Ziffern iiber

Zahlentafel 1. I n  D e u ts c h la n d  in  d e n  J a h r e n  1908 
bis 1912 f e r t i g g c s te l l t c  S c h i f f b a u te n  in  B r u t to -  

R e g is tc r -T o n n o n .

1011 1010 1909 1908

Dampfsehiffo** 342876 328C51 176174 240008 201371
Motorschiffo . 13280 2760 t t t
Segler . . . . 123870 75940 89039 87222 78372
Gesamtmenge 
dayon fiir aus- 

liindischo

480038 406703 205813 327230 279743

Rechnung . . 
in %  der Ge

37348 18784 10801 23993 10707

samtmenge . 
| fiir deutsche 

Rechnung im

7,8

....

4,6 4,1 7,3 0

Auslande geb. 
in %  der Ge

73490 01703 42052 70099 92947

sam tm enge 15,3 15,2 10,0 21,6 33,2

dio im Jahre 1912 f o r t ig g o s te l l to n  Bautcn (Dampfsehiffo, 
Motorschiffo und Segelschiffo einsehlicBlich FluBschiffen. 
Fahrzeugen zu besonderen Zwecken, Kriegsschiffen, auf 
Priyatwcrften erbaut), denen wir zur Ergiinzung und zum 
besseron Vergloich dio Ergcbnisso dor yoraufgegangenen 
vier Jahro beigcfugt haben. Danacli ha t der Brutto-Re- 
gistor-Tonnengchalt der im Jahro 1912 auf deutsehen 
Werften fertiggestellten Schiffo um 73 275 t  oder rd. 18%  
zugenommon (sieho auch Abb. 1). Erfreulicherweiso zeigt 
dio Ta-tigkcit der deutsehen W erften fUrausliindische Rech
nung gegenuber dem Vor jahro eino Steigcrung, die absolut
18 504 t  oder 98,8 %  betragt. Der Anteil an der Gesamt
menge ist von 4,0 %  im  Vorjahre auf 7,8 %  im Berichts- 
jahrogestiegen. Anderscits ist aber auch wiederderTonnen- 
gehalt der fur deutscho Rechnung im Auslando gebauten 
Schiffo um 11 787 t  oder 19,1 %  angewaehson; im Ver- 
haltnis zur Gesamtmenge zeigt er gegenuber dem Vor- 
jahre nur einc geringo Abwciohung. Es steh t zu hoffen, 
daB sich die Vcrhiiitnisso boi der bekannten Lcistungs- 
fahigkeit der deutsehen Sehiffswcrftcn, dio einen Ver-

* Verzeichnis der im Jahre  1912 in Deutschland und 
fur deutsche Rechnung im Ausland fertiggestellten sowie 
im Dezember 1912 noch im Bau befindlichen Schiffo urid 
Fahrzeuge.

** EinsohlicBlich Kriogsschiffen, auf Priyatw crften ge- 
baut.

t  Angaben fehlen.

gloich m it den ausliindischen W erften wohl aushalten 
konnen, in Zukunft zugunston der deutsehen Schiffbau- 
industrio noch weiter bessern werden.

An K r ie g s s c h if fo n  befanden sich auf deutsehen 
Priyatworfton im Jahro 1912 45 mit cinor Wassei yordriing- 
ung von 170 532 t  im Bau, von denen .23 Schiffo mit
52 002 t  fertiggestellt wurdon, so dali Ende dos Borichts- 
jahre3 noch 22 m it 124 470 t im Bau blieben. Von den 
auf deutsehen Werften im Jahro 1912 im Bau befindlichen 
Kriogsschiffen waren fiu frerndo Rechnung 4 m it einer 
Wasservcrdriingung von U 112 t ;  hieryon wurden im  
Borichtsjahro 2 von 902 t  ferfiggcstcllt, wiihrend Endo 
Dezember 1912 noch 2 Schiffo von 10 150 t  im Bau 
blieben.

Z a h le n ta f e l  2 zoigt dio Ergelmisse des o n g lis c h c n  
Schiffbaues.* Dio Zahlen sind auf Gruml der E rm itt- 
lungen der onglischcn Zeitschrift „Engineering" ** zu- 
sammengestcllt. Sio bciuhen zwar ziim 'l'eil auf Schiitz- 
ungen, dilrften aber hinreichcnd gonau sein, um Ver- 
gleicho m it den Yorjahren anstollon zu konnen. Wie aus

A bbildung 1. S chaubild  der I> i* tun !jen t des deutsehen 
und engllschen Schiffbaues (ausschl. der auf R w lerungs- 

w erften  hergcstcllten  Sehlffe). -

der Zusammcnstellung zu orsehen ist, h a t der gesamte 
Schiffbau GroBbritanniens im Jahre  1912 gegenuber dem 
Jahro 1911 um 19 572 t  zugenommen, d. h. um noch 
nicht 1 % . Da die durchschnittliohe Erzeugung der 
Jahro 1908 bis 1910 nur ungefahr 1 200 000 t  betrug, 
war sie in den letzten beiden Jahren  ungefahr 75 %  
groBer. Naoh der Zeitschrift wiirdo sie, insbesondere 
wiihrend der letzten zwolf Jlonato, zwoifellos noch groBer 
gewosen sein ohno dio Arbeitcrausstando, dic Sehwierig- 
keiten bei Besehaffung von .Materiał, dio geiingere Arbeits- 
zeit in manchen Zwoigen und den Arboiteimangel. So 
war dio Erzeugung nur 77 330 t  hoher ais im Jahro

* Siehe ferner dio Zusammcnstellung auf Seite 132 
dicse3 Hcftes.

** 1913. 3. Jan.. S. 28/33.
t  Dio Schaulinio fiir Deutschland ycrlauft bis zum 

Jah ie  189S etwas zu niedrig, da die Leistungen des Kriegs- 
sehiffbaues auf Priyatw crften bis zu dom genannten 
Jahre nicht miteingesehlosson sind. ,

n i . M 17
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Z ahlentafel 2. I n  G r o B b r i t a n n ie n  in  d o n  J a h r e n  1008 b is  1012 f e r t i g g e s t o l l t c  S c h i f f b a u te n
in  B r u t to - R c g i s t e r - T o n n e n .

1012 11)1 L 1010 1903 l ‘J08

Dam pfschiffeł ................................................................
| Scglcr . ...............................................................................

1 924 320 
129 680

1 985 184 
47 874

1 244 930 
43 660

1 131 549
25 627

980 600 
54 200

Zusamm on 2 054 000 2 033 058 1 288 590 1 157 176 1 034 800
Auf Kgl. W erften g e b a u t.............................................. 54 230 55 600 52 852 46 320 42 426

G esam tm cngo 2 108 230 2 088 658 1 341 442 1 203 496 1 077 226

In  %  der G csam tm engo..............................................
471 600 

22,4
400 000 

20,0
245 636 

18,3
317 000 

25,3
376 600 

35

G esam t-T onnengehalt der Handelsschiffe** . . 1 911 535 1 858 624 1 209 255 1 078 436 992 250

P rozen tsatz  dor H a n d e ls d a m p fe r  a m  Gesam t- 
Tonnengehalt der H a n d e ls sch iffe ....................... 93,2 97,5 96,5 98 95

j PS  de r c ingebau ten  M a s c h i n c n ............................ 2 271 775 2 241 500 1 671 600 1 484 810 1 157 140

P ro zen tsa tz  des T onnengchaltcs de r Kriegsschiffe 
zu dem  der H a n d e l s s c h i f f e ................................ 10,3 13,6 10,9 11,6 V.r.

1900, in dem dio cnglisohon Werften cbenfalls reichlich 
beschiiftigt waren.

Der Tonnengehalt der im Berichtsjahre auf cnglischen 
W erften fiir a u s l i in d is c h e  R e c h n u n g  gebautcn Schiffe 
war 17,9 %  hohcr ais im Yorhcrgehcnden Jahre. Im Ver- 
haltnis zm Ge3amtmengo war er groBer ais in don Jahren
1910 und 1911, dagegen geringer ais in don Jahren  1907 
bis 1909. Auf der Abnehmcrliste sind allo I/inder ver- 
treton. Bomerkensw,>rtgroB 'ist der Tonnengehalt der von 
den britisohen tiboiseeischcn Besitzungcn bostcllten 
Schiffe.

Einige der Schiffbaubezirko haben nicht dic Erzeu
gung des Vorjahres erreicht. So zeigen insbesondere <lie 
Bezirke Tyno und Hartlopool einen ROckgang von 9,1 bzw.
4,4 %. Eino Zunahme weisen u. a. auf die Bozirko Cleyde 
von 1,6 % , W car von 9,4 % , Tees von 4.2 %  und Humber 
von 17 %. Mit Ausnahme des Clyde-Bezirks h a t kein 
Bozitlt seine bisherigc Hochstcrzeugung wieder erreicht.

Besondcros Interessc dtirften auch dio Zahlen u ber 
don e n g lis c h e n  K r ic g s s c h i f f b a u  erwecken, dit eben- 
falls dergenannten Zeitschriftf entnommen sind. W ahrend 
dss Jahrcs 1912 wurden fiinf Linięnschiffo, fiinf geschiltzte 
Krouzer, zehn Torpedobootzcrstorer und verschiedeno 
Untersceboote sowio Hilfsschiffe vom Stapel gclasscu. 
Die Zahl der im Berichtsjahre vom Stapol gelassenen, 
f t ir  d ie  e n g lis c h e  K r ie g s m a r in e  b e s t im m to n  
S c h if fe  boliiuft dieb »uf insgesamt 28 gegen 41 im Jah ic
1911 una 38 im Jahre  1910. Dic W asserverdrangung dioser

* EinschlieBlich Kriegsschiffen, auf P riv a tw erften  
gebau t.

** AusschlicBlich cnglischcr und  auslandischer 
K riegsschiffe.

t  Enginoering 1912, 27. Dez., S. 883/5.

Schiffo bezifforto sich im Berichtsjahre auf 167 495 t 
gegen 220 980 t  bzw. 130 851 t  in den Jahren  1911 und
1910. Dio Schiffe sind m it Maschinen von insgesamt 
550 000 PS ausgertlstet, d. s. 172 300 weniger ais im Jahro 
1911; naoh ihrer vollst:.indigen Fertigstellung werden 
sio einen W eit von rd. £  13 730 000 darstellen, d. s. 
£  4 090 000 weniger ais im Jahre  1911, dagegon 2 ’/ ,  Mil- 
lionc.n £  mehr ais im Jahre  1910 und fiinf Millionen £  mehr 
ais im Jahro 1909.

VerhUtung von Rauchschaden in der Land- und Forst- 
wirtschaft.

D a das diesbeziiglicho Proisaussohroibcn des Kgl. 
Sacbsisohcn Finanzministeriums zu Dresdcn voin August 
1908* einen befriedigenden Erfolg nicht crziclt ha t, ha t 
das Finanzministcrium boschlossen, fernerhin Belohnungen 
fiir Erfindungen zu gewahren, die es ermoglichen, die 
pflanzenfeindlichon Abgaso von Fcucrungcn und ohemi- 
schon Prozesscn unschadlich zu maehen, ohne dic W irt- 
schaftlichkeit des Unternehmens zu beeintraohtigon. 
MaBnahmen und Einriehtungen, die lediulich der ruB- 
freicn Verbrennung dienon, kommen nioht in Betracht.

Allo oingehenden Bewerbungon werden von dor vom 
Finanzministcrium zur Erforschung der Rauchschiiden- 
frage eingesetzten Kommission geprilft und begutaelitct. 
Bcweibungsschriften sind in deutscher Sprache u n ter 
BeifUgung der etwa notwendigon Zeichnungcn und Ana- 
lysen beim Finanzministcrium, II. Abteilung, einzu- 
roichen.

Auoh ftir schriftstellerisohe Tatiglceit, dio geeignet 
ist, die Losung dor Frago wesentlich zu fordom, konnen 
Belohnungen gowahrt worden.

* Vgl. St. u. E. 1908, 26. Aug., S. 1260/1.

Aus Fachyereinen.
Internationaler V erban d  fur d ie  M aterial-  

prufan gen  d er T e ch n ik .
VI. KongreB in New York, 2. bis 7. September 1912.

(F ortsetzung von Selte 70.)

J a m e s  E. H o w a rd , W ashington, erstattete  einen 
Bericht iiber die

Fortschritte bei der Erprobung von Stahlschienen.
Dic meehanische Untersuchung von Schienen IiiBt 

sich von drei Gesichtspunkten aus betrachtcn, in bezug 
auf die Beanspruchung im Betriebe, auf die Gleisverhiilt- 
nisse, und das Gefiige.

Die Schienen sind im B e tr ie b  folgenden H aupt- 
beanspruchungen unterw orfen:

1. Durchbiegung nach Art eines Tragers,
2. Qucrdurchbiegunj; der Flanschen des FuBes,
3. unm ittelbarer Druck auf den Kopf und Kalt- 

walzen dessclbcn,
4. Abscherbeanspruchungen und
5. Abnutzung durch Abschleifen der Laufflache und des 

Spurkranzes der Riider.

Die G le is  v e r h a l tn i s s e  sind derart, daB es unmoglich 
ist, dio Baanspruchungen genau zu bestimmen, die ein 
bestimmter R:iddruck in einer Schiene von bestimmtem
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Widerstandsmoment und soust bckanntcn physikalisohon 
Kigenschaftcn hcrvorruft. Der Fliiehendruck verandert 
sich mit dem Rialdurchmesser; die Belastung des Kopfo.H 
ist meist an der Spurseite groBer. Dureli den R add.uck 
wird meistens die Lauffliiehe des Scliienenkopfes gestreokt, 
cs crfolgen ortliehe Materialverdiclitungen uml Auftretcn 
bleibender innerer Spannungen. Durch das Kaltwalzen 
und Abschleifen wird cin Abwiirtsdrangen des Metalles 
an der Inncnseitc des Kopfcs und cin seitliehes ElieBen 
im oberen Teile desselben venirsacht. Um diesem Ein- 
flussc zu begegnon, soli das Schicncnmaterial nach An-. 
sicht des Verfasscrs eine „gesunde" S t r u k t u r  besitzen. 
Sehlackencinschliisse iniissen vermieden werden. Gegen 
das Abschleifen sowie gegen das ElieBen unter dem E in
fluB des Raddruekes gibt cs ein M ittel: dic Zusammen- 
setzung muB so gewahlt werden, daB sie eine groBe Hiirte 
gewahrleistet.

Die Beobachtungen der Betricbsbeanspruchungcn, 
der Gleisverhaltnisso und der Giite des Gcf iiges der Sehiene 
fiihrt zu bestimmten mechanischen E.'probungcn. Die 
Kenntnis der tatsachlieh in der verlegten Sehiene auf- 
tretenden Faserbcanspruchung bildet die Grundlago fiir 
dio Beurteilung der maBgebenden physikalischen Eigen- 
schaften der Sehiene. Die chcmische Zusammensetzung 
muB sich dainit in Uebcreinstimmung befinden. Die 
Yorschrift einer bestimmten Dehnung dor Schieno in 
der Aclisrichtung begegnet logischen Bedenken, da der 
Stahl im allgemeinen ohne deutlieh wahrnehmbare 
Dehnung brieht. Die Neigung zur Liingsstreckung, die 
ofters bei Schiencn au ftritt, kann durch Vornahme von 
Biegeproben der FuBflanschcn in der Querrichtung cr- 
mittelt werden, also senkrecht zu der Langsrichtung, 
in der der FuB bei einer Schlagprobe gestreekt wurde. 
In letzter Zeit durchgefuhrto Versuche dieser A. t  beweisen, 
daB man mit dieser Probe Aussicht auf E .folg hat. Eml- 
lich erschcincn Spezialproben metallurgischen Charakters 
erfordcrlich, die dor H iittenpraxis dio Richtung zur Er- 
reichung eines dcm Gefiigc nach einwandfreien Halb- 
fabrikates geben konnten, dam it auf diese Weise die Ab- 
nahmeproben des Fertigfab.ikates sich vcrcinfaohen lassen. 
Die eigentliehc Uebernahmcprobo wii.de sodami nur den 
Zwcck liaben, sich zu yergewissern, daB die Schienen eino 
gecignete Festigkeit besitzen, um den Bet.iebsbean- 
spruchungon gerecht zu werden und weiter den Wir- 
kungen des Abschleifens und Kaltwalzens einen genugenden 
Widerstand entgegenzusetzen, so daB sie boi zultissigen 
Belastungen volle Sioherheit gewiihrcn.

R o b e r t  W. H u n t ,  Chicago, hat die Bedingungcn 
untersucht, die

Gewahr fur fehlerfreie Stahlschienen
bieten konnen. Die groBte Schwierigkeit bei der Er- 
zeugung fehlerfreier Schienen liegt jedenfalls in der H er
stellung lunker- und seigerungsfreier Blocke. Bei der 
Herstellung von Qualitiltsmaterial, von Lokomotiyreifen, 
Panzerplattcn, Geschtttzen, Stahlwellon usw. ist es ublich, 
niindestens das obere D rittel des Bloclces zu verwerfen. 
Selbstyerstiindlieh bietet aber auch die Ausschoidung 
eines so groBen Blockteiles nur dann volligo Sicherheit, 
wenn die Blocke sorgfiiltig hergcstellt werden. Boi Schienen 
hat cs sich ais unwirtschaftlich herausgestcllt, einen so 
groBen Teil des Blockes zu vcrwcrfon; der Verfasser 
glaubt, daB die Zukunft, auch wenn zwingende Not- 
wcndigkeit nicht vorlicgt, zu vervollkommncten Ver- 
fahren zum GieBen von Bloeken ftthren wird; bcvor jedoeh 
diese Zeit kommt, milBten die Schicnenhersteller den ab- 
geschnittenen Teil des Blockes anderweitig verwenden. um 
so die bedeutende Zunahme der Kosten zu vcrmeiden. 
Die augenblicklich in Amerika geltendcn Yorschiiften 
sind in bezug auf chemischo Forderungcn kaum  zu ver- 
andern. Dagegen vcrlangen allo Vorschriften, dad die 
'  ersuchsproben von dem einem oberen Teil des Blockes 
entsprechenden Teil der Schienen entnommen sein pollen. 
Einige Vorschriften verlangen, daB das nach der Schlag- 
probe nicht gebrooheno Stuck cingekerbt und dann ge-

brochen werden soli, um das Innero frcizulcgen. \Veisfc 
das Innero der Schiencn irgendcinon Fehler auf, so sollen 
allo A- oder Kopfschienen der Charge verworfen werden. 
Nun bcweist aber dio Fohlerhaftigkeit eines Blockes noch 
lango nicht dio Fohlerhaftigkeit der ganzen Charge. Zwei 
Skizzen des Vorfasscrs, dio durchgeschnittene Błocko 
zeigen, veransohaulichen dies. Bei dem einen Błock 
reicht der Lunker ctwa 20 %  naoh unten, bei dem zweiton 
Błock dagegen rd. 70 %. Aus dieser Vcrschiodenheit, dio 
ja  im iibrigen liingst bekannt ist, folgt, daB dio Vcrsuchs- 
probe des einen Blockes nicht der des anderen gleichen 
diirfte. Der Yerfasser befurwortrt daher Fallproben, wio 
ublich, und Durchbrechen der Probestucko und auBordem 
PrCifungen aller der Schiencn, die vpn dem oberen Teil 
eines jeden und jedes cinzelnen der anderen Błocko her- 
gestcllt sind. Dic anschcinend guten niinm t man an, dio 
schlechten A- oder Kopfscliienen vcrwirft man. Dort wo 
sich Fehler zeigen, wird cin anderes ProbestUck von dem 
nachstticfcrcn Ende dergepruften A-Schicno abgesehnitten, 
gekorbt und zerbrochen. Erweist cs sich gleiclifalls ais 
fehlerliaft, dann soli auch dic B-Schieno jenes Blockes 
verworfen werden, und, falls auch noch das weitere Stdck, 
das von dem nachstticferen Ende jener B-Schione ab- 
geschnitten ist, Fehler aufweist, soli auch die C-Schieno 
venvorfen und m it den noch iibrig bleibendcn Schienen 
des Blockes ebenso verfahren werden. Das ware ein 
brauchbarer Weg, um zu bestimmen, wio weit sich der 
Lunker oder dic Seigerung nach unten ausdehnt, bei 
einem Minimum an Abfall yerkiiuflicher Schienen. Der 
Verfasser ist ilberzeugt, daB, bevor fehlerfreie Blocke 
handelsublich hergcstellt werdon, das sicherste Verfahren 
ist, das oboro Ende jedes Blockes fur Walzschicnen zu 
verwerfen. Um die Kosten moglichst zu vcrmindern, 
konnten dic abgeschnittcnen Blockteile, dio ja  stets 
barter sind, sehr gu t zur Herstellung von Laschen und 
Unterlagsplattcn yerwendet werden. (Forta, folgt.)

8. Internationaler K ongreO  fur angewandte  

Chem ie .
New York, 4. bis 13. September 1912.

(F o rtse tz u n ; von S eite  72.)

P. H ć r o u l t  in New York ha tte  einen Aufsatz:

Die neuzeitliche Entwicklung der Elektrostahlherstellung

eingeschiekt, der in Abwescnhcit des Verfassers von Pro
fessor W a lk e r  rorgelesen wurde. Wiihrend in Europa 
das Schwergcwieht auf dio Erzeugung von Elcktrostahl fUr 
Sonderstahle u. dgl. golegt wird, benutzt man in Amerika 
den elektrischen Ofen in ausgedchntem MaBo fiir dio 
Schienenfabrikation. Nach W. R. W a lk e r  haben sich 
5600 t  Schienen aus Elektroófen in zweijahrigem Betriebe 
vorziiglich bewahrt. F iir dic Hejstellung von StahlguB 
ist der Elcktrostahl besonders gecignet, da er blasen- 
freien GuB gewahrleistet, wobci der Preis niedriger ais 
der des Ticgelstalils ist. Eine weitere Ersparnis ist dadurch 
gegeben, daB manche Stahlsorten m it niedrigem Kohlen- 
stoffgehalt nicht ausgegliiht zu werden brauchen, wenn 
sie im Elektroófen hergcstellt worden sind. Ein wichtiges 
Anwendungsgebiet ist das Einschmelzen von Sehrott aus 
W crkzcugstaiil, Drchspanen usw., welche Yorschiedeno 
Mengen von Wolfram, Molybdan, Nickel, Chrom und 
Yanadium enthalten. Derartige Chargen konnen wahrend 
des Einschmelzens analysiert imd dio erforderlichen 
Zusatze auf Grund dieser Analyse gegeben werden.

Wichtige Fortschritte sind in der W irtschaftlichkeit 
der elektrischen Oefen zu yerzeichnen. Staniscnrott wird 
heute in vier Stunden m it einem K raftverbraucli von 
weniger ais 600 K ilowattstunden fiir die Tonne einge- 
schmolzcn, wahrend hierfiir vor zwei Jahren noch 750KW st 
bei sechs Stunden Schmelzzcit erforderlich waren. Auf dio 
Anwendung groBer 25-t-EleKtroofen in Deutschland zur 
Verfeinerung des basisc.n-n Thomasstahles wird hin- 
gewiesen. .MiCerfolge miiBten der Unkenntnis der metal-
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lurgischen und elektrisehen Einrichtungen und Yorgange 
zugcschrieben werden und seien heute zu vermeiden.

In der Besprechung weist B ru d y  darauf hin, daB auf 
den Jllinois Steel Worka in Siid-Chieago ein Heroult-Ofen 
von 15 t in Betrieb sei, der in der Birnc vorgefrisehtes 
M ateriał liauptsachlich auf Schienen und GuBstiieke 
rerarbeitc.*  R o g e rs  ist der Ansieht, daB Elektrostahl 
sich besser fiir Schienen cigne ala fiir D raht. F r a n k  
N. S p e l le r  von der National Tube Co. berichtet auf 
Grund einer kurzeń Versuchsdauer, daB der Elektrostahl 
sich bei der Herstellung nahtloser Rohre besser bewahrt 
habe wie bei geschweiBten Rohren. Professor R ic h a r d s  
erklart diesen Unterschied durch das Nichtvorhandensein 
von Schlacke im elektrisch hergestellten Eisen. Yon 
demselben Rcdner wird darauf hingewiesen, daB in Nor
wegen groBe Mengcn Schrott von gestrandeten Schiffen 
im Martinofen m it Generatorgas eingeschmolzen und im 
elektrisehen Ofen verfeinert wurden, obwohl der Strom - 
preis sehr gering (8 S  f- d- P S /Jah r)  und der Kohlenpreis 
(4 S  f- d. t) n icht niedrig sei.

C. H. v o n  B a u e r  hebt in seinem Vortrag ttber 
elektrische Induktlons- und Widerstandsofen

die Yorziige des Zweiphasensystems iiber daa Ein- und 
Dreiphaśensystem hervor, wobei vor allem der Induktions- 
und Rochling-Rodeiihauser-Ofen behandelt werden. Der 
Temporatursteigerung im Iiiduktionsofen is t nur durch 
die Zerstorung des Mauerwerks eine Grenze gezogen. In 
einem 8-t-0fen, der fiir 15 t Fassungsvcrmogen gebaut 
war und infolgcdessen stark  iiberhitzt werden konnte, 
wurde bei 2500° C ein H altepunkt bcobachtet, der sich in 
einem Ziihwerden des Stahlcs auBerte. Bei weiterem 
Erhitzen wurde der Stahl wieder diinnflussig.

R  T a u s s ig  bchandelte den

gegenwartigen Stand der Entwicklung groSer 
elektrischer Oefen,

indem er die Anwendung der bisher hauptsiichlich fur 
Karbid- und Feriósiliziumerzeugung benutzten H e lfe n -  
s te in -O e fe n  der Eisenindustrie empfiehlt. W ir werden 
an anderer Stelle eingehend auf den Gegenstand zuruck- 
kommen.

J. B i r k in b in e ,  Philadelphia, schildert in groBen 
Ziigcn die
Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie in den Ver- 

einigten Staaten.

F. A. J . F r i t z  G e ia ld sp ra c h  iiber dio 
Warmeverluste der Oefen.

Dio WSrmcycrluste sind um so goringer, je schncller 
der Ofen angeheizt wird; es empfiehlt sich deshalb die 
Anwendung groBer Energiemengen, wie folgender Versuch 
zeigt.

Aufgew endete Energie Energie f. cl. kg Erzeugnis

88 KW  1,7 KW st
03 KW  1,6 KW st

E in weilorcs Mittol zur Vermeidung von Wiirmover- 
lusten, welchcs nicht genttgend beaclitet wird, bestcht 
darin, die Oberfliiche des Ofens moglichst zu verkleinern. 
Durch Beriicksichtigung dieses Grundsatzes lassen sich 
groBe Ersparnisso erzielen, wie durch folgenden Yersuch 
an einem W iderstandsofen von 74G Kilowatt bewiesen wird. 
Der Ofen hatte  uraprttnglieh eine Oberflache von 80 <[m, 
die dann auf 53 (jm vorklcincrt wurde.

Ofenobcrfliiche Energie f. <1. kg Erzeugnis
80 qm 6,1 KW st
53 „ 5,0 „

Verringerung 3 4 %  18%
Um dic WSrmcvcrlusto mit verschicdcnen Bau- 

stoffen zu bestimmen, wurden Wiirfel geformt von 230 mm 
Seitenlange und 60 mm W andstarkc, und durch einen 
elektrisehen W iderstand im Innem  des Wurfels auf 
gleichmiiBigo Tem peratur erhitzt, wobei dio Tem poratur 
durch ein cbenfalts im Innern angebrachtes Thormo- 
element bestim m t wurde. W ahrend des Versuches iat
der Wiirfel auf Schnciden aufgesetzt, so daB dio Wiirme
nach allen Seiten gleichmiiBig abgegeben werden kann. 

Die Ergebnisse sind:

Baustoff

Energie- 
verbrauch 

(\Varmcverlust) 
in Watt bel 

Temperaturen 
von

500 » ! 700° : S00»

Bemerkungen

Feucrfester Ziegel 1 . 460 760 910 g u tc  Sorte
0>♦ »» w 485 780 950 »» ł»
3 •

„  3 ] 
m it A sbestisolierung !■

425 705 860

180 315 400 billige Sorte
von 25 mm StarkęJ

F euerfester Ziegel 4 . 430 885 SIO
Derselbe m it RuB be-

s t r i c h e n ................... 455 720 865
Deraelbe m it A lum i

nium  pulver be-
s t r i c h c n ................. 370 600 725

Silikaziegel . . . . 565 920 1100 (fiir 800°

M agneaitzicgel . . . 
R o ter Ziegel . . . .

860
280 460 565

ex trap o lie rt)

R o te r Isolierziegel . 245 380 460
Kieselguhr-Ziegel . . 130 220 275

__________ u

* Ygl. St. u. E. 1911, 6. April, S. 563.

Magncsit- und Silikaziegel sind ais schlechto Wiirme- 
schutzm ittel vorteilhaft m it Isoliersteincn zuzumauern. 
Auch der Vorteil eines geeigneten Anstriches, dunner 
Umhfillungcn von Asbest usw. geht aus der Tafel licrvor.

(F orts . folgt.)

Patentbericht.
Deutsche  Patentanm eldungen.*

6. Jan u ar 1913.
KI. 1 b, K  52 048. Magnetisehcr Scheider, bei welchem 

das Seheidegut in einen Feldspalt eingefiilirt wird. Fried. 
Krupp, Akt.-Ges., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

KI. 19 a, G 36 783. Fedcrstegschiene; Zus. z. P a t. 
255 204. Georgs-Marien-Bergwerks- und Hiitten-Yerein, 
Akt.-Ges., Osnabriick.

KI. 24 f, B 65 004. W anderrost m it auf Quertriigern 
gelagerten Roststiiben. Johann B randt, Dilsseldorf, 
BehrenstraBe 78.

* Die Anmeldungen liogen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monato filr jedermann zur 
Einsicht und Einsprucherhebung im Patentam te zu 
B e r lin  aus.

KI. 24 f, Sch 37 803. K ettenrost m it auf (Juertriigorn 
ruhenden Roststaben. Rudolf Schiifer, Duisburg, GUnter- 
straBe 16.

KI. 24 i, K  51 738. Vorrichtung zur Verstarkung 
des Zuges bei Kcsselheizungen und iihnlichen Heizanlagen, 
bei welchcn Druckluft oder Dampf in den Fuchskanal 
eingeblasen wird. Moritz Kroll, Pilsen.

KI. 31 e, P  28 560. Modeli fiir GuBformen m it zuriick- 
ziehbaren Modellteilen, insbesondero fUr Badewannen. 
Edward Pipher, Port Hope, Ontario, Canada.

KI. 48 d, C 20 677. Einrichtung zur Fiihrung auto- 
gener Schneidbrenner. Emilo Chambeyron und Julc3 
Meyrueis, Paris.

KI. 49 b, S 32 554. Fliegendo rotierende Sohere 
zum Schneiden des auslaufenden W alzgutes. W ladislaw 
Szwentner, Kram atorskaja, RuBland.



16. Januar 11)13. Pateritbericht. Stahl und Eisen. 12.r>

KI. 49 g, H  55 866. Presso zur Herstellung schmiede- 
eisernor Wagonrader o. dgl. in  einer Hitzo und in cinom 
Arbeitsgang. John  Morrisem Hansen, P ittsburg, V. St. A.

9. Januar 1913.
KI. 7 a, D 24 700. Vorrichtung zum Veih(lten des 

Anstauens der von einer Sehneidvorriehtung kommenden 
Stabe laufenden Walzgutes bei Feineisenwalzwerken. 
Deutsche Maschinenfabrik A. G., Duisburg.

KJ. lOa, K  51 459. Vorrichtung zum Einebnen und 
Verdichten der Beschickung in GroBkammerofen zur E r
zeugung von Gas und Koks. Heinrich Koppcrs, Essen- 
Kuhr, Isenbergstr. 28/30.

KI. 12 i, B 05 372. Verfahren zur Herstellung von 
Schwefclsiiure durch Einwirkcnlassen von Rostga3en auf 
nitrose Saure. Dr. A. B m khardt, Berlin-Wilmersdorf, 
Wurttembcrgiscbest:'. 32.

KI. 18a, 0 .8145. Verfahren und Vorrichtung zur 
Winderhitzung m ittels Cowperapparate. Julius Oppen- 
lieuser, Jtlnkerath i. Rlild.

KI. 18a, Sch 40 730. Vorrichtung zum Ausdriieken 
des Schlackenkuchens aus Schlaekcnpfannen. Peter 
Scheer, Deutsch Oth (Lothr.).

KI. 18b, L 34 063. K ippbarcr Herdofen, bei dem die 
Gas- und Luftzilge beim Kippcn des Herdes m it don 
Warmekammern gasdicht verbunden bleibcn. Joseph 
Lumbot, Jeum ont (Frankr.).

KI. 24e, P  28 958. Einriehtung zur Verhinderung des 
Zusammenbackcns des Brennstoffes in dcm Brennstoff- 
einfiihrungsrolir von Gascrzeugern m it Unterbeschickung. 
Eticnne Pineau, Nantes.

KI. 31c, M 48 021. Ocscnbefestigung fiir Block- 
formen. Manncsmannrohren-Werke, Dusseldorf.

KI. 80b, B 66 881. Verfahron zur Sintcrung von 
Dolomit im Drehrohrofcn. Gusta v Bergen, Cellerstr. 100,
u. Ludwig Stolz, Rudolfstr. 10, Braunschweig.

KI. 80 b, T 16 822. Vcrfahren der Herstellung einer 
leicht brennenden oder sinternden Ofenboschickung aus 
mehligen Rohstoffen wie Rohzementmasse, Kalk, Magno- 
sit, Dolomit. Friedrich C. W. Timm, Hamburg, Wands- 
becker Chausseo 86.

Deutsche G ebrauchsm ustere intragungen.

6. Januar 1913.

KI. 7 b, Nr. 536 166. Kom bimcrter Rundmuffelofen 
fiir Oelfcuerung, bei welchem die Abgase eines Hoizraumes 
zur Untcrstiitzung der Heizwirkung in einen anderen 
Hcizraum iibergeleitet werden. K arl Schmidt, Hcilbronn 
am Neckar, W eipertstr. 33.

KI. 7 c, Nr. 535 794. Wellblech m it sich verjiingenden 
I&mellen. Vettcr & Comp., G. m. b. H., Siegen.

KI. 7 c, Nr. 536 000. Gcsenk zur Herstellung von 
Hohrflanschen aus einem RohrstOck. Leineko & Co., 
G. m. b. H., Haspó i. W.

KI. 18 a, Nr- 536 275. Tragkonstruktion fUr Hoch- 
ofensohachte u. dgl. Ea. Heinr. Stiihlor, Weidenau a. d. 
Sieg. _

KI. 19 a, Nr. 536 101. Schienenbefestigung fiir Eisen- 
schwellen. Johann Krone, Scharnhorst bei Dortmund.

KI. 19 a, Nr. 536 114. Eisenbahnschiene mit aus- 
wechselbarer Lauffliicho. Charles W. Gamwell, Pittsficld, 
Mass., V. St. A.

KI. 19 a, Nr. 536 115. SehiononstoBvorbindung. 
George W. Jones, Wellsburg, Now York, V. St. A.

Ki. 24 e, Nr. 535 796. Gaserzeuger. Huth & Rottgei,
G. m. b. H., Dortmund.

KI. 31 a. Nr. 535 817. Drehbarer DuseincrschluB 
fur Schmelzofen zum weehselseitigen Oeffnen und SchlicBen 
der DOsen. Osear Meyer, Coln-Ehrcnfeld, Gutenberg- 
straSe 110.

KI. 31 a. Nr. 535 999. Schmelzofen m it schlacken- 
freier Metallabgabe. Ernst Hillebrand, Engers a. Rh.

KI. 31 b, Nr. 535 814. Einstellvorrichtung fur den 
rrefltisch an olektrisch betriobenen Formmaschinen. 
Vereinigto Schmirgel- und Masehinen-Fabriken, Akt.-

Gcs., vorinals S. Oppcnheim & Co., und Schlesingcr
& Co., Hannover-Hainholz.

KI. 31 b. Nr. 535 815. Antriobs-Vorrichtung an elek- 
trisch betriobenen Formmaschinen. Vcrcinigto Schmirgcl- 
und Maschinen-Fabriken, Akt.-Gcs., vormals S. Oppen- 
heim & Co. und Schlesingcr &. Co., HannoverHainholz.

KI. 31 b. Nr. 535 816. Automatische Ausschal- 
tung des PrcBmechanismus an elcktrisch betriebencn 
Formmaschinen. Vereinigte Schmirgel- und Maschinen- 
Fabriken, Akt.-Ges., vormals S. Oppcnheim & Co. und 
Schlesingcr & Co., Hannover-Hainholz.

KI. 35 a, Nr. 535 917. W inkelftlhrung des Zug- 
organes an Schriigaufzflgen. Georg Schultz, Bcrlin- 
WciBensce, Berlinerstr. 17.

KI. 49 f, Nr. 535 715. Rohrbiegemaschine. Emil 
Wilde, Dresden, Poliergasse 13.

O esterre ich ische  Patentanm eldungen. *
1. Jan u a r 1913.

KI. 7, A 7335/11. Walzwerk fiir H oblkorpci. Gework- 
schaft Deutseher Kaiser, Walzwerk Dinslakcn, Dinslakcn 
(Niederrhein).

KI. 18 b, A 4166/12 und 4167/12. Kippvorrichtung 
fiir metallurgischc GcfaBe, insbesondere Rolieisenmischer. 
Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akticngescllschaft, xVb- 
teilung Koln-Bayenthal, Koln-Bayenthal.

KI. 18 b, A 5129/10. Ofen zum Anwarmen von 
Blockcn usw. Alfred 1^'onard Smallwood, Birmingham.

KI. 18 b. A 2287/11. Vcrfahren zur Erzeugung von 
Panzerplatten und anderen Stablgegenstiinden durch 
Zomentieren und thcrmische Behandlung, Vickcrs Limited, 
Wcstminstcr, England.

KI. 24 c, A 4918/12. R ekuperator mit gegenlaufiger 
Fuhrung von Abgasen und Luft. Bender & Frambs,
G. m. b. H ., Hagcn (Wostf.).

KI. 24 o, A 7069/11. Gaserzeuger. William Climie, 
Mount P'oftsant (Sohottland).

KI. 24 e, A 163/12. Gas- und Luftrovcrsier-Anlage. 
Carl MUnzel und Jordan Fischer, Rohrsdorf (Bohmen).

KI. 49 a, A 10 753/11. Hydraulische Presso mit 
Dam pftrcibapparat. Robert Senft und Josef Netrefa, 
Prag-Karolinenthal.

Deutsche  Reichspatente.
KI. 18 c, Nr. 250 709, vom 20. Septem ber 1911. 

S o c ie ta  A n o n im a  I t a l i a n a  Gio. A n s a ld o  A rm 
s t r o n g  & C. in G en u a . Verfahren zum Zcmenlieren von 
Gegenstdnden aus Eisen, Stahl oder Stahllegierungeti mittels 
eines Oases und kórniger Kohle, in wełche die (Segenstande 
eingebettet werden.

Dio zu zementicrenden Gcgenstiinde sind in  be- 
kannter Weise in B ehaltern in zerkleinertcr Kohle ein
gebettet. W ahrend des Zementicrens wird in die Behiiltcr, 
dio von auBen crhitzt werden, L uft eingcleitet, dio in 
Wcchselwirkung m it der kornigen Kohle das kohlend 
wirkendo Gas bildet.

KI. 18 a, Nr. 250 994', vom 10. November 1911. 
W illia m  S p e ir s  S im p so n  und H o w a rd  O y ia t t  in 
L o n d o n . Herdo/en zur unmittelbaren Herstellung ron 
Eisen und Stahl aus Eisenerzen, bei icelchem in dem Herd- 
boden Feuerzuge rorgesehen sind.

Gcgenstand des britischen Patentes 18 679 vom 
Jahre  1910; vgl. St. u. E. 1912, S. 1041.

KI. 18 b, Nr. 250 999, vom 1. November 1911. D e ll-  
w ilc -F le isc h o r  W a s s e r g a s - G e s e l l s c h a f t  m. b. H. in 
F r a n k f u r t  a. M. Yerfahren zur Herstellung von Edelstald.

Um die an sich bekannto Entgasung des flUssigcn 
Stahles durch Einwirkung eines Vakuums zu vcrstarken, 
wird der Behalter, in dom sich der Stahl hierbei befindet, 
vorher erhitzt und in einen andern B ehalter eingesetzt, 
der warmcisolierend wirkt. In  letzterem  wird das Vakuum 
erzeugt.

* Die Anmcldungen liegen von dem angegebcnen Tage 
an wahrend zweier Monate fur jedermann zur F.insicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu W ien  aus.
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Statistisches.
Erzeugung der deutschen Eisen- und Stahlindustrie mit EinschluB Luxemburgs in den Jahren 1909 bis 1911.1

(Nach den Veroffentlichungen des Kaiserlichen Statistischen Amtes zusammengcstcllt.)

I. Eisenerzbergbau.

' 1909 1910 1911

425. 422 549
25 C04 4M4 28 709 700 * 29 879 3533

W ert JL 97 981 000 106 809 000 114 532 000
W crt der Tonne „ 3 / 4 3,72 3.83

44 155 46 6 ’0 47 190
529 541 464

II. Pohoisenerzeugung.

100 P9 102
7 213 7 044 7 2 5

Koksrohoisen und Roheisen aus gem ischtem  B rcnnstoff . . t 12 0 3 ' 733 14 78 5 0 15 566 774
12 644 946 14 793 604 15 574 039

Wcrfc .!(■, 091 564 000 802 851 000 807 890 000
W ert der Tonne „ f 4,0 1 54,27 —

33 010 311 38 092 "92 40 99’ 413
42 227 45 324 47 540

558 500 500
3 '4 347 357
279 303 313

Betriebsdftuer dieser O e f e n ....................... 12 811 14 080 14 974
51 320 53 392 —

.....................................t 2 9 ',5 — —
2 271 503 2 875 511 3 02G 299

W ert J l 125 191 000 158 880 000 177 540 000
W ert der Tonne ,, 5 \  11 55,2-> 58,67

.....................................t 319 215 313 9 "il 377 051
W crt AL 19 820 000 19 150 000 24 140 000

W crt der Tonne „ 02,09 61,01 64,02
8 207 108 9 319 179 9 785 055

W ert JL 433 052 000 479 592 000 508 459 000
W ert der Tonne „ 52,38 51,40 51,96

1 038 094 1 480 277 1 599 669
W ert JL C9 350 000 9S 736 000 110 012 000

W ert der T onne „ 00,81 01,70 68,77
005 Olu 706 964 667 569

W ert JL 30 102 000 3S 7 8 000 37 916 000
W crt der Tonne ,, 54,33 54,78 56,80

.....................................t 07 494 80 463 96 082
W ert ,/t 7 355 000 7 0 0 ! 000 8 S94 000

W ert der Tonne ,. 108,97 87,78 92,57
p„(W nr,.n  f G c sc h irrg u C .................. — — 6 906
GuGw aren ) R 5 h r e n ............................ 55 425 02 020 04 970

1. c mc zung | g0nsy _ 0 GuOwaren . . 12 009 18 443 24 200
15 827 17 ‘249 2^ 314

W crt J l 034 000 690 000 929 000
W ert der Tonne ,, 40,06 40,00 41,03

III. Eisen- und Stahlfabrikate.

1. E i s e n  g i o G c r c i  (GuOeisen U . Schmclzung). 1909 1910 1911

Erzcugontle W e r k e ......................................... 1 5 5 0 1 1 5 3 3 6 1 5207
A r b e i te r ................................................................ 112 090 5 119 394" 120 8195

D aru n ter w e ib lic h e ..................................... 824 887 1 029
Yerschinolzenes E is e n m a te r ia l .................. 2 054 353 2 903 782 3 09G 950

G e sc h irrg u C .............................................. 138 803 134 714 125 421 I
fccc R o h r e n ....................................................... .....................................t 351 201 307 581 384 501
g,- Sonstige G u B w areu ................................ 1 898 091 2 14 J 317 2 336 172
5 Insgesam t G u B w a rc n ............................ : ................................ t : 2 388 S15 2 651 612 2 846 094

AV’c rt ,/( 423 257 000 474 303 000 521 072 000
[ W ert der Tonne ,. 177,18 178,90 183,08

1 Ygl. S t. u. E . 1911, 28. Dez., S. 21.46/7. 3 AuBerdem wurden noch 8 58 I t  Eisenerze im  W erte vou 26 000,41 n ich t bergmiinnisch 
gewonnen. 8 AuBerdem w urden noch 9121 t  Eisenerze im W erte von 27 000 tfi n ich t bergm iinnisch gewonrten. ‘ 37 Werke sind unberlick- 
sichligt geblieben, da ihre BetriebsverhiUtnisse n icht geschatzt werden komiten. * F iir 1 Werk ist dic Belegschaft bei FluBeisCn nachgewiesen. 
* 25 Werke. sind unberiicksichtigt geblieben, da  ihre Betriebsverhttltnissc n icht geschatzt w erden konnten. 7 32 Werke sind unberiicksichtigt 
geblieben, d a  ihre B ctnebsverhałtn isse n ich t geschatz t w erden konnten.
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2. S o h  w o i B o i s e n w e r  k  o (ScIiweiBeisen und SehweiBstahl). 1909 mio 1911

Erzeugendo W c r k e .................................................................................. 110 93 802!
17 206* 14 928 13 0043

D arunter w e ib lic h o .............................................................................. 203 211 172
CJ Rohluppen und Rohschienen zum V e r k a n f ....................... t 30 895 24 871 20 351
2 Z em entstahl zum V o rk a u f ............................................................ t 805 1 168 5 159
JD . Insgesam t H albfabrikato t 31 760 20 039 25 510
3 W ert der ,, 11 3 288 000 2 873 000 5 344 000
H W ert der Tonne ,, 103,53 110,33 209,49

Eisenbahnsehienen und Schienenbefestigungsteilo . . . t 3 204 1 966 3 050
Eiserno Bahnsehwcllen und  Schwellenbefestigungsteile . t 604 377 498
Eisenbahnaehsen, -Riider, R a d r e i f o n ..................................... t 124 132 98
Handclscison, (Fasson-, Bau-, Profilcisen usw .)................... t 339 510 325 090 209 473

O P la tte n  u n d  Bleche, auBer W c iB b le c h ................................ t 12 829 13 592 7 853 |
et t 16 321 14 131 15 694

R o h r e n ................................................................................................ t 53 824 55 859 27 720
Andorę Eisen- und S tahlsorten  (M aschinentcile, Schmicde-

stiicko u s w .) ................................................................................... t 24 097 25 118 23 452
Insgesam t E abrikate t 451 119 436 205 348 4 ’8
W ert der ,, l i 07 383 000 65 500 tOO 51 807 000

W ert der Tonno ł» 149,37 150,14 148,86

3. F l u B o i s o n w e r k e .

Erzeugendo W e r k e ................................................................................... 223 227 233 |
179 909 188 8 4* 192 419 ’-

D arunter w e ib lic h o .............................................................................. 748 812 854
S t 089 105 708 778 740 732 1
a Vorgew. Błocko, K nuppel, P la tinen  usw. zum  Yerkauf . t 2 OSI 102 2 202 963 2 013 059
•2 Insgesam t H albfabrikato t 2 774 327 2 971 741 3 353 791

W ert der „ l i 237 346 000 238 429 000 297 245 000
« l  W ert der Tonno „ 85,55 86,96 88,03

Eisenbahnsehienen und Schienonbefestigungsteile . . . t 1 126 392 1 242 C30 1 350 492
Bahnschwellen und  B e fes tig u n g s te ile ..................................... t 354 437 303 708 358 830
E isenbahnaehsen, -R adcr, R a d r e i f o n ..................................... t 241 833 205 519 291 902
Handelseisen, Fein-, Bau-, Profilcisen..................................... t 3 9S0 i 98 4 609 347 5 106 889
Pla tten  und Bleche, auBer W c iB b le c h ................................ t 1 488 782 1 037 900 1 937582

V t 55 427 57 13<> 64 7>'5
Ci

■X t 893 24 2 952 067 983 002
S i t 111 002 160 617 222 160
2 Geschiitze und G e sc h o sse ............................................................ t 37 219 43 006 40 502

Andoro Eisen- u. Stahlfabrikato (M asohinonteile, Schmiodo-
t 351 233 388 909 400 219

Insgosam t Fabrikato t 8 640 265 9 721 025 10 828 355
W ert der ,, M 1212 355 000 1 373 676 000 1534 409 100

W ert der Tonno - 140,31 141,31 141,70

A rbeitskrafte bei der E isenverarboitung (EisengioBerei, SchweiB-
309 265 323 180 332 242

1 Fllr 3 W crke ist dic Belcescliaft bel Flulicisen nacfogenlcsen. 1 1 W erk is t im bcrUcksIclitigt geblieben, da A ngaben von ihm  
niclit zu crlangen w aren. * F llr 3 Werke ist d ie  B clegsclm tt bei Flulieisen, von 1 Wcrke bei GuIJeiscn zw elter Schm elzung nachge- 
wtesen. * Yon 2 W erken sind dio A rbcitcr bel SchwcIBelsen nachgcwiesen. * Vou W crken sind dio A rbeitcr bei ScIiweiBeisen, von 
1 Werk bei G ussciscuzw eite r Schm clzung nachgcwiesen.

Die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 
im Jahre 1909/10.*

Das Eisenbahnnetz der Vereinigten Staaten ver- 
groBerto sich im Jahro 1909/10 um 3605 Mcilen, so daB 
am SchluB des Jahres dio Bahnon eino Lango von 240 439 
Meilen =  386 866 km hatten . Bei don Betriebsmitteln 
zeigt die Gesamtzahl der Lokomotiven eino Zunahmo 
von 1735 Stiick, die der Wagen eine soleho von 72 051 
Sttlck. Der Gilterwagenpark zeigt eino besonder3 staikc 
Zunahme der Wagen mit einer Tragfahigkeit von 36,7 bis 
49,94 t.

Die Zalil der befordorten Personen stieg von 891,5 auf 
971,7 Millionen, und die der befordorten Giitertonnen von 
1550,6 auf 1849,9 Millionen. Das Gcsamtanlagekapitai 
vermehrte sich im Jahro 1909/10 um 92!) Millionen §• 
Das reine Eiscnbahnlcapital betriigt fiir dio Moilo 62 657 
(i- V. 59 259) $. Dio Bctriebseinnahmen stiegen um

* Vcrkehrs - Korresponderur 1912, De?. — Vgl. 
St. u. E. 1912, 4. Jan ., S. 32.

109 Millionen, der erziolto UoborsohuB vou 175,5 Millio
nen S ist um 64,7 Millionen $ hoher ais im Voijahro. 

Die Durchschnittscrtrago crreichtcn fiir:
I Per- 1 Q liter-
sonc-n- tonnen-

k ilom eter kilom etcr
1907/08 .......................................  5,00 Pf. 1,97 Pf.
1908/09 ....................................... 5,27 „ 2,15 „
1909/10 ....................................... 5,18 „ 1,90 „

Dio Betriebsausgabon stellen sich in Prozenten der 
Betricbseinnahmon 1908/09 auf 60,16 %  und 1909/10 
auf 66,29 %.

des Anlagelcapitals 1909/10

6—7 ..................... . 18,05
. . . 0,37 7—8 .................. . 14,18
. . . 2,50 8—9 .................. . 5,00

9—10.................. . 0,08
10 und dardber . 8,91

. . . 9,39 zusammen 100,00
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GroBbritanniens AuBenhandel.

Einlutir Ausfubr

Januar bis Dezember
1011 1912 1911 1912
tons° tons0 tons* tons0

Eisenerze, einsehl. m anganhalliger................................ 6 346 599 6 602 473 6 252 0 142
S te in k o h len .............................................................................. ) 64 599 266 64 445 004
Steinkoh len koks..................................................................... }■ 30 187 191 7SS 1 059 876 1 026 021
S te in k o h le n b r ik e tts ............................................................ I 1 612 741 1 565 432
A lteisen ....................................................................................... 50 381 63 181 145 425 125 594
R o h e is e n ................................................................................... 175 911 220 810 1 209 113 1 268 690
E isc n g u B ................................................................................... 4 577 6 104 2 966 4 650
S ta h lg u B ................................................................................... 5 243 7 909 1 168 913

3 298 1 716 468 363
14 573 19 0S5 2 332 2 681

SehweiBeisen (Stab-, Winkel-, P r o f il- ) ....................... 117 136 164 378 138 096 142 461
Stahlstilbe, Winkel und P r o f i le ..................................... 91 579 108 889 228 132 241 162
GuBeisen, nioht besonders g e n a n n t ............................ — — 69 498 67 591
Schmiedeisen, nicht besonders g e n a n n t ................... — — 64 167 67 038

23 789 33 534 668 97
Yorgewalzto Blocke, K niippel und Platineu . . . 480 951 564 340 3 639 4  083
Brammen und W eiB b lec lib ram m en ............................ 322 513 275 347 — 10

78 643 116 726 119 147 120 830
S c h ie n e n ................................................................................... 3 6 0 1 0 24 251 375 296 412 127
Sehicnenstuhle und Schw ellen......................................... — — 58 309 112 719
R a d s a tz e ................................................................................... 1 774 1 135 30 605 37 728
Radreifen, A c h se n ................................................................ 4 732 4 876 21 531 25 593
Soustiges Eisenbahnmateriul, nicht besond. genannt — — 59 791 66 188

82 635 75 496 125 385 140 713
Desgleichen unter */$ Z o l l .......................................... 30 892 26 097 75 120 74 419

Yerzinktc usw. B le c h o ....................................................... — — 617 307 658 680
Schwarzbleche zum Y e r z in n c n ..................................... -— — 67 037 65 720
Verzinnte B l e c h e ................................................................. — — 484 331 480 910
P an zerp la tten .......................................................................... — — . 1 667 2 046
Draht (einschlieBlich Telegraphen- u. Telephondraht) 44 069 49 097 76 101 64 505

— — 50 979 54 795
W a lz d r a h t .............................................................................. 91 928 98 499 ___ ___

D r a h t s t if t e .............................................................................. 47 786 55 515 ___ ___

Nagel, Holzschrauben, N ie ten ......................................... 8 413 9 313 28 944 31 380
Schrauben und M u t t e r n ................................................... 5 154 7 752 24 123 28 318

34 958 54 903 43 359 39 835
Rohren und Róhrenverbindungen aus SehweiBeisen 24 670 34 410 178 352 179 959

Desgleichen aus G u B e is e n .......................................... 4 819 7 674 190 071 220 701
K etten, Anker, K a b e l ....................................................... — — 30 008 32 330
Bettstellen und Teile d a v o n .......................................... — — 23 983 25 013
Fabrikate von Eisen und Stahl, nioht bes. genannt 25 905 31 588 114 212 139 757
Insgcsam t Eisen- und S tah lw aren ................................ 1 812 339 2 062 625 4 661 330 4 939 599
Im Werte v o n ................................................................ £ 11 287 428 13 162 118 44 182 906 49 038 302

Belgiens Roheisenerzeugung im Jahre 1912.**
Wiihrend des Jahres 1912 wurden iri Belgien, ver- 

glichon mit dcm Jahro 1911, folgende Mengen Roheisen 
erblason:

Sorte 1912 1911

t t

P u d d e lto h e is e n ....................... 47 910 90 950
. G ieBereiroheisen....................... 97 750 51 070

Roheisen fiir die FluBeisen-
d a r s te llu n g ............................ 2 199 250 1 964 100

Insgesam t 2 344 910 2 1 0 6  120

Belgiens Hochofen Anfang Januar 1913.**
Dio in Belgien vorhandencn Hochofen verteilten sich 

am 1. Januar d. J. wie fojgt auf die einzelnen Bezirke:
* zu 1016 kg.

** Moniteur des lnierets Materiels 1913, 10. Jan.,
S. 125. — Ygl. St. u. E. 1912. 18. Jan., S. 122.

H ochofen im B ezirke

Yorhanden 
am  

1. J an u a r

im lie triebe  
am  

1. J a n u a r

aufler 
B etrieb  

am  1. J an .

1913 1912 1913 1912 1913 1912

Hennegau u. Bra- 
ban t.................. 27 23 22 20 5 3

Liittich . . . . 22 21 21 19 1 2
Luxemburg . . 6 6 0 5 — 1

Insgcsamt 55 50 49 44 6 6

Bezirk
l
;

Puddel- 
roh eisen

Gieflcrei- 
roh eisen Stahleiscn i

1. J an . 
1913

1 .J a n . 
1912

1. Jan . 
1913

1. Jan . 
1912

1. J an . 
1913

1. Jan .] 
1912

Hennegau u. Bra- 
bant.................. 1 1 21 19

Liittich . . . . — — — —. 21 19
Luxemburg . . — — 4 3 2 2
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R oheisenerzeugung D eutschlands und Luxem burgs im  Dezember und im ganzen Jahre 1912.

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

B e z i r k o

,

y?
im

Xov. 1912
im

Doz. 1012 
t

vom l. Jan. 
bis 31. Bez. 

191‘2 
t

Im
Dc*. 1911 

t

vom 1. Jan. 
bis 31. Dc*, i 

1911 
t

c
5? c ó « e c

“ f i  ® C3-Cu o« -rj 00 
® C * .2 3 —

Rheinland-Westfalen .......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hesscn-Nassau
Schlcsien .................................................................
Mittel- und O stdeu tsch land ..............................
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . .

Łothringen und Luxemburg ......................

132 002 
31 446

9 105 
31 382 

5 489 
11 596 
78 328

132 809 
30 037 

7 114 
35 243 

4 462 
11 597* 
73 062

1 508 678 
305 632 

94 628 
389 109 

67 982 
135 508 
777 302

130 332 
28 895 

9 653 
35 461 

6 125 
9 768 

77 146

1 454 554 
345 301 

89 381 
344 093 

59 246 
116 892 
677 108 ;

GieBerei-Rohciscn Sa. 300 008 294 324 3 338 839 297 380 3 086 575

•ć
cc 3 a
i  05 £
E £
® 5 £

Rheinland-W estfalen .......................................
Siegerland, Lahnbe/.irk und Hesscn-Nassau.
Schlesien.................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ..........................

30 695 
1 675 

573 
620

33 292 
1 572 

927 
1 038

359 908 
13 009 

8 199 
7 739

31 333 
2 237 
1 420

337 384 
11 505 
16478 

7 588 i

03 Bessemer-Roheiecn Sa. 33 533 36 829 388 855 34 990 372 955 !

£ I.52«o ca
O 4)ce >
Ś 3

Rheinland-W estfalen...........................................
Schlcsien.................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ..........................
Bayern, W iirttemborg und Thiiringen . . .
S a a rb c z irk ............................................................
Łothringen und L u ic m b u r g ..........................

370 323 
21 070 
24 555 
20 432 
96 659 

434 793

381 679 
20 900 
24 174 
20 310 
97 491 

439 679

4 408 760 
349 305 
305 469 
235 469 

1 165 154 
4 873 808

359 511 
31 860 
24 801 
18 871 
92 851 

336 837

4 009 625 
344 089 
292 477 
220 618 ' 

1 102 815 i 
3 881 489

e)£3 Thomas-Roheisen Sn. 907 832 984 233 11 397 905 864 731 | 9 851 113

. a » »
*1 s i  

3 £ £ i  — ® «  c

Rheinland-W estfalen...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hesscn-Nassau.
Schlesien.................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ..........................
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . .

102 008 
41 359 
35 303 
16 274

112 241 
45 846 
38 074 
15 146

1 179 997 
465 055 
332 275 
220 710 

3 452

88 199 
32 700 
23 871 
12 297

954 070 
357 880 
261 674 
155 208 

5 763
; - 4 S

M  ^ Stahl- und Spiegelcisen usw. Sa. 195 664 211 307 2 201 489 157 067 1 734 595

c "c
U03 V
■C O

S I
—  O, 
® 03 

■a ©

2 5o

Rheinland-Westfalen .......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hesscn-Nassau.
Schlesien.................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ..........................
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen .  .  . 

Łothringen und L u x e m b u rg ..........................

8 026 
5 560 

21 335 
277 
512 

4 422

3 507 
8 541 

21 486 
74 

570 
5 154

87 695 
103 351 
263 949 

725 
5 757 

63 946

3 838 
9 774

18 139

418
4 320

75 312 
93 752 1 

251 404 
733 

4 882 
85 709

Puddcl-Roheisen Sa. 40 138 39 332 525 423 36 489 511 792

0c3 a a a 3 M
5 i
2 «
1 § «n 2•  a

Rheinland-W estfalen...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau.
Schlesien.................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ..........................
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . .
S a a rb c z irk ............................................................
Łothringen und L u x e m b u rg ..........................

644 374 
80 046 
87 446 
73 108 
26 433 

108 255 
517 543

663 528 
85 990 
SS 501 
75 675 
25 342 

109 088 
517 895

7 605 038 
947 047 

1 048 356 
923 752 
312 660 

1 300 602 
5 715 050

013 213 
73 006 
84 943 
72 559 
25 414 

102 619 
418 303

6 830 945 
808 438 
903 020 
800 099 
290 509 

1 219 707 
4 044 300

Gosamt-Erzeugung Sa. 1 537 205 1 566 025 17 852 571 1 390 657 15 557 030
oB3 •o 93 «
5 oUJ CD

~ J3 c O 
a  *

GicBerei-Roheisen...............................................
Bessemer-Roheisen .......................................

Stahl- und S p ie g e lc isen ..................................
P u d d e l-R o h e ise n ...............................................

300 008 
33 563 

967 832 
195 664 
40 138

294 324 
36 829 

984 233 
211 307 

39 332

3 338 839 
388 855 

11 397 965 
! 2 201 489 

525 423

297 380 
34 990 

864 731 
157 067 

36 489

3 086 575 
372 955 

9 851 113 
1 734 595 

511 792 1
otC3 Gesamt-Erzeugung Sa. 1 537 205 1 566 025 17 852 571 1 390 657 15 557 030

Mit einer Roheisenerzeugung von 17 852 571 t  im 
Jahre 1912 hat Deutschland einschlieGlich Luxcmburg 
dic Erzeugung der Vorjahie bei Weitem uberholt. Gegen- 
flber der bisher hochsten Erzeugungsziffer des Jahres 1911 
ergibt sich eine Steigerung um nicht Weniger ais 14,76 % ,

* Ge?cbatzt.

wahrend z. B. die Erzeugung des Jahres 1908 sogar um 
51,12 %  ubertroffen wurde.

Von Interesso dfirfte die nachfolgende Zusammcn- 
stellung sein, welche dio V e r te i lu n g  d e r  R o h e is e n -  
o rz e u g u n g  D e u ts c h la n d s  u n d  L u x e m b u rg s  a u f  
d ie  e in z e ln e n  B c z irk o  u n d  S o r te n  wahrend der 
letzten vier Jahre zeigt.

18
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Bheinland-W eatfalęn 
olinc S aarbczirk  uiul ohne 

Slegerlaud

Siegerland, L ahnbczirk  
und  H essen-Nassau Sclileslen

M ittel- und 
O stdeutsch- 

land

1909 1910 1911 1912 1909 1910 1911 1912 1909 1910 1911 1912 1909 1910

% % % 0//o

GieBereiroheisen . . 44,09 47,71 47,48 45,18 9,14 9,30 11,27 10,95 2,81 2,79 2,92 2,83 13,75 11,93
Bessem erroheisen . . 70,08 65,39 90,10 92,56 5,40 6,69 3,07 3,35 6,27 2,91 4,40 2,11 18,25 25,01
Thom asroheisen. . . 41,36 41,44 40,70 39,19 — - — — — 3,31 3,52 3,49 3,07 3,14 2,84
Stah l- u. Spiegeloisen 60,43 61,32 55,05 53,60 23,73 25,20 20,64 21.13 14,42 10,91 15,10 15,09 1,08 2,14
Puddelroheisen . . . 13,00 12,45 14,71 16,69 17,21 18,73 18,32 19,67 49,29 50,50 49,12 50,23 — —
Gesam te Roheisen -

erzeugung . . . . 42,99 44,04 43,97 42,64 4,82 5,23 5,20 5,30 6,57 6,09 6,21 5,92 5,33 5,18

GroBbritanniens Bergwerksindustrie im Jahre 1911.*

Dem jiingst crschiencnen Berichto des „Homo 
Office"** cntnohmon wir dic nachstehenden Angabon iiber 
das Ergebnis dor britischen Bergwerksindustrio im Jahre
1911. Es wurden

Uli
gefdrdert

bezw.
hergcstellt

t-

im Werte
V01l

£
S te in k o h le n ....................... 276 242 169 110 783 682

E n g l a n d ....................... 193 288 020 73 789 775
Wa l e s ............................ 40 482 579 22 766 724
S e h o t t l a n d .................. 42 385 654 14 17S 310
I r l a n d ........................... 85 917 48 873

B r a u n k o l i l e n .................. 122 60
K oks f ................................ 19 260 595 12 446 250

E n g l a n d ....................... 16 802 055 10 898 094
W a l e s ........................... 896 568 622 553
S e h o t t l a n d .................. 1 378 741 772 486
I r l a n d ........................... 173 084 147 196
Insel M an....................... 10 147 5 921

B r i k e t t s ........................... 1 807 599 1 221 181
E n g l a n d ....................... 150 618 99 594
W a l e s ............................ 1 579 420 1 063 845
S e h o t t l a n d .................. 57 933 37 440
I r l a n d ........................... 19 728 20 302

E i s e n e r z ........................... 15 767 735 4 035 893
E n g l a n d ....................... 14 957 615 3 715 146
W a l e s ............................ 52 609 7 676
S e h o t t l a n d .................. 700 159 302 435
I r l a n d ........................... 57 351 10 636

Sehwefelkies....................... 10 276 4 237
J l a n g a n e r z ....................... 5 067 3 997
W o lfra m e rz ....................... 270 ++24 629

F u r die K o k s h e r s to l lu n g  waren 35 012 010 t  und 
fiir dio B r i lc e t th e r s te l lu n g  1 662 396 t  Kohlen er- 
fordorlioh.

Wegen der Ein- und Ausfuhr an Kohlen, Koks, 
Briketts und Eisenerz vcrweisen wir auf dio Angaben auf 
Soito 128. — An J la n g a n o rz  wurden im Berichtsjahrc 
364 657 t  im W erte von 690 428 £  eingefiihrt, darunter 
aus Britisoh-Ostindien 142 883 t, aus RuBland 139 854 t  
und aus Brasilien 72 430 t.

Dio folgcndo Zusammonstellung z e ig t , wiovicl 
K o k s o fe n  die Vereinigten Konigreieho im letzten 
Jahre aufzuweisen hatton und wio sie sioh auf die bo- 
kannten Systome vertci!tcn.

System der Oefen i n
England

in
Wales

in
Schott-

land
Zu-

sammen

Bienenkorbofcn . . . . 13 173 234 894 14 301
Coppće-Oefen................. 946 958 — 1 904
Simon-Garvds-Oefen . . 1 244 — — 1 244
Otto-Hilgenstoek-Oefen 906 82 130 1 118
Semet-Solvay-Oefen . . 853- 58 196 1 107
Koppors- Oefen . . . . G5G | — — 656
Simplex-Oefen . . . . 200 40 — 240
Iluessoner-Oefen . . . 2101 — — 210
B a u e r-O e fc n ................. 12 — 40 52
Collins-O efon................. 45 — 45 i
.Mackey Seymour-Oefen 32 — 321
Sonstigo Oefen . . . . 74 131 69 274

I nsgesamt 18 351 1 503 1 329 21 1S3

Von den 224 K oksanstalten, auf die sieh die S ta tistik  
orstreckt, waren 81 mit Voiriehtung zur Gowinnung der 
Nebencrzeugnisso versehen. In  erster Linio wurden 
sehwefelsaures Ammon und Teer gewonnon.

|  Unter den 19 260 5951 Koks befanden sich 7 602 835 t
* Vgl. St. u. E. 1911, 21. Dez., S. 2110. Gaskoks, von denen auf England 6 585 691, auf Sehottland

** Mines and Quarries: General R eport and Sta- 150 319, auf Irland 173 084 t  entfallen. 
tisties 1911, P a rt I I I . t t  W ert von 255 t.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vierteljahres-Marktbericht. (Oktober, November, 

Dezember 1912.) R h e in la n d - W c s t f a lo n .  In der 
Preistabello auf Seito 77, Jg. 1913 d. Z., sind fiir T r a g e r  
ab Diedenhofen s ta tt  der Angaben fiir das vierte Jahres- 
viertol 1912 versehentlich dio Preise fiir da3 iaufende 
Viortsljahr eingesetzt worden. Die Preise fiir Oktober 
liia Dezember 1912 stellen sich

fiir Norddeutschland au f.............................. 112,50 .li
,, Suddoutsehland ...................................115,50 ,,

Vora Roheisenmarkte. —  Ueber <:as e n g lis c h e  
Roheisengeschaft wird uns unter dem 11. d. II. aus iliddles- 
brough wio folgt berichtet: Die Roheisenpreiso bleiben
ziomlich stetig und richten sieh nach dom W arrant- 
markte, weil die Hiitten vorliuifig nichts abzugeben haben.

Gestern Terstimmto dio Naehrieht von, dem ungewohn- 
lichen Umfang der amerikanisoheii Erzeugung, und auch 
dio politiseho Lage wirkt driickend. Dio Nachfrago 
bossert sich und Yerschiffungen nehmen zu. Die heutigen 
Preiso stellen sich ab Werk wio folgt: G. M. B. Nr. 1 
sh 70/—, Nr. 3 sh 67/6 d, H am ątit j[ /N  sh 83/6 d fiir 
Januar, fiir spiiter 3 bis 6 d  mehr, hiesige W arrants Nr. 3 
sh 66/10 d Kasse. In  den W arrantlagern bofinden sieh 
238 590 tons, woyon 238 368 tons Nr. 3. Dio Abnahme 
betrug im Januar 3255 tons.

Vom belgischen Eisenmarkte wird uns aus Brussel 
unter dem 11. d. M. geschrieben: Der belgischo Eisen- 
m arkt ha t die im Zusammenhang mit den Feiertagen 
geschiiftsstiUe Zeit von Mitte Dezember bis zur ersten
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M ittel- und 
Ostdcufcsch- 

land

■
B ayern , W U rttem bcrg 

und ThU ringen Saarbczirk
L othringen 

m ul Luxcm burg
A nteil an  de r Gcsanit- 

erzeugung

1011 1012 1909 1910 1911 1912 1909 1910 1911 1912 1909 1910 | 1911 1912 1909 | 1910 1911 1912

% O//O % o//o °//o

11,20 11,68 1,54 1,36 1,93 2,03 4,01 3,83 3,81 4,06 24,66 23,08’ 21,39 23,27 19,29! 20,04! 19,72 1S,70:
2,43 1,98 — ____ ____ ____ — — — — — —  | — — 3,19j 3,18! 2,41 2,18;
2,97 2,68 1,98 2,07 2 24 2,07 12,48 11,61 11,20 10,23 37,73 38,52! 39,40 42,76 63,9(»: 63,12 63,42 03,85j
8,88 10,03 0,34 0,43 0,33 0,15 — — — — _  — — 8,51 9,31 11,16 12,33!
0,14 0,13 0,75 0,81 0,96 1,09 — — —

.
19,75 17,51; 16,75 12,19 5,05 4,35 3,29 2,94’

5,15 5,15 1,63 1,66 1,87 1,74 8,77 8,10 7,85 7,25 29,89 29,70 29,76 32,00 loo.oo) 100, OOj 100,00 10 0 ,0 0 ;

Januarhiilfte yerhaltnismiiBig gut tiberstanden. Auch 
die Nachfrage Englands maohte sich gegen den
7. Januar anniihernd im fruheren Umfang bemerkbar 
und dio seit drei Wcchen zum orstcnmal wieder statt- 
gefundeno Montanborse in Brtissel liefi in dieser Wocho 
eine selir rege Nachfrage der in- und ausliindischen Ver- 
braucher erkonnen. Augcnscheinlich wird allgomoin dio 
politische Lage wieder giinstiger beurtcilt. Dio Geschiifts- 
tiitigkeit war in don letzten Wóołten hinreichend groB, 
um am Auśfuhrmarkt, tro tz  des wesentlich verringorten 
Auftragseingangs, die bisherigen Preise beibehalton zu 
konnen. N ur Bleche littcn unter einer yoriibergehenden 
leichten AbsohwacHjing, die ein Nachlassen der Preiso 
um 1 bis 2 sh zur Folgo hatte . In  den letzten Tagen hat 
das Gcschiift jedceli wieder den frUheren Umfang ange- 
nommen, m it der Folgę, daB Blechabschltissc teilweise 
bereits wieder zu etwas erhohten Preiso getatigt worden 
sind. Sehr lebhaft war in den letzten Wochen dic Kauf- 
tatigkeitam  I n l a n d s m a r k t ,  wo der Handel anscheinend 
durch dio fortgesetzte Preisstcigerung fiir Roheisen mit 
baldigen wcitercn Verteuerungen fiir Fertigerzcugnisso 
rcchnot und deshalb m it der Vervollstandigung seiner 
Yorrate fiir das Fruh jahr begonnen hat. Die Inlands- 
preiso erfiihrcn doshalb in den letzten Wochen weitere 
Aufbesscrungen u. zw. SchweiBstabeisen auf 180 bis 
185 fr, FluBstabeisen auf 107,50 bis 172,50 fr, Bandeison 
auf 197,50 bis 200 fr und FluBeisenblecho auf 180 bis 
185 fr. — Am R o h e is e n m a rk t  scheint den Hochofen 
die Versorgung m it Erzen und Koks schwieriger zu fallen, 
namentlich Koks boginnt inerklich knappor zu werden. 
Am Kolilcnmarkt scheint eine Preiscrhohung von 1,50 
bis 2 fr f. d. t  bereits ais endgiiltig angesehen werden zu 
konnen, da in Industriekohlen eine ausgesprochenc Knapp- 
heit herrscht. Untor diesen Umstandon ist cs leicht ver- 
stiindlich, daB die Hochofen ihre Preiso weiter erhoht 
haben. Seit Mitto Dezember sind die Roheisenpreiso fast 
wochcntlich erhoht worden, augenblicklich werden fol- 
gendo Preiso erzielt: Frischoreirohciscn 84 fr, Thomas- 
roheisen 89 bis 90 fr, GieBereirohcisen 90 bis 92 fr und 
O./M.-Roheisen 80 fr f. d. t. — Am H a lb z e u g m a r k t  
ist mit Jahresbeginn eine preiscrhohung von 3,50 fr 
durchgefiihrt worden. Nach der Lebhaftigkeit des Abrufs 
zu schlieBen, diirfte der Halbzcugycrbrauch fiir das erste 
Jahresyiertcl 1913 bereits yollstiindig gedcekt sein. 
Die Nachfrage der englischcn Yerbraucher in Halbzcug 
war in den letzten 14 Tagen merklich Stiller, was indessen 
wohl nur auf dio Nachwirkungen der Feiertage zuriick- 
zufiiliren sein diirfte. -Man erzielt zurzoit fiir Ausfuhr von 
Bloeken yon 4“ 102 sh 0 d, Kniippel yon 2 bis 3" 104 
bis 100 sh und Platincn 108 sh fob Antwerpcn. — Der 
A lto is e n m a rk t  ist fortgesctzt sehr fest; der stark er- 
hohto Preis yon 04 bis 07,50 fr fiir gewohnlichen Werk- 
schrott wird weiter erzielt. — Am F e r t ig c i s e n m a r k t  
ist, wie bereits betont, wegen der hauptsaehlich zwisehen 
Weihnachten und Noujahr zu bcobaehtenden Geschafts- 
stille in Blechen eine kleine Abschwaehung cingetretcn. 
Dio Ausfuhrpreise.stellton sich dadurch wie folgt: FluB- 
eiserno Grobbleche auf 134 bis 136, Bleche von */»“ auf 
137 bis 13S, yon auf 140 bis 142 und Feinbleohe yon

V i," auf 142 bis 144 sh. Am Staboison-, Bandeisen- und 
D rahtm arkt wurden dagegen dio bisherigen Preiso un- 
yerandert beibehalton. FluBstabeisen erziolto 122 bis 
123 sh, SchweiBstabeisen 120 bis 128 sh. Am D rahtm arkt 
konnten dio Preise fiir D rahtstifte und Niigel etwas auf- 
gobessert worden; fiir D rahtstifte betrug die Preiscrhohung 
10 fr f. d. t. In Tragorn und namentlich Schienen ist dor 
Auftragseingang fortgesctzt iiuBerst lebhaft. Der Tragcr- 
abruf beginnt infolge des Einstellens der Bautiitigkeit iu 
den cinzelnen Landern jetz t zwar etwas ruhiger zu worden, 
dafUr kom mt aber in Schienen neuo Arbeit in erhohtem 
Umfange herau. Der Grundpreis fiir Triiger und U-Eisen 
ist unyeriindert 115 sh, wahrend fiir Stahlschienen in 
jetz t nahezu allen Fiillen cin Grundpreis yon 120 sh gc- 
fordert wird. In  rollcndem Eisenbahnmaterial sind in 
den letzten Wochen Auftriige auf insgcsamt 1200 Giiter- 
wagon, teils yon Frankreicli, teils vom ilbcrseeischen 
Ausland, heroingekommen, und fUr Ende des Monats 
kiindigt dio belgische Staatsbahnyerwaltung eino Yer- 
dingung auf Lieferung yon 00 Lokomotiven an.

Deutsche Drahtwalzwerke, Aktien-Gesellschaft in 
Dusseldorf. — Der Versand des W alzdrahtyerbandes be
trug im Dezember 1912 40 100 t gegen 45 000 t  im No- 
yomber. Hieryon entfallen auf das Inland 20 100 (28 000) t 
und auf dio Ausfuhr 14 000 (17 000) t.

Verband deutscher Kaltwalzwerke, Hagen 1. W . —
Das T r io re r  W a lz w e rk , Aktiengesellsehaft in Trier, 
ist aus dcm Ycrbando ausgoschiedcn.

Stickstoffwerke, A. G. in Herringen b. Hamm. —
Unter yorstehendem Namen wurde oino Gesellschaft mit 
einem Aktionkapital von 1 000 000 M unter Mitwirkung 
der Kommanditgesellschaft do Wcndol u. Co. in 
Hayingen gegrundet. Eingcbracht ist das Professor 
HiiuBerschc Luftstiekstoffycrfahren der Deutschen Stick- 
stoff-G. m. b. H. in Dortm und gegen 200 000 J l Akticn.

Einfiihrung ermaBigter Steinkohlenausfuhrtarife nach 
Italien, Frankreich und der Schweiz.* — Der immerhin 
bemerkonswerte Yorgang, daB das Yotum der Voll- 
yersammlung des Landeseisenbahnrats yon dcm seines 
Aussohusses nicht unerheblich abw ticht und zwar nach 
der negatiyen Seite hin, erklart sich nach dem jetzt 
yorliegenden Protokollo tiber dio Sitzung des Landes- 
eisenbahnrats vom 17. y. Mts. dadurch, daB yon den 
Gegnern der FrachtormiiBigung bemerkt wurde, dor 
gegenwartige Zeitpunkt sei fiir die Durchfuhrung einer 
Rolchcn JlaBnahme durchaus ungeeignet. Infolge des 
wirtschaftlichen Aufschwunges sei dio in li in d is c h o  Nach- 
frago nach Kohlen in den letzten Monaten so gestiegen, 
datJ sie kaum habe bsfriedigt werden konnen. Die Ursache 
liege allerdings weniger in der Kohlenknapphcit ais in 
dem schon seit Wochen anhaltcnden Wagenmangol. Dor 
Hinweis von der andern Seite darauf, daB eino eigentliche 
Kohlenknappheit keineswegs besteho, daB dio wichtigste 
Yoraussetzung fiir eine gesundo Entwicklung des Kohlcn-

* Ygt. St. u. E. 1912, 26. Doz., S. 2195.
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bergbaues eine ungestorte, regelmiiBige Beschaftiguiig bildo 
und daB dieso nur durch eine Erleiehterung der Ausfuhr 
erreicht worden konne und ferner, daB mail bei dar oft 
schnell weehselndcn K onjunktur auf Ueberraschungcn 
ste ts gefaBt sein musse, fand bei der Gegenseite nicht dic 
notwendigo Beachtung. Bcmcrkcnswcrt ist noch, daB 
der g e g e n  dio alsbaldige EinfUhrung der gedachten Aus- 
fuhrtarife sich richtonde Bosch lufi m it 22 gegen 21 Stimmen 
gefaBt wurde.

Die Lage des britischen Schiffbaues.* — Wio dor von 
, fjloyds Register" kiirzlieh veroffentliehte Vierteljahres- 
ausweis iiber die Beschaftiguiig der Schiff bauindustrio zeigt, 
hatten  die groBbritannischcn W erften am 31. Dezember 
v. J „  vergliohen m it demselben Tago des Jahros 1911, 
folgondo Bauton, abgesehen yon Kriegsseliiffen, in Arbeit:

am  31. D sz. 
1012

am  3L. Dcz. 
1911

A rt der Scliillc
"5sc

Brutto-
Tonnen-
g ch a lt A

nz
ah

l

H rutto- 
Tonnpn- j 
S ehalt

1.
a) D am pfschiffe :

1 900 175 441

-----------

1 509 585 |
2, aus E is e n .................. _ — — —
3. ausH olz  und verschie- 

denen Baustoffen . 3 155 10 480 |

Zu sam  men 500 1 900 330 451 1 510 005 ]

11.

b) Segelsehiffe: 
aus S tah l . . . . 22 9 170 19 8 2S4 i

2. aus Eisen . . . . — — — —
3. ausH olz  undverschie- 

denen B austoffen 14 565 13 703 |

Zusamm en 36 9 735 32 8 987

a) und b) insgesam t 542 1 !)7d Oli.", 483 1 519 052

* Sieho anch Seite 121 dieses Heftes.

Der Raumgehalt dor Ende v. M. im Bau befindliohcn 
Schiffo war 451 013 t  hoher ais am 31. Dezember 1911 
und 123 236 t  hoher ais am 30. Soptembor 1912.

Von den wichtigeren Schiffbaupliitzen hatten  gegen- 
iiber dcm 31. Dezember 1911 eine Zunahme aufzuweison 
dio Bezirko Glasgow von 107 538 t, Newcastle von 71 850 t, 
GreenocU von 69 981 t, Middlcsbrough und Stoclcton von 
40 046 t, Sunderland von 37 532 t, Hartlopool und W hitby 
von 34 491 t, Belfast von 24 090 t, Liverpool von 20 753 t  
und Hull von 13 765 t;  oino Abnahmo zeigt der Bozirk 
Barrow, M aryport und W orkington von 1325 t.

An K r ie g s s e l i i f f e n  h a tten  die englischeń Werften 
am 31. Dezember v. .T. insgesamt 84 mit einer Wasser- 
verdriingung von 496 875 t  im Bau, von denen 72 m it 
379 225 t  fiir die onglische Marino bestim m t waren. Hicr- 
von wurden 57 Schiffo m it 224 385 t  auf Privatw erftcn und 
15 m it 154 840 t  auf Staatsw erften gebaut.

Aenderung der amerikanischen Zollbestimmungen. —  
Nach den Bestimmungen Uber dio Festsetzung des Wertos 
fiir die Verzollung in den Vereinigten Staaten von Amerika 
sind die amerikanischen Zollbeamten, wenn der M a rk t-  
w e r t  einer zu verzolIendcn Ware n icht zur Zufriedenheit 
festgostellt werden kann, ermachtigt, alle sta tthaften , 
ihnen zu Geboto stehenden M ittel anzuwenden, um die 
H c r s te l lu n g s k o s te n  der W aren zur Zeit der Ausfuhr 
nach den Vereinigton Staaten am Herstellungsorto zu 
ermitteln. Dieso Bestimmungen, in denen genau angegeben 
ist, was an Kosten des Rohstoffcs, der Verarbeitung sowie 
an allgcmeinen Unkosten in die Herstellnngskosten cin- 
zuboziehen ist, sind viel angefeindet worden, weil sio den 
Fabrikanten zwangen, seine in tem sten  Fabrilcations- 
geheimnisso den amerikanischen Zollbeamten bokannt zu 
geben. Wio da3 Rcicbsamt des Innern nunm ehr m itteilt, 
h a t da3 Sehatzam t der Vereinigten Staaten von Amorika 
die Zollbehćirden angowiesen, kilnftig von den Einfordorun- 
gen der sogenanntcn Statcm ents (Naeliweis der Horstel- 
lungskosten) a b z u s e h e n ;  ausgenommen bleiben besondcrc 
Fallo. Donn aollen dio Statcm ents erst nach E infuhr der 
W aren vcr!angt werden. Dio amerikanischen Konsulu 
sollen mit entsprechenden Anweisungen versehen worden 
sein.

Erm aBigung d er E isenbahnfrachten  fiir E isen er z  und H o c h o f e n k o k s  im R uhr-  
M o s e l-V e r k e h r .

Die nunmehr vorlicgenden Niederschriften iiber die 
AusschuB- und PIenarverhandlungcn des Londcscisenbahn- 
ra ts iiber diese Frage, die sehlieBlich zu dem in St. u. E. 
vom 29. Doz. 1912 auf S. 2195 mitgetoilten Beschlusso 
ftthrten, zeigen einen von den frtiheren Verhandlungen 
im Bezirkseisenbahnrat in Koln in manchen Punktcn 
abweichenden Yerlauf, der seine Erklarung in erster 
Linie in der Zusammensetzung des Landcseisenbahnrats 
findet. W ahrend dic Vorlage der Eisenbahnverwaltung 
von dieser in gleieher Weisc begriindet wurde wie dem 
Bezirkseisenbahnrat gegeniiber, wurde in der AusschuB- 
verhandlung von einem Ycrtreter der Eisenindustrie 
darauf hingewiesen, daB in der Yorlago m it der Roheiscn
erzeugung des .lahres 1910 gerechnet sei. B etrachte man 
aber die Zahlen fiir Oktober 1912 in der S tatistik  des 
Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, so ergebe 
sich ein anderes Bild. Es habe niimlich die ges a  m te  
Roheiscnerzeugung botragen:

in Klieinland- in I.othringen 
Wesfcfalen und r-usemburg 

t t
Oktober 1911 ................  592 952 392 812
Oktober 1912 ................  645 627 546 926
Steigerung im Okt. 1912 52 675 154 114

=  8 ,9 %  = 3 9 ,2 %
und dic Erzeugung von T hom as-R oheisen

Oktober 1 9 1 1 '................  352 721 350 504
Oktober 1 9 1 2 ......... 37S 403 460 247
Steigerung im Okt. 1912 25 6S2 109 743

=  7,3%  =  31,3%

Nach der Statistik des Essencr Rohcisenvcrbandes 
fiir Oktober 1912 habe dic Steigerung der Erzeu
gung der Yerfaaudssort-cn (ohne Lothringen - Luxem- 
burg) gcg*1’1 Oktober 1911 nur 11,1 %  betragen, 
dagegen die Steigerung der fiinf Luxemburgcr Werke
37,0 % . Wiircn diese Żabien bei den Yerhandlungen 
im Bezirkseisenbahnrat in Koln bekannt gcwcsan, so 
wiirden sie dazu gefiihrt haben, das Spannungsvorha!tnis 
zngunsten des Ruhrbczirks zu andern. Es sei hiernaeh 
die FrachtermiiBigung fiir Eisenerze wenigstens um 9 Jl 
a n s ta tt um R Ji fiir 10 t  zu befiirworten. Es wUrde durch 
Annahme diesos Vorsehlages keine Vorminderung, sondern 
eine Yermelirung der Frachteinnahm on der Staatsbahnon 
hcrbeigefuhrt werden, weil die starkere ErmaBigung der 
Eisenerzfraeht zu vermehrtem Bezug der Minette anregen 
und Ruckfracht fiir sonst leer zurUcklaufende Kokswagcn 
schaffen wUrde. Der Vcrtreter des Finanzministcrs 
erklart hicrauf, daB das von der Staatseisenbahnverwaltung 
in derYorlage gebotene dasauBerste MaB des Erreichbaren 
darstelle, und daB die Finanzvenvaltung sich nur schwer 
zu diesem Verzicht auf einen Einnahm ebetrag habe ent- 
schlieBen konnen, der iiber % %  der gesamten Betriebs- 
jahreseinnahme der Staatsbahnon ausmache.

Nach der Fassung der Regierungsrorlage ist vor- 
behalten, fiir den Fali der EinfUhrung der neuen Aus- 
nahmetarife den davon beriihrten ubrigen Gebieten m it 
Erzbergbau und Hoehofenwerkcn nacli dcm Ausfall der 
hierUber anzustellendcn Erm ittlungen einen angemessenen 
Ausgleieh zu gewahren. Es kommen dafiir in Betraeht 
die Eisenindustrie bezirko im Siegerland, an der Lahn
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und Pili, im Aacheucr Bczirk, in und bei Osnabriick, 
im Harz, in Obersehlesien usw. In  der Aussehuflsitzung 
wurde von rerschicdenen Seiten bemerkt, daB ohno 
diesen Vorbehalt die Vorschliige der Eisenbahnver\valtung 
unannehm bar seien, worauf ein Vertreter der Staats- 
regicrung orwiderte, cs liege in dereń Absicht, g le ic h -  
z o it ig  m it don zur Beratung stehenden TarifermaBigungen 
auch die AusgleichsmaBrcgeln fiir die iibrigen davon 
bcrOlirten Bezirke einzuftihron. Yon einem AusschuB- 
mitgliedo wurdo betont, dali das Vcrantwortlichkeits- 
gefiihl des Landcseisenbahnrats m it der Vorlago auf eino 
harte Probe gcstollt sei. E r verstcho dic oben angofiihrto 
Erkliirung des Kommissars des Finanzministers, handlo 
cs sich doch um einen Ausfall in den Staatsfinanzen, der 
erheblich zu Bucho schlage. Boi nahorom Eindringcn in 
den Beratungsstoff sei er indessen zu der Auffassung 
gelangt, daB dio Staatsregicrung m it ihrem Vorhaben 
auf dem richtigen Wcgo sei. Kiime die Kanalisierung 
der Mosul und Saar, an dereń Stello dio gcplante Tarif- 
maBnahme treten  soli, zur Durchfiihrung, so wurden die 
prcuBischon Staats- und dio Eeicbsciscnbahnen einen 
Verlust an  Kcineinnahmen in Hohc von 321/ ,  Millionen 
Marle erleiden, wiibrend das Risiko nach den vorgesclila- 
genen ErmiiBigungen der Eisenbahntarifo fiir Eiscncrz 
und Koks nur 8%  bis 10 Millionen Mark betrage. Zur 
Frage, ob dor Kanał nicht dennoch gebaut werden wttrde, 
sei zu beriicksichtigen, daB allcin zur Verzinsung und 
Tilgung des Baukapitals ein so hoher BetricbsiiberschuB 
crforderlieh sei, daB beim Wcgfall dor einen Einnahme- 
vcrlust von 8*4 Millionen Mark verursachendcn Trans- 
portmengen und der hierfiir aufkommenden Befahrungs- 
abgaben dor Kanał eino wirtsehaftliche Anlage n icht mehr 
sein wurde. Ncbcnhor sei noch zu bemerken, wie wertvoll 
dio TarifermaBigungen ftir die vatorlandische Eisenindu- 
strie seien. Der W ert ihrer Ausfuhr im Jahre 1912 werde dic 
Summo von einer Milliarde und 100 Millionen Mark 
erreichcn. Das gebe einen MaBstab ftir die W iclitigkeit 
einer bltihenden Eiscnindustric fiir die deutsche Handels- 
bilanz. Auch unter diesem Gcsichtspunktc sei dic Vor- 
lage freudig zu begriiBen. In  der Vollversammlung wurde 
von einem Ycrtrcter dos Handclsstandes nochinals darauf 
liingowiesen, daB der Mosel- und Saarkanal, dessen Bau- 
kapital 102 Jlillionen Mark betrage und zur Aufbringung 
von 4 %  Zinsen und 1 %  Tilgung einen jahrlichen Bctriobs- 
flberschuB von 5 Jlillionen Mark erfordere, nicht mehr 
bauwiirdig sei, wenn jetz t dio von der Regierung in Aus- 
sicht gestcllten FrachtermiiBigungen gcwahrt wflrden. 
Dazu wird von seiten eines Vertreters der Landwirtsehaft 
des Ostens bemerkt, nach den bisherigen Erfahrungen 
sei es fraglieh, ob die Summo yon 102 Millionen fiir den 
Kanalbau ausreichen werde. Die Baukosten des Dort- 
niund-Ems-Kanals seien m it 40 Millionen Mark veran- 
schlagt gewesen, h a tten  in W irklichkeit aber mehr ais 
100 Millionen betragen, und der S taat mlissc jetz t noch 
botrachtliche Zuschtisso zu den Bctriebs- und Unter- 
haltungskosten leiston. Aehnlich werde cs m it einem

Mosel- und Saarkanal gehen. Von derselben Seito wurden 
Bedcnken gegen die Vorlago goltend gemacht unter 
Hinwcis auf den Einnahmeausfall. Hieraus ergebo sich, 
daB die Angelegenheit vou sehr erheblichcr finanzieller 
Bcdoutung sei. Boi dem in der Vorlago nachgcwicsenon 
Frachtausfall von 8 l/ .  Millionen Mark werde es nicht 
verbleibeu; auch dio Vorlago reehno m it einer Erhohung 
dieses Betragcs auf 10 Millionen Mark infolgo des bis 
zur Einfiihrung der TarifmaBregcln zu orwartenden 
Verkehrszuwachses. Von anderer Seito sei die gesamto 
W irkung der FrachterinaBigungcn cinschlieBlieh der 
Entsehadigungssummen ftir dic mit dom Ruhr-, dem 
Mosel- und dem Saargcbiet im W cttbowerb stehenden 
Bezirke auf tiber 20 Millionen Mark vcranschlagt worden. 
Auch dio durch das Strcben nach besseren Arbeitslolincn 
verursachtc Abwanderung der Arbeiter aus dem Osten 
nach dem rheinisch-wostfalischen Industriobozirk wurdo 
gogen dic Vorlago ins Feld gcftihrt. Dio in hoher Bliito 
stchendo Eiscnindustrio bedtirfe der Untersttitzung durch 
die gcplanten TarifmaBnahmen nicht. Demgegenflber 
wurdo aus der Versammlung darauf liingowiesen, daB dio 
K onjunkturen, namentlich in Zeiteu politischer Spannun- 
gen, starken Schwankungen unterliigen, und daB jede U nter
sttitzung der vatorlandisohen Eisenindustrio den nationalcn 
W ohlstand fórderc. Es habe fur die deutsclio Eiscn
industric groBer Kapitalsaufwendungon und der Aus- 
nutzung allcr technisclicn Fortschritte bedurft, um eino 
Ausfuhr von Eisen und Stablfabrikatcn im Jahresbetragc 
von 6 000 000 t  zu erreichcn. Ob der zurzeit bestehendo 
Yorapiung vor dem Ausland behauptet werden konno, 
stehe dahin, weil auch England und Belgion ihre Anlagen 
modernisierten. Es sei deshalb Zeit, vorzubauen und dio 
FrachtermiiBigungen bald cinzuftihreh.

Yon bcteiligter Seite wurde noch bemerkt, daB dio 
ftir Eisenerze und Brennstoffe bestehenden niedrigen 
Krachten fiir dio Ausgleichsfordcrungen dor abseits von 
den Erz- und Kohlengebicten liegenden Eisenindustrio- 
gebiete keinon Spiclraum mehr lieBen. daB dio Kom- 
pensationen vielmchr in den Frachten fiir Fcrtigerzeug- 
nisse gesucht werden milBten. Nachdom der Vertretor 
des Finanzministers noch darauf hingowiesen hatte , dafi 
nach den tibcrschliigig vorgenommenen Berechnungen die 
Summo der Kompensationcn etwa 2 *4 Millionen Mark 
betragen wiirdc, erklarte ein Ycrtrcter des Ministcrs der 
offentlichcn Arbeiten, die Frachtausfalle der Staats- 
bahnen und der Rcichseisenbahnen wurden auch bei 
Bcrucksiehtigung der Kompcnsationen nicht entfernt 
dio von einem Rcdner erwahnte Summę von mehr ais
20 Millionen Mark ausmaehen. Wonn man m it 10 Millionen 
Mark rechnc, so sei darin dio eingetretene Vcrkehrs- 
stcigerung bcrUcksichtigt. Es konno nicht anerkannt 
'rerden, daB die gegen die Vorlago geauBcrten Bedenken 
stiehhaltig seien. SchlicBlich wurdo in namentlicher 
Abstimmung der bereits m itgeteilte und der R eg ie ru n g s- 
\-orlagc zustimmendo BeschluBantrag mit 29 gegen 12 
Stimmen angenoinmen.

Bucherschau.
K r u g , Dr. C a r l ,  Dozent an der Kgl. Bergaka- 

deraie zu Berlin: D ie Praxis des Eiscnhulten- 
chemikers. Anleitungzur chemischenUntersuchung 
des Eisens und der Eisenerze. Mit 31 Textabb. 
Berlin: J. Springer 1912. (V III, 226 S.) 8». Geb. 
6 J l.

Das Buch bespricht zunaehst dic Untersuchung der 
Eisenerze und der Zuschlage; hicran schlieBt sich die 
Untersuchung des Roheisens und schmiedbaren Eisens 
sowie der Eiscnlegierungen und Legierungsstiihle. Es 
folgt dann die Untersuchung der Schlackcn. Einen be- 
sonderen Abschnitt bildet die Bereitung und Titerstellung 
der Losungen. Der SchluB des Buches umfaBt Erliiu- 
terungen, die das '\rerstandnis fiir die chemischen Yor- 
gange erleichtern sollen. — AuBer den allgemein und

schon vielfach anderwarts besehriebenen Methoden werden 
nur einige wenige Verfahren m itgeteilt, dio neu oder 
weniger und nicht in jedem der zahlreichen Lehrbiicher, 
die den gleichen Gcgenstand bchandeln, aufgefiihrt sind. 
Anderseits findet man eine oft wcitgchende Anlchnung 
an eines der bekanntesten Biicher dieses Gebietes. Dio 
Trennung der Titerstellung von dem zugehorigen Yerfahren 
und ihre Erórterung an anderer Stello kann n icht ais 
zweckmaBig bezeichnet werden. Das vollig unbrauchbare 
Zahlen liefernde Yerfahren zur Bcstimmung des Wolframs 
im W olframstahl nach Ziegler (Losen in Salpetersaure, 
Abrauchen der Losung m it Schwefelsiiure, Aufnehmen dea 
crkaltetcn Riickstandes m it Wasser, Filtrieren, Auswaschen, 
Gliihen und Wiigcn der Wolframsaure) h a t sich auch in 
dieses Buch fortgeerbt, — Die Frage, ob eine Vermehrung 
der Fachliteratur durch aieses Buch notwendig oder 
wiinschensnTcrt war, ist schwer zu bejahen.
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G ru n w ald , J u liu ś :  Cliemische Techno
logie der Email-Rohnaterialicn. Fiir den Fabri- 
kanten, Emailchcmiker, Emailtcclinikor usw. (Mit 
Abb.) Dresdcn-A. 14: Yerlag ,,Dic Glashiitte" 
.1911. (282 u. 25 S.) 8 Geb. ó M .

Es gehiirt n icht nur zur Allgemeinbildung des 
Emaillierjyerksingonieurs, iiber das Vorkommen und die 
Herstellung der von ihm benutzten Rohstoffe Bescheid 
zu wissen, es gehiirt dieses Wisso.n sogar zu seinem Riist- 
zcug, weil er m it ihm die Rohstoffe besser zu beurtcilen 
vermag. Sind doch allc dic Kigenschaften, die das Email 
yerbessern oder vcrschlcchtern, schlicBlich allcin auf die 
nattlrliehe oder kftnstlicho Entstehung der Rohstoffe 
zurilckzuftthren! Dio K cnntnis dieser Prozes.se gibt dem 
Emaillcur maneh wortvollen Fingerzeig zur richtigcn Be- 
handlung des Materials. Kurzum, dio Yorteilc, dio das 
Studium  eines Buehes wio des yorliegendcn gowahren 
muB, sind unvcrkcnnbar. Der Vorfasser ha t auch grtlnd- 
lieh die Arbeiten anderer Autoren beriieksichtigt, besonders 
in den Kapiteln, welche dio Rolle der einzelnen Rohstoffo 
im Email bchandcln. Hicriiber herrseht freilich noch vicl 
Unklarhcit und MeinungsTorschiedenheit. Der Ver- 
fasser UberliiBt es m it R ccht dem Lesor, sich aus der 
Reichhaltigkeit der Anschauungen dic ihm zusagendo 
selbst zu bilden. Sehr willkommen sind dic vielen Bci- 
spiele zur Borechnung der Versatzo auf Grund des chemi
schen Charaktcrs der Rohstoffe; doch ware eino tabel- 
larischc Zusammcnstellung der Formeln m it allen noch 
fchlenden Umrcchnungsfaktoren fflr die niiehste Auflagc 
recht wflnschenswert. Sodann wOrde dio Benutzung des 
Buehes durch oin Sachregister sehr erleiehtert werden, 
denn das knappo Yerzcichnis der Kapitel I bis XV II 
gcntlgt nicht. In  meiner Sommcrpraxis auf einem groBen 
Emaillierwerke habo ich diesen Mangcl recht empfunden, 
so vorzflglieho Dienste mir das Buch auch sonst taglich gc- 
lcistet hat. Auch Druckfehlerberichtigungcn sind leider 
unterlassen worden. Nun rasch noch einige Hinweise: S ta tt
69,10 Tcilc. metallisehcs Antimon in 100 Lcukonin ent- 
lialten, hieBe cs (S. 157) besser: 8 3 %  Sb2 0 3. — 1 kg 
chcmisch reines Zirkonoxyd kostet (S. 1GG) nicht 2 M 
bis 2,50 .11, sondern billigstens 15 .(£ bei Wcsenfeld, Dicko 
u. Co. in Barmen-R. Das billigere Zirkonoxyd ist m it 
Titansaure verunreinigt, dic das Email sprode macht. 
Yon einer anderen Fabrik wurde Zirkonoxyd dcm Rozcn- 
senten sogar m it GO .li f. 1 kg angeboten. — Besondere 
Bcachtung ycrdienen noch am SchluB dic Vcrsatze fiir 
yerschiedenc Emails. S. 2GG muB cs hier F  =  2,90 %  
heiBen, s ta tt 29 %. — Einc sehr niitzlicho Erweiterung 
des Buehes konnten kurze Angaben uber dio chemischc 
Priifung der Rohstoffe bilden; der akademisch gebildete 
Fachm ann yermiBt sie zwar nicht, wohl aber konnte mit 
ihrer Hilfc der nicht studierte Fabrikant vielo sehr cin- 
fachc und doch fiir seinen Geldbeutel hochst nutzlicho 
Matcrialpriifungcn auch ohne Chcmiker ausfilhren.

Fritz Kraze.
L in k er , P- B. A rth u r: Elekłrolechmsche

Meflkunde. Zweite Auflagc. Mit 380 Testabb. 
Berlin: J. Springer 1912. (X V, 533 S.) 8°. Geb. 
12.tt.

Der Inhalt der zweiten Auflagc dieses Buehes ist ent- 
sprechend der ersten Auflagc gu t durchgearbeitet und h a t 
wesentliche Erweiterungcn erfahren; es ist wohl das besto 
W erk, wclches dem Studierenden das Studium  der McB- 
kunde erleiehtert. Fflr den in der Praxis stehenden 
Ingenieur ha tte  naturgemSB eine groBere Reihe von 
Methoden Unberflcksichtigt blciben konnen, da diese 
nur noch theoretisches Interesse besitzen. Fiir den Htltten- 
clcktriker wiire eine Anleitung fflr die Untersuchung von 
elektrisch betriebenen W alzwerkseinrichtungen von in te r
esse gewesen, doch wflrdcn diese Spezialbetriebe uber den 
Rahmcn des Buehes hinausgehcn. Der Preis des Buehes 
ist durchaus nicht zu hoch angesetzt. V.

In  Schacht und Jliilie. Die Industrie des Ituhr- 
koh en-Bezirks und benachbarler Gebiete. Heraus- 
gegeben mit Unterstutzung namhafter Mitarbeiter 
von G u s ta v  K oep p er . Mit 350 Textabbi!dnngcn 
und 31 Yollbild-Beilagen. Rentlingen: EnBlin 
&Laiblins Yerlagsbuchhandlung [1912], (647 S.) 4 “. 
Geb. 20 M.

Nicht ohne Borcchtigung stellt der Herausgeber 
des yorliegendcn Werkes don Satz auf, daB, wenn von der 
deutsehen Industrie die Redc sei, sich die Augen stets 
zunachst nach ihrem Zentm m , nach Rheinland-W cst- 
falon, richteten, wo sie heute am hochsten, unerrcicht 
in ihrer technischcn und wirtschaftlichen M achtentfaltung, 
dastehe. Leider aber muB man es gleichzeitig ais eine 
Tatsache ansehen, daB brcite Schichten des deutsehen 
Volkes geradc von jenem gewaltigen Fak tor unseres 
W irtśchaftslebens nur eino recht unklare Yorstellung 
haben und seinem Wcsen und Werden m it wenig Ver- 
stilndnis gegenuberstohen. Man darf es daher begriiBcn, 
daB die umfangrcichc Darstellung, die wir hier anzu- 
zeigen haben, den Yersuch m acht, eine niiherc K cnntnis 
dor niederrheinisch-westfalisohen Industrio in gemein- 
faBlichcr Form, die ihre Stiitze in zahlreichcn, geschickt 
ausgcwahlten und gu t ausgefiihrten Abbiklungen findet, 
weiteren Krcisen zu yermitteln. Angesichts des so aus- 
gesprochenen rein populiiien Zweckes, dem das Buch 
dienen soli, hnlten wir cs nicht fiir unsere Aufgabe, den 
Inha lt desselben im einzelnen zu kritisieren, sondern 
beschriinkcn uns darauf, m it wenigen W orten anzugeben, 
was das W erk bringt. — Der erste H auptabschnitt be- 
schiiftigt sich m it der Kohle und ihrer Gewinnung; er 
legt kurz dic Entstehung der Steinkohle dar, geht auf 
dio Geschichte des Kohlen bergbaus im Ituhrbezirk oin 
und behandclt weiter alles das, was der Laio iiber den 
Bau und Betrieb einer Zeche, die Gefahren des berg- 
miinnischen Berufes, das Rcttungswesen im Bergbau 
und das bergmiinnischc Unterrichtswesen wissen solltc; 
auch die Verhaltnisse des Bergarbeiters werden beriick- 
sichtigt und zum SehluB dic Sagcn sowie die eigenartigo 
Poesie des Bergbaus gestreift. — Der zweite H au p t
abschnitt liiBt unter der Uebersehrift „Forderer der 
Kohlen- und Eisenindustrio" Lebensbilder des groBen 
Reformatora der preuBischen Yerwaltung, des Freiherrn 
vom  S te in ,  und seines Mitarbciters, des westfiilischcn 
Oberprasidenten v o n  Y in o k e , des „alten“ H a r k o r t ,  
der drei K r u p p s  und F r ie d r ic h  G r il lo s  an dem 
geistigen Auge des Lescrs yoriiberziehen und gib t weiter 
eine kurze Charakteristik A u g u s t  T h y s s e n s  nebst 
einer Beschreibung seiner industriellen Schopfungen und 
seines Sehlosses. Der ganzo Abschnitt fesselt dank der 
eigenartigen, kraftyollen Personlichkeiten, die er be- 
handelt, yon Anfang bis zu Ende. —  Dio folgenden 
K spltel sind den Yerkehrswegen gewidmet: der inter- 
essał.ten Geschichto der lluhrschiffahrt, dem Rhein mit 
seiner heryorragenden Bedeutung fiir die Yerfrachtung 
von Kohle und Eisen, der Entstehung und weiteren 
Entwicklung der Eisenbahnen im Ruhrbezirk sowio 
dem heutigen Bahn- und insbesondere dem Kanalycrkehr, 
der berufen ist, da einzusetzen, wo dio Eisenbahn an 
der Grenze ihrer Lcistungsfiihigkeit steht. — Der yierto 
H auptabschnitt bringt in buntem Wechsel Schilderungen 
der Industriestiidte Dortm und, Bochum, Herne, Reck- 
linghausen, Gelsenkirchen-Schalke, Essen und Duisburg- 
R uhrort. Dazwischen sind an passender Stelle M ittei
lungen uber die bedeutendsten Unternehmungen der 
M ontanindustrie des Bezi, kes (Union, Phoenix, Bochumcr 
Yerein, Krupp, Gutehoffnungshiitte usw.) eingeschal- 
tet. — Die vorletzte Abteilung des "Werkes hat dann 
noch die Industrio in den angrenzenden Gauen, dem 
markischen Sauerlande, dem Lenne-, Hónng- und R uhrtale, 
dem Siegerlande und dem Diisseldorfer Machtbercich zum 
Gegenstande, wahrend das SehluBkapitel dio Textil- 
u.nd Brauindustrie sowie die stiatlichcn und priyaten
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W ohlfalutseinrichtungen im Kuhrgebicte bohandelt. — 
Unter (len zahlreichen M itarbeitern des Werkes finden 
wir Naraeń, die auch bei unseren Lesern einen guten 
Klang haben und dafiir biirgen, daB die Abschnitto, 
die von ihren Tragern yerfaBt sind, dem Gegenstande 
ilirer Schilderung auch in Einzclheiten gerecht werden.
— Die A usstattung des Buches stem pelt dieses zu einer 
Art Prachtwerk und darf durchweg a!s gelungen be- 
zeichnet werden.

B r e ith a u p t , H erm a n n , Kaiserlichcr Regierungs- 
rat, standiges Mitglied des Rcichsversicherungs- 
amts: D ie Rechtsprechung des Reichsversićherung$- 
amts auf Grund der Unfallversieheriingsgesetze 
vom 30. Juni 1900 unter Beriicksichtigung der 
Eeiehsvcrsicherungsordnung vom 19. Juli 1911. 
Berlin (W 9, LinkstraBe 16): Franz Vahlen 1912. 
(X , 650 S.) 8°. 12 JC, geb. 14 JC.

Das auBerordentlieh umfangreiche W erk en thalt dic 
aus den amtlichen Veroffentlichungen und den Fachzcit- 
schriftcn zusainmengctragenen Entscheidungen, wic sic 
unter der Geltung der Unfallycrsicherungsgesctze vom 
30. Juni 1000 von den Rckurssenaten des Rcichsyer- 
sicherungsamtes bis zum 1. Oktober 1911 crlassen worden 
sind. Von den einzclnen Entscheidungen, die allc ein 
iiber den strittigen Fali hinausgehendes Interesse haben, 
sind die in ihnen entwickelten reehtlichen Gesiohtspunkte 
in knapper Form wiedergegeben. Aufbau und Gliedernng 
sowie dic Bczeichnung der Stellen, wo dio Entscheidungen 
wortlich ycroffentlicht sind, tragen zur Orientierung 
wesentlich bei. Ebenfalls ermoglicht die Einrichtung, 
daB die Paragraphcn der alten Gesetze denen der RVO. 
gegenubcrgestellt sind, ein leichtcs Auffinden der den 
Faragraphen der RVO. entsprechenden iiltcren Vor- 
schriften. Das Buch, das kurz vor dem Inkrafttretcn  
einer neuen Kodifikation der Unfalhersicherungsgesctz- 
gebung ersehicncn ist, soli, wie der Yerfasser sagt, „dic 
Ergebnisse der ablaufenden Epoehen zusammenfassen, 
die zum uberwiegenden Teilc auch fiir dio Zukunf t un- 
miltelbare Geltung haben werden, zum anderen Teilc 
aber die Grundlage bilden mtlssen ftir den weiteren Aus- 
bau der Kcohtspreohung unter der neuen Gesctzgebung". 
Endlich ist noeh zu bemerken, daB liberall da, wo sich die 
Bechtslage durch die RVO. verandert ha t, die neuen 
Vorsehriften in Anmerkungen erórtert sind.

Ferner sind der Redaktion folgende Werke zuge- 
gangen:
M essingcr, F r a n z ,  Ingenicur, Gasinspektor in Ohar- 

lottenburg: Das Steinkohlengas im Katnpf gegen dic 
Yerschwendung des Nalionaltermóge.ns. Mit 120 in den 
Text gcdruckten Abb. Oldenburg i. G r.: G. Stalling 
[1912). (2 BI., 138 S.) 4 ° . 4

Hi Dor Yerfasser beabsichtigt, m it seiner Schrift wei- 
teste Kreise zu der E rkenntnis zu bringen, einmal daB 
das Verbrennen der Stcinkohlc auf offenen Feuern uner- 
setzlicho Verluste an Ncbenerzeugnissen bringt und kost- 
bare Erdschatzc vernichtet, ohne daB sie vollstiindig aus- 
genutzt werden, zum anderen, daB durch die heute bc- 
kannten und erprobten Yerfahren jenom Uebelstande 
begegnet werden kann, wenn die Kohle crst vergast 
und dann Gas und Koks fiir Beleuchtungs- bzw. Hci- 
zungszwecko benutzt werden. Zunachst wird der Kohlen- 
vorrat in den einzclnen Liindem  besprochcn m it dcm 
Ergcbnis, daB seine Begrcnzung einen yersehwcndc- 
risehen Gebrauch dringend yerbiete, und dann, nach 
einem kurzeń Absehnitt iiber dio Yorwertung der Kohlen, 
ais Gegenmittol gegen die noeh dazu zur Bauch- und RuB- 
plage fiihrende Yergcudung der Kohlen deren Vergasung 
unter Gewinnung wertyoller Nebenerzeugnisse, dic bei 
der bisher meist tlblichen Verbrennungsart verlorengehcn, 
eingehend behandelt. Daneben werden auch die ver- 
schiedenen Kraftmasehinen vóm wirtschaftlichen, ins-

besondere vom Standpunkte des Gasfaehmannes aus, 
kritisiert. Im  letzten H auptabschnitte  wird schlieBlich 
noeh dio besondero Verwendung des Steinkohlengascs zu 
Beleuchtungs-, Hciz- und sonstigen Zwceken erórtert, 
wobei zahlreicho Apjmrato usw. fiir Kochzwecke, 
StraBcn- und Innenbeleuchtung, W armwasserversor- 
gung, PreBgas- und PreBluftanlagcn in W ort und Bild 
vorgcfiihrt werden. Si

M ic h e l, P h ., S)ipl.<^ltq., Dozent am S tadt. Fricdrichs- 
Polytechnikuin Cocthen: Die Lcichtmotoren. Ein Lehr- 
buch fiir dio Studierenden des Maschinenbaus. Mit 
53 T estabb . u. 2 Taf. (Kollcgienhcfte. Hrsg. von 
Prof. Dr. F o c h r . Bd. 5.) Leipzig: S. Hirzel 1912. 
(IX , 92 S.) 8 °  (mit Sohroibpapior durchschossen). 
Geb. fi

— Ds. — : Dic Werkslattausbildung der kunjtigen Masclii- 
nen- und FAcklroingenieurc. Ein Auskunftsbuch fiir 
Studienbeflisseno des Maschinenbaus und der E lektro
technik sowie deren E ltern. (L o in e rs  Tcchnisehe Biblio- 
thek. Bd. 10.) Leipzig: O. Lcincr 1913. (V II, 56 S.) 8°. 
1,C0 M , geb. 2,10 .li.

M fln s te rb e rg ,  H u g o :  Psychologie und WirlscJiaftsleben. 
E in Beitrag zur angewandten Expcrim cntal-Psycho
logie. L e i p z i g : J . A. B arth  1912. (V III, 192 S.) 8 ° .

P  2,80 J t,  geb. 3,50 .11.
O s tw a ld ,  W ilh e lm  : Die Energie. 2. Aufl. (Wisscn und 

Konnen. Sammlung von Einzelschriften au3 rciner 
und angewandter Wissensehaft. Hcrausgcgeben von 
Prof. Dr. B. W c in s te in .  Bd. 1.) Leipzig: .1. A.
B arth  1912. (107 S.) 8" . Geb. 4,40 .«,.

P a ss o w , Dr. H e r m a n n :  Ilochojenzcmcnł. Kurzer Leit- 
faden fiir dic Erzeugung und Verwendung von Hoeh- 
ofenzement. Berlin: Vcrlag der Tonindustric-Zeitung,
G. ni. b. H ., 1912. (51 S.) 8°. 1,50 .11.

Protokoll der Sitzung des Gro/Sen Itales des Inslitules fiir 
Gewerbehi/gienc am 4. M ai 1912 nachmiitags 1 Uhr im  
llórsaal der Senkenbergischen Bibliotliek. (Schrifteń des 
Institu tes fiir Gcwcrbehygienc zu F rankfurt a. M.) 
Berlin: Polytcchnische Buchhandlung (A. Seydel) 1912. 
(57 S.) 8". 1,60 .11.

S c h a p o r ,  G., Rcgicrungsbaumeistcr: Kurze Anleitung fiir 
dic Bauiiberwachung eiserner Briicken. Mit 11 Textabb. 
Berlin: W. E rnst & Sohn 1912. (42 S.) 8°. 1,60

W id u n g , A n d re ,  Doktor der Staatswissenschaften: 
Der Anscldufi des Gropherzogtums Luiemburg an das 
Zollsystcm Prcupens und der iibrigen Staaten des Zoll- 
rercins. Ein Beitrag zur W irtschaftsgeschiehte des GroB- 
herzogtums Luxcmburg. Luxem burg: L. Scliaum- 
burger’s Hofbuchhandlung (G. Soupert Xachfolg< r) 1912. 
(V III, 167 S.) 8°.

Ueber diese, Schrift iiuBert sieli der Yerfasser 
sclbst in scinem Vorworto in nachstehender W eise: 
„D as Thema, das ich mir fiir die yorliegendo Arbeit 
gestellt ha tte  . . .  war folgendes: Entspraeh der AnschluB 
des GroBherzogtums an  den Zollveroin don wirtsehaft- 
lichen Intcressen des Landcs oder war er ihnen zuwider ? 
Um diese Frage beantworten zu konnen, war yorerst 
eino Uebersieht iiber dio wirtschaftliche Grundlage und 
deren bisherigo Entwieklung bis zum Jahro  1839, in 
welehem Jahro Łuxcmburg cndgiiltig yon Belgicn gc- 
tren n t wurde, hcrzustellen. Sodami war, gesondert fiir 
Ijindw irtschaft, Handel und Industrie, zu untersuchcn, 
ob diesclben nicht cher Yortcil yon einer Handelsver- 
bindung mit Belgien ais von einer solchen m it dcm Zoll- 
yerein erwarten muBtcn. Die ctwaigen Yorteile waren 
gegen dio moglichen Naehteilo abzuwagen, . . Fiel 
das Ergebnis gegen den Anschlufi an den Zollyerein aus, 
so war auf die Umstande eiołzugehen, welche denselben 
dennoch hcrbeigefiihrt haben. Dadurch muBtc an 
manehen Stellen der yorwiegend wirtschaftsgeschieht- 
liehc Charakter, den ich der Arbeit geben woli te, vor
den politisehen Erwagungen etwas z u riic k tre te n .__
Dio bliihende Entwieklung, die Luxem burg unter der 
Aera des Zollyereins genommen ha t, konnte . . .  nur 
Icurz angedentet werden.“  S
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Yereins - Nachrichten.
'V erein  d eu tsc h e r  E isen hu tten leute .

Unsere Mitgliedcr konnen den 2. Band der 
T a b le s  a n n u c l le s  de c o n s ta n te s  

o t d o n n e c s  n u m e r iq u c s  do d u m ie ,  d e  p h y s iq u o  
e t  de te c h n o lo g io *  

zum Y orźugsprc iso  von 24 fr (anstatt 30 fr) filr das 
gcheftete, und 28 fr (ansta tt 34 fr) fUr das gobundeno 
Excm plar bczićhen, wenn die Bestclhing v o r  dem 1. Fe- 
b ru a r 1913 an H erm  Ch. .M arie, Paris VI0, 0 rue do 
Bagneux, gcrichtet wird. Wann der Band crschcint, 
ist noch unbestimmt.

A end erungen  in  der M itgllederliste.

Brichant, Leon, Ingenieur en Chcf a  la Soc. An. des To* 
lerics, Konstantinowka, Gouv. Jekaterinoslaw , Russ- 
land.

Eger, Jr.-Qlig. Georg, Ingenieur der Masehinenbauanstalt 
Humboldt, Coln-Kalk, H auptstr. 211.

Fabig, Hermann, Direktor, Tcgel boi Berlin, Brunowstr. 33. 
Geile, M ., Ing., GeschaftsfUhrcr d. Fa. Georg Fischer, 

Elektrostahlwerkc, Dusseldorf, Hansabaus.
Gcrkrath, Franz, Zivilingcnicur, Scheidt bei SaarbrOcken. 
H i by, Dr. phil. Walther, Managing Direktor, W cthcrby 

(Yorkshire), England, Ingm anthoipo Hall.
Hol/mann, J . Oskar, Ingenieur, Coln, Spichemstr. 8. 
Jacohi, F. Ernst, Dusseldorf, Ludw.-Loewe-Haus. 
Klockenberg, Johann, Botriebsassistent des Blechwalzw. 

Schulz K naudt, A. G., Huckingen a. Rhein, Schulz- 
K naudtstr. 32.

Knupffer, Rudolf, Bergingenieur, W yksa bei -Murom, 
Gouv. Nischni-Novgorod, Russland.

Koska, Hans, Bcrgasscssor, D irektor d. Fa. Adolf Blei- 
chert & Co., Lcipzig-Gohlis, Lindentbalcretr. 5. 

Kctlmann, Wilhelm, Ingenieur, Midland, Pa., U. S. A., 
P. O. Box 741.

Lcdcbur, Albert, Betriebsingenieur der Herzogenrather 
Spiegelglasfabrik, Herzogenrath bei Aachen, Mcrkstciner- 
straUe 23.

Muller, $r.*3>tg. Albert, Bctriebsing. der Gutehoffnungs- 
hOtte, Steikiade, Jahnstr. 15.

Neuman jr., Friedrich t on, Ingenieur, M arktl i. Traisen- 
talo, Nieder-Oesterr.

.Viepokoitschitzki, Ignaz, Hochofeningenicur der Olkowa- 
H iittc, Uspcnsk-Kozlovsk, Gouv. Jekaterinoslaw, SUd- 

. Russland.
Paulinami, Hugo, W alzenkonstiuktour der Vereinigten 

HOttenw. Burbach-Eieh-DUdelingen, Esch a. d. Alz.,
I,uxemburg, vorl. Wioscnstr.

Koki, 2r.'Q ng. Georg, Chefchemiker u. Vorstand des 
mctallogr. Labor. d. Fa. Thyssen & Co., MUlheim- 
Ruhr-Broich, Roonstr. 40.

ROkrig, Otto, Ing. u. Betriebschef der Abt. Prefiw., 
Hammcrw. u. mech. W erkst. des CuBstablw. W itten, 
AYitton a. d. Ruhr, Moltkestr, 28.

Sattrnann, Alerander, Oberingenieur, Friedenau bei Berlin, 
Kaiserallee 108.

Schedscha-EhrenjeM, Paul tom, 5)tpl.-3ng., Rengersdorf, 
Bez. Breslau.

Schlegcl, Hermann, Oberingenieur, Rheinhausen-Fricmers- 
heim, Kasinostr. 07.

Schmidt, Jonas, Ing., H uttendirektor a. D., Saarbrucken 3, 
Kareberstr. 11.

* Vgl. St. u. E. 1912, 12. Sopt., S. 1555.

Schmitt, Theodor, Ingenieur, Oberlahnstoin, Schillerstr 3.
Schulz, Erdmann, W alzwerksassistent der A.-G.

der Dillinger Hiłttonw., Dillingcn a. d. Saar, H ittten- 
werkstr. 12.

Schiuicr, O., Direktor, Steinfort, Luxcmburg.
Tataro/f, Andreas, Hoohofenehef des Rohronwalzw. vorm. 

Chaudoir, A. G., Ekaterinoslaw-Tschotscholovka, Russ
land.

Wagemann, A ., Zivilingoniour, Strassburg i. E., K»óncn- 
burgerring 21 a.

Weck, Friedrich, Ingenieur der JUnkcrathcr Gcwcrkschaft, 
Junkcrath.

Weber, Arnold, Ingenieur, Algringeni. Lothr., GroBestr. 9 a,

N euo M itg lio d o r .
Alfcnnann, Hermann, Ingenieur, Dusseldorf, Kloster- 

straBo 109.
Beycr, Hans, Bclrictsingenieur, Tangcrhuttc,

Prov. Sachscn.
Biss, Emmerich, $ipl.-3itig., Ing. der Sicmens-Schuekcrt- 

Worke, Sehoneberg bei Berlin, Knfstoinoratr. 4.
Ceussel, Edmrd Magnus, D irektor des Hochofenw. Spatinar- 

hy ttan , Ivarrgrufvan, Schwedcn.
Garthe, Oskar, Ingeniour, Duisburg, Hccrstr. 88.
Grun, Dr. Richard, D irektor der Hansa, Cement- u. 

Filtorw. ni. b. H., Haiger, Dillkrcis.
ł i  einen, Anton, Fabrikant, Teilh. d. Fa. Gebr. SchuB, 

.Sicgcn.
Herzog, Eduard, 2)ip(..^ng., Bctriebsing. der Gelscnk. 

Borgw.-A. G., Abt. Aachcnor Hflttcnycrein, Aachen- 
Rotho Erdc.

KaHetibach, Wilhelm, Betriebsingenieur der GuBstahlf. 
Fried. Krupp, A. G., Essen a. d. Ruhr, Rosastr. 55.

Kruger, 2r.«Qlig. Hugo, 2i|)(.«3tig., Biebrich a. Rhein, 
Iiathausstr. 04.

Lcupold, Wilhelm, $tyl.*3itg., KonigshUttc, O. S., Kron- 
prinzsnstr. 30.

Lohse, Richard, Oberingenieur der Hydromcter, Breslaucr 
Wassermcsserf., A. G., Breslau 3, Siobenhufenerstr. 57/03.

Michatsch, Paul, HUttcnmeistcr, KonigshUttc, O. S., 
Meitzenstr. 3.

Morzinek, Emil, Huttenm eister, KonigshUttc, O. S., 
ICalidcstr. 7.

Peter, F., Ing., Professor der k. k. Mont. Hochschule, 
Leoben, Steiermark.

Petcrsson, Dr. Gustaf Waljrid, Profcssor der Kgl. Techn. 
Hochschulc, Stockholm, Scliwcden.

Seekelmann, Ernst, Betriebschef des Blcchwalżw. der
A.-G. CharlottcnhUtte, Niederscheldcn a. d. Sitg.

Siempelkamp, Richard, Ingenieur der FriedsnshUtte, 
Antonicnh utte, O. S., Morgenrotherstr. 12.

Sporn, Adolf, Bureauvorstchcr des Lothr. HUttcnvereins 
Aumetz-Fri( de, Kncuttingen-HUtte i. Lothr.

Stjernberg, Carl Gusta), General Manager of tho A. E. G., 
Electric Co., L td., London W.

Triebeler, Hermann, Betriebsleiter, Haspe i. W ., Linden- 
straBo 14.

Yerborg, Paul, Ingenieur d. Fa. Ilaniel & Lucg, IlannoYer, 
Podbielskistr. 349.

Weisgerber, Fritz, Bctriebsassistent im Martinw.
der A.-G. CharlottcnhUtte, Niederscheldcn a. d. Siog.

V e r3 to rb e n :
Weyland, Gustav, Geh. Kommerzicnrat, Siegcn. 9. 1. 1913.

Eisenhutte Sudwest,
Z \veigvere in  d es  V er e in s  d eu tsc h e r  E isen hu tten leute .

D ie d iesja h r ig e  H A U P T V E R S A M M L U N G  findet am  S on n tag , d en  9 . Februar 1913, vorm ittags  
11 U h r  im  Z iv ilk a sin o  zu S a a r b r u c k e n  stati.

D ie T a g e s o r d n u n g  ist a u f  S e ite  92  der vo r ig en  N u m m er  vero ffen tlich t.


