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Wclion seit langer Zeit ist das Bestrcben der 
^  Martinofenbauer darauf gerichtet, den Ofen ein* 
facher und haltbarer zu machen und hierdurch die 
Ofcnunterhaltungskosten zu verringern sowie auch 
dic Erzeugungsfahigkeit zu erhiihen. Einen ganz 
bedeutenden Schritt in diesen Bestrebungen ist

bei einem kleincn 5- bis 6-t-Martinof$|, der auf 
Sonderstahlc arbeitet, cinzubauen.

Was die Bauart des Maerz-Ofens anbetrifft, so 
ist hier, wic aus Abb. 1 bis 4 ersichtlich, m it dem 
alten Grundsatz, die Luft nur von oben dem Gas- 
stroni zuzufiihren, vollstandig gebrochen worden.

Die Luft wird auf dcm kiirzesten 
Wege von den Wiirmospeichern 
bzw. Schlackenkammern mittels 
senkrecht angeordneterZiige ohne 
irgendwelche ltichtuńgsilnderung 
nach dem Ofen gefiihrt, und die 
Luftzugmundungen befindeh sich 
vor und zu beiden Seiten der 
Gaszugmftndung. Das Gas wird 
jcdoch in derselben Weise wie 
bei den Martin-Oefen tiblicher 
Bauart, und zwar mittels langer 
und schriig geneigter Gasziige, 

dem Ofen zugeleitet. Durch die unmittelbare Luft- 
zufuhrung von unten ist nun der denkbar einfachste 
und auch leichteste Ofenkopf entstanden.

Eine weitere Forderung fiir den Martinofen ist 
die Zuganglichkeit aller Teile, besonders aber der- 
jenigen, welche einem raschen und vorzeitigen Ycr- 
schleiB unterworfen sind. Auch diese Aufgabc ist 
mit der neuen Bauart in besterWeise geliist wordęu, 
indem diese neben der griiBten Einfachheit auch 
die groBte Zugilnglichkeit aufweist. Es sind hier- 
bci nicht nur dic Gas- und Luftziige von allen Seiten

Abbildung 3. 
Sehnitt durch die 

LuftzUgc.

Abbildung 1 und 2. Łangsschnitt und GrundriB 
des Jlner/ - Ofons.

man dureh die Maerzsche Bauart vorwftrts ge- 
kommen, die durch volliges Fallenlassen der hocli 
ansteigenden schweren Luftzilge und der dadurch be- 
dingten schweren Yerankerung den Bau der Siemens- 
Martin-Oefen ganz erheblich vereinfachte.

Schon seit langer Zeit beabsichtigten wir, durch 
vereinfachte Bauart der KSpfe die Dauer der Aus- 
besserungen unserer Martin-Oefen zu verkiirzen und 
dadurch die jahrliche Leistungsfahigkeit zu er- 
holien, doch stellten sich der Yerwirklichung dieser 
Piane, soweit dic auswechselbaren Kopfe in Betracht 
kamen, infolge der mangelhaften Platżverhaltnisse 
muńer groBe Schwierigkeiten entgegen. Ais wir von 
der Maerzschen Bauart Kenntnis erhielten, waren die 
Vorteile, die dadurch geboten wurden, fiir uns so 
“i die Augen fallend, daB die Werlcsleitung sich 
sofort dam entschloB, diese Bahart versuchsweisc 
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bequem zuganglich, sondern auch die Miindungen 
der Zilge wie ebenfalls die zwischen und vor den 
Luftzugmundungen befindlichen Feuerbriicken mit-

«o

Abbildung 4. Łangsschnitt, 
Ausfiihrung m it goradcm Gewolbo.
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tels 7,u beiden Seiten der Kopfe angeordnetcr 
Tiiren. Die senkreclit ansteigcnden Luftzugo werden 
auf der riiokwartigen Seite nur m it einem Stein 
ohne Yerband ausgesetzt, so daB man von der Stirn- 
seite des Ofens auch bcquem in das Innere der Luft- 
ziige gelangen kann. In derselben Weise wird auch 
der Ofen an den Stirnseiten gesehlossen.

Endlich ist auch mit der unteren Luftzufuhrung 
erreicht worden, daB die Flammc an der abziehenden 
Seite besser aut das Bad niedergchalten wird, da 
die abziehenden Kanale tiefer ais bei der bisherigen 
Bauart liegen. Bekanntlich geht ja  bei der alten 
Ofenbauart das Gewolbe an der abziehenden Seite 
recht heiB, da ein Teil der Gaso lioch abgesaugt 
wird. Dadurch, daB dic Austritte von Gas und 
Luft fast senkrecht zueinander gelegen sind, ergibt 
sich aber auch ein immer gleichbleibcnder Ofen
gang, da der Treffpunkt von Gas und Luft nie 
wic friiher fortlaufend verschoben wird, sondern 
immer unverandert bleibt.

Ein derartiger Ofen, und zwar fiir 10 t  Einsatz, 
ist ais erster im Torgaucr Staldwerk in Torgau an 
derE lbe neu erbaut worden, und dieser befand sich 
bereits neun Monate im Betrieb, ais wir mit dem 
Umbau unseres Ofens begannen. Der Torgatier Ofen 
wird allerdings mit Wassergas betrieben, doch ist es 
bezeiehnend fiir die Richtigkeit der Maerzschen Art 
der Gas- und Luftzufuhrung, daB selbst bei der 
Beheizung m it Wassergas die Flammc scharf auf 
das Bad niedergchalten wird, wovon ich mich selbst 
scinerzeit an Ort und Stelle iiberzeugtc. Soweit 
mir bekannt, liiBt bei den bisher ausgefuhrten 
Wassergas-Martinofcn die Flammenfuhmng viel zu 
wiinschcn iibrig, und die Oefen haltcn schleeht. Der 
bisher bei den Wassergas-Martinofcn erzielten ge
ringen llaltbarkeit ist es auch wohl in erster Linie 
zuznschreiben, daB ein fiir den Schmelzofenbctrieb 
so wertvollcs und geeignetes Gas wie das Wassergas 
bisher nur in sehr geringem MaBe zur Yerwendung 
gelangte. Durch die Maerzsche Bauart diirfte die 
Frage der Wassergasbcheizung gelćist sein, und damit 
konnten in einzelnen Fallen auch in wirtschaftlicher 
Beziehung Yortcile 7,u erzielcn sein. Es ist wohl 
anzunehmen, daB die Maerz-Oefen sich ebenso- 
gut wic ftir Wassergas auch fiir Koksofengas eignen 
werden, das man dann ebenso wie das Wassergas 
vorteilhaft kalt in den Ofen leiten wiirde.

Wir begannen nun Ende Dezember 1911 m it dem 
Umbau des oben erwśihnten Ofens, wozu uns scitens 
des huttentechnischen Bureaus Maerz, Breslau, dic 
Zeichnungen geliefert wurden. Abgesehen von un- 
wesentlichen Aenderungen an den Schlackensacken 
der Luftwfirmespeicher crstreckte sich dieser Umbau 
nur auf die Kopfe des Ofens. Abb. 5 und 6 zeigen 
den Ofen nach dem Umbau, und daraus ist ersicht- 
lich, daB Maerz im Gegensatz zu seinem fiir Wasser
gas erbauten Ofen, der nach demselben Prinzip, 
wie es die Abb. 1 bis 3 darstellen, errichtet war, 
hier nur einen Luftzug anordnete, der allerdings 
eine groBere Breitc ais der Gaszug besaB, so daB
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also dic Luft nicht nur unmittelbar von unten, 
sondern auch scitlich an den Gasstrom hcrangelangtc. 
Leider muBte der Luftzug infolge der fiir die neue 
Ofenbauart ungunstigen Lage der Schlackensiickc 
sehr selirag angeordnet werden, so daB Luft und 
Gas unter einem spitzen Winkel zusammentrafen, 
und zwar an einer Stello, wo dic Intensitiit des 
Gasstromes schon schwiieher war. Sowohl durcli 
diesen Umstand ais auch dadurch, daB auBerdcm 
der Gasstrom auf den aufstoigendcn Luftstrom eine 
starko Saugwirkung, bis zu 18 mm Wassersiiulc, 
ausiibtc, wurde der Gasstrom gehoben und ging 
hoch iiber das Bad hinweg, ohne jedoch das Ofen- 
gewiilbe zu beriihren. Diesem Uebelstande wurde 
dadurch abgeholfen, daB man in den breiten Luft-

Abbildung 5 und 6. Liingsschnitt 

und GrundriB des Ofens nach dom Umbau.

sćhlitz, wic in Abb. 5 und 6 punktiert angedeutet, 
eine Briicke cinbaute, die so breit war, daB die Luft 
nicht mehr unmittelbar von unten an den Gasstrom 
gelangen konnte. Mit dieser, allerdings in einfachster 
und schnellster Weise cingebauten Briicke lieB sieli 
einigermaBen arbeiten, unddieFlainmenfuhrung wurde 
noch besser, naclulem das Gewolbe iiber dcm Luft
zug um 75 111111 hoher angclegt worden war. Dic 
Luft hatte jetzt auch iiber dem Gasstrom Zutritt, 
und das Gas konnte besser brennen. Alle diese 
Yeranderungen wurden wahrend des Betricbes gc- 
inacht. Leider hielt die Briicke sowie auch das iiber 
dem Luftzug befindliche Gewolbe schleeht, und 
besonders erstere muBte oft ausgebessert werden. 
Dies ist ja  auch leicht erklarlich, wenn man 
bedenkt, daB diese Briicke sozusagen mitten im 
Feuer lag.

Ucbcr Siemens-M artin-Ocfcn t Itauarl Maerz.
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Wir cntschlossen uns nun zu einer weiteren Kainmergewdlbe liegende Teil des Luftzugos schlecht.
Aendcrupg, dio darin bestand, daB der Luftzug Insbesondere wurde aber dessen Sohle, die docli
gleich nach dein Verlassen der Schlackenkammer gar keine Kiihlung hatte, durch den Anprall der

abziehenden Flamme und der mit dieser mitgerissenen 
Schlackenteilchen stark ausgefressen, zumal der Ofen 
basisch zugestellt war und der Herd bei dem kleinen 
Ofen nur 3,5 m Lange besaLi. Auch war ein Flicken 
dieser Sohle wahrend des Botriebes nicht moglich, 
da man zu ihr von auBen nicht gelangen konnte. 
Des weiteren lieB auch die Haltbarkeit dor Feuer- 
briicke sowie des unmittelbar unter der Gaszug- 
mundung gelegenen Teiles der Riickwand des Luft- 
zuges zu wilnschen ubrig.

In Erwagung alier dieser Uebelstśinde entschlossen 
wir uns zu einer Aenderung der Luftkammer- 
Schlackensackc und verlegten diese auf die ent- 
gegengesetzte Seite der Luftkammer. Dieso Aon- 
derung ermoglichte eine fast volIstilndig senkrechte 
Fuhrung der Luftziige. Ais zweites venvarfen wir 
den einen Luftzug und ordneten dafiir zwei voll- 
kommen voneinandor getrennt liegende Luftziige 
an, die sich zu beiden Sciten der Gaszugmiuidung 
befanden. Dic dadurch entstandene und zwischen 
don Luftziigen gelegene Feuerbrucke wurde durch 
eine guBeiserne P latte gosttttzt, so daB diese Feuer
brucke vollkommen frei lag und gut durch Luft

fast wagerecht und dann weiter senkreeht aufgefiihrt gekUhlt wurde. Abb. 0 und 10 zoigen nun links-
wurde. Gleichzeiti| fand auch ein Hoherlegen des seitig den Ofen nach dieser Aenderung und rechts-
iiber dem Luftzug befindlichen Gewolbes bis zur seitig dio ursprungliche alte Bauart.
Huhc desOfengewolbes 
statt. Diese Aenderun- 
gen zeigen Abb. 7 und 8.
Das Gas wurde nun 
nicht mehr gehoben, 
und die Flammcnfuh- 
nmgwartadcllos. Hier- 
mit fand also die An- 
nahmo, daB das Hoch- 
gehen des Gasstromes 
in derHauptsache dem 
sehr schrag gelegenen 
Luftzug zuzuschreiben 
ist, ihre Bestatigung.
Anderseits se tz t  aber 
das Arbeiten m it einem  
Luftzug, se lbst w enn
auch dieser ganz senk- Neue Ausfuhrt/ny
rceht angeordnet ist, 
immer voraus, daB die 
Luftzugmundung mog
lichst sclunal gestaltet 
ist, da sonst immer ein
Heben des Gasstro- , _
mes, wenn auch in ge- Abbildung 9 utul 10. Langsschmtt und GrundnC.

Hagerem Mafie, durch
(lie von unten auftreibende Luft crfolgen wurde. Durch diese letzte Aenderung wurden nun mit
"'enn auch der Ofengang ein guter war, so stellten dem Ofen sehr gute Ergebnisse erzielt, und dieser
sich aber auch nach der vorgenommenen Aenderung arbeitete zu unserer vollsten Zufriedenheit. In-
noch immer verschiedeno Uebelstandc ein, vor allen zwischen hatten sich auch die Schmelzer noch besser
Uingen hielt der fast wagerechtc und uber dem eingearbeitet, so daB auch auf diesen Umstand ein

Abbildung 7 und 8. 

Łśingsscbnitt und GrundriC.
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Teil der besseren Erfolge zuriickzu fuhren ist. Die 
Flaminenfuhrung ist ganz hervoiragend, und das 
Gewolbe geht durchweg verhaltnisiniiBig kalt und 
steht sehr gut. Die kleińen Ausbesserungen bleiben 
aut cin MindestmaB beschrankt und erstrecken sieli 
in der Hauptsachc auf die Gaszugmiindung und die 
nach auBen gelegcne Wand der Luftzuge sowie den 
oberen Teil der RUckwand des .Gaszuges. Diesc 
Ausbesserungen fuhren wir bei vollem Betriebe des 
Ofens aus, was ja  auch dadureh moglich ist, daB 
die Luftzuge sowie die Stirnwand mit nur einem 
Stein ohne Yerband ausgesetzt sind.

Der Ofen, der in den ersten Tagen des Januar 1912 
in Betrieb genommen wurde, ha t bis jetzt 1243 Cliar- 
gen gemacht und arbeitet 
ununterbrochen, abgesehen 
von den kleinen Stillstanden, 
die durch die Aenderungen 
bedingt waren.

Was nun die Erzeugungs- 
mengeund den Brennstoffver- 
brauch anbetrifft, so machte 
der Ofen, der nur Qualitiits- 
material erzeugt, bei einem 
Einsatz von rd. 45%  Schrott, 
rd. 45% Roheisen und rd. 10%
Erz vor dem Umbau 25,2 bis 
29,5 t in 24 Stunden im Mo- 
natsdurchschnitt bei rd. 7,5 
bis 8,8 t tagliehem Kohlenver- 
brauch. Dieser betrug also im 
Durchschnitt etwa 30%. Nach 
dem Umbau und nach Ucber- 
windung der sogenannten Kin- 
derkrankheiten machte der 
Ofen erheblieh mchr und in 
den drei letzten Monaten 
nicht unter 31 t  in 24 
S tunden ; nicht allzu sel
ten erreicht e er sogar eine 
Tagescrzeugung von 37 t. Es entsprieht dies also 
einer Leistungssteigenmg von rd. 24% . — Der tiig- 
liche Brennstoi'fverbrauch blieb dersclbe wie vor dem 
Umbau, so daB also der durchschnittliehc Kolilen- 
verbraucli in den letzten drei Monaten nur noch 
24 % betrug. Daraus ergibt sich mithin auch 
eine Brennstoffvermindening von 20% . Hier
bei moclite ich noch anfuhren, daB wir fiir diesen 
Ofen einen rostlosen Gaserzeuger zur Yerfiigung 
haben und dieser jeden zweiten bzw. dritten Tag 
gerostet werden muB, woniit naturlich eine Yerliingc- 
rung der Chargendauer verbundcn ist.

Bei allen diesen sehr gunstigen Ergebnissen 
wollen wir jedoch mit Rucksicht darauf, daB der 
Ofen mit Erz beschicbt, und auch Erz nachgesetzt 
wird, wodurch Reaktionen auftretcn und das Bad 
aufschaumt, demnachst die Luftzugniiindungen etwas 
hoher auffuhren und mit isolierten Briicken umgeben, 
welche Yorrichtung sich bereits bei unseren anderen 
nach Maerz umgebauten Martinofen sehr gut be-

wSlirt hat. Es ist dadureh die Gefalir des Ueber- 
laufens von Schlacke bzw. des Durchbrechens der- 
selben in die Luftzuge vollkommcn beseitigt. Selbst- 
verstandjich eriibrigt sich aber diese Yorrichtung 
bei Martinofen, dic nur m it festem Einsatz und 
ohne Erz arbeiton.

Da wir m it den erzielten Ergebnissen des kleinen 
Ofens sehr zufrieden waren, so entschlosscn wir uns, 
auch einen 30- bis 33-t-Ofen, der mit rein flussigem 
Einsatz nach dem Roheiscn-Erz-Verfahren arbeiten 
sollte, umzubauen, und bei Ausarbeitung des Planes 
wurden nattirlich die Erfahrungen verwertet, die 
wir m it dem kleinen Ofen gemacht hatten. Ins
besondere aber wurde bei dem Bau dieses Ofens auf 

die in unseren Oefen iiuBcrst 
heftig auftretendcn Reak- 
tionen Rucksicht genommen. 
Auch bei diesen Oefen bc- 
schrankte sich der Umbau 
nur auf die Kflpfc und die 
Schlackenkammern.

Wie bereits oben erwalint 
und aus Abb. 11 bis 14 er- 
sichtlich, sind die Luftzug- 
mundungen sehr hocli aufge- 
fiilirt und mit Briicken um
geben, so daB cin Ucberlaufen 
von Schlacke selbst bei den 
starksten Reaktionen vollkom- 
men ausgeschlossen ist. Zu 
diesem Zweck muBten allcr- 
dings die Luftzuge sehr weit 
auseinander gesetzt werden, 
doch wurde trotzdem gleich 
beim Yerlasscn des Gaszuges 
eine sehr kraftige Flamme 
von groBer Heizkraft er- 
zcugt, und dic Flanunen- 
fuhrung war tadcllos. l)ic 
die Luftzugmiindungen uni- 

gebenden Brfieken wurden auBerdem gut iso-
licrt, indem darin Kuhlkasten eingebaut wurden, 
dic sowohl nach der AuBenseite ais auch nach der 
Stirnwand des Ofens hin offen sind und infolgedessen 
ein gutes Nachsehen gestatten. Man kann liier- 
durcli gut erkennen, ob z. B. die Briicke, das 
Herdende und der obere, nach dem Ofen zu
gelcgene Teil der Luftziige nicht zu ditnii geworden 
sind, und ob man hier und dort neue Steinc ein- 
setzen bzw. Dolomitmasse aufschuttcn muB. Diese 
Einriehtung hat sich, wie bereits erw&hut, auBer- 
ordentlich gut bewiihrt, und dadureh ist auch ein 
Durchbrechen von Schlacke in die Luftzuge ebenfalls 
giinzlich ausgeschlossen.

Der Ofen wurde i u den ersten Tagen des 
August 1912 in Betrieb gesetzt. Yergleichsergebnisse 
kann ich allerdings nicht anfuhren, da der Ofen vor 
dem Umbau nur mit festem Einsatz arbeitete. Unserc 
Arbeitsweise bei diesem Ofen ist folgende: Er wird 
zuerst m it der notigen Menge Erz, von 17 bis zu 24%,

Abbildung 11 bis 14. 

Lringsschnitt, GrundriC 
nebst Einzclhcitcn des 

Ofens.
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und etwa 8 '{i, Kalkstein von Hand beschickt und 
hicrauf Roheisen aus zwei Pfannen zu jc 15 t  Inhalt, 
unmittelbar vom Hochofen entnomraen, an der 
Kuckscite des Ofens eingegossen. Dic Reaktion 
ist hierauf eine sehr stiirmischc, und das Bad 
steigt von Mitte Herd gemessen bis 1300 nun 
hoch. Schlacke lassen wir nicht laufen. Die 
Sohle des Gaszuges liegt 1500 nim iiber Mitte 
Herd. Die Flamme bestreicht das Bad sehr sclion, 
auch wenn dieses sclion gesunken ist und zu koehen 
anfangt.

Wie aus Abb. 11 zu ersehen, sind dic Luftkammer- 
schlackensacke groB angelegt, und zwar aus dem 
Grunde, weil der griiBere Teil der Abgase durch die 
Luftzuge abzielit, da dieser Weg der kurzere ist. Dieso 
groBen Schlackensacke liaben sich sehr gut bewiihrt, 
und dic Schlacke laBt sich fliissig abziehen, bzw. 
lauft lieim Oeffnen von selbst ab.

Mail sollte glauben, daB bei der neuen Ofeu- 
baiiart infolge der verhaltnisinaBig tief gelegenen 
LuftzugmUndungeii und mit Riicksicht auf dic sehr 
kurzeń Luftziige ein starkes Yerschlacken der Luft- 
warmespeicher bzw. ein griiBereś Ansamnieln von 
Schlackc in den LuftkammerschlackcnsScken statt- 
finden wurde. Diese Ansicht ist jedoch nicht ganz zu- 
treffend. Es setzt sieli wohl etwas mehr Schlacke i n den 
Luftkammerschlackensacken des Maerz-Ofcns ab ais 
bei der iilteren Ofenbauart, doch ist dieses Mehr un- 
bedeutend. Man muB eben hierbei auch in Erwagung 
ziehen, daB die in den Schlackenkammern sich ansam- 
melndc Schlacke sich nicht allein aus den durch die 
Abgase mitgerissenen Schlacken-, Kalk- undErzstaub- 
teilchen zusamniensetzt, sondern auch aus dem durch 
die Flamme abgcschmolzenen und mitgefuhrten 
Steinniaterial der Luftzuge. Da nun aber bei dem 
neuen Ofen die Luftzuge bedeutend kurzer sind ais 
der senkrecht hochsteigehdc Teil der Luftzuge beim 
alten Ofen, so ist naturlich anderseits dic Schlacken 
menge, die durch das Abbrennen der Luftziige ent- 
stcht, bei ersterem nicht unwesentlich geringer. 
AuBerdem ist noch zu berucksichtigen, daB die 
Luftzuge der neuen Ofenbauart einen geringeren 
Querschnitt aufweisen und auch einen geringen 
Querschnitt erhalten konnen, da ja  die Widerstande 
infolge der cinfachen und kurzeń Fuhrung der Luft
ziige wesentlich verringert wurden, infolgedessen es 
selbst bei angespanntestem Betriebe gelingt, gc- 
nugend Luft in den Ofen zu bekommen, und 
anderseits die Abgase schnell und leicht abgezogen 
werden.

Fiir die Gaskammer haben wir nur einen kleinen 
Schlackensack vorgesehen, und in diesem ist nur 
wenig Schlacke. Lctztere war in der ersten Zeit 
etwas dick, ist jetzt aber fliissiger und laBt sich 
auch leicht ziehen, nachdem wir den Querschnitt 
des Gaszuges um mehr ais ein Drittel vergroBert 
hatten. Uebrigens ist die Yerschlackung der Gas- 
kammern beim Maerz-Ofen geringer ais bei der 
alten Ofenart. Meiner Mranung nach werden wir 
aber noch weniger Schlacke in dem Gasschlackensack

liaben, wenn wir den Gaszug, wie in Abb. 15 dar- 
gestellt, ausfiihren, da hierbei die abziehende Flamme 
nicht mehr die Moglichkeit haben wird, den oberen 
Teil der Riickwand mechanisch und chemisch zu 
zerstoren, wenigstens niclit in dem MaBe, wie es 
bei den Gasziigen der Fali ist, deren Riickwand 
gerade, und deren Abrundung an der Inncnwand 
bei dem Ucbergang yon dcm senkrechten zum sclirag 
geneigten Teil nur gering ist.

Alles in allein genommen, ist dic Yerschlackung 
der Warmespeicher bzw. die Ansammlung von 
Schlackc in den Schlackensacken bei dem neuen 
Ofen insgcsamt nicht groBer ais beim Martinofcn 
der alten Bauart. Es dilrfte sich jedenfalls aber 
auch fiir den Maerz-Ofen dic Anlago von Schlacken- 
sśicken, wie solche ja  auch bei den friiheren Martin- 
iifen nur von Yorteil waren, empfehlen, insbesondcrc 
aber fiir dic Luftkammer, da ja  auBerdem bei Aus- 
besserungen an der Feuerbrucke und an den Luft- 
ziigen cs sich nicht ganz vermeidcn liiBt, daB Tcilc 
von Masse oder Steinstiickc, 
wenn auch nur in geringem 
MaBe, herunterfallen.

Nachdem wir, wie oben i 
erwahnt, die Gaszugmundun-' 
gen nicht unerheblich erwei- 
tert liaben,gelien dic Kammern 
besser ais friiher und ganz 
norma). Die Gaszugmundun- 
gen sehr eng zu gestalten, 
durch welche iMaBnahme ver- 
schiedene Nachtcile bedingt 
sind, ist zwecks Erziclung 
einer guten Flammenfuhrung 
bei der neuen Ofenbauart durchaus nicht erforder- 
lich. Durch die Erwcitenirig der Gaszugmundungen 
auf das normalc MaB ist jedenfalls dio Flammen- 
fiihrung nicht im geringsten ungiinstig becinfluBt 
worden.

Was nun die groBcn Ausbesserungcn bzw. Neu- 
zustellungen soleher Oefen anlangt, so sind solche 
infolge der groBen Einfachheit der Bauart leicht 
in etwa drei Tagen auszufiihren. An laufenden 
Ausbesscrungen ist nur die Stirnwand manchmal 
zu flicken, und zwar zwischen Gas- und Luftzug, 
sowie auch der obere Teil der Riickwand der Gas
ziige. Lctztere Reparatur ist durch Ausfiihrung 
nach Abb. 15 auf ein MindestmaB beschrankt. Diese 
Ausbesserungen sind sehr bequem bei vollcm Be
triebe auszufuhreti, da die reparaturbedurftigen 
Stellen sehr leicht von auBcn zuganglieh sind. Dic 
Luft- sowie dic Gasziige selbst stchcn tadellos; 
auch halt sich der iiber der Gaszugmiindung gelegene 
Teil der Stirnwand sowie auch das Gewolbe des 
Ofeńs gut, da ja  die Flamme weder auf der ein- 
zichenden noch auf der abziehenden Seite an diese 
Teile herangelangt.

Der Ofen macht 3% bis 4 Chargen in 24 Stunden, 
je nach der Beschaffenheit des Roheisens. Der 
Brennstoffverbrauch betragt 19 bis 22 % . Der

Abbildung 15. Gaszug
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Ofen h a t bis jetzt 540 Chargen gemacht und geht 
nach wie vor heiB und gut. Wir waren damit so 
zufrieden, daB wir noch einen zweiten 30-t-0fen, 
der auch nach dem iliłssigen Ycrfahren arbeitet, 
nach der neuen Bauart umbauten und diesen am
1. Januar 1913 in Betrieb setzten. Auch der Gang 
dieses Ofens laBt nichts zu Yriinschen iibrig. Bei 
diesem dritten Ofen haben wir den Gaszug nach 
Abb. 15 ausgcfiihrt, und diese Anordnung scheint 
sich, soweit man es bis jetzt beurteilen kann, gut 
zu bewahren.

Zum SchluB mogen die Yorteile, die mit dem 
Maerz-Ofen erzielt wurden, kurz zusammengefaBt 
werden: Erhcbliche Yerringerung der Ofenunter- 
haltungskosten, hauptsiichlich bedingt durch die 
groBe Einfaohheit der Ofenkopfe und die damit 
Ycrbundenc wesentliche Ersparnis an feuerfestem 
Materiał. Schnelie Neuzustellungen sowie rasch und 
leicht ausfuhrbare Reparaturen, von denen solche 
der Kopfe infolge deren groBer Zuganglichkeit bei 
vollemBctriebevorgcnommen werden konnen. Daraus 
ergibt sich wiederum eine nicht unerhebliche Yer
ringerung der Bctriebsstillstiinde und Erhohung der 
jahrlichen Erzeugung. Dic Gasziigc bleiben immer 
so gut wie gleich lang; infolgedessen bleibt auch der 
Treffpunkt von Gas und Luft unver8ndert und 
die Flammenf tthrung immer dieselbe, so daB der

Ofengang wahrend der ganzen Ofenreise immer 
glcichmiiBig ist; auch brennen die Gasziigc wenig 
aus, da sie von allen Seiten frei liegen und von der 
AuBenluft bestens gekiihlt werden. Kurzere Chargen
dauer, da die durch dic Bauart bedingte, noch vor 
dem Herdanfang sich bildende kriiftige Flamme, die 
iiber die ganze Herdlange infolge der tief gclcgenen 
Abzugskanale scharf auf das Bad niedergehalten 
wird, ein heiBes Arbeiten ermoglicht. Infolge der 
im Ofen friili stattfindenden, vollkommcneren Yer
brennung geht die abziehende Seite kiihler ais bei 
der alten Bauart; man braucht aber nicht zu be- 
fiirchten, daB dic Flamme zu kurz wird, da man 
sie durch Regclung der Gas- und Luftzufiihrung 
ganz in der Hand hat. GroBere Haltbarkeit des 
Ofengewolbes und der Kopfe. Dor Herd bleibt stets 
derselbe und braucht nicht, wie friihcr, wenn die 
Kopfe mehr oder weniger weggebrannt waren, hoher 
aufgeschweiBt werden. Das AufschweiBen des llcrdes 
geht besser vor sich, da man heiBer arbeiten kann; 
dic Herde halten infolgedessen auch besser.

SchlicBlich will ich nicht untcrlassen, zu erwahnen, 
daB wir auf Grund der mit dem Maerz-Ofen erzielten 
gUnstigen Ergebnisse beschlossen haben, unsere siimt- 
lichen Oefcn nach dieser Bauart umzubauen. Ich hin 
auch der festen Ueberzeugung, daB wir mit dcm 
Maerz-Ofen noch bessere Ergebnisse erzielen werden.

Einheitsfarben zur Kennzeichnung von Rohrleitungen 
in industriellen Betrieben.

(Hierzu Tafel 5.)

I  n dem im Jahre 1911 unter derselben Ueber- 
schrift crschienencn Aufsatz* war den in Bc- 

tracht kommenden Kreisen eine Uebcrsicht von 
Einheitsfarben zur Kennzeichnung von Rohrleitun- 
gen in industriellen Betrieben unterbrcitet w'ordcn, 
die das Iirgebnis der Arbeiten eines zu diesem Zweck 
berufenen Ausschusses darstellte.

Die in dem genannten Aufsatz gegebene Au- 
regung hat in den beteiligten Kreisen lebhaften 
Anklang gefunden. Dieser Eindruck spiegelt sich 
in den zahlreichen Zuschriften wider, die dem 
Y ere in  d e u ts c h e r  E is e n h i i t te n le u te  in Dussel
dorf, der geschiiftsfiihrenden Stelle des Ausschusses, 
von den verschiedensten industriellen Seiten zu- 
gegangen sind. Darunter befinden sich die AeuBerun- 
gen einer groBen Zahl von Fachschulcn und hoheren 
technischen Lehranstalten, die fiir die Angclegenheit 
ein besonderes Interesse bektindet haben.

Neben vielen zustimmenden Ausfiihrungen brachten 
diese Zuschriften aber auch verschiedene Wiinsche 
nach Aenderungen und Ergiinzungen der Yorgeschla- 
genen Uebersicht, die der AusschuB einer eingehenden

* St. u. E. 1911, 3 0 .  Nov., s .  1949/51; Zeitschrift 
desVereinesdeutscherIiigcnieure 1911, 2.Dez., S. 2019/20; 
GlOckauf 1911, 2. Der.,, S. 1S82/4; Snzial-Technik 1911,
1. Dez., S. 439/41.

Priifung unterzogen hat. Daraus ergab sieli, daB dic 
fiir verschiedcne Industriezweige geauBerten weit- 
gehenden Sondcrwunsche keine Beriicksichtigung 
finden konnten; denn um ihnen in Yollem Um- 
fange Rechnung zu tragen, hatte der in erster 
Linie aufgestcllte Grundsatz, durch eine moglichst 
geringe Zahl von Grundfarben und Einzelbezeicli- 
mingcn die Einfachheit und Uebersichtlichkeit der 
Zusanmicnstellung zu wahren, verlassen werden 
miissen, und bei einer zu ausgcdehnten Ausgestaltung 
des Farbenschemas fiir alle moglichen besonderen 
Zwecke wiire zu befiirchten gewesen, daB wichtigc 
Industriezweige ihr Interesse an der Angclegenheit 
verloren hatten. Den einzelnen Industriezweigcn 
muB es daher iiberlassen bleiben, wie auch fruher 
bereits hervorgehoben worden ist, selbst eine ihren 
Sonderzwecken dienende Erweiterung der Ueber
sicht unter Zugrundclcgung der gewahlten Grund- 
und rhterscheidungsfarben fiir die einzelnen Hohr- 
leitungen Yorzunehmen, wie es in einigen Fal len 
bereits mit gutem Erfolge geschehen ist.

Dagegen war die Berechtigung einiger anderer 

Wiinsche nicht von der Hand zu weisen, und der 
AusschuB hat sich deshalb entschlieBen miissen, 
diese trotz der Bedenken zu berueksichtigcn, dic 
einer Aenderung des Farbenschemas entgegen-
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standen, liaćhdem cs bereits der Oeffentliolikeit 
unterbreitet worden war. Dabei ist jedoch an den 
Grundiagen der Uebersicht im groBen und ganzen 
nichts geandert worden. Kur die Zahl der Grund- 
farben muBte um eine zur besonderen Bezeiclinung 
von Lange yermehrt werden, die bislicr mit Siiure 
eine gemeinsame Hauptfarbe (Rosa) trug. Die 
Grundfarben sind dcmnach:
G rfln........ fur Wasser, V i o l e t t . . .  fiir Laugc,
G e lb ........  fflr Gas, B r a u n . . . .  fiir Oel,
B la u ........  fiir Luft, S c h w a rz . ,  fur Tecr,
W eiB........  fur Dampf, G r a u ..........fiir Vakuum.
R o sa ......... fiir Siiure,

Die iibrigen vorgenommenen Aenderungen be- 
zwecken in der Hauptsaohe nur dic unbedingt not
wendig erscheinende Erganzung in den Bczeich- 
nungen der fiir die einzelnen Stoffe vorgesehenen 
Farben. Sic sind nebst den Grundfarben aus 
Tafel 5 zu crsehen.

Die darin wiedergegebenen Kcnnzeichnungcn 
fur Rohrleitungen, die allgemeine Giiltigkcit haben 
sollen, seien nachstehcnd durch einige Beispiele er- 
ganzt, die zeigen mogen, in welcher Weise ein Aus- 
bau der Farbentafel unter Benutzung der Grund- 
farben vorgeschlagen wird.

1. Rohrc, die auBerlialb der Zentrale e lek trisch e  
H ochspańnungsle itungen  enthalten, konnen 
in roter Farbę, dic allgemein hohe Spannung, 
hoheTemperatur oder Konzentration bezeiclincn 
soli, ein Band oder das schon yielfaeh ubliche 
Blitzzeichen tragen.

2. Bei T rin k w a sse r  empfiehlt es sich, die Zapf- 
stellen besonders zu kennzeichnen. Soli auch 
die Leitung selbst hervorgehoben werden, so 
wird die Yerwendung der grilnen GrundFarbe 
fiir Wasser mit weiBer Punkt.ierung ro r- 
geschlagen.

In ahnlicher Weise konnen kenntlich gemacht 
werden

3. W asscrsto ff durch Benutzung gelber Grund- 
farbe und weiBer Punktierung,

4. S au ersto ff  durch Benutzung blauer Grund- 
farhc und weiBer Punktierung.

Auch hier lassen sich die Unterschiedc in der 
Hohe der Spannung bis 10 at und iiber 10 at durch 
einen oder zwei rotę Streifen ersichtlich machen.

Sollen ferner z. B. verschiedene Sauren, Laugen 
usw. enthaltende Rohrleitungen besonders kenntlich 
gemacht werden, so lassen sie sich durch entsprechend 
gcwahlte Buchstaben oder andere geeignete Zcichen, 
die auf der Gmndfarbe aufgetragen werden, kenn
zeichnen.

Fiir die praktische Anbringung der Farben- 
bezeichnungen im Betriebe sind in der fruheren

Yeroffentliclmng bereits eingehende Yorschliigc ge
macht worden. Ais zweckmiiBigste Art wurde die 
Benutzung von Blechbiindem von etwa 10 bis 
15 cm Breito empfohlen, dio in den betreffenden 
Farben emailliert oder lackiert sind und an den 
Kreuzungspunkten der Rohrleitungen oder an andern 
wichtigen Stellen um die Rohrc gelegt werden. Ais 
Erganzung dazu sei die Anregung gegeben, die 
Farbenstreifen nicht umnittelbar auf die Rohr
leitungen aufzulegen, sondern durch die Anbringung 
von Rippen einen gewissen Abstand zu schaffen, um 
dadurch eine schadliche Einwirkung der Rohrtem- 
peratur auf die Farbenstreifen zu verhuten.

Ferner mogę die von Fr. Bóhme in Giirlitz 
gegebene Anregung erwahnt werden, Porzellan- 
schikler zu ver\venden, die m it Draht an den Lei- 
tungen befestigt werden sollen, unempfindlich gegen 
Temperatur und Feuchtigkeit sind und durch Ab- 
waschen leicht von Schmutz befreit werden konnen.

Zum SchluB sei nochmals betont, daB die vor- 
gcschlageue Uebersicht nicht den Ansprueh erhebt, 
ohne weiteres fiir jeden Betrieb vollst;indig zu sein. 
Sio soli yielmehr in jedem Falle nur dic u n v e r -  
a n d e r l ic h e  G ru n d la g e  abgebcn, die nach den 
besonderen Verhaltnisscn und Bediirfnissen weiter 
auszugestaltcn ist. Ebenso wie dic in Tafel 5 wie- 
dergegebene Farbeniibersicht je nach der Eigenart 
des Betriebes eine Einsohrankung oder weitere Ab- 
stufung crforderlich machen kann, liiBt sich auch 
dic zweckmiiBigste Ausfiihrung der Farbenbezeich- 
nung im einzelnen Fali erst auf Grund genauer 
Kenntnis der betreffenden Betriebsverhiiltnisse fest- 
stellen.

Es ist schon fruher ausgesprochen worden, daB 
sieli die Yorschliige des Aussehusses bei gutem 
Willeir und ernstlichcm Beintthen zum Nut zen 
unserer industriellen Anlagen yerwirklichen lassen, 
ohne ihnen eine nennenswerte Belastung aufzu- 
erlegen. Dieser Umstand laBt in Verbindung m it 
dem lebhaftcn Interesse, das den Yorschliigen 
allenthalben cntgegengebracht wordcn ist, die Erwar- 
tung berechtigt erscheinen, daB die Einheitsfarben 
dęinnachst in den meisten Betrieben der Industrie 
eine immer weiter gehende Yerwendung* finden 
werden. Es wird den Wcrken und Betriebsbeamten 
cmpfolilen, von dieser Einrichtung Gebraucli zu 
machen.

* Den Vertriet> cincr yerkieinerten Farbentafel auf 
zahem Papier in der GróBo yon 10,5 X  17,6 cm m it 
einem Heftrande, die auch noch eino Reihe yon lceren 
Feidcrn ftir Erganzungen und auf der RUckseite kurz 
dio Leitsiitzo fiir den Gebrauch enthiilt, ha t dic Firm a 
A. B a g e l, DOsscldorf, zu folgenden Preisen tibernommen: 

bel 1000, 5 0 0 , 400, 300 , 200 , 100 E ic ra p la rc n  
Je. 100 S tU ck  3,—  4.—  4 ,50  5,25 (1,—  7,—  ,K ,

1 S tU ck 10  r r .
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Die Elektrodenfassungen bei Elektroofen.
I | i e  Elektrodenfassungen konnen in zwei Gruppen 

eingeteilt werden, und zwar in 1. Kopf- 
fassungen, bei denen die Elektroden an einem Ende 
mit den Stromzufiihrungskabeln ein fiir allemal fest 
verbunden werden, und 2. Fassungen, die das Durch- 
schieben der Elektroden gestatten, und dereń Klemm- 
baeken lcdiglich gegen die glatten Seitenflachen der 
Elektroden angepreBt werden.

Bei den meisten Elektrostahlofcn sind Fassungen 
der letzteren Art gebrauclilic.il, wahrend die Kopf-

terials in ungebranutem Zustandc eine nicht allzu 
groBe ist, und daB daher nur solche Formen zur 
Ausfiihrung gelangen konnen, bei denen allseits 
starkę Querschnitte an den zu bearbeitenden Stellen 
vorhanden sind. Scharf einspringende Ecken sind 
grundsiitzlich zu yermeiden, weil an diesen wahrend 
des Brcnnprozesses fast stets RiBbildung eintritt. 
I)ie Abb. i  bis 19 zeigen eine Anzahl der gebriiuch-

W
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Abbildung 1 bis 8. Gobriiuchliche Elektrodenfassungen.

fiissungen fast ausschlieBlich im Karbidbetriebe, 
bei der Herstellung von Ferrosilizium und Alu
minium in Venvendung stehen.

Da gute Elektroden eine bedeutende Hartę be- 
sitzen, so ist eine Bearbeitung der fertigen Stiicke 

schwierig und kostspie- 
lig, dagegen liiBt sich die

lichsten Kopfbearbeitungen von Elektroden. Die 
Yorgesehenen Aussparungen bezwecken hauptsacli- 
lich die Schaffung einer guten Befestigung der Stroni- 
zuleitung, also die Anbringung der Elektrodcn- 
fassung, oder aber die restlose Aneinanderfiigmig 
der Elektroden zur Yernieidung von Abfall bei deren 
Yerwendung.*

Abbildung 9 bis 14. 
GebrauclUiche Elektrodenfassungen.

noch nicht gebrannte Elektrodę unschwer m it guten 
Sonderstahlen bearbeiten, frasen, bohren, drehen usw. 
Viele Yerbraucher wiinschen die Elektroden mit be- 
sonderen Kopfformen, Aussparungen, Bohrungen usw. 
Diese Arbeit wird an der noch nicht gebrannten 
Elektrode vorgenommen. Hierbei ist jedoch zu 
beriicksichtigen, daB die Bnichfestigkcit des Ma-

Abbildung 15 bis 17.
Aneinanderfugung von Elektroden.

Die Frage der Fassungen und Stronianschliisse 
ist fiir den Elektrodcnverbrauch und  die Unter- 
haltungskosten von groBer W ich tigke it. Die meisten 
Werke haben daher dieser Frage ihre besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet und Sonderbauarten ge-

* St. u. E. 1908, 10. Juni, S. 837, Abb. 18; 1909, 
21. Juli, S. 1129, Abb. 2.
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Einheitsfarben zur Kennzeichnung von Rohrleitungen 
in industriellen Betrieben

Gmndfarben Bezelchnung der Einzelleitungen

W asser

Nutzwossor

Schmutz- und Abw asser

PreBwasser

Sa lzw asse r  
(eefr leranlagen usw.)

Warmwaaser

SpQlversatz

Gas

i— r

] Hochofengas, gerelnlgt 

Hochofengas, roh 

J Generato rgas

Łeuchtgas und 
Koksofengas

I W assergas  

] Olgas und Azetglengas

Luft
[ Z l iC Z ]

] G ebl ise lu ft  usw.

PreBluft, bis 10 at  
Oberdruck

-i  PreBluft, Ober 10 at

H

Oberdruck

HelBluft

Dampf
3 1

Dampf, bis 2 a t  Ober- 
druck (Helzdampf)

Dampf, Uber 2 at  
Oberdruck

| |  | Dampf, Oberhltzf

_  Abdampf, bis 2 at 
j Oberdruck, und Kon- 

densa t lonsw asser

Saure

1 S&ure SSure, konzentrlert

Lauge

] Lauge ] Lauge,  konzentrlert

Ol TeerSI

Teer

Teer

Vakuum

Vakuum
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Abbildung 18. Aneinanderfilgung von Elektroden.

sebaffen, die den Zwcck mehr oder weniger voll- 
kommen erfiillen. Bei allen Klemmen und Fassungen 
ist fur eine moglichst reichliche Bemessung der Auf- 
lageflachen Sorge 7,u tragen. Das Materiał der strom- 
fiihrenden Teile ist meist Kupfer oder Bronze, 
wahrend die Teile, die dazu bestimmt sind, die 
Kontaktteile gegen die Elektrodo zu pressen, ge- 
wohnlich aus Sehmiedeisen, Stahl oder Stahlform
guB hergestellt werden. Was dic Bemessung der 
Auflageflachen betrifft, so wird fiir diese in der 
Praxis eine Stromdichte von 3 bis 5 Amp f. d. qcm 
zugelassen, wobei jcdoch dic untere Grenze emp- 
fehlenswerter erscheint.

Von besonderer Bcdeutung fiir einen guten Kon
takt ist die Oberflachcnbeschaffenheit der Elektrodę. 
Die Kohlenfliichen sollen tunlichst plan und hart 
sein und mussen vor Anbrmgung der Fassung

Metali oder auf 25 600 J l  im Jahr. Infolge Yer
wendung einer geeigneteren Fassung wurden dic 
Kosten auf 1,60 J l  f. d. t  herabgesetzt, so daB eine 
jahrliche Ersparnis von 19 200 J l  erzielt wurde. 
Zugleich ging der jahrliche Elektrodenverbraucli 
um 12 800 J l  herunter; es ergab sich also eine jahr
liche Gesamtersparnis von 32 000 J l  oder von 8 J l  

f. d. t  erzeugtes Metali.*
Im  Karbidbetricbe benutzte man anfanglich viel- 

fach einen Stromanschlufi ** (vgl. Abb. 20), der aus 
zwei massiven V-formigen GiiBeisenbacken a be
stand, die mittels Mutterschrauben b um den Kopf 
der Elektrodo festge- 
klemmt wurden. Die 
Backen waren m it %
Ansatzen c vcrsehen 
zur Befestigung der

Abbildung 19. Aneinanderfiigung von Elektroden.

sorgfjiltig von Kohlen- oder Schlackenstaub befreit 
werdeti. ZweckmiiBig sind elastischc Zwischenlagen 
aus Kupfergaze oder einige Lagcn diinner Eiscn- 
bleche. Wird die Fassung unsachgemiiB angebracht, 
so entstehen haufig Storungen durch ein Ergluhcn 
der Elektroden unterhalb oder innerhalb der Fassung, 
"'odurch mitunter cin Abbrechen der Elektrodę, 
zumindest aber ein iibergroBer VerschleiB durch Ver- 
zundern herbeigcfiihrt wird. Hierbei ist zu beachten, 
daB der Ohmsche Widerstand des Kohlematerials 
mit steigender Temperatur sinkt. Der Stroni wird 
demnach heiBc Stellen der Elektrodę bevorztigen, wo
durch das Uebcl bei schlecht sitzenden Fassungen 
immer groBer wird.

Inwiewóit die Fassung den Elektrodenverbrauch 
und die Unterhaltungskosten beeinflussen kann, ergibt 
?'ch nach Louis* aus folgenden Zahlen. In einem 
Meutenden Werk, das jiihrlich 4000 t  Ferro- 
wgierungen erzeugt, beliefen sich die Unterhaltungs
kosten fur Fassungen auf 6,40 J l  f. d. t  erzeugtes

* L ouis, Les electrodes en carbono c t leur emploi 
ans les fours electriąucs; Bulletin Teehnologiąue de la 

Rt>oiet« des aneiens eleves des ecoles nationalcs d ’Arts et 
Metiers, 1910, Nr. 2, S. 244.

Abbildung 20. StromanschluB.

Stromzufiibrungskabel durch Druckplatten d. Diese 
Einrichtung aus massiven Stucken hat befriedi- 
gende Ergebnisse nie geliefert. Sobald die Elek
trodę auf eine kurze Lange abgenutzt ist, befinden 
sich die Metallstucke in der Nahe des Wiirme- 
herdes des Ofens, und auBerdem befindet sich dann 
der zwischen den Backen eingeklemmtc Elcktroden- 
kopf auf einer hohen Temperatur, die noch an der 
Kontaktoberflache infolge des Stromdurchgangs 
erhoht wird. Die massiven Backen verhindem die 
Ausstrahlung der von der Kontaktoberflache ent- 
wickelten Warme, und infolgedessen tr itt fast immer 
ein Schnielzen des GuBeisens in den mit der Elek
trodę in Kontakt befindlichen Teilen oin, so daB 
die Klemmstuckę bald unbrauchbar werden.

Zur Yermeidung dieses Uebelstandes hat man 
in spiiteren Ausfiihrungsformen dieser Fassung 
die Klemmbacken m it einer Kiihlungf yersehen 
(s. Abb. 21ff und 22).

* Ueber die Regoln, die bei der Herstellung einer 
Fassung zu beobaehten sind, vgl. Louis a. a. O., S. 209.

** V21. IjOtiis a. a. O., S 244. 
t  St. u. E. 1908, 3. Juni, S. 795, Abb. 4. 

t t  Vgl. St. u. E. 1909, 21. Ju li, S. 1129, Abb. 1.

01
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M m i/f A-B
Schnitf C~0

Grundri/5
G rundri/i

Abbildung 21. StromanschluB m it Kiihlung.

Ein StromanschluB, der brauchbare Ergebnisse 
bei seiner Venvendung in einem Kalziumkarbidofen 
ergeben hat, ist in Abb. 23 dargestellt.* Der Elek- 
trodenkopf ist schwalbenschwanzformig eingeschnit- 
ten und mittels zwei Keilbolzen a zwischen zwei GuB- 
platten b eingeklemmt. Die Vorrichtung wird von 
einer Ęisenarmatur getragen, die m it einem elek- 
trisch isolierten Haken versehcn ist. Zwischen den 
GuBstiicken b und der Elektrodo sind Kupferplatten d 
eingeklemmt, die mittels der Kupferplatten e und f 
mit den biegsamen Lamelleng der Stromzufuhrungs- 
leitung in h in Kontakt gebracht sind. Bei diesem 
Elektrodenhalter ist die meehanische AufhSngung 
unabhiingig von dem elektrischen AnschluB, und 
das Gewicht der Elektrode hat das Bestreben, den

scblossen. Die P latten a bestehen vorteilhafterweise 
aus Kupfer, die P latte c aus StahlguB, die Druck- 
schrauben aus Eisen m it ąuadratischem Gewinde 
und die Platten c aus Bronze oder aus mangan- 
haltigem GuBeisen. Wenn die Oberfliiche der 
Schwalbenschwanzschnittf lachen nicht geniigend glatt 
ist, um einen guten Kontakt m it der Kupfcrplattc 
zu sichern, so legt man, um die Erhitzung am Kon
tak t zu vermeiden, ein Kissen, bestehend aus sehr 
feinen Drahten eines Kupferkabels, zwischen die 
Kupferplatte und die Kohle. Dieses Kissen von 
etwa 0,5 cm Dicke legt sich unter dem Druck der 
Schrauben in dio rauhen Stellen der Kohlo ein und 
sichert den Durchgang des elektrischen Stromcs 
unter guten Bcdingungen.

Kontakt zwischen den Kupferplatten und dem Elck- 
trodenkopf zusammenzuziehen. AuBerdem sind 
die Kabel vorteilhafterweise durch Kupferlamellen 
ersetzt. Die mit dem Halter versehene Elektrode 
liiBt sich schnell in Betrieb nehmen, indem man den 
Haken in die Kette der Hebewinde einhangt und 
den Kontakt der Lamellen in h herstellt.

Bei der Herstellung von Eisenlegierungen wird 
die in Abb. 24 dargestellte Fassung mit Erfolg be- 
nutzt. Die Elektrode besteht aus vier Kohleblocken, 
die in einer Stampfmasse aus Kohle eingebettet sind. 
Zwei gegenuberliegende Flaclien desselbon Blockes 
sind schwalbenschwanzformig eiugeschnitten zum 
Klemmen der Kupferplatten a mittels der Schrauben 
b und der Platten c. Die m it dieser Fassung ver- 
sehene Elektrodo wird zur Inbetriebsetzung einfach 
an die Platten d der Stromzufuhrung in e ange-

* Vgl. auoh St. u. E. 1008, 10. Juni, S. 837, Abb. IG.

Will man die Elektroden bis auf Reststiicke von
0,50 m Lange abnutzen, so wird eine kunstliche 
Kiihlung der Klemmbacken erforderlich, um die Zcr- 
storung der Fassung durch die Ofenhitze zu ver- 
meiden. Bei der in Abb. 25 dargestellten Fassung 
sind die Kupferplatten der Stromzufuhrung auf 
dic Kohlen geklemmt mittels Bronzeteilen zwischen 
oben offene mit Wasser beschickte Kiihlrinncn a. 
Diese Yorrichtung hat in der Praxis gute Ergebnisse 
geliefert, besonders in Oefen mit offenem Herd.

Der in Abb. 26 dargestellte StromanschluB eignet 
sich sehr gut fiir zylindrische Elektroden. Die bieg
samen Lamellen der Stromzuleitung sind an einem 
Bronzestiick a von besonderer Form bofestigt. 
Dieses Stuck ist mittels eines elektrisch isolierten 
Ringes an der Kohle der Windę bofestigt und hat eine 
ringsum abgedrehte Kontaktoberfliiche und zwei 
Druckschrauben b. Die eigentliche Fassung besteht 
aus einem Kasten c aus Bronze, das den Elektroden-
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kopf umgibt und mittels der Schrauben I) auf das 
Stuck a geklemmt ist. Nach Losen der Schrauben b 
lassen sich die Stiickc a und c durch eine Viertel- 
drehung voneinander trennen. Das Stiick c, das 
durch ein Eisenblech d geschiitzt ist, wird vorher 
auf den Elektrodenkopf gesetzt, und man gieBt 
dann Bronze e in den freien Raum zwischen dem 
Kastcn und der Kohle sowie auf den Kopf der Elek- 
trode. Das Gewicht der Elektrodę stellt einen aus- 
gezciclmcten Kontakt zwischen der aufgegosscnen

GuBeisen oder Bronze, die m it Stcllschrauben ver- 
sehen sind, gegen die Elektrode gcpreBt. Das Stiick a 
triigt aufierdem zur Befestigung vier Druckschrauben.

Abbildung 22. StroinnnschluB m it Kilhlung.

Bronze und den 'Wanden des Stiickes c her. Die 
Fassung wird mit Wasser gckuhlt; dieses tr itt  in f 
ein und fallt durch das zentrale Ueberlaufrohr auf 
den Kopf der Elektrode; die Wasserzufuhr wird ge- 
regelt, um die Verdampfung auszugleichen.

Die Abb. 27 zeigt einen StromanschluB mit 
ckwasserkiihlung. Dieser besteht aus einem 

fingffirmigen Stiick a, das im Innem hohl ist zweeks 
Umlaufs des Druckwassers in den Hohlraum b. 
Die Kupferbleche c, die zugleich ais mechanische 
Authangung fur dic Elektrode und ais Stromzu- 
unrung dienen, werden mittels Keilstucken d aus

Abbildung 23. 

StromanaohluB.

Eine Seitenplattenfassung und eine Stirnplatten- 
fassung sind in dieser Zeitschrift 1908, 10. Juni, 
S. 837 in Abb. 17 und 19 dargestellt.

Die Erzielung eines moglichst innigen Kontaktes 
zwischen der Kolileelektrode und dem stromzulei- 
tenden Kabel ist mit Schwierigkeiten verbunden. 
Bei Metallelektroden ist dies ohne weiteres leicht

Abbildung 24. Elektrodenfassung.
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zu erreichen, indem man einen Polschuh, an dem das 
Kabel befestigt ist, auf die Elektrode aufschraubt 
oder sonst in ubliclier Weise befestigt. Man kann 
hierbei beide Berubrungsfliichen, sowohl die der

riihrung infolge zwischengelagerter Luft usw. Ueber- 
gangswiderstiinde auf, die sieli bei den starken 
Stromen, die bei clektrisehen Oefen angewendet 
werden, recht unangenchm bemerkbar machen. 
Denn durch diese Uebergangswiderstilndc geht nicht

Abbildung 26. Fassung fiir zylindrische Elcktroden.

ist ein Aufeinanderschleifen oder direktes Auf- 
schrauben des Polstuckcs auf die Elektrode nur 
schwer móglich. Man wird die Fliicbe der nicht- 
metallischen Elektrodo nie ganz eben bekommen, 
und infolgedessen treten durch die ungleiehe Be-

Abbildung 27. 

StromansohluB 
m it Druckwasser- 

kiihlung.

nur ein groBer Teil des Stromes vcrloren, sondern 
dieser Stromyerlust setzt sich auch noch in schiid- 
lichc Warnie um, die am Kontakt erzeugt wird und 
diesen sowie die Elektrode selbst zu stark erwarnit, 
so daB man oft ge- ' 
zwungen ist, eine 
besondere Kontakt- 
kilhlvorrichtung an- 
zubringen.

cUm diese Nach- 
teile zu yermeiden, 
haben die Westdeut- 
schen Thomasphos- 
phatwerke G. m. 
b. II., Berlin, fol - 
gende Einrichtung* 
yorgeschlagen (vgl.
Abb. 28). Dic vicr- 
kantigen Elcktroden 
a werden am Kopf b 
abgesctzt, und iiber 

dieses abgesetzte 
Ende wird eine Kup- 
ferkappe c gestiilpt, 
dic sich mogliclist 
schon an dic Kopf- 
flachcn der Elek
trode anschmiegen 
soli. Um auch an den sich nicht beruhrendcii 
Flachen guten Kontakt hcrbeizufiihren, wird die 
Kupferkappe mit geschmolzenem Aluminium d 
oder einem anderen Metali, das einen alinlich

Abbildung 28. 
Fiissung der AVestdeutsehe>i 

Thomasphosphatwerke.

* D. R. P. 207 301.

Abbildung 25. 

Elcktrodenfassu ng.

Elektrode ais auch die des Polschuhcs, glatt auf- 
einander schleifen, wodurch eine Gewiihr fiir guten 
K ontakt auf der ganzen Beruhrungsflache geboten 
ist. Bei Elcktroden aus nichtmctallischem Materiał



21). M ta 1913. Dic ElcktroJcnfassungcn bei Elekircd/cn. Stahl und Eisen. 477

hohen Schmelzpunkt hat, ausgegosson, und, wiihrend 
dieses Aluminium nocli fliissig ist, ein schmied- 
eiserner Ring o um die Kupferkappe rotglflhend auf- 
geschrumpft. Wfilirend des gleichzeitigen, all- 
mihlichcn Erkaltens des Aluminiums und des 
Sckumpfringcs werden Kupferkappe, Aluminium- 
sehicht und Elektrodenkopf allmahlich immer mehr 
jmeinandergepreBt, so daB eine iiuBerst innige Be- 
ruhrung aller Fliichcn herbeigefiihrt und dadureh 
ein so vorztiglicher Kontakt erzielt wird, daB Ueber- 
gangsmderstando niclit mehr auftreten kSnnen, und 
oine besondere Kilhlung des Kontaktes nicht mehr 
erforderlieh ist. Auf der Kupferkappe sitzt der Pol-

Abbilduug 29. StromanachluG m it bowegliohem 
K ontakt.

sęhuli f, der mittels Sclirauben g und eines Biigels li 
jjic in die Oeffnungen hineingesteckten Kabelenden i 
festha.lL Sehr wesentlich ist, daB bei dieser ganzen 
Kontaktvorrichtung jedes Loten vermieden ist. 
Bei den hohen Temperaturen, denen dio Elektroden 
“W elektrischen Oefen unvermeidlich ausgesetzt 
''erden miissen, sind Lotungen selir nachteilig und 
jctriebsunsicher, da das Lotmetall zu leicht heraus- 
geschmolzen wird und dadureh oft gerade in kri- 
tischen Augenblieken der Betrieb geffthrdet ist.

Benutzt man die oben beschriebenen Elektroden- 
® ul l§ 1> so kann man die Elektroden niclit voll- 

't.indig aufbrauclien, sondern man erlialt ein Rest- 
stttck, das in Oefen mit offenem Herd eine Liinge 
'on etwa 0,50 m hat. In Oefen mit Gewolbe, z. B. 
ni hlektrostahlofen, muB man mit einem groBeren 
wststuck reehnen, denn die Fassungen, die iiber den 
wnschnitt der Elektrodę hinausgehen, konnen nicht

durch das Gewolbe in den Ofen hineingefiihrt werden; 
man erhiilt daher ein Rcststtlek von etwa 0,90 m, 
so daB also ungefahr nur die Hiilfte der Elektrodo 
aufgebraucht wird.

Um ein restloses Aufbrauclien des Elektroden- 
materials zu erzielen, benutzt man bewegliclie

Fassungen, die das Durchschieben der Elektroden, 
die aneinandergestiickt werden, gestatten. Die Elek
trodę wird niclit an einem Ende, sondern irgendwo 
zwischen den Enden an dic Stromzufiihrung ein- 
geklcmmt, und diese, der Ab- 
nutzung der Kohle entspre- 
cliend, hiilier geriickt.

Abb. 29 stellt einen von 
L ouis vorgcschlagencn Stroni- 
anschluB mit beweglichem 
Kontakt dar. Die Elektrodo 
wird zwischen zwei holilen Me- 
tallstiicken a, die eino Zange 
bilden, gefaBt. Die Zangen 
werden iiber dem Drehpunkt 
mittels der Kniegelenlcschrau- 
be b gegen dic Elektroden ge- 
driickt. Naclidem der untere 
Teil der Elektrodo abgenutzt 
ist, kann man sie um dio ge- 
wiinschte Liinge nachschiebcn.
DieLamellen der Stromzufilh- 
rung werden in c befestigt.
Die Kiihlung der Stiicke a 
und besonders der Kontakte 
und der Elektrodo geschieht am besten m it Druck- 
wasser.

Abb. 30 zeigt eine andere zangeiiahnliche Ausfiih- 
rungsform fiir eine aus mehreren Blockcn zusammen- 
gesetztp Elektrodo. Die Kohleblocke werden durch die 
Stahlliebel mittels der Stcllscliraiiben a gegen das 
zentrale Stuck aus Bronze gedrilckt, das die mecha- 
nische Aufliiingung und die Stromzuleitung bildet.

In der in Abb. 31 veranschaulichten ahnliehen Vor- 
richtung werden Keile benutzt, die mit Wasserkiih- 
lung versehen und durch Sclirauben verstellbar sind.

StromaoschtuB.
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Die Fassungen der meisten Elcktro- 
stahlofen sind von vomherein fiir eine 
restlose Venvendung des Elcktroden- 
materials eingerichtet und den Lesern 
dieser Zeitschrift aus zahlreichen Ofen- 
abbildungcn groBtenteils bekannt.

Bei dcm Elektrostahlofen Bauart 
H e ro u l t  wird jede Elektrodo von 
einem Arm eines Triigers gehalten, 
dessen senkrechter Teil gezahnt ist, so 
daB der Triiger mit Hilfe eines Schnek- 
kengetriebes durch ein Handrad auf 
und nieder bewegt werden kann. Jeder 
Kohlestab ist von einem Band aus 
Metallstreifen umgeben, unter Zwischen- 
fiigung von Kupferstiicken, die den 
Strom zufiihren, den sie selbst von 
den Zuleitungskabeln erhalten.*

Die Abb. 32 zeigt einen von Girod** 
benutzten StromanschluB fiirkontinuier-

Abbildung 33. Fassung der Aktie
bolaget Elcktrom etell, Ludvika.

Abbildung 34. Strom
anschluB nach  Nathusius.

* Vgl. D. K. P. 148 700; St. u. E. 1004, 1. Juli, 
S. 763, Abb. 17; 15. Sopt., S. 1090; 1905, 1. Juni, S. 633, 
Abb. 6; 1907, 9. Jan ., S. 50, Abb. 6 a, S. 51, Abb. 6b, 
S. 52, Abb. 0 c, S. 53, Abb. 6 d.

** Ygl. St. u. E. 1908, 7. Db „  S. 1823, Abb. 1, S. 1S24, 
Abb. 2/3; 1909, 31. Marz, S. 468; 10. Nov., S. 1703, 
Abb. 3/5 und 6/8, S. 1764, Abb. 9, S. 1765, Abb. 10;

fassung (vgL Abb. 34), die mittels Schrauben an
Elektrode gepreBt wird. (SchluB folgt.)

1911, 20. Juli, S. 1165, Abb. 4, S. 1167, Abb. 8, Tafel 25, 
Abb. 1/3.

t  Ygl. St. u. E. 1910, 22. Juni, S. 1069, Abb. o. 
17. Aug., S. 1413, Abb. 2/3, S. 1414, Abb. 4.

79- /fv/tf£rfame//ex

Abbildung 32. 
StromanschluB von Girod.

liche Rundelektroden. Die Elektrodenfas- 
sung der Aktiebolaget Elektromctall, Lud- 
vika, ist in Abb. 33 dargestellt.

Der StromanschluB ftirN athusius-Oefen 
besteht aus einer einfachcn Seitenplatten-



20. Marz 1913. Uauplrtrsammlung der Aorduestlichen Gruppe. Stahl und Eisen. 479

Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- 
und Stahlindustrieller.

B erich t  an d ie  H au p tversam m lu n g  vom  6. Marz 1913.
(SehluB von Seito 431.)

lin  verflossenen Geschaftsjahr haben die Gewerk- 
scliaftcn erneut einen Sturmlauf genommen, 

um die Regierung und die offentliche Meinung in 
ihrem Sinne zu linem weiteren gesetzlichen Eingriff 
in die A rb e its v e rh a ltn is s e  d e r  G roB eiscn- 
industrie zu Yeranlassen. Seit dem ErlaB der be- 
kannten Bundesratsverordnung vom 19. Dezember
1908 haben besonders die Vertreter derMetallarbeiter- 
Gewerkschaften des ofteren im Reichstag versucht, 
ilircn Forderungen auł Ausdehnung der Bundesrats- 
rerordnung, Einfuhrung von Tarifyertragcn u. a, 
Gehor zu yerschaffen. Der sozialdemokratische 
deutsche Metallarbeiterverband erćiffnete zu Beginn 
des Bcrichtsjalires mit der Hcrausgabe des bekannten, 
iiber 600 Seiten umfassenden Buches uber die Scliwer- 
eisenindustrie den Reigen der Angriffe gegen dic 
GroBeisenindustrie. Der cliristliehe Metallarbeiter- 
verband wollte, da der Wettbewerb zwischen „freicn“ 
und christlichen Gewerkschaften um die Hiitten- 
arbeiter besonders seharf ist, niclit zuriickstehen. 
Er lieB deshalb auf seiner Tagung in Dortmund 
durch den Reichstagsabgeordneten Giesberts in 
mehr ausfuhrlicher ais zutreffender Weise seine 
Forderungen iiber eine Aenderung der Arbeitsver- 
Mltnisse in der GroBeisenindustrie behandeln. In- 
zwischen war es dem cliristliclien Metallarbciter- 
verband gelungen, auch die „Internationale Ver- 
einigung fjjr  gesetzlichen Arbeiterschutz“ fiir die 
Einfuhrung der Aehtstundenscluclit in Industrieen 
mit ununterbrochenem Betrieb, insbesondere in der 
Eisen- und Hlittenindustrie, zu interressieren. Der 
Vorsitzeude des Verbandes, Herr Wieber, der bereits
1909 eine Rundfrage seines V erb and es iiber den 
uArbeiterschutz in der gesiindlieitsschiidlichen und 
schweren Lidustrie usw.“ bearbeitet hat, erstattete 
im Auftrage der „Gesellschaft fiir sozialc Reform11 
der genannten Internationalen Vereinigung ein Gut- 
achten iiber „Die Arbeitszeit in ununterbrochenen 
Betrieben der GroBeisenindustrie". Im Juni 1912 
vęranstaltete zur Beratung des Achtstundcntages 
die Yereinigung eine Konferenz in London, an der 
die „Gesellschaft ftir soziale Reform11 auch „durch 
die SpezialsachverstSndigen, Geh. Regierungsrat 
Dr. Leymann-Berlin, dem vom Reichsamt des 
Innem ftir seine Person die Bcteiligung an der Kon
ferenz genehmigt worden war, und durch Gcwerberat 
iIatthio!ius-Bonnu yertreten wurde. Dieser Kon
ferenz folgten abermalige Verhandlungen wiihrend 
der Ziiricher Tagung der Internationalen Yereini- 
Suilg, die ihren Riickschlag fanden in einer gemein- 
•>amen Eingabe des christlichen Metallarbeiteryer- 
bandes, des Hirsch-Dunkerschen Gewerkyereins und

der „Gesellschaft ftir soziale Reform11 an den Reichs
tag. Neben dieser Eingabe hatten sich auch der 
sozialdemokratische Deutsche Metallarbeiterverband 
und die Polnische Berufsvereinigung an den Reichs
tag gewandt. Gegeniiber dieser angestrengten Ver- 
suche der Gewerkschaften, die jede Einwirkung auf 
den Gesetzgober und die offentliche Meinung zu 
einer Belebung ihrer Agitation im „Brachlandc11 
der Gewerkschaften — den Gebieten der GroBeisen
industrie — benutzen, sind auch die maBgebenden 
industriellen Kreise nicht untatig geblieben. Neben 
dem „Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller-1 
hat besonders unsere Gruppe unter ihren Mitgliedern 
umfangreiehe Erhebungen veranstaltet, dereń E r
gebnisse bearbeitet und zum Teil yeroffentlicht sind 
und die gewerkschaftlichcn Behauptungen ais irrig 
und iibertrieben nachwiesen. Wir erinnern nur an die 
unsere Errnittlungen enthaltende Eingabe de3 ge- 
liannten Yereins iiber die Yeranderung der Uebe:- 
arbeitsverzeichnisse fiir die Gewerbeinspektionen und 
an dic in knapper und gemeinvcrstiindlicher Form 
vcrfaBte Broschiire „Der Achtstundcntag fiir die 
GroBeisenindustrie11. AuBerdcm hat Herr Reichs- 
tagsabgeordneter Meyer, der Vorsitzende des y e r
eins, in der Reichstagssitzung vom 17. Januar 1913 
die Stellungnahme der GroBeisenindustrie vertrctcu, 
nachdem bereits yorher der Abgcordnete v. Gamp 
in kurzeń Worten den Staatssekretar um Beriick- 
sichtigung der Eingabe des Vereins gebeten hatte. 
Wenn auch die Tatigkeit der industriellen Verbande 
nicht ohne Erfolg gewesen ist, so ist leider doch nicht 
zu verkennen, daB die Gewerkschaften und die m it 
iłuien vcrbiindeten sozialpolitischen Yerelne Parla
ment und Regierung in starkerem MaBe beeinfluBt 
haben. Zwar hat der Bundesrat auf den Reichs- 
tagsbesehluB, „den Reichskanzler zu ersuchen, dem 
Reichstag baldmoglichst eine Dcnkschrift zu unter- 
breiteu iiber die Wirkung der Bundesratsverordnung 
fiir dic GroBeisenindustrie vom 19. Dezember 1903 
und eine Erweiterung derselben im Sinne des Be- 
schlusses deśReichstagosvorzubereiten“ , geantwortet, 
daB mit Riicksicht auf eine in dan Jahrbuchern 
fiir Nationalokonomie und Statistik erschienene 
Darlegung von Dr. Wiskott davon abgesehen wird, 
eine besondere Denkschrift vorzulegen. Aber der 
Bundesrat hat gleichzeitig erklart, daB iiber Aen- 
derungen der Bekanntmachung fiir die GroBeisen
industrie Yerhandlungen zwischen den beteiligten 
Stellen stattfinden. Nach welcher Richtung diese 
Yerhandlungen gehen, dirtiber iiuBerte sich der 
Staatssekretar yon Delbriick in der Reichstagssitzung 
vom 15. Januar 1913 wie folgt:
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„ . . .  ich werde unter Zuziehung von Arbeitgeborp 
und Arbeilnehtnern insbesondere iiber drei nach 
meiner Ansicht wichtige Fragen Erhebungen an- 
stellcn. Das ist erstens die Frage, ob in Zukunft 
ganz davon abgesehen werden kann, kiirzere 
A rb e its u n te rb re c h u n g e n  auf die P a u se n  
anzurechnen. D aj ist weiter dic Frage, ob die bisher 
den hoheren Verwaltungsbehiirden iibertragojto 
Befugnis, e ine  Y e rk iirzu n g  d e r  H a u p tp a u s e  
b is  au f e ine  h a lb e  S tu n d e  zu b o w illig en , 
eingesclirankt oder aufgehoben werden kann; und 
das ist endlich die Frage, ob eine A u fh e b u n g  
d e r  M in d e s tru h e z c it  sowie die Gewahrung 
einer la n g c re n  R u h e z e it  fiir  dio zu liin g e re r  
I le b e ra rb o i th c ra n g e z o g e n e n  A rb e ite r  durch- 
zufUliren ist.“

Der Reichstag selbst hat auoh in diesem Jahre 
den entsprechcnden Resolutionen zugestimmt. So 
hat er einen noch aus dem Vorjahr stammenden An- 
trag des Zentnuns betr. Regelung der Arbeitszeit 
in der GroBeisenindustrie angenommen. AuBcrdem 
hat dio Petitionskommission die oben erwiihnten 
neueren Antrfige zur B e riic k s ic h tig u n g  emp- 
fohlen. Ob und wieweit eine gesetzlicho Yorschrift 
diesen Wunsclicn Rechnung tragen wird, das sollen, 
wio der Staatssckretar sagte, dic Ermittlungen er- 
geben. Manche Krcise im Reichsamt des Innem 
stęhen, wic wir wissen, den Bestrcbungen der Inter- 
nationalen Yereinigung fiir gesetzlichen Arbeiter- 
schutz sympathisch gegeniiber. Davon gab nicht 
allein die vorhin erwiihute Londoncr Konferonz iiber 
den Achtstundcntag ein Beispiel. Auch auf der 
Zuricher Tagung der Internationalon Yereinigung 
haben die Yertreter des Reichsamts des Innem 
dereń Bestrebungen so lebhaft unterstiitzt, daB der 
gegen die GroBcisenindustrie mit allen Mitteln tiitigc 
Fiihrer der christlichcn Gewerkschaften, der Ab- 
geordnete Gicsberts, nicht umliin konnte, am 
28. Januar 1913 dem Reichsamt des Innem fiir diesen 
Beistand seine Anerkennung auszusprechen. Wir 
sehen also, daB geniigend und auoh einfluBreiche 
Kriifto am Werk sind, durch eine abermaligc Regle- 
mentierung den EntwicklungsmSglichkeiten der GroB- 
eisenindustrie groBere Schrankeri zu setzen. Dio 
Industrie kann dagegen sich nur durch Solbsthilfe 
wehren. Sie muB auf dem eingeschlagenen Wege 
fortfahren und durch einwandfreie Ermittlungen und 
Untersuchungen feststellen, daB die von den Gewerk
schaften behaupteten „schreiendcn MiBstiinde'1 den 
Tatsachen nicht entsprechen. Nach dieser Richtung 
wird auch dio ,,Nordwestliche Gmppe“ weiter tatig 
sein. Mit Erfolg kann sie das aber nur, wenn sie von 
den Mitgliedem, die damit ihr eigenes, bereehtigtes 
Interesse fordem, tatkriiftig untcrstutzt wird. Dic 
Gmppe wird auch weiter die Tatigkeit der Gegner, 
besonders der Gewerkschaften, aufmerksam vcr- 
folgen und wird gegen jede unbcrechtigte Bevor- 
zugung dieser energisch ihre Stimme erheben. So 
muB sie schon heute darauf dringen, daB zu den vom 
Staatssekretar in Aussicht gestellten Erhebungen

ais Vcrtretcr der Arbeiter keine Abgcordncten der 
MetaUarbeitergewerksehaften herangezogen werden. 
Diese Gewerkschaften, die nach ihrem cigcncn Atis- 
spruch die Huttenarboiter ais das groBe „Brach- 
land“ bczcichnon, haben nioht das Recht., sich Yer
treter dieser Arbeiter zu nennon, denn im Jahre 1911 
waren im rhcinisch-westfalischen Industricgebict 
nur 801 Hochofen- und Huttenarboiter und 1778 
Walzwerksarbeiter Mitglieder des deutschen sozial- 
demokratischen Metallarbeitcr\rerbandcs. Die ent- 
sprechenden Mitgliederzahlcn des christlichcn Mctall- 
arbeiteiyerbandes sind nicht bekannt, Sie werden 
aber auch nicht groBer sein, da die ihm nahestehende 
Presse stiindig iiber das mangelndo rnteresse der 
Hiittenarbeiter filr den Organisationsgedankcn klagt. 
Die tiefere Ursache des Vorgehcns gegen dic GroB- 
eisenindustrie liegt daher auch darin, die Hutten- 
arbeiter, dereń Massen den Arbeiterverbanden so
wohl einen gewerkscliaftlichen wfie politischen Macht- 
zuwachs bringen wiirden, fiir dic Organisatiónen zu 
gowinnen. Auch in dieser Richtung sind daher die 
niichsten Aufgabcn der GroBeisenindustrie gegeben.

Das schnellc Tempo, m it dcm die S ozia lpo litik  
im Deutschen Reicli durch ErlaB der R eichsver- 
s io h o ru n g so rd n u n g  und des V crsichcrungs- 
g ese tz es  fiir P r iv a ta n g c s tc l l t e ,  die wir schon 
im vorjahrigen Berieht erwiihnten, betrieben wurde, 
ist nicht ohne EinfluB auf die betroffenen Krcise 
geblieben. Am 1. Januar 1914 soli das Buch „Kran- 
kenvcrsicherung“ der RVO. in K raft treten. Zn 
den Yorarbeitcn, dio bis dahin erledigt sein miissen, 
gehort auch die Anpassung der S a tz u n g en  der 
B e tr ie b s k ra n k e n k a s s o n  an dio Bestiinmungen 
der Rcichsversicliorungsordnung. Schon im Sep
te m b e r  1911 sind auf Veranlassung des Reichsamts 
des Innem unter Hinzuziehung von Kassenvertretern 
Mustersatzungen beraten worden, die ais amt- 
licho  A n w eisu n g  m o g lic h s t b a ld  v e r o f f e n t -  
l ic h t  w erd en  so ilte n . Nach dem Artikel 21 des 
Einfiihrungsgesetzcs zur RVO. miissen die Kranken-

• 1 Tkassen i liro Satzungen bis zum  30. Ju n i d. 
mit den Vorschriften der RVO. in Einklang gebraclit 
haben. Trotzdem sind dic seit September 1911 
fertigen Mustersatzungen noch nicht veroffentlicht. 
Nach einer Zeitungsmeldung werden diese Satzungen 
erst um Ostern bekannt gcmacht werden konnen, 
da der Bundesrat mit Arbeiten iiberhauft sei. Dw 
Zeit von Ostem bis zum 30. Juni d. J. ist aber so 
kurz, daB dic Bctriebskrankenkassen, wenn es 
iiberhaupt moglich sein wird, nur m it den groBten 
Schwierigkeiten die gosetzliche Vorschrift werden 
einhalten konnen. Welche Unsumme von Arbeit 
in dieser kurzeń Frist den Betriebskrankenkassen 
zugęmutet wird, geht schon daraus hervor, daB die 
im Druck fertigen Mustersatzungen 200 Folioseiten 
umfassen sollen! Ein solches Versagen einer Durch- 
fiihrung der sozialpolitischen Gesetzgebung ist nur 
auf die iibereilige Art zuruckzufiihren, in der bei uns 
sozialpolitische Gesetze gemacht werden. Das zeigte 
sich auoh bei den Yorbereitungen vor dem Inkraft-
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tr.eten des V ers ic h e ru n g sg e se tz c s  fiir  P r iv a t -  
angestellte. Die schwcrcn Bedenken, die wir in 
Gemeinschaft mit dem „Yerein zur Wahrung der 
gemeinsamen wirtsohaftlichen Interessen in Rhein- 
land und Wcstfalen“ neben andereli Korperschaften 
gegen das in aller Eile angonommenc Gesetz erhoben 
liaben, sind inzwischen noch verstiirkt worden durch 
die zahlreichen Unzutriiglichkeiten, die u. a. die Aus- 
legung der Bestimmungen durch die maBgebenden 
Beltorden entstehen lieBen. Das unterzeichnetc 
geśchaftsflihrende Vorstandsniitglicd hat zur Klarung 
dervielen Zweifel mit mehreren politisehen Freimden 
eine entsprechende Anfrage im preuBischen Ab- 
geordnetenhause cingebracht und in der Begriindung 
die viclfachen Beschwerden erortert, die von seiten 
der Arbeitgeber und Angestellten wegen der Durch- 
falirung des Angestellten-Yersicherungsgesetzes laut 
wurden. Achnliclie Unklarheiten zeigten sich auch 
bei den im Oktober und November vollzogenen 
Wahlen der Vertrauensmiinner. Auch bei der An- 
gcstclltcnversichcrung hat die weitere Tatigkeit der 
sozialpolitisehen Gesetzgebungsmaschine versagt. Die 
Ausfiihrungsbestimmungen des Bundesrats fehlen 
heute noch zum allergroBten Teil. Was man 
namlich seit Jahren von der sozialen Arbeitcr- 
versicherung erstrebt und durch die Reichsver- 
sicheningsordnung zum Teil mit Erfolg erreicht hat
— namlich durch Zusammcnfassung der Gesetze ihre 
Kenntnis zu erleichtern—, das scheint man fiir die 
Angestelltenversicherung nicht fiir notwendig zu 
erachteu. Anstatt dic Ausfiihningsbcstimmungen zu 
dcm ganzen Gesetz auf einmal zu veroffcntlichen, 
erscheinen in kurzeń Zwisclienraumen Ausfuhrungs- 
bestimmungen zu den einzelnen Paragraphen. Da- 
durch werden die Schwierigkeitcn, dic schon jetzt 
sieli bei der Auslegung des Gesetzes ergaben, nicht 
gehoben, sondern vcrmehrt; denn cs ist zu naturlich, 
daB man sich durch die zahlreichen Ausfuhrungs- 
bestinimungen nur mit den groBten Schwierigkeiten 
durchfinden kann. Einen iihnliehen EinfluB wie dic 
A rbeiterversicherungsgesctzo auf dic Arbeiter sch e in t  
•uieli das Angestellteiwersicherungsgesetz auf einen 
1’eil der Angestellten zu haben. Die Wahlen der 
\ ertrauensmiinner haben die beiden Riehtungen in 
der A n g este lltcn b e w e g u n g  wieder deutlicli zum 
\ orschein kommen lassen. Dem sogcnanntcu Haupt- 
ausschuB, dessen einzelne Yereine fiir ein gutliehes 
Łinvcmehmen und friedliehes Zusammenarbeiten 
mit den Arbeitgebern sind, stelit die „Freie Ver- 
cinigung“ gegeniiber, in der unter Fiihrung des 
Bundes der tcchnisch-industriellen Beamten die ge- 
"crksehaftlichen Stromungen in der Angestellten- 
bewegung die Oborhand haben. Die genannten Wah
len haben ergeben, daB der gróBte Teil der Angestcll- 
ten hinter dem HauptausschuB stelit. Es ist aber zu 
bedenken, daB durch das Aiigestelltenversicherungs- 
gesetz erst jetzt die brciteren Kreise der Angestellten 
anfangen, sieh cingehend mit sozialpolitischen Fragen 
z>t besehaftigen. Bei dem nach links gehenden Zug 
der Zeit und der ltiihrigkeit der radikalen Angc-

x n . «

stelltenverb;inde ist es nicht ausgeschlossen, daB die 
gcwerkschaftlicho Richtung im Laufe der Jahre 
vielleicht manche Stiirkung erfahren wird. Das 
wiire aber im Interesse einer gedeihlichcn Entwick
lung unseres Wirtschaftslebens vor allem deslialb zu 
bedauern, weil die radikale Angestelltcnbewegung un- 
bedingt eine E r s c h i i t te r u n g  des V e rtra u e n s  
nach sich zielien muB, das heute Unternehmcr und 
Angcstellte miteinander verbjndet und ohne das eino 
ersprieBliche Tatigkeit bcidcr zum Wohl der Einzcl- 
wie unserer gesamten Yolkswirtschaft nicht denkbar 
ist. Die Erfahrung hat auch bisher gezeigt, daB die 
Kreise der Angestellten, die zu den verantwortungs- 
vollen Posten geeignet erscheinen, sich zum groBten 
Teil den gewcrkschaftlichen Angestelltenverbjinden 
ferngehalten haben. Hoffen wir, daB der damit be- 
kundete gesunde Sinn auch weiterhin unter den An- 
gestellten zu finden ist.

Bei der Erstattung des vorjahrigen Jahresberichts 
stand der rheinisch - wcstfiilischo Tndustriebezirk 
unter dcm Eindruck des S trc ik s  d er R ulir- 
b e rg le u te . Die jahrelangc, von den Streikgewerk- 
schaften betriebene Hetze, die noch dadureh ver- 
schiirft wurde, daB der Wettbewerb zwischen dem 
alten sozialdemokratischen und dcm christlichen 
Bergarbciterverband zu einem Kampfc auf Lebcn 
und Tod entbrannte, trieb oino groBe Zahl der 
Bergleute in den Streik, der infolge der wirtschalt- 
liclien Yerhaltnisse und der straffen Organisation 
der Zcchen von vornherein aussichtslos war. Es ist 
bekannt, daB der Streik nach kurzer Dauer ohne 
jeden Erfolg zusammcnbrach. Was hat er aber den 
Strcikenden gekostet? Abgesehen von der Not 
und Entbehrung, die jeder Streik m it sich bringt, 
hat nach dem vor kurzer Zeit erschienenen Kasscn- 
bericht der alte Bergarbeiterverband allein fiir 
Streikunterstutzung 2 092 536 J i  (1 522 929 J i 1911) 
auszahlcn mussen. Dazu kommen noch erhohte Aus- 
gaben fiir GcmaBrcgeltcnunterstiitzung (135 956 J i 
gegeniiber 48 391 J l  aus dem Jahre 1911) und ver 
mchrte Kosten fiir Rechtsschutz (179 620 J l gegen 
iiber 111 288 J l im Yorjahr). Diese Geldcr, die doch 
aus den Taschen der Bergarbeitcr kommen, sind 
ohne irgend einen Ersatz den Arbeitern verloren 
gegangen. Den in dem c h r is t l ic h e n  B erg - 
a rb e i te r v e rb a n d  organisierten Arbeitern ist cin 
derartiger Yerlust durcli die von dem Verbande vor- 
geschriebene Nichtbeteiligung am Streik erspart ge- 
blieben. Die christlichen Fiihrer gaben ais H aupt 
grund an, daB der Streik ihnen m it Rucksicht auf 
die wirtschaftliche Lage des Bcrgbaus erfolglos 
erschien. Es liegt aber nalie, daB dio Ilaltung des 
christlichen Yerbandes neben der Konkurrcnz gegen
iiber dem sozialdemokratischen Verband auch bc- 
einfluBt war von dcm Streit, der im Zcntrum seit 
der Osterdienstagskonferenz ausgebrochen ist. Dio 
dabci zutage getretenen Stromungen in der Zen- 
trumspartei muBten auch auf die c h r is t l ic h e  
A rb c ite rb e w e g u n g  wirken, weil auch hier zwei 
Riehtungen vorhandcn sind: einmal die interkon-
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fessionellen christlichen Gewerkschaften, die sich in 
ihrem Yerhalten dem Arbeitgeber gegeniiber, ab- 
gesehen von einigen Beispielen der letzten Jahre, 
in nichts von den sozialdemokratischen unterscheiden, 
zum anderen die katholisehen Arbeitervereinigungen 
mit ihrem Sitz Berlin, die nur katholische Mitglieder 
aufnehmen, sich in allen, auch wirtschaftlichen und 
sozialpolitisehen Fragen der Autoritat der Bischofe 
unterwerfen und den Streik nicht in Einklang bringen 
konnen m it der katholisehen Sittenlehre.

Die Haltung des christlichen Bergarbeiter- 
verbandes wahrend des Bergarbeiterstreiks hat auch 
eine andere sozialpolitische Frage m it besonderer 
Deutlichkeit wieder auftauchen lassen, namlich den 
S c h u tz  d e r  A rb e itsw illig e n . Der Staatssekretar 
des Innern hat wahrend der Beratung dieser Frage 
im Reichstag einer Resolution der konservativen 
Partei, die einen Gesetzentwurf fiir einen wirksameren 
Schutz der Arbeitswilligen forderte, dieses Yerlangen 
ais nnnótig und nnzweckmafiig bezeichnet, da die 
bestehenden gesetzlichen Bcstimmungen einen ge- 
niigenden Schutz der Arbeitswilligen gewiihrleisten. 
Der Staatssekretar verkannte zwar nicht, daB jeden- 
falls der Gedanke einer sehr ernsten Erwagung be- 
diirfe, ob nicht gewisse Ausschreitungen des Organi- 
sationsgedankens in der Gesetzgebung eine besondere 
Regelung zu erfahren hatten, indem man den Schutz 
der personlichen Freiheit auf eine breitere Grund- 
lage Stelle. Seine Schilderung der Zustande bestatigte 
die Angaben der Industrie, und um so verwunder- 
licher ist es, wenn er nach solchen Priimissen zu der 
glatten Ablehnung eines verstiirkten Arbeitswilligen- 
schutzes gelangt. Daraufhin haben sich auf Anregung 
dos Deutschen Handelstages eine groBe Anzahl von 
Handelskammern zur Frage des Schutzes der Ar
beitswilligen geiiuBert. Yon 60 bisher bekannten 
Antworten sind nur drei mit dem bisherigen Zustand 
zufrieden, 53 Berichte halten eine Abhilfe fiir 
dringend geboten, von denen 41 besondere gesetz- 
liche MaBnahmen fordern. Auf Grund dieses neuen 
Materials hatte man erwarten konnen, daB der 
Staatssekretar des Innern jetzt wenigstens seine An- 
schauungen den Ansichten weiter Kreise von Handel 
und Industrie in etwa angepaBt hatte. Aber auch 
am 15. Januar 1913 hat er ausdriicklich erkliirt, daB 
cr iiber dic Frage des Schutzes der Arbeitswilligen 
noch der gleichen Meinung sei, wie im Jahre vorher. 
Ein konservativer Antrag, der ein Yerbot des Streik- 
postenstehens verlangtc, hatte daher auch das gleiche 
Schicksal wie die oben erwahnte Forderung nach 
einem besonderen Gesetz fiir den Schutz der Arbeits
willigen.

Was die h a n d e ls p o l i t is c h e n  Yerhaltnisse an- 
bclangt, so war im abgelaufenen Jahre nur die Yer- 
langerung eines Handelsvertrages zu verzeichnen, 
namlich des zwischen dam Deutschen Reiche und 
Bulgarien bestehenden, der nunmehr bis zum 31. De
zember 1917 gilt. Infolge des Meistbegiinstigungs- 
vertrages sind uns im Berichtsjahre auch die Er- 
maBigungen zugute gekommen, die der Handels-

und Schiffalirtsvertrag zwischen Oestcrreich-Ungarn 
und Bulgarien vom 1. Juli 1912 gebracht hat.

Leider ist es noch nicht gelungen, mit Canada 
einen allgemeinen Handclstarifvcrtrag zum AbschluB 
zu bringen. Nicht nur, daB die englische Industrie 
bei ihrer Einfuhr in Canada durch Yorzugszólle be- 
giinstigt ist, sondern auch die yon Canada mit der 
Schweiz, Frankreich, Oesterreich-Ungarn, Italien und 
anderen Landem abgeschlossenen Tarifvertrage bil- 
ligen bei einzelnen Artikeln diesen Staaten besondere 
Zollvcrgiinstigungen zu.. Wenn auch diese Zollvcr- 
gunstigungen nicht so weitgehend sind, wie die briti- 
schen Yorzugsziille, so bedarf es doch keiner weiteren 
Erlauterung, daB diese Bevorzugung unserer aus- 
landischcn Wettbewerber an allen Ecken und Euden 
durch Canada auf die Dauer unsere Ausfuhr iiuBerst 
nachhaltig und hemmend beeinflussen muB. Die 
endgiiltige Regelung unserer Handelsbcziehungen 
zu Canada auf einer gesunden Basis bedarf daher 
einer erneuten und besonders pfleglichen Behandlung. 
In Frankreich ist inzwischen auch die neue franzósi- 
sclie Taraverordnung in Kraft getreten, d i ' fiir einen 
groBen Teil unserer Ausfuhrindustrie ganz erhebliclic 
Erschwerungen bringt.

Infolge des Wahlsicges der demokratischen Partei 
wird dcmnachst der demokratischc Kandidat Wilson 
den Priisidentenstuhl der V e r  e i n i g t  e n S t  a a t e n v o n 
A m erik a  besteigen. In dem Wahlkampf hat Wilson 
in bezug auf Zollherabsetzungen eine Reihe von Ver- 
sprechungen gemacht, von denen man nach den bis
herigen Erfahrungen wahrend eines nordamerikani- 
schen Wahlfeldzuges annehmen darf, daB sie nur in 
sehr beschranktem Umfange eingelost werden. Fiir 
die Erzeugnissc der deutschen Eisen- und Stahl- 
industrie wird diese Annahme besonders zutreffen 
und so der bisherige Zustand leider wohl bestehen 
blciben.

lin AnschluB hieran mag noch erwahnt werden, 
daB die Durchfiihrung der p r o d u k tio n s s ta t is t i -  
sch en  E rh e b u n g c n , dic bisher im Reichsamt des 
Innern erfolgte, von der Mitte des verflossenen Jahres 
ab ohne Acndcrung des Charakters und der Form 
der Einrichtung dem Kaiserlichen Statistischen Amtc 
iibertragen worden ist. Diese Produktionserhcbungcn 
sind von groBer Bedeutung fiir die demnachstige 
Neugestaltung unserer Zolltarife und den Absclilui) 
neuer Handelsvertrage. Der Herr Staatssekretar 
des Innern hat von neuem betont, daB das dem Reichs- 
amtc anvertraute Materiał aufs sorgsamste gehenn 
gehaltcn wird. Es besteht daher kein Bcdenken, 
dieśe Erhebungen an sich zu fordern. Ueber den Um- 
fang und das AusmaB der Fragen aiier bestehen 
JIeinungsverschicdenheiten. Wir haben in dieser 
Hinsicht versucht, ausgleichend zu wirken.

Die Frage der W c lta u s s te l lu n g e n  hat uns 
im laufenden Jahre wiederholt beschiiftigt, insbeson- 
derc hat sich die Geschaftsfuhrung kriiftig gegen die 
Agitation zugunsten der Gentcr Weltausstellung ge- 
wehrt. Die vielen MiBstande, die sich gerade bc- 
ziiglich des Werbens fiir diese „Weltschau" lieraus-
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stellten, haben die verbiindeten Regierungen ver- 
anlafit, eine Internationale diplomatische Aus- 
stellungskonferenz nach Berlin einzuberufen. Die 
Bcschlusse dieser Ausstcllungskonfercnz, die wir in 
unserm Ycreinsorgan zur Kenntnis unserer Mit
glieder gebracht haben, stellen nur die Bestatigung 
der Anschauung dar, die wir in dieser Frage des 
ofteren vertreten haben.

Zu dem dem preuBjgchen Landtage vorliegenden 
Gesetzentwurf betreffend die E in k o m n ie n -  u n d  
Erg& nzungśstcuer hat der Yorstaiul der Gruppe 
vcrschiedentlich Stellung genommen und die Ansicht 
vertreten, daB dio Einarbeitung der im Jahro 1909 
ais voriibergehende MaBregel eingefuhrtcn Zuschlago 
zur Einkomnien- und Erganzungssteuer noch nicht 
tunlich erscheint, insbesondere nicht, solange iiber 
die Deckung des Reichsbcdarfs an Steucrn keine 
Klarheit herrscht. Energischen Einspruch miissen 
wir aber gegen dic zutage getretenen Bestrebungcn 
erheben, nach denen bei den Aktiengesellschaften 
und den anderen diesen ahnlich gestellten Ver- 
einigungen der Abzug von 3 y2 % des Grundkapitals 
nicht mehr zugelassen und die Einkunfte dieser Ver- 
cinigungen, soweit sie in PreuBen ihren Sitz haben, 
bei den Zensiten bis zur Hohe von 3 %  nicht in 
Anrechnung gebracht werden dttrfen. Eine derartige 
Bestimmung wurde eine weitere auBerordentliche, 
durch nichts gerechtfertigte Belastung dieser Gesell- 
schaftsformen darstellen, die sich schon jetzt irgend 
einer steuerlichen Nachsicht sicher nicht erfroucn.

Die in Gemeinschaft mit dem „Verein zur Wahrung 
der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen“ und dem „Verein fiir die 
bergbaulichen Interessen im Obcrbergamtsbezirk 
Dortmund11 vorgenommene Erhebung iiber die 
S on d er-G ew erb esteu er hat zur Herausgabe eines 
neuen Fragebogens gefiihrt, dessen Ergebnisse zurzeit 
in Bearbcitung sind. AVir hoffen, dio Arbeiten im 
Laufe dieses Jahres zum AbschluB zu bringen.

Die seit 1909 eingefiihrte S ch eck - u n d  Q u it-  
tu n g ss teu c r hat stiindig abnehmende Ertrago ge- 
zeitigt, Im Jahre 1910 brachte dicsc Steuer 3,8, und
1911 nur 3,2 Mili. M  cin, und im Dezember des ver- 
flossenen Jahres erklarte der Staatssckretar des 
Reichsschatzamtes, daB der Scheckstempel, obwohl 
der Ansatz gegen 1911 im E ta t wiederum 500000,/£ 
erinaBigt worden sei, auch diesen ermiiBigtcn Ein- 
satz trotz unserer jetzigen Hochkonjunktur nicht 
eiTeichen werde. Wir haben seinerzeit sofort darauf 
hingewiesen, daB diese Steuer, wie iiberhaupt jede 
 ̂erkehrssteuer, nur abtraglich auf unser Wirtschafts- 

leben einwirken werde. Ganz besonders abtraglich 
aber erscheint diese Steuer auf eins unserer besten 
Mittel ftir die Forderung des bargeldlosen Zahlungs- 
verkehrs, wenn man bedenkt, daB unter ihrem Ein- 
fluB nicht die groBen Schecks, die eine derartige 
Steuer ja yertragen konnen, sondern vor allen Dingen 
die kleinen Schecks, die Zahlungsmittel des mittleren 
und kleineren Gewerbestandes, ganz bedeutend ab- 
genommen haben.

Fiir die Einfiihrung eines in tc rn a t io n a le n  
W e c h se lre c h ts  haben wir uns schon mehrfach 
ausgesprochen. Wie der Staatssekretar des Reichs- 
justizamts am 8. Februar 1913 im Rcichstage er
klarte, sind im Jahre 1912 dic Yerhandlungen hier- 
iiber im Haag beendet, und cs ist ein Abkommen er- 
zielt worden, das von 23 Staaten angenommen wurde. 
Dieses Abkommen soli dem Reichstag noch in der 
laufenden Session zugehen. England und die Ver- 
einigtcn Staaten von Amerika sind diesem Abkommen 
n ic h t beigetreten. Der Grundsatz des Abkommens, 
daB die Giiltigkeit des Wechsels durch die Yerletzung 
stempclrechtlichcr Vorschriften nicht aufgehoben 
wird, kann im Interesse eines geregelten Handels- 
verkchrs nur begriiBt werden. Aus welchen Griinden 
gerade England und die Vereinigten Staaten von 
Amerika sich von dieser erfreulichen gemeinsamen 
Alction zuriickgezogen haben, ist bisher nicht bekannt 
geworden.

Zur Frage der Konkurrenzklausel hat der „Ccn- 
tralverband Deutscher Industriellcr" Stellung ge
nommen. Dic hier gefaBten Bcschliissc, die auch die 
Ansicht unserer Gruppe wiedergeben, sind in „Stahl 
und Eisen“ Nr. 7, Jahrgang 1913, abgedruckt.

Der dem preuBischen Landtage vorliegende 
W assc rg ese tzen tw ru rf hat unscre Gruppe in 
mehrfachen Sitzungen beschaftigt. Die Verandcrung, 
dic der Entwurf im Abgeordnetcnhause erfahren hat, 
kann zum Teil nur mit Frcude begriiBt werden. Ins
besondere ist m it Dank anzuerkennen, daB derWasser- 
zins beseitigt und dem § 51 des Entwurfs der Wort- 
laut gegeben wurde: „Ein Entgclt fiir die Benutzung 
des Wasscrlaufcs darf dem Unternehmer nicht auf- 
erlegt werden." Die Annahme dieses Gesetzes, das 
endlich eine einheitliche Regolung ciner auBerordent- 
licli wcitschichtigen und vcrzettelten Materie gc- 
braclit hat, ist eine erfrculichc Tatsache, wenn es 
auch nicht in allen Teileu den berechtigtcn Interessen 
der Industrie cntspricht.

Auch die fiinfte von uns veranstaltete Statistik 
iiber dio G e w e rb e g e r ic h ts u r te i lc  fiir das Jahr
1912 paBt sich den vorjahrigen Ergebnissen durch
aus an. Es bcteiligten sich an der letzten Erhebung 
58 Werke gegen 59 im Yorjahre. Sie beschaftigten 
zusammen 1G9 345 Arbeiter, wahrend fiir das Vor- 
jahr 172 651 Arbeiter fiir unsere Erhebungen in 
Betracht kamen. Yon den 58 Werken hatten 12 
(1911: 17, 1910: 17, 1903: 22, 1903: 16) iiberhaupt 
keine Streitigkeiten vor den Gcwerbegerichten; 
darunter befinden sich Werke, von denen jedes meh- 
rere Tausend Arbeiter beschaftigt. Die Zahl sanit- 
licher Streitfiille der Arbeitnehmer gegen die Ar- 
beitge ier betrug523 (1911: 519,1910: 466,1903:362, 
1903: 343), die Gesamthohe der Streitobjekte belief 
sich auf 23 402,18 (1911: 19 667,67, 1910: 17 952,27, 
1903: 14 163,03, 1903: 14 569,97) .fi. Z u c rk a n n t 
wurden durch Yergleich, Anerkenntnis, Versaumnis 
oder andere Urteilc 4682,56 M — 20,01 %  (1911: 
15,7, 1910: 18,5, 1903: 16,82, 1903: 16,18%), da
gegen wurden ab g ew iesen  zugunsten der Arbeit-
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A .  K la g e n  der A rbe itnehm er,
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M

Forde
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Jl

Forde
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1012 58 12 523 169345 68 1265,31 1612,55 106 4321,19 44 1255,62 5 119,67 37 1300,00
1911 59 17 519 172051 10 882,36 2121,21 101 3206,05 30 927,48 — — 32 996,20
1910 62 17 466 169559 84 1197,03 1551,89 92 2836,09 35 786,54 — — 33 969,15
1909 57 22 362 170000 40 507,17 1030,14 64 2134,01 22 405,05 — 21 441,98
1908 45 10 343

“
59 1196,17 1150,89 81 2451,90 11 121,23 200,7S

: ‘ i
20 275,90

B. K lagen der Arbeitgeber.

1912 58 57 6 109345 _ __ __ _ _ _ _ — __
1911 59 58 1 1172651 — -- — — — — — — —
1910 62 59 3 169559 — -- — — -- 1 100,00 — — — —
1909 57 56 1 170000 1 22,80 13,80 — _ — __ — — —
1908 45 45 — — — — — - _ — — — *

geber 18 719,62 M =  79,09% (1911: 84,3, 1910: 
81,5,1909: 83,28,1908: 83,82 %). Auf 1000 Arbeiter 
kamen 3,09 (1911: 3,0) Streitfalle. Von den Streit- 
fallen wurden 13,00% (1911: 14,4% ) durch Yer- 
gleich, 20,27 %  (19,5 % ) durch Ycrzicht bzw. Klage- 
rucknahme und nur 8,41 %  (5,9 % ) durch Anerkennt- 
liis gcregelt. Die Yersaumnisurtcile gegen die Kliiger 
betrugen 7,08%  (6% ), die vollig abgcwiesenen 
Forderungen 38,05% (46% ), die tcilweise zuerkann- 
ten bzw. aberkannten 5,93 %  (1,9 %). Gegen dic 
Arbeitnehmer wurden im Berichtsjahre scchs Klagen, 
gegen eine im Vorjahre, seitens der Arbeitgeber bei 
dem Gcwerbegcrichte anhangig gcmacht. Die obigen 
Zahlen und die Tatsache, daB dic Klagen, die bei den 
fur dic boriehtenden Werke in Betracht kommenden 
kommunalen und koniglichen Gewerbegcrichten in 
den Jahren 1908, 1909 und 1910 gegen diese Werke 
anh&ngig gemacht wurden, nur 1,48 bzw. 1,61 bzw. 
1,94 %  der Gesamtklagcn ausmachcn, beweisen 
zur Geniige die von uns seinerzeit in einer Eingabe 
an das Reichsamt des Innem aufgestellte Behaup- 
tung, daB die GroBindustrie im Yerluiltnis zu anderen 
Gcwerben wenig Yeranlassung zum Austrag von Pro- 
zessen vor den Gewerbegerichten bictet. Alles 
Nahcre ist aus der beigefiigten Statistik zu ersehen.

Aus der sonstigen Tatigkeit der Gruppe sei noch 
erwahnt dic Eingabe an den Dilsseldorfer Eegiernngs- 
prasidenten iiber dio Frage der Feier des A lle r-  
h e ilig e n ta g e s . Leider hat der Herr Regierungs- 
prasident in seiner Antwort sich den von uns ge- 
auBerten Anschauungcn nicht angeschlossen. Auf 
eine von uns erfolgte RichtigsteUung sind wir bis 
heute noch ohne Antwort geblieben. Wir werden 
jedocli nicht unterlassen, in geeigneter Weise auf 
diese Frage wieder zuruckzukominen.

AuBerdcm hat sich die Gruppe mit dem neuen 
Entwurf einer F a l i r s tu h lv e ro rd n u n g  beschaftigt.

Dic Rheinisch-Wcstfiilischc Hutłen- und Walzwcrks- 
Berufsgenossenschaft hat dariiber ein Gutachtcu er- 
stattet, das sie in einer Eingabe an den Herm Minister 
ftir Handel und Gewerbe verwertet hat. Angesichts 
dieses eingehenden Gutachtens der maBgcbendcn 
Berufsgenossenschaft hat die Gruppe auf eine eigene 
Stellungnahmo verzichtet.

Im Berichtsjahre erlitt der Vorstand unserer 
Gruppe einen schweren Verlust durch das Hin- 
scheiden seines verdienstvollen Jlitglieds, des Gc- 
heimen Kommerzienrats G u s ta v  W eyland . Wir 
werden dic ausglcichende und stets das Gcmeiusaine 
betonende Tatigkeit des Verblichenen schtncrzlicli 
vermissen. An freudigen Erciguissen fiel in das 
Berichtsjahr der 70. Geburtstag unseres Yorstands- 
mitgliedes, des Herrn Geheimrat Wiethaus, dcm die 
Gruppe mit einem BlumengruB ihre herzlichsten 
GlOckwiinsche durch den Unterzeichneten uberbringen 
lieB. Ferner feierten wir den 80. Geburtstag unseres 
hochvcrehrten Vorsitzenden, des Herrn Geheimrat 
S erv aes . Die Gruppe iibcrreichte ihm ais ein 
Zeichen des groBen Dankes, den sie ihm fiir scine 
langj&hrige aufopfernde Tatigkeit schuldet, in Ge- 
ineinscliaft m it dem „Vcrein zur Wahrung der ge- 
meinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen" eine Bronze „Pax et Labor“ . Zu 
seiner Ehrung veranstalteten die befreundeten Yer- 
eine mit uns eine gemeinsame Feier, in deren Yerlauf 
die Verdienste des Jubilars von Vertretcrn der In
dustrie und der Behorden yollauf zur Anerkennung 
gebracht wurden. Auch an dieser Stelle sei unserin 
verehrten Yorsitzenden nochmals unser herzlichster 
Dank mit der Hoffnung ausgesprochen, daB wir ihn 
noch lange Jahre den Unseren nennen diirfen.

Dr. W. Bcumer,
GeschaffcsfUhrende3 VorstandsinitgHod der Nordwestlichen Gruppe 

des Yereiius dcutłcher Eisen- und StahlindustrieUer.
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A . K la g e n  der A rbe itnehm er.
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33 1447,93 ! 199 10009,21 31 483, OG 987,04 23402,18 4082,50 18719 62 3,09 27,69 110,54
32 1124,03 239 9819,50 10 IGO, 4 3 429.15 196G7,G7 3094,90 10572,77 3,0 17,93 96,0
22 080,07 I 175 7715,80 25 609,01 1394,52 17952,27 3323,10 14629,17 2,18 19,6 86,28
31 1284,43 150 7020,05 22 342,27 347,94 14103,03 2383,01 11790,02 2,13 14,02 69,35
_  | _  | _  | _ — — — 14569,97 2357,50 12212,41 — ---- ----

B .  K la g e n  der A rbe ligeber.

G 1 1031,12 —  — __ __ __ 1631,12 1631,12 _ ; _ __ __

1 ; 60,00 —  — --- --- — 00,00 00,00 ----  ---- --- ----

1 i 4,10 — — 1 2,35 — 106,45 100,45 ---- ---

- ;  _  . _  _ — — —
36,60 22,80 13,80 —

—

Zuschriften an die Redaktion.
(FU r d i c  in  d i e s e r  A b t e i l u n g  e r s c h e i n e n d c n  V e r ó f f e n t l i c h u n g e n  l i b e r n im m t  d i e  R e d i k t i o n  k e l n e  V e r a n t w o r t u n g . )

U eb er  Mittel zur Y erh iitu ng  von  R o h e isen d u rch b r iich en  bei H o c h o fe n .

Wie Obcringenieur R. K unz*  stehe ich auf dera 
Standpunkt, daB die gute Wirkung der Kniippel- 
panzerung allein auf die groBe Ktthlwirkung des ver- 
wendeten Eisens zuriickzufuhren ist, wiihrend das 
unvermeidliche Eindringen des Wassers in das feuer- 
feste Mauerwerk, das sich im Innem der Steine er- 
warmt und wohl auch in ihnen in Dampfforin auf- 
tritt, den Steinen wenig zutraglich sein diirfte.

Wenugleich Durchbruche sich langsam vor- 
bereiten, so treten sie doch sehr plotzlich auf. und 
sobald erst etwas fliissiges Eisen durch feinste Fugen 
durchgedrungen ist, vergroBert sich die Oeffnung sehr 
laseh. Das Materiał zur Verhutung von Roheisen- 
durchbriichen muB daher imstande sein, durcli sehr 
schnelle Aufnahme einer groBen Warraemenge plotz- 
licli auftretende fliissige Massen zum Erstarren zu 
bringen. Das Materiał muB also eine groBe innere 
^armcleitung besitzen. Diese notwendige sclnielle 
^Varmeaufnalime wird nun nicht durch das im Innem 
der feuerfesten Steine jedenfalls sehr langsam krei- 
sende Wasser erreicht, das einen Leitungskoeffi
zienten von 0,5 besitzt, wohl aber durch Eisen mit 
einem Leitungskoeffizienten von 40 bis 70.

Feuerfestes Materiał wird zumeist durch chemi- 
sche Einflusso bei lioehster Temperatur zerstort. 
Solche unterhalb der Formebene im Gestell auf- 
tretendeu Ausfressungen konnen bei stetig sehr saurer 
Schlacke und heiBem Ofengang in langerer Betriebs- 
zeit ungeahntc Zerstórungen des Schamottematerials
l,n Gestell hervorrufen, wodurch selbst Wandstarken

* Vgl. St. u. E. 1913, 23. Jan ., S. 149/58.

von i y 2 m Dicke aufgelost werden. Eine groBe Wand- 
starke des Gestelles ist bisher noch eines der besten, 
wenn auch ein durch den Yorbau unbcquemes Hilfs- 
mittel. Entstandene Ausfressungen setzen sich bei 
basischer Schlacke sowie bei kalterem Ofengang 
wieder zu, so daB ein Wechscl in Zusammensotzung 
und Temperatur der Schlacke einen Wechsel von 
Wachsen und Schwinden des Gestellmauerwerks be- 
dingt.

Eine AuBenkiihlung der Steine m it Wasser dringt 
bei dem geringen Leitungskoeffizienten des Scha- 
mottemateriak nur sehr wenig in das Mauerwerk ein 
und yerhindert dio Ausfressungen im Innem durch- 
aus nicht. Es ist daher moglich, daB bei starkster 
auBerer Wasserberieselung der feuerfesten Steine die 
Wandstiirke des Gestells bis auf 300 mm schwindet, 
so daB das fliissige Eisen bei hohem Stande und Druck 
vor dem Abstich durch die feinsten Poren und Fugen 
der Steine treten und den Durchbruch verursachen 
kann. Vollige Sicherheit gegen Durchbriiche bieten 
daher auch groBe Wandstarken nicht, wenugleich 
sie die Gefahr verringern. Wiihrend geschlossene 
Blechpanzer von 10 bis 15 mm Dicke um das Gestell 
ebenfalls Durchbruche nicht verhindern konnten, 
haben sich solche von 25 bis 30 mm Dicke besser 
bewiihrt, da sie sehon eher in der Lage waren, 
plotzlich auftretende Warmemengen schnell in sich 
aufzunchmen.

Aus der Praxis mochte ich folgenden Fali er- 
wiihnen: Ein acht Jahre alter Ofen, welcher sehr zu 
Durchbruchen neigte, und dessen Gestell vielfach aus- 
gebessert war, wurde an diesem stark mit Wasser
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berieselt. Zum Sammeln und Ableiten des Wassers
war auf dem Sockel ein Kanał von 300 mm Holu;
und 150 mm lichter Weite rund um das Gestell ge-
mauert. KaturgemaB konnte die Wasserberieselung
die Eisendurchbriiche, die sich in den Kanał ergossen,
nicht verhindern. Die in diesem Kanał liegende
Eisensau lieB ich nach sauberer Entfernung der
Sehlacke rund um den Ofen liegen und mauerte den
Wasserkanal hoher. Bei dcm nachsten Durchbrucli
sammelte sich wiederum (las Eisen in dem erhohten

Kanał und so fort, so
daB infolge der Durch-
briiche ein 150 mm
starker Eisenpanzer um
das untere Gestell ent-
stand, der nach Ab-
bruch des ihn cincngcn-
den Kanalmauerwerks

nunmehr berieselt
wurde. Die Durcli-
briiche haben darauf-
hin vollig aufgehort.

Der starkę Eisen-
yergossenes Durch b.uchsloch. pan zer ^  ^  ^

eine ahnliche Wirkung 
aus, wie das Kupfer m it Warmeleitungskoeffizient 
von etwa 300 bei den Kupferformen, das die 
Warnie m it groBtcr Geschwindigkeit fortlcitet und 
an das flieBende Wasser abgibt. Der Vorgang ist 
folgender: Ein Stralil flussigen Eisens dringt
plotzlich bis an den Eisenpanzer, muB sich hier 
aber stark abkiihlen, da die W annę des flussigen 
Eisens durch die scłinelle Fortleitung auf einen groBen 
Teil des starken Eisenpanzcrs vcrteilt wird. Ware 
nur ein 15 mm starker, von auBen mit Wasser ge-
kiihlter Panzer vorhanden, so wiirde dio Warnie des
flussigen Eisens sich nicht auf eine so groBe Eisen- 
masse verteilen konnen und zum groBten Teil auf 
die Fortnahme durch das Berieselungswasser an- 
gewiesen sein. Die Praxis lehrt aber, daB das 
flUssige Roheisen den 15 mm starken Panzer rasch 
durchbolirt, bevor das Wasser diesen seinen Zweck 
erreicht.

Abbildung 1. Mit Eison

Mit einfachen Mitteln kann man sich von der 
kiihlenden Wirkung eines groBen Eisenblockes da- 
durch iiberzeugen, daB man nach einem Durchbrucli 
die Durchbruchstellc kegelig nach auBen erweitert, 
einen starken EisenguBpfropfen mit groBer AuBen- 
obcrflaehe in die Durchbnichstclle eingieBt (s. Abb. 1) 
und dessen Oberflache mit Wasser berieselt. Das 
Stichloch durch Einfassen in einen groBen Eisen- 
block (s. Abb. 2) zn kiihlen, ist eine bei mehreren

Abbildung 2. Eisemor Stichlochrahmen.

Hiitten sehon m it groBem Erfolge angewandte MaB- 
nahme. Eine Wasserberieselung ist hier nicht not- 
wendig, wenn Eisenmasse und luftgekuhlte Ober- 
flaclie groB genug sind.

Was nun den Yorschlag des Oberingenicur 
Kun7. anbelangt, so halte ich es fiir sehr gewagt, 
den an und fiir sieli zweckmaBigen GuBpanzer, wie 
ans der Abbildung auf Seite 153 hervorgeht, ais Stiitze 
fiir dio Rast ausbilden und nur mit einer verhlilt- 
nismiiBig geringen inneren Mauerauskleidung Yer
sehen zu wollen. Unter allen Umstanden diirftc es 
empfelilenswert sein, bei dem feuerfesten Materiał 
im Gestell nicht unter eine Wandstarke von 1200 nim 
zu gehen. Im iibrigen wiirde ich zurzeit einer starken 
GuBpanzenmg des Gestells den Vorzug vor jedem 
anderen Mittel zur Yerliutuns; von Durchbriichen
geben.

W itten a. d. Ruhr.
®i$>t.-3;ng. B. Kónig,

HUttendlrektor a. D.

Umschau.
Fortschritte  der e lektrischen  Rohe isene rzeugung.

Das bisher erfolgreichste System eines elektrischen 
Ofens zur Roheisenerzeugung aus Erz is t zweifellos das 
der Elektrometall-Aktiebolaget in Ludvika gehorige. 
Sowohl Uber den Betrieb des ersten groBeren Versuchs- 
ofens in Domnarfvet* wie tiber eine haibjahrige Betriebs- 
zeit (1C. November 1910 bis 9. April 1911) m it dem groBen 
2500-PS-Ofen am Trollhattan** sowie uber eine weitere 
haibjahrige Betriebszeit m it diesem Ofen nach einigen 
Aenderungen (4. August 1911 bis 6. Marz 1912 bzw.
8. Mai 1912)f sind eingehende Berichte yeroffentlicht, 
we’che ein kiares Bild Uber die Yorgiinge im Ofen und 
Uber die Leistungsfahigkeit des Ofens im praktischen 
Betriebo geben.

* St. u. E. 1909. 17. N or., S. 1801.
** St. u. E. 1911, 22. Jun i, S. 1010.

t  St. u. E. 1912. 22. Aug.. S. 1409

Der Ofen am  T rollhattan wurde yom Jcrnkontcr 
zu Studienzwecken errichtet und betrieben. Es sollten 
Fragen yon praktischem Interesse (Verhalten yerschie- 
dener Erzsorten, Zusatz yon Schlich, EinfiuB der Art 
des Brennstoffs usw.) in praktischem Betriebe studiert 
werden. Das ist auch geschehen. Seit 1. Oktober 191- 
ist der Troiihattanofen nicht mehr in den Hiinden des 
Jernkontors, sondern der Betrieb ist yon einem schwe
dischen Eisetiwerk, der Stromsniis Jernyerks A. B. I!1 
Degerfors, Ubeniommen worden, welche die Anlage jetzt 
rein geschaftlich betreibt und ein Qualitiits-Holzkohlen- 
roheisen fur Martinzwecke herstciit.

Es sind also yon nun an so eingehende Betriebs- 
berichte wie fruher n icht mehr zu erwarten. Die Werks- 
besitzer haben aber dio Freundliehkeit gehabt, einige 
Zahlen Uber den Betrieb yom 1. Oktober 1912 bis 31. Dc- 
zember 1912 bekanntzugeben. Dieso Zahlen sind des
halb yon besonderem Interesse, weil der Ofen jetzt ein
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Viertcljahr lang ganz gleiehmaBig auf cin und dieselbo 
(schon friiher ausprobierte) Beschiekung gegangen ist, 
wahrend bei den frttheren Versuehcn der Ofen eigentlich 
nie zur Ruhe kommen konnte, weil immer nach einigen 
Tagen wieder eine Aenderung am Erzsatz usw. yorgenom- 
men wurde. Tatsachlich sind bei diesem gleichmiiBigen 
Betricbc noch bessere Ergebnisse erzielt worden ais friiher.

Die Hauptzahlen fUr den Betrieb vom 1. Oktober 
bis 31. Dezember 1912 sind folgende:

Aufgegeben kg

K iru n a-E rz ...................... 1 040 985
Tuollayara-Erz . . . .  973375

P Klacka-Lcrberg-Erz . . 400 740
„ Schlieh . 478 905

P e rsb e rg -E rz ..................  3 780
„ Schlieh . . . .  5 045

Gesamt-Erz 2 914 830
Kalkstein ..................................................  169 944
Holzkohle 44 934,5 hl zu 16,86 kg . . .  757 596

Beschiekung 3 842 370
Abgestochen: Eisen (Abstich 1 bis 379) 1 905 865

Eisenausbringen aus dem E r z ......................  65,38 %
,, aus Erz und Kalk . . . 61,78 %
„ aus der Gesamt-Beschik-

k u n g ...............................  49,60 %
Holzkohlenyerbrauch fiir 1 t  Eisen (23,58 hl) 397,6 kg
Aufgewandto Zeit fiir Betrieb 2158 st 30 min 

fiir Stillstand 49 s t 30 min 
Gesamtzeit 2208 st — min

M itte lb e la s tu n g .......................................... 1 833 KW
Aufgowandtc K ilowatt-Stundcn . . . . 3 957 565 KW st

„ „ ftir 1 t  Eisen . , 2 076 „
1 K W -Jahr liefert demnach Roheisen . 4,22 t
1 P S -Jah r liefert demnach Roheisen 3,10 t
Elektroden verbrauch (VerschleiB =

KB Abbrand) . . . 8 307 kg
2 914 830 „  fiir 1 t Eisen . . 2,78 „

Um diese Zahlen besser wtlrdigen zu konnen, liabo 
ieh sio m it den Durchsehnittszahlen der fruheren Dauer- 
versuche in nachstchcnder Zahlentafel in Vergleich 
gesetzt.

Zahlentafel 1. B e tr io b s c rg o b n is s e  d e s  O fen s am  T r o l lh i i t ta n .

Ofen in Betriebsdauer
.Mittlere

Be-
lastung

KW

1KW/Jalir
erzeugto

Eisen

t

FUr 1 t Koh- 
eiaen waren 

niitig

Elektroden- 
abbraud fUr 1 t 

Roheisen Be-
triebs-
dauer

st

Stlll-
stBnde

st

Still-
stUndo
In %

der Zeit

KWst

llolz-
koiiio

ks

Ab
brand

to;

Gcsamt-
ver-

brauch
kg

I. Domnarfyot 7. V. 09 bis 31. V III . 09 500 2,76 3181 354,1 8,0 30,0 19031/2 H 2 ‘/s 5,9
II. Trollhattan 16. X I. 10 bis 9. IV. 11 1344 3,66 2391 418 4,9 9,7 3348 >/, 1537* 4,3

III. 4. V III. 11 bis 0. I I I .  12 1482 3,93 2225 404,8 5,2 5,7 48253/ , 345V5 6 ,7
IV. 1. X. 12 bis 31. X II. 12 1833 4,22 2076 397,6 2,8 2,8 2150% 49i/2 2,2

Aus der Zahlentafel laBt sieh sofort erkennen, daB 
cs gelungen ist, ein und demselben Ofen immer mehr 
Stroni zuzufiihren, anderseits ist der Stromaufwand zur 
Erzeugung einer Tonne Roheisen stiindig herunter- 
gegangen. Die zuletzt erreichte Zahl von rd. 2000 KW st 
L,t ais eino reeht befriedigende anzusohen. Zwar sind 
in der Literatur zwei Angaben bekannt, daB der Strom- 
Terbraueh auch geringer wio 2000 K W st sein kann, dieso 
Zahlen sind aber nur bei ganz kurzeń Versuehen erhalten 
worden. Auch den Holzkohlenbedarf ha t man wieder 
weiter heruntersetzen konnen. Durch Yerwendung

passender Elektroden und durch Einfuhrung des An- 
sttlckungsverfahrens ist der Elcktrodenverbrauch sehr 
giinstig beeinfluBt worden. Der yerhiiltnismaBig sehr 
geringe Bruchteil der Betriebszeit, weleher auf Stillstśindc 
entfallt, zeigt, daB die ganze Anlage fur technischen 
Grofibctrieb gceignet ist; es werden auch sonst kaum 
noch wesentliehe Konstruktionsanderungen erforderlich 
sein.

Nachstehend folgt noch eine Listę der im Bau und 
Betrieb befindlichen elektrischen Roheisenófen Bauart 
Elektrometall.

Zahlentafel 2. R o h e is c n o fo n  B a u a r t  E le k t r o m e ta l l .

uahl
Ofen- Im Bau, Be

Ort Gesellschaft grSGe
PS seit komrnt in 

Betrieb ra erkungen

1 T rollh iittan , Schw. Strom sniis Je rn v crk s A. B. Dogerfors 2500 15. X I. 1910 — 12-Pbasenstron 
/ 1 Elektroden.

i Dom narfyot, Schw. St. K opparbergs B ergslags A. B. 3000 15. VI. 1911 —
1 Iiardangor, Norw. H ardangcr E lek trisk  Jcrn -og  Staal-

v e r k ................................................... 3500 20 X. 1911 —
i H ardangcr, Norw. H ardangor E lek trisk  Jern-og  Staal-

1913
3-Phasenstrom

1
v c r k ................................................... 3500 — O Elektroden.

Hagfors, Schweden 3000 15. I I I .  1912 —
i 3000 1. V III . 1912 —
1 • < ....................................... 3000 — Mai 1913

AuBerdem sind vier weitero 3000-PS-Oefen ftir 
Schweden in Aussicht genommen, die auch noch 1913
1,1 Bau kommen sollen.

Auch tiber andere elektrische Oefen zur Roheisen- 
erzeugung sind einige Mitteilungen bekannt geworden.

In Kalifornien wurdo 1907 nach H e r o u lt s  Pliinen 
<'ni 1500-KW-Drehstromofen gebaut, dor kurze Zeit darauf 
wieder stillgelegt wurdo. Nach weiteren Vcrsuchen yon  
Lyon kam 1909 ein anderer lSOO-KW-Ofen in Betriob, 
welchcr dem bekannten schwedischen Ofen weitgehencl

Uhnelte. Einige wenige Resultate dieses Ofens sind in dieser 
Zeitschrift schon friiher mitgeteilt.* Dieser Ofen wurde 
im Frflhjahr 1911 abgerissen und ein Ofen ganz anderer 
B auart errichtet. Hier&ber sind von R. W. r a n  N o rd o n  
einigo kurzo Angaben bekannt gegeben worden.** Der 
von einem Blechmantel umkleideto Tiegel des Ofens hat

* St. u. E. 1910, 5. Okt., S. 1729.
** Met. and Chem. Eng. 1913, Jan ., S. 17; J . of Elee-

tricity , Power & Gas 1912, 23. Nov.
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rcchteckige Form , ist 8,37 m lang, 3,23 m breit und 
3,72 m hoch. In  der unteren Ilalfto sind dio Wiindo 
etwas nach innen geneigt, und dic Sohlo ycrliiuft ebenfalls 
von den Seiten nach der Mitte zu geneigt, so daB der Ab
stich an der tiefsten Stollo in der Mitte der Vorderwand 
sich befindet. Der Herdraum  ist. tiberwolbt; durch das 
Gewólbe mtinden ftinf FUllschaohto von 00 cm Durch- 
messer cin, dic nacli oben zu einer 4,05 m hoher liegenden 
Beschickungsbtthne fUhren. Zwischen diesen FOllschiichtcn 
troten vier Graphitelektrodon senkrocht durch das Ge- 
wolbe in den Ofen; die Elektroden sind zylindrisoh, sie 
habcn30cm D urchm esserund l,24m  Lange, sic werden an- 
gestuckt. Es sind drei Transformatorcn vorhanden, welche 
Dreiphasenstrom von 2400 Volt auf der Primiirseito mit 
40 bis 80 Volt den Elektroden zuftiltren. Ueber den Betrieb 
ist wenig bekannt geworden. Dic Beschickung besteht aus 
(500 kg Magneteisonstein, 135 bis 150 kg Holzkolile, 
3t/, kg gebranntem  K alk und 1 2 kg CJuarz. Ais Besondor- 
heit wird hervorgehoben, daB nu r gebrannter ICalk ver- 
wendet wird und keino Gaszirkulation stattfindet.

Der 1907 von Heroult erbaute Ofen, der eben be- 
gehriebeno Ofen und der in D om narfret im Bau befind- 
licho Uelfcnstcin-Ofen gehoren ein und demsclben Ofen- 
typus an, wenn auch dic Ausfiihrungen etwas versehic<len 
sind. 11. Neumann.

Z u m is c h u n g  v o n  Saue rsto l! zu m  G eblasew ind  

der H ochofen .

C h a r le s  A. E d w a rd s ,  Leiter dor Britania Iron 
W orks in Middlesbrough, kntipft* an mcino Betrach- 
tungen Uber obigen Versuch yerschiedene Bercehnungen 
und kom mt zu folgenden SchlUssen:

1. Durch entsprechcnden Sauerstoffzusatz zum Ge- 
bliisowind wurde man cin Hochofengas erzielen konnen, 
welches die Zusammensetzung des besten Gencratorgascs 
erreichte, also auch dessen Vcrwendungsfahigkeit hiitte.

2. Schon bei Erhohung des Saucrstcffgehaltes von 
den normalen 21 llaum -%  auf 22,54 R aum -%  wOrde 
durch Vcrmindcrung des Stickstoffgehaltcs im Gcbliisc- 
wind dio Beanspruchung der Gcblaso und der W ind
crhitzer um 8 % , und der Koksycrbrauch um 3 Pcncc 
auf dio Tonne Roheisen vermindert.

3. Der Raum inhalt der Gase wiirde durch den go- 
ringeren Stickstoffgehalt verringert, die Geschwindigkeit 
der Gase beim Aufsticg durch die Beschickung also auch 
vcrmindert und dio Reduktionafahigkeit derselben vor- 
groBcrt werden.

4. Die Leistung des Hochofens wUrde um 23 %  ver- 
m ehrt, und zwar um  8 %  durch yerminderto Bean- 
spruchung der Geblase, und um  15% , weil weniger Koks 
zu vcrgasen ware.

5. Edwards moint, daB diese Zahlen sich naturlich 
je nach den Bctricbsyerhaltnissen auf den Yerschiedenen 
W erken verschieben wUrden, daB aber die Yerinehrung 
des Saucrstoffgchaltcs des Gebliisewindes wegen ihrer 
yorstehend aufgeftihrten Vorteile in ernstliclio Erwiigung 
zu ziehen sei.

fi. Edwards ist m it mir der Meinung, daB die Kosten 
der Gowinnung des Saucrstoffs aus der Luft bei der 
emsigen Arbeit aller Chemiker und Physiker um so groBere 
Aussicht auf rasche Verminderung haben, ais der Rohstoff, 
die atmosphiirische Luft, in jeder Menge, zu jeder Zeit, 
an jedem Ort und stets u m s o n s t  zur VerfUgung stehe.

Sr.-^ng. h. e. Fritz l l \  Liirmann.

V e rk o k u n g  v o n  K o h le  bei n iederer Tem peratur.

Eine unter diesem Titel yorliegende Arbeit von P a r r  
und O lin** ist dem Zweck gewidmet, die yerkokenden 
KrSfte festzustellen, die einigen amerikanischen Kohlen 
innewolmen. Zur Untersuchung gelangten hauptsachlich

* S. Iron and Coal Trades Review 1913, 17. Jan.
S. 92/3.

** Bulletin Nr. 00 der Universit5t .Illinois,

Jllinoiskohlcn m it einem Gehalt yon 5,8 bis 12,1 % Asche 
und yon 39,4 bis 52,4 %  flUchtigen Bestandteilen. Da 
sowohl von den Verfasscrn ais auch in fruheren Unter
suchungen von anderen festgestellt worden war, daB dio 
Anwesenheit geringer Mengen Sauerstoff im Yerkokungś- 
raumo die Verkokung w'escntlich beeintriichtigt, wurden 
die Versuche in einem Strom iiberhitzten Dampfes yor- 
genommen, der durch dic etwa 3000 g zcrkleinertc lCohlc 
enthaltendo, von auBen m it Gas geheizte Retorto gelcitet 
wurde. In  ftinfstilndiger Erhitzung auf 450 0 C wurden 
so z. B. aus einer 43 %  fltichtigo Bestandteile cnihaltcndcn 
Kohle etwa 20 %  ausgctrieben, so daB ein Koks mit 
29 %  flUchtigen Bestandteilen zurUckblieb. Sowohl das 
entwickelto Gas ais auch der Tecr zcigten besonders be- 
merkenswertc Eigenschaften. Das Gas h a t fast den doppel- 
ten Heizwert gowohnlichen Leuehtgases und enthielt: 

3 ,2 %  H 2S 5,0 %  H
5,7 %  C 0 2 14,4 o j, C2116
s,3 %  Cnlf n 51,4 %  CH,
5,2 %  CO 93,2 %

Nnphthalin war nur in Spuren yorhanden, Schwefel- 
nasserstoff dagegen auffallend roichlich, obwohl Sclmcfel- 
eisen erst bei Tem peraturen ilbcr 1000 0 C zerfiillt; der 
Schwefelwasserstoff kann daher nur organischcn Korpern 
entstammen. Der Gewinn an Ammoniak betrug nur cin 
Viertel der boi gewohnlicher Yerkokung gewonnencn Men
gen. Bei der gewiihlten Art des Versuches konnte das ent- 
standene W asser natOrlich nicht bestim m t werden, docli 
zcigten andere geeignete Versuchc, daB neben der freien 
Feuchtigkcit bei 300 bis 400 0 C in drei Stunden 3,55 %, 
in scchs Stunden 5,71 %  Wasser aus einer Kohlo ent- 
wickelt wurde. Die in der Rohkohle enthalten gc- 
wesenen Sauerstoffyerbindungen waren fast yollkommcn 
zerstort.

8 %  der eingesetzten Kohle wurde ais Tecr gcwonnen. 
Der Tecr enthielt:

10,5%  I^ichtiil A (Siedegrenzcn 20 0 C bis 1000 C)
29,1 %  Fraktion B ( „  100 0 C „ 2000 C)
29,8 %  Fraktion C { „ 200 0 C „  2400 C)

5,5 %  Fraktion D ( „ 240 11 C „ 275 °C)
21,3 %  ROckstand.

Dic Fraktionen A und B sind sehr leicht osydierbar 
und konnen ihrer Eintrocknungsfiihigkeit wegen ais An- 
striehm ittel yerwendet werden; auch ais Heizole wie zum 
K arburieren sind sie gecignet.

Der zurttckgebliebene Koks ha t tro tz  seines Gohalts 
an flUchtigen Bestandteilen die angenchme Eigenschaft, 
ohno Rauchcntwieklung zu yerbrennen, und ist ziemlich 
fest. Bei seiner Verbrcnnung wird, anders ais bei gcwdhn- 
liclier Kohle, jede AbkOhlung der Flamme durch Wasser- 
ycrdampfung yermieden und von gasformigen Bestand
teilen fast nu r Mcthan und Wasscrstoff cntwiokelt, die 
beide leicht und rauchlos yerbrennen.

Ais yerkokendo Kriifte sind nach Ansicht der ’\er- 
fasser gewisse Bestandteile anzusehen, die, wic Zucker, 
die Eigenschaft haben mUssen, vor der Zersetzung zu 
schmelzen; Kohlen, dio diese Bestandteile nicht enthalten, 
yerkoken nur zu sandigen Massen, wio etwa Stiirke. Aus 
einer in stiirkster Entgasung befindlichen Retortę wurde 
m ittels eines durchlochten Stempels der weiche, bildsame 
Inhalt hcrausgedrUckt, und es wurde festgestellt, daB das 
so erhaltenc Bitumcn bei geringerem Aschengehalt ais 
dic urspriingliche Kohle eine ganz auBergewohnliche 
Bindekraft aufwics. Auch einige Rohkoblcn sind derartig 
bindekrSftig, daB sic m it bis zu drei Yicrteln Koksgrus 
yeriliischt noch einen brauehbaren Koks liefern. Auf 
welches der drei nach Professor Lcwes in der Kohle ent- 
haltenen Abbauprodukte der ursprUnglichen Yegetation, 
niimlich Harzkorper, dereń Isomero oder dereń Zer* 
setzungsprodukte, die Vei kokbarkeit zurttckzufiihren ist, 
wollen die Ycrfasscr nicht cntscheiden.

Den SchluB der Arbeit bildet eine Zusammenstellung 
frOhercr Arbeiten tiber dic Yerkokung bei niederer Tern-
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pcratur. Vcrmiflt in dioser Zusammenstellung liat der 
Berichterstatter Angabcu fi ber das Parkerscho Coalit- 
patent, engl. Patent 14 305 vom 22. Ju n i 1900,* 
yon dessen wirtschoftlicher Ausnutzung in letzter Zeit 
jedoch nichts mchr verlautet.

Dr. Friedr. Kortcn.

Radreifen a u s  C h ro m -V a n a d iu m -S ta h l.

FrDher ycrcinzelt in Amerika m it Lokomotivradreifcn 
aus Chrom-Vanadium-Stahl angcstollto Vcrsuchc haben 
zu so gflnstigen Ergebnissen gcfilhrt, daB dieses Matorial 
neuerdings vie!fach fiir Radreifen yerwendet wird. Es 
sind daher lcOrzlich Lieferungsbedingungen fiir R ad
reifen aus Chrom-Vanadium-Stahl aufgestellt worden,** 
aus denen nachstehcnd das W ichtigsto m itgetcilt sei. 
Bas Materiał soli im sauer zugestcllten Ofen erzeugt 
werden. Der Kohlenstoffgelialt soli zwischen 0,50 und

* Chem. Zs. Kopert. 1907, S. 548.
** Railway Agc Gazotte 1912, 20. Dez., S. 1189/91.

0,65 % , der Mangangehalt zwischen 0,60 und 0,80 %, 
der Chromgchalt zwisohen 0,80 und 1,10 %  und der 
Vanadiumgelialt iiber 0 ,10%  liegen. Fur Reitcn m it 
weniger ais 1400 mm Durchmesser soli dio Strcckgrcnze 
zwischen 67 und 81 kg/qmm , dio ZerreiBfestigkeit zwisohen 
88 und 98 kg/qmm und dio Dehnung, gemessen auf 50 mm 
MeBliingc, mindestens 15 %  betragen. Fiir Rcifcn mit 
gróBerein Durchmesser wird eino etwas groBere Festigkeit 
bei geringerer Dehnung yerlangt. Schlagyersuehe mit 
Eallgewichten sind dem freien Ermessen iibcrlassen. Die 
Reifen miissen nach dem Walzen bei etwa 8750 C aus- 
gegliiht und dann in Ocl abgeschreckt werden. Auf das Ab- 
schreekcn h a t oin nochmaliges E r warm en bis auf eino der- 
artigo Tem peratur zu orfolgen, daB dio gcwUnschten 
Festigkeitseigcnsehaften erreieht werden. Dieser Tem
peratur, dio etwa bei 590 bis 050 0 C liegt, milssen die 
Reifen mindestens 2 st lang ausgcsetzt werden, um eino 
gleichmiiBige Durchwurmung zu errcichen. Die darauf 
folgendo Abkilhlung soli an der L uft geschehen.

©r.-^ng. K- Prev/S.

Aus Fachvereinen.
Eisenhutte S u d w est ,

Zw e igvere in  d e s  V e r e in s  d e u t s e h e r  E is e n h u t te n le u te .

In Fortsctzung des ersten Berichtes* iiber dio am
9. Febr. d. J. in Saarbrucken sta ttgchabte  Vcrsammlung 
geben wir nachfolgend dio Besprechung iiber den Punk t 5 
der Tagesordnung wieder.

Ber Vorsitzendo, Direktor S a o f te l ,  Dillingcn, warf 
zunachst folgendo Frago auf:
Welche E in rich tungen  zu m  A b sa u ge n  der F lillg a se  haben 

sich bei K ok so fe n  in  der P ra x is  am  besten bew ahrt ?

Hierzu ergriff HUttendirektor a. D. H e e k m a n n , 
Saarbrdcken, das W ort:

Wenn wir die yersehiedenen Fiillgasabsaugevorrich- 
tungen kritisch betrachten wollen, so muB dies haupt- 
sachlich nach zwoi Riehtungen goschehen, namlich bo- 
zOglich der Absaugleistung und der Explosionssichcrheit. 
In der Absaugleistung zeigt sieli cin merkbarer Unter- 
schied, je nachdem das Fiillen der Oefen durch Einsehiittcn 
loser Kohlen von obon her oder durch seitliches Ein- 
schicbeti eines gcstainpftcn Kohlekuchens geschieht. Im  
crsteren Falle sind die Tiiren des Ofens cingosotzt, die 
Falldffimngen durch die einstromendo Kohlo teilwoiso 
abgeschlossen, und es m acht keino bosondere Schwierig- 
seiteii, aus dem fast ganzlich abgeschlossenen Ofenraume 
die 1'iillgase abzusaugen und die bekannten Belastigungen 
uurch hervorquellcnden Rauch zu yerhindern. Bei diesen 
Oefen mit Filllbetrieb, die den groBten Teil der west- 
Wuchen Anlagen ausmachen, sieht man dementsprochend 
Abaaugoyorrichtungen yorschicdener Bauarton m it ganz 
wiedigender Saugleistung arbeiton.

Anders liegt dio Sacho bei den Oefon m it Stampf- 
wtrieb. Hier ist der Ofen wahrend des Setzens an der- 

jcnigen Seite, durch die der Kohlekuchen eingeschoben 
"u-d.offen; zwischen dem Kohlekuchen und den Wiinden 
des Ofens sind beidcrseits Zwischonraumo von 2 / ,  cm 

rcite und mehr ais 2 m Hohe vorhandon, aus denen 
,, t®r Rauch hervorquillt, der wegen der langgestreckten 
orm der Austrittsoffnungen schwer zu fassen ist. Bei 
MSen Oefen zoigt sieh deshalb beim Absaugen der Ftiłl- 

?ase Yiclfach, daB zwar cin Teil des Rauchcs abgcsaugt 
"ml, cin andorer mehr oder weniger orheblicher Teil da- 
o f Cn - Ui ^er hokaiłntcn belastigenden Weise aus dem 

en ins Freio tr itt , weil es n icht gelingt, das Austretcn 
es lvauchcs aus den hohen schmalen Zwischenraumen an

I er offencn Seito dos Ofens durch dio Saugwirkung zu ver-
II rn. Vorschliige oder Yersuehe zur Ueberwindung

XH.33

* St. u. E. 1913, 20. Febr., S. 331.

diesor Sehwicrigkeit sind nicht bekannt. goworden; ob mit 
den bekannten Mitteln eino bofriedigendo I-osung zu er- 
reichen ist, ersoheint nach den bisherigen Erfahrungen 
zweifelliaft. Immerhin konnte eino Verbcsserung gegen- 
iiber don yorhandenen Ausfilhrungen dadureh gewonnen 
werden, daB fiir kriiftigc W irkung des Absaugorgans und 
fiir groBo Durcligangsquerschnitte der Absaugrohrc, K a
nale und Stutzon gesorgt wilrdo; dam it wiire dem groBen 
Gasroichtum der Kohlen, dio in Oefen m it Stampfbctrieb 
ycrkokt werden, Rechnung getragen.

Dio Explosionsgefahr ha t man bei den ersten Ftill- 
gasabsaugungen, dio gobaut wmrden, ganz auBcr aeht 
golasscn, wurdo indes bald durch zahlreiche Explosionen 
Iiber das Vorhandcnscin dieser Gofahr aufgekliirt. Dio 
erste cxplosionssichero Absaugung stam m t von Hcmrich 
Kopjwrs, Essen (Ruhr), der duroh eine ihm patentierte 
Anordnung das Saugrohr oder den Saugkanal m it in- 
differenten Gasen fiillt, dic aus dem Abhitzckanal oder 
den OfenzOgen, in letzterem Fallo natilrlich, nachdem sie 
ihro Wiirmo nutzbringend abgcgeben haben, angesaugt 
werden. Dio Anordnung er3chcint wohl begriindet, donn 
durch die Bcimischung der indifferenten Rauchgase zu 
den Ftlllgascn werden dieso ihrer Explosionsfiihigkeit be- 
raubt. Dio Anordnung ist yielfach ausgefilhrt und liat 
sich gu t bowiihrt. Hiomaeh haben andero Ofenbauer 
andere Einrichtungen gegen Explosionsgefahr getroffen, 
die in der L iteratur zurzeit gilnstig beurteilt werden. Aus 
eigenor Anschauung habe ich diese nicht konnen gelernt 
und (iberlasse daher dio Beurteilung denjenigen Herren 
aus unserer Versammlung, die diese Einrichtungen in 
ihrem Betrieb unter Hiinden haben.

Direktor M illle r , Brcbach: Von unserein Herrn Vor- 
sitzonden darauf aufmerksam gemacht, daB dio Frage der 
Filllgase zur Diskussion gelange, liabe ich mir erlaubt, 
Ihnen dio yerschicdenen Arten der Absaugung von 
Eilllgascn in schcmatisehen Skizzcn yorzufDhren.

Das Yerfahren yon S a la u  & B irk h o lz (A b b . 1) besteht 
darin, daB dio Filllgase m ittels Dampfstrahlgeblases durch 
eine besondero Vorlago m it WasseryerschluB abgesaugt 
werden. Durch das Durchstrcichen und AbkUhlen der 
Gaso durch das Wasser sollen Explosionen yermieden 
werden.

Bei der Ausfllhrung y o n D r. O t to  & Co. (Abb. 2) er
folgt dio Absaugung der Gaso durch einen yerschicbbaren 
Krilmmer, der jeweils die Vorbindung zwischen dem zu 
beschickendcn Ofen und der Absaugleitung nach dcm 
Kam in herstellt.

C o llin  (Abb. 3) saugt dic FiiUgase durch einen im 
oberen Mauerwerk befindlichen Kanał nach dem Kamin 
hin ab.

63
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K o p p e rs  (Abb. 4) m aeht dies in iihnlichcr Weise, nur 
setzt er dem Gasgemiseh zur Vcrmeidung von Explosionen 
indifforentea Verbrennungsgas der Koksofen selbst zu.

Meine Erfahrungen erstreeken sich nur auf die beiden 
ersten Ausfuhrungen. Gelegentlieh der Konzcssionsnaeh- 
suchung filr eino neuo Koksofcnanlage yerlangte die Auf- 
sichtsbehordo Vorriehtungen zur Beseitigung der Fiill- 
gaso im Interesso der Hilttenanwohncr. Dio betreffende 
Koksofenbatterie wurde m it der E inrichtung nach Dr. Otto

Dompfcfrafttyeó/ase
D om /tf-*  » C ~ > -  j k f *  .Scfiornsre/n

yorgeschaltet ist, durch den dio Gase gereinigt und ge- 
ktthlt werden.

Huttenbesitzer H e rm a n n  R o c h lin g , Volklingen: 
Unsere Erfahrungen m it den Ausfuhrungen nach Dr. Otto 
und nach Collin, die wir seit etwa 1H  Jahren im Betriebe

.Blech'
schieber

zum Schornstein
A b b ild u n g  3. FUllgaaabsaugun; 

n ach  Collin.

A b b ild u n g  1. A b b ild u n g  2.
F U llg asab sau g u n g  n a c h  S a lau  JM rkliolz. F U llg asab sau g u n g  n a c h  D r. O tto  & Co.

& Co. ausgeriistot, fand aber n icht don Beifall der Bohorde, haben, sind nicht sehr gute. Es hiingt von mancherlei
da der Qualin n icht yollstiindig beseitigt werden konnto. Zufiilligkeiten ab, ob die Absaugung der Fiillgase zu-
Bei oinem weiteren Ausbau dor Gruppo wurdo von der friedcnstellend gelingt. J l i t  dem Dr. Ottoschen Yerfahren
Aufsiehtsbehorde besonders auf dio AusfUhrung Salau &
Blrkholz hingewiesen, dio dann auch eingeftthrt wurde. <Q)
Dio W irkung ist eino wesontlich bessero ais die der Ottoschen,
wenn sio auch den Qualm ebenfalls nicht vollstiindig be- Jf ( T * ^ ®
seitigt. Zum mindesten hat sio den Vorteil, daB man bei X) \
gcsehlossenen Ofendeckeln dio Tilren in aller Ruhe zu- __________ i
schmieren kann. 'r ']

Um sich cin Bild vnn der Wirkungsweiso boider Ver-  ̂t t ;  / żr
fahron zu machen, lieB ich eine photographische Aufnahmo I / /
anfertigen, (Redner zeigt einigo Photographien vor.) A '

Betriebschef A c k e rm a n n , Neunkirohen: Mir ist V _______ ,___ J  . Srf
ein Fali bekannt, der leicht tlble Folgen hiitto haben j
konnen. Dio Fiillgase wurden bei dieser Anlage in ublieber j
Woise abgesaugt und dem Kamin zugefiihrt, dem auch die i_II _ I I  j l  H
Abhitzekessel angcschlossen waren. Ais nun bei Gelegen- /  E = 3=j s
heit einer groBeren Kcssclausbesserung dio Abhitzo der ' j
Koksofen direkt, also un ter Umgehung der Kesselanlago, 
dem Kam in zugeftihrt wurde, schlug plotzlich oino groBe 
Flamme aus dem Kamin empor, und es ging cin heftiger
Funkenregen auf dio Umgebung nieder. Dio Flamme i j Hi
blieb ungefahr eine Viertelstundo siclitbar. Die Ursache
dieser Erscheinung lag in einer Ansammlung brennbarer \  f f f  K \  i
Vorunreinigungcn aus den Flillgasen an der Kaminwan- f  j
dung gcgcnOber der Eininiindung dor Absaugeleitung, dio jy r ty m m  i
durch dio plotzlich ausstromende Abhitzo entzundet Kg. Ą ty  w   ̂ W  % I
wurden. Ich mochte daher dio Forderung stellen, daB dio pK ; iwtiĄ
Fiillgase nur in gercinigtem Zustando in den Kamin go- ! |p  !%%%§%
fOhrt werdon, und bitte um Mittcilung, ob derartigo Reini- ---------^ --------  -------  i

gungsanlagen im Betriebe oder im Bau sich befinden. °  Ofen/rammer
$ip(.»3ng. E ll in g o n ,  Bochum: Dr. Otto h a t seino 

crsto B auart dadurch wesentlich yerbessert, daB er die A b b ild u n g  5. F U llg asab sau g u n g  n a c h  Collin.

zum Sc/wrnstein
A bbU dung 4. F liilgasabsaugnng 

n a c h  K oppere.

dio Gaso fiihrendcn Rohre m it einer feuerfesten Aus- 
mauerung yersehen hat, Eine wesentlicho Neucrung be
steht weiter darin, daB die Absaugung vom Kaminzug un- 
abhangig geniaeht wird, durch Absaugung yermittels eines 
kleinen Vcntilators, dem cin m it Wasser berieselter Waschcr

haben wir etwas bessere Erfolgo erzielt. seitdem wir einen 
Ventilator eingeschaltet haben. Explosionsgcfahr hat 
sich bei dem Yerfahren naeh D r. Otto nicht gezcigt. I*11* 
Gefahr scheint mir fur Saarkohle iiberschatzt zu werden.
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Direktor I ie y n e n , Saarbrucken: W ir haben auf
der Burbacher Htltto zwei Bauarten (nach Dr. Otto und 
nach Collin) in Betrieb. Wir baben in dio Leitung der 
Ottoschcn Ausfiihrung ein Dampfstrahlgeblaso eingebaut 
und hierdurch etwas bessere l^rgcbnisse erzielt. Nach 
kurzer Zeit verschrautzte aber das Gebliise, so daB wir 
den Apparat wieder ausbauen muBten. Auch durch Ver- 
doppclung des Querschnittcs der Absaugleitungcn bei 
der Bauart Collin haben wir keine wcscntlich giinstigero 
Wirkung erzielt.

$ipl.«3ttg. O h n o so rg c , Bochum: Ich will einige
Betriebserfahrungen Ober dio Collinsche Absaugcyorrich- 
(ung bekanntgeben. Collin will die Fullgase in dem in 
der Ofendecke eingebauten K anał zur Entzundung bringen. 
Xun liegt aber die Entzundungstem peratur dieser Gase, 
wio eingehende Versuche dargetan haben, bei einer Tem
peratur von S00° C. Will man also eino Verbrennung 
errcichen, so muB man in dem ICanal diese Tem peratur 
von 800° C aufreoht crhaltcn, Dies widerspricht aber 
den ganzen heutigen Bestrcbungen, dio Ofendecke mog- 
liehst kulił zu halten, um dio Nebenprodukte n icht zu 
zersetzen. Praktisch habe ich in dcm Kanał nur Tempera
turen bis 400° C gemessen, wobei die Filllgaso uninoglich 
zur Entzundung gelangen konnen.

Ingenieur C. L o ss l,  Saarbrucken: Aus AnlaB eines 
Rcchtsstreites, den dio Firm a F. J . Collin gegen dic Firm a 
Heinrich ICoppers filhrt wegen Verletzung des FUllgas- 
absauge-Patentes Nr. 204 78G, wurden Versucho vor- 
genomnien auf der Zeche Tremonia an Koppers-Ocfcn 
und dem Horder Hocbofenwerk an Collin-Oefen. Herr 
Dr. Q u aseb art, Dozent an der Technischcn Hochschule 
zu Aachen, leitete ais gerichtlich bestelltcr Unparteiischer 
ilie Versuche im Beisein von Vertretern beider Partcien. 
\on den Vcrsuchen wurde eine Niddersclirift aufge- 
nommen und von allen Beteiligten unterzoiclmct. Dicselbc 
stellt fest, daB dio Tem peratur im Fiillgaskanal bei beiden 
Batterien fast die gleiche w ar; sie schwankto zwisehen 
420 und 480° C. Es zeigtc sich also, daB die Koppers- 
Ausfuhrung auch keine hohero Tem peratur ergab, daB 
also eino Zufuhr yon indifferenten Heizgasen zwecks y e r
brennung der Follgase n icht stattgefunden hatte. Dio 
Firma Koppers will den Fiillgasabsaugekanal m it den 
HeizzOgen der Oefen dadurch in Verbmdung bringen, daB 
sie zwisehen dem Fiillgaskanal und den Heizztigen Oeff- 
nungen laBt, durch welche, zum Zwccke der Vcrbrennung 
der Fflllgasc und Vermeidung yon Explosionen, die indiffe
renten Gase von den Heizzugen eingefiihrt werden. Dies 
ist aber praktisch undurchfuhrbar, weil infolge dieser Oeff- 
nungen und des Zugcs im Fiillgaskanal der Betrieb der 
Oefen leiden mOBte.

Die Niedcrschrift besagt auch, daB durch Stichprobcn 
•estgcstellt wurde, daB wahrschemlich siimtliche Stopfen 
Ober den senkrechtcn Ziigcn im normalen Bctriebc ge- 
schlossen sind. Ein Stopfon wurde geoffnet gefunden; 
nach Angabe der Bctriebslcitung war dieser yersehentlich 
nicht eingesetzt. D ie  V e rsu c h o  s t e l l t e n  f e rn e r  f e s t ,  
uaB die F tillg a se  v e r b r a n n t  w e rd en . H err Sipl.-Jjng. 
Onnesorgc erkliirt, daB dio Tem peratur im Fiillgaskanal 
mcht geniigt, um die Gaso zu verbrcnnen. Die gemessencn 
iemperaturen von 400 bis 480° C sind jedocli diejenigen, 
yelche in der Mitte des Kanals herrsehen. Die Tem peratur 
der \\;inde des Kanals und besonders der unteren Wand 

j«doch erheblich hoher. Die W andę ersoheinen rot- 
siuhend. Die Yerbrennung der einziehenden Fiillgase 
'yird daher zuerst von den Wiinden be w irkt und teilt 
sieli von hier aus der gesamten Gasmengo mit. Die Fiill- 
gase werden also yerbrannt, und Esplosionen kommen 
nicht vor, wie Herr Rochling soeben auch bcstatigte. Bei 
•wn Oefen fur Saarkohle miissen dic Querschnitte des 
Kanals nur reichlicher bemessen werden ais bei den Oefen 

Buhrkohle. Wenn die Ouerschnittsbcmessung fiir 
1 Oefen im Saarrevicr nur reichlich gehalten wird, dann 
"‘erden auch alle Gaso abgcsaugt.
. În  ̂ergleich zu den iibrigen hier erwahnten Vor- 

ric ungen mochte ich noch die auBerordentliche Ein-

fachheit der Collinausfiihrung erwahnen, dio cs gestattet. 
sio m it geringen Kostcn ati jeder im Betrieb stehenden 
Battcrio ohno Betriobsunterbrechung oder Storung an- 
zubringen.

Ferner mochtc ich noch heryorhebcn, daB es doch 
bei diesen Vorrichtungen darauf ankomm t, die Gase un- 
schiidlich zu machen, und daB dies nur erreicht wird, 
wenn die Gase re rb ran n t werden, und nicht, wie cs boi 
den anderen Vorriclitungcn allen der Fali ist, wenn sio 
durch den Schornstcin nur in hohero Luftschichten 
gefiihrt werden. —

Ferner warf Direktor S a e f ie l ,  Dillingen, die Frago 
auf iiber die

V e rw end ung  von  S tah lkok illen  im  Stahlw erksbetriebe.

Stahlwerkschef Fr. A m eiu lc , Yblklingen, flihrte 
hierzu folgendes aus: Dio nicht gerade giinstigen E r
gebnisse, dio m it GuBforraen aus Hiimatiteisen erzielt 
wurden, fuhrten uns im Jahro 1910 dazu, Versuche m it 
StahlguBkokillen anzustellen. Erwahnen mochto ich, daB 
sich dio H altbarkeit unserer Kokillen damals immer um 
dio Zahl 100 herum bowegte. DaB die Kokillenkosten 
fiir dio Tomie Stahl eine groBe Rolle spiclon, ist jedermann 
zur Geniige bekannt. Wenn es nun gelingt, die bisherigc 
Haltbarkeit um das Zwei-, Drei- bis Vierfacho zu cr- 
hohen, so orhiilt man Ergebnisse, die gecignot ersoheinen, 
auch den grbBtcn Pcssimistcn zu bekehren. Dic bei GuB- 
kokillen gerne auftretenden Feliler, Langs- und Qucr- 
risse sowie Ausbrennen, werden bei Stahlformen nahezu 
vcrmieden. Das Bild der Stahlkokille veriindert sich im 
Bctriobo nicht; sie siclit nach dem 700. Gusse genau so 
aus wie nach dem ersten, bis sic das Sehicksal ereilt. 
Soviel mir bekannt ist, gingen die Rombacher Hiitten- 
werke wohl ais die ersten in der Stahlkokillenerzeugung 
vor, yerwendeten aber, wenn ich richtig unterrichtet 
wurdo, Martinmaterial, wiihrend wir in Vólldingen das 
Thomasmatcrial m it gutem Erfolgo yerwendeten. Wir 
crblasen zu diesem Zwecko eine m ittelharte Qualitiit, 
schen auf ruhigen GuB, und Anstando ergeben sich sehr 
seiten. Wasserkiihlung yertragen die Stahlkokillen nach 
meinen Erfahrungen nicht, miissen yielmehr allmahlich 
auf die Gcbrauchstempcratur gebracht werden. Wir 
haben zu diesem Zwcck einen Triigcrrost gebaut, auf den 
die rotgltihenden Kokillen abgesetzt werden. Nach fUnf, 
scclis bis sieben Stunden ist un ter Zuliilfenahme yon 
PreBwiml dic Kokillo gcbrauchsfcrtig. Da der Kiihlplatz 
zarżeli noch etwas becngt ist, yerwenden wir auch noch 
neben den StahlguBformen GrauguBkokillcn, dic zur Ab- 
kilhlung in ein Wasserbassin getaucht werden. Es steht 
fiir mich nun nahezu fest, daB auch dic eine oder andero 
StahlguBkokille, besonders auf Nachtschicht, dieselbe 
barbarische Wasserbehandlung erfuhr und dann yersagte. 
Ich crinnere mich eines Falles, wo ich aus AnlaB eines 
Bcsuehes eino Stahlkokille m it 700 Gttsscn zeigte; sie 
war Yollkommen einwandfrei, und am niichsten Tage 
stand sie triibselig m it klaffendem RiB da. Die Stahl
kokillen sind im Gewicht etwas leichter ais dieselbe Grau- 
guBsorte, in der Form jcdoch nicht Ycrschieden. Ein Ver- 
ziehen, wie anderwiirts mchrfach genieldet, tra t nicht ein. 
Die Hauptkokillensorte dient fiir 4000-kg-Blocke. Selbst- 
yerstiindiich hatto ich auch dabei MiBcrfolge zu ycr- 
zcichnen, bis wir zu der Arbeitsweise kamen, dio wir bei- 
zubehalten gedenken. łleine Versucho crstreckten sich 
auch auf ganz weiche (Jualitat, auf Schienenstahl und 
andere Qualitaten; ich kehrte aber immer wieder zu der 
m ittelharten zuriick.

Was nun dio Formcinricbtungen anbelangt, so haben 
wir auch darin alles mogliche versucht. Ich persónlich 
halte Uie zuerst angowandte Einrichtung, bestchend in 
geteiltem Jlantel, ausgemauert, m it Formmasse ausge- 
strichen und m it Schlichte yerschen, fiir die sicherste. 
Es ist dies dersclbe Mantel, der auch zur Herstellung von 
GrauguBkokillen Yerwendung findet. Die Kerne sind 
ziemlich schwere guBeisenie Kemhtilsen, dio mit Form 
masse bekleidet werden, und erfahren eine sorgfaltige
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wiedorholte Trocknung im Ofen. Ohno daB ich gegen oder 
ftir andero HcrstcUungsverfahron sprechen will, mochto 
ioh hier nur in kurzeń Worton unsero Arbeitsweiso an- 
douton und bohalto mir eino nusfilhrliehorc Abhandlung 
vor. Fest stcht f lir mich, daB dic Stahlkokillen eino groBe 
Zukunft haben und sich bei uns im ganzen ausgozeichnot 
bowalirt haben. In  Verwendung stohen boi uns etwa 
130 Stilck 4000cr Kokillen, 20 StUck 2100er Kokillcn und
5 StUck 2400or Kokillen. Es ist dies meines Erachtens 
oino genilgend groBo Zahl, um sich ein Bild von der W irt- 
schnftlichkeit dieser Kokillenart machen zu konnen. Die 
hochste Haltbarkoitsziffcr wurde m it 704 Giisscn boi 
einer ausgcsotzten Kokille erreicht. Im  Betriebe befinden 
sich Kokillen von 587 Gtissen an bis zu oins herunter. 
Intoressant ist auch-yielloicht die Mittoilung, daB wir im 
Monat Jan u ar eino einzigo Kokillo aussetzten m it allor- 
dings nur 42 Gtissen. Festgostollt habo ich jcdoch bei 
dieser Ausnahmo, daB das Wrackwerden auf ganz natilr- 
liche Weiso erfolgte. Dieso Kokille wurdo m it einem dariu 
befindiiehen Restblock nach Gebrauch auf die Seito ge
stellt, und zwar neben oino AbfluBleitung des Ktihl- 
bassins, erfuhr eino einsoitigo Abktihlung und Hiirtung 
und wurde nachher bohufs Entfcrnung das Restblockes 
gogen eine andero Kokillo so lango geschlagon, bis das 
Blóckchen herausfiel; das vertriigt dio besto Stahlkokillo 
nicht.

VI. Internationaler Kongrefi fiir B ergbau,  
H iitten w esen ,  angew andte M ech anik  und  

praktische G e o lo g ie ,  L on don  1915.
Dor KongreB ist ala oino dor groBton und bedoutond- 

ston wissenschaftlichen und industriellen Veranstaltungen 
fiir Anfang Jun i 1915 in London geplant. Bokanntlich 
finden dio Kongresse in einem Zeitraum von fiinf Jahren 
s ta tt , und der letzte wurdo m it ausgezeichnctem Verlauf 
1910 in Dusseldorf abgehalten, nachdom dio frtiheren in 
Paris und Lttttich stattgefunden liatten. Dio Besuchcr- 
zahl des Diisseldorfer Kongresses tiberstieg 2000 und os 
besteht dio Erwartung, daB London in dieser Beziehung 
nicht zurttekstohon wird. Ein einfluBroieher AusschuB 
h a t sich gebildet, um dio notwendigen Vorbercitungcn zu 
treffon unter der tatkriiftigon Untersttitzung nach- 
stohender Gesellschafton: University of London, Im perial 
College of Scicnco and Technolog}', Geological Socioty of 
London, Institution of Mechanical Enginoors, Iron and 
Steel Institu te , Society of Chemical Industry, Institution 
of Mining Enginoers, Institu tion  of Mining and Metallurgy, 
lnstitu to  of Metals, South Wales Institu te  of Engincers, 
Cleveland Institution of Mining Engineers, W est of Scot
land Iron and Steel Institu te , Staffordshire Iron and Steel 
Institu te , Sheffield Society of Engincers and Metallurgists 
und zahlroicher Firmen auf dom Gobiete dor vertretenen 
Industrie.

V ere in  d eu tsch er  Fabriken feuerfester  
Prod uk te .

(SchluO von Seitc 453.)
Fomor borichteto S r .^ ttg . K. Q u a s o b a r t ,  Aachen 

Uber die Frage:
W elche G rund sStze  s ind  m łB ge b en d  fiir  den Betrieb  von  
B rennó ten  fUr die feuerfeste In d u strie  durch  zentra l a n - 

gelegte G a se rzeu ge r?

Der wichtigste Untersehied zwischen einer Anlage, 
die m it einer Gaserzougerzentrale arbeitet, und einer 
solchen, bei der dio Oefen m it Einzelfeuerung yersehen 
sind, liegt darin, daB ira ersteren Fallo eino Verteilung 
des Gases von der Zentrale an die einzelnen Verbrauehs- 
stellen durch Leitungen erforderlich ist. Bei der Fort- 
fiihrung durch Kanalo erflihrt nun das Gas gewisso Ver- 
anderungen, und tiber dieso Verunderungen muB man unter- 
richtet sein, wenn man vor dio Aufgabe gestellt wird, 
eine zentrale Gaserzeugeranlage zu bauen und zu betreiben.

Von besonderer W ichtigkeit ist bei der Beheizung 
yon Oefen dor feuerfeston Industrie dio Abktihlung, die 
das Gas beim Stromcn durch dio Leitungen crleidet, 
denn dio in Frago kommenden Oefen besitzen mcistens 
keino Rcgeneratiykanim orn; infolgedessen kann dem 
Gase dio yerloreno Eigenwilrmc nicht wieder zugcfiihrt 
werden. Bozilglich der GroBo dor Abktihlung ist folgendes 
zu bemerken: Die von einom Korpor in der Zeiteinheit 
abgegcbono W arnie und dio Abkilhlungsgeschwindigkeit 
ist dem jeweiligen UebcrsclmB der Tem peratur des Korpers 
tiber dio dor Umgobung proportional. Der Korper kiihlt 
sich also um so schnollcr ab, jo hoher scino Temperatur 
ist; demnach wird dic Abktihlung eines Gases von 000° 
auf 500 0 C schneller erfolgen ais von 500 0 auf 4000 C 
usw. Kaltes Gas eignet sich also besser zur Fortleitung 
ais warmes Gas. Aus diesen Grtinden ist es unter Um
standen yortcilhaft, dio Gaserzeuger m it groBeren Mengen 
yon Wasserdampf zu betreiben und auf diese Weise cin 
ziemlieh kaltes Gas zu crzetigcn, das omen hohen Ileiz- 
wert besitzt, da sein Gehalt an Wasserstoff infolge des 
starken Dampfzusatz.es groBer ais beim normalen Be- 
triobo ist. Die Stahlwerkc haben sich lango gegen die 
Verwendung von Gason m it hohem Wasscrstoffgelmlt 
gestriiubt, weil sie diesem eine schiidliche Einwirkung auf 
dio Ofenzustclhing und auf das Bad zusehrieben. Nach 
Ansicht des Vortragendcn ist diese Bcfilrchtung dadurch 
ais unbegrtlndet erwiesen worden, daB man heute eino 
groBero Zahl yon Siemens-Martin-Oefen mit Koksofen
gas betreibt, das rd. 50 %  Wasserstoff enthalt. Jeden- 
falls dilrfte ein Gas m it 10 bis 14 %  Wasserstoff, wio es 
yon neuzeitlichen Gaserzeugorn beim Betriebo mit Stein- 
kohlen geliofert wird, keino nachtciligcn Einwirkungen 
auf das Brenngut austiben. Im  allgemeinen wird der 
W armeyerlust bei der Fortleitung des Gases um so gruBer 
sein, je hoher dio Anfangstomperatur des Gases, jc kalter 
dio umgobende Luft, jo geringer der Leitungsqucrscknitt 
und je unyollkommener dio Isolation ist. Einigc An
gaben tiber Wiirmeyerlusto in Leitungen yon yersehie- 
doner B auart und yon ycrschiedencn Abmessungen sind 
in Zahlentafel 1 zusammengcstellt. Ftir iibersehlagige 
Rochnungen )<ann man fiir dio Abktihlungen von Gcne- 
ratorgas dio in Zahlentafel 1 enthaltenen Werto annehmen; 
dio Tafel bczieht sich auf im Erdboden yerlcgte, gut iso- 
lierte Kanalo bei richtigcr Bemessung der Querschnitte.

Den W assergehalt des Gases muB man bei Betreiben 
von Oefen der feuerfeston Industrie m it Gascrzcugern 
ebenfalls bcrilcksichtigcn. Dieser Bestandtoil des iias- 
gomischcs ist beim Betriebe von Ringofen besonders un- 
angenehm, woil dio abziehenden Gase infolge des Wasser- 
gehaltes eino yorminderto Aufnahmofahigkeit ftir dio 
Feuchtigkeit des yorzuwarmenden Brenngutos besitzen. 
D a der Wassergehalt auBerdem den Heizwert herabsetzt, 
ist cs unter Umstiindon, z. B. bei Verarbcitung von 
Ligniten, notwendig, das Gas durch Abkilhlung von dem 
groBtcn Teil seines Feuchtigkeitsgchaltos zu befreien. 
Unbedingt aber muB man dafilr BOrgen, daB die Leitungen 
so g u t gedichtet werden, daB cin Eindringen yon Wasser 
(Grundwasser, undichto W asserleitungen) nioht statt- 
finden kann. Aus diesem Grunde und zur Vcrmcidung von 
Gasyerlusten durch undichto Mauerfugen ist cs zweek- 
maBig, auch ftir untorirdische Leitungen a u s g e m a u c r t e  

Blechrolire zu yerwenden. —
SchlieBlich erorterto der Vortragendo noch dio Frage, 

in welchen Fiillen dio Anlage einer G a s e r z e u g o r z e n t r a l e  

in der fouerfesten Industrie zu ompfehlen ist. 
soiner Ansicht ist ftir dio Entscheidung diosor Frage* uio 
GroBe dor taglich zu yergasenden Kohlonmcngo yon 
ausschlaggebcnder Bcdeutung.

* Mit derselben Frago ha tte  sich Dr. J o c h u m ,  

Karlsruhe, in einer Ende 1911 yorfaBten, dem Yerein 
gewidmeten Broschflro: „Ueber Zentralisiorung von Ge
neratoren in keramischen Ofen betrieben, spozioll “i der 
Fabrikation feuerfeste;' Produkte", befaBt, dio aber fiir 
unsere Leser nur yon geringom Interesse soin dilrfte.
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Zahlentafel 1. W a rm c v e r lu s tc  i n G a s le i tu n g e n  von  Y o rsc h ie d e n e r  B a u a r t .

Qndle

WUrtenberger 
St. u. E. 1882, 
Okt., S. 483

Tcmperatuj-

Bauart Querschnitt L&nge Anfanga-
temperatur

End-
temperatur

gefUIle 
fUr 1 m 

Leitungs- 
Itlnge

Luft-
temperatur

i t_____ ______ ____ om m 0 C o O o O ° O

Zahlentafel 2. W a r in o v e r lu s te  in  u n te r i r d i s c h c n
G a s lo itu n g c n .

Aufangs-
tem p era tu r

! #C

T e m p era !  u rv e r lu s t  

je  1 m  LiŁnge

• c

K analU inge, 
in d e r  e in e  Ab- 

k llh lu n g  vo n  100 0 C 
s ta t t f i n d e t  

m

: <00 bis 600 3,5 28
600 „ 500 3 33
500 „ 400 2,5 40
400 „  300 2 50
300 „  200 1 100

fi r i^ c* der Besprochung des Vortrages liob 
■ C anaris dio W ichtigkeit der Tatsache hervor, dat! sich 

'a tes Gas besser zur Fortleitung cignet ais warmes Gas. 
leser Umstand ha t wesentlich dazu beigetragen, daB die

Braunkohlenbriketts in letzter Zoit in immer groBeren 
Mengen zu Vergasungszwecken ver\vendct werden, denn 
Braunkohlenbriketts geben bekanntlich wegen ihres 
hohen Wossergehaltes ein ziemlich kaltes Gas. Bezflglich 
der Tatsache, daB die Stahlwcrkcr cin Generatorgas m it 
hohem W asserstoffgchalt fiir sehadlich haltcn, ist folgendes 
zu bemerken. Von dem W asserdampf, der den Gas- 
erzeugern zugefUhrt wird, werden nur etwa 50 %  zersetzt; 
gleichzeitig m it dem Wasserstoffgelialt steigt also sehr 
schnell auch der bekanntlich sehr unerwttnschto Feuchtig- 
keitsgehalt des Gases. Das Koksofengas kann in dieser 
Beziehung nicht zum Vcrglcich herangezogen werden, 
denn es wird vor seiner Verwendung gereinigt und cnthillt 
bei einem W asserstoffgehalt von 50 %  nu r 20 bis 30 g/cbm 
Wasser, wahrend Generatorgas m it 18 bis 20 %  Wasser- 
stoff mcistens tlber 100 g/cbm Wasser m it sich filhrt.

C. Cannris.

Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen.*

10. Mans 1913.
7b, M 43 902. Verfahren zur Herstellung von 

o erhitzer- u. dgl. Rohrschlangen. Mannesmannrohren- 
"erke, Dflsseldorf.

. '̂ -nn!e-<‘ungł‘ii liegen von dom angegebenen Tage
Wahrend zweicr Monate fiir jedermann zur Einsicht und 

lnsprueherhebung im Patentam te zu B e r l in  ans.

KI. 13b, B 09 367. Vorrichtung zum Fiillon der 
Kesselsteinsalzo aus Kcssclspcisowasser. Sergius Besscnoff, 
Paw(owsk b. St. Petersburg.

KI. 21h, G 36 470. Einrichtung zum SchwciBen der 
Liingsnaht von Rohren nach dcm elektrischen Wider- 
standsschwciByerfahren un ter selbsttatiger Regelung der 
Starkę des SchweiBstromes. Gesellschaft ftir clcktrc- 
technischo Industrie ni. b. II., Berlin.

KI. 221i, Sch 42 387. Yorrichtung zum Erhitzen von 
Teor. W. & J  Scheid, Limburg (Lahn).
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wiederholto Trocknung im Ofen. Ohne daB ich gegen oder 
fiir andere Herstellungsvcrfahren sprechen will, mochte 
ich hier nur in kurzeń W orten unsero Arbeitsweiso an- 
deuten und behalte mir eine ausfuhrlicliere Abhandlung 
vor. Fest steh t fur mich, daB die Stahlkokillen eine groBe 
Zukunft haben und sich bei uns im ganzen ausgezeichnet 
bewahrt liaben. In Verwendung stehen bei uns etwa 
130 Sttick 4000er Kokillen, 20 Sttlck 2100er Kokillen und 
f> S tuck 2400 er Kokillen. Es ist dies meines Erachtens 
eine geniigend groBe Zahl, um sich ein Bild von der Wirt- 
schaftlichkeit dieser Kokillenart machen zu konnen. Dic 
hochste Haltbarkeitsziffcr wurde m it 704 Gtissen bei 
einer ausgesetzten Kokillo erreicht. Im  Bctriebe befinden 
sich Kokillen yon 587 GUssen an bis zu eins herunter. 
Interessant ist auch- yicllcicht dio Mitteilung, daB wir im 
Monat Jan u ar eino einzige Kokille aussotzten m it aller- 
dings nur 42 Gttssen. Festgestellt habe ich jedoch bei 
dieser Ausnahme, daB das Wrackwerden auf ganz natiir- 
lichc Weise erfolgte. Diese Kokille wurdo m it einem darin 
befindlichen Restblock nach Gebrauch auf die Seite ge
stellt, und zwar neben eino AbfluBleitung des Kilhl- 
bassins, crfuhr eine einseitige Abkflhlung und Hiirtung 
und wurdo nachher bohufs Entfernung des Restblockcs 
gegen eine andero Kokillo so lango geschlagen, bis das 
Blockchen hcrausfiel; das vcrtriigt dio bestc Stahlkokillo 
nicht.

VI. Internationaler KongreB fiir B ergbau,  
H iitten w esen ,  angew andte M ech an ik  und  

praktische G e o lo g ie ,  L on d on  1915.
Der KongreB ist ais eino dor groBten und bedeutend- 

sten wissenschaftliehen und industriellen Veranstaltungen 
fiir Anfang Jun i 1915 in London geplant. Bekanntlich 
finden dio Kongresse in einem Zeitraum von fiinf Jahren 
s ta tt ,  und dor lotzte wurde m it nusgezeichnetcm Yerlauf 
1910 in Dusseldorf abgchalten, naohdem dio friiheren in 
Paris und Liittich stattgefundon hatten. Dio Bcsucher- 
zahl des Dttssoldorfer Kongresses uberstieg 2000 und es 
besteht dio Erwartung, daB London in dieser Beziehung 
nicht zurilckstehen wird. Ein oinfluBreiclicr AussehuB 
ha t sich gebildet, um die notwendigen Vorbereitungen zu 
treffen unter der tatkraftigon Unterstiitzung nach- 
stohender Gescllschaften: Uniyersity of London, Im perial 
College of Scienco and Technology, Geological Society of 
London, Institution of Mochanlcal Engineers, Iron and 
Steel Institu te , Society of Chemical Industry , Institution 
of Mining Engineers, Institution of Mining and Metallurgy, 
In stitu te  of Metals, South Wales Institu te  of Engineers, 
Cleveland Institution of Mining Engineers, W est of Scot
land Iron and Steel Institu te , Staffordshiro Iron and Steel 
Instituto, Shoffield Society of Engineers and Metallurgists 
und zahlreicher Firmen auf dom Gcbieto dor vertretenen 
Industrie.

V ere in  d eu tsch er  Fabriken feuerfester  
Produkte.

(SchluB von Seite 453.)
Fernor berichtete 3)t.-3ng. K. Q u a s e b a r t ,  Aachen 

aber die Frage:
W elche  G rund satze  sind  m aBgebend fu r  den Betrieb  vo n  
B rennó ten  filr die feuerfeste In d u strie  d u rch  zentra l a n -

gelegte G a se rzeu ge r!

Der wichtigste Unterschied zwischen einer Anlage, 
die m it einer Gaserzeugerzentrale arbeitet, und einer 
solchen, bei der die Oefen m it Einzelfeuerung yersehen 
sind, liegt darin, daB im crsteren Falle eine Verteitung 
des Gases von der Zentrale an die einzelnen Verbrauchs- 
stellen durch Leitungen erforderlich ist. Bei der Fort- 
fahrung durch Kanale e rfahrt nun das Gas gewisso Ver- 
iinderungen, und iiber diese Veranderungen muB man unter- 
riohtet sein, wenn man vor die Aufgabe gestellt wird, 
eine zentrale Gaserzeugeranlage zu bauen und zu betreiben.

Von besonderer W ichtigkeit ist boi der Beheizung 
von Oefen der feuerfesten Industrie dio Abkiihlung, dic 
das Gas beim Stromen durch dio Leitungen erleidet, 
donn die in Frage kommenden Oefen besitzen mcistens 
kcine Regencrativkam m ern; infolgedessen kann dem 
Gase die verlorcne Eigenwarme nicht wieder zugefilhrt 
werden. BezOglich der GróBe der AbkOhlung ist folgendes 
zu bemerken: Dio von einem Korper in der Zeiteinhcit 
abgegebene Wiirmo und die Abkiihlungsgcschwindigkeit 
ist dem jeweiligen UeberschuB der Tem peratur des Korpers 
ttber die der Umgobung proportional. Der Korper kfihlt 
sich also um so schneller ab, jo hoher seine Temperatur 
ist; demnach wird dio Abkiihlung eines Gases von G00° 
auf 500° C schneller erfolgen ais von 500° auf 400° C 
usw. Kaltcs Gas eignet sich also besser zur Fortleitung 
ais warmes Gas. Aus diesen Griinden ist es unter Um- 
stiinden yorteilhaft, die Gaserzeuger m it groBeren Mengcn 
von W asserdampf zu betreiben und auf diese Weise ein 
ziemlich kaltcs Gas zu erzeugen, das einen hohen Heiz
wert besitzt, da sein Gehalt an Wasserstoff infolge des 
starken Dampfzusatzes groBer ais beim normalcn Be- 
triebe ist. Die Stahlwcrko haben sich lange gegen die 
Vcrwendung von Gasen m it bohem Wasserstoffgehalt 
gestriiubt, weil sie diesom eine schadliche Einwirkung auf 
dio Ofenzustellung und auf das Bad zusehrieben. Nach 
Ansicht des Vortragenden ist dieso Befiirchtung dadureh 
ais unbegrundet erwiesen worden, daB man heute einc 
groBere Zahl von Siemcns-Martin-Oefen mit Koksofen
gas betreibt, das rd. 50 %  W asserstoff cnthiilt. Jedcn- 
falls dOrfte ein Gas m it 10 bis 14%  Wasserstoff, wio es 
von neuzeitliohen Gaserzeugcrn beim Betriebo mit Stein- 
kohlcn geliefert wird, keino nachteiligen Einwirkungen 
auf das Brenngut ausUben. Im  allgemeinen wird der 
W armeverlust bei der Fortleitung des Gases um so gróBcr 
sein, jo hoher dio Anfangstem peratur des Gases, je kaltor 
die umgebendc Luft, je geringer der Lcitungsąuerschnitt 
und je unvollkommener dio Isolation ist. Einigo An
gaben iiber Wiirmcverluste in Leitungen von yerscliie- 
dener B auart und von verschiedencn Abmessungen sind 
in Zahlentafel 1 zusammengestollt. Fiir uberschliigige 
Rechnungon kann man fiir die Abkiihlungen von Gcne- 
ratorgas die in Zahlentafel I enthaltcnen W ertc a n n e h m e n ;  
dio Tafel bezieht sich auf im Erdboden yerlegtc, gut iso- 
lierto Kanale bei richtiger Bemessung der Q u c r s c h n it te .

Den Wassergehalt des Gases muB man bei Betreiben 
von Oefen der feuerfesten Industrio m it Gaserzcugem 
obonfalls beriicksichtigen. Dieser Bestandteil des Gas- 
gemisches ist beim Betriebe von Ringofen besonders un- 
angenehm, weil dio abziehenden Gaso infolge des Wasser- 
gehaltcs eino verminderte Aufnahmefahigkeit fflr die 
Feuchtigkeit des vorzuwarmcnden Brenngutcs besitzen. 
Da der Wassergehalt auBerdem den Heizwcrt herabsetzt, 
is t es unter Umstiinden, z. B. bei Verarbeitung '"on 
Ligniten, notwendig, das Gas durch Abkiihlung von dem 
groBten Teil seines Feuchtigkeitsgehaltes zu befreien. 
Unbedingt aber muB man dafflr sorgen, daB die Leitungen 
so gu t gedichtct werden, daB cin Eindringcn von Wasser 
(Grundwasser, undichte Wasserlcitungen) nicht statt- 
finden kann. Aus diesem Grundo und zur Vermeidung von 
Gasverlusten durch undichte Mauerfugcn ist es zweck- 
maBig, auch fflr unterirdischc Leitungen a u s g c m a u e r t e  

Blechrohre zu rerwenden. —
SchlieBlich erorterto  der Vortragcnde noch dic Frage,

in welchen Fiillen dio Anlage einer G a s e r z e u g e r z e n t r a l e  

in der feuerfesten Industrie zu cmpfehlen ist. 
soiner Ansicht ist filr dio Entscheidung dieser Frage* d ie  
GroBo dor tiiglich zu vergasendcn Kohlonmenge von 
ausschlaggebender Bedeutung.

* Mit derselben Frage ha tte  sich Dr. Jochum , 
KarLsruho, in einer Ende 1911 yerfaBten, dem Vercm 
gewidmeten Broscharo: „Ueber Zentralisierung von Ge- 
neratoren in keramLschen Ofenbetriebon, speziell iu der 
Fabrikation feuerfester Produkto", befaBt, dio aber fflr 
unsero Leser nur von geringem Interesse sein dflrfte.



20. Marz 1913. 1’atentberichi. Stahl und Eisen. 493

Zahlentafel 1. W a rm o v e r lu s te  in  G a s le i tu n g e n  von  Y c rsc h ie d c n e r  B a u a r t .

Quelle

Wurtenberger 
St. u. E. 1882, 
Okt., S. 483

Bauart Querschnłtt L&nge Anfangs-
temperatur

0 C
Blechrohr, nicht 

i y j  ausgemauert 
‘ 1 1,77 | 35

End-
temperatur

Tern per atui • 
gefiilłe 

fUr 1 m 
Leituugs- 

l&nge 
o O

Unterirdischer
Kanał

Ausftlhrung A: ausgezogeu 
,, B: puuktiert 2,0 40

i u  i i i  iv  (V) 
430 340 240 180 (165)

430

v. Jflptncr, Toldo 
j Chcm.Kalor.Unters. 

an Generatoren 
von Martinofen

Stahlwerk 
Steinkohlo 1913

Stahlwerk 
Steinkohlo 1913

Stahlwerk 
Steinkohlo 1913

Stahlwerk 
Braunkohlenbrikett j 

-Markgraf, Dissertation I 
1912. St. u. E . 1912, : 

5. Sept., S. 1,77

2,78
ZweiKleitun- 
gen klelner

30

0,64

45

17

£8

200
300
279
282

300

Lutt-
temperatur

° O

100
j 80
le s
164

610

870

903

1,895 35 230

485

794

550

200

3, i 
4

' 3,! 
4

4,4

etwa

etwa

0,9

etwa
5

etwa
18

Zahlentafel 2. W a rm o v e r lu s te  in  u n to r i r d is c k c n  
G a g le itu n g e n .

Aufangs-
temperatur

L  *c

T e m p e ra tu ry  e r lu s t  j | „  ^ A b -  j

j e  1 m  L a n c e  ! kU blung  v o u  100 •  C i 
stattfindet 

0 C j m
700 bis 600 3,5 1 28
600 „ 500 3 33
500 „  400 2,5 40
400 „ 300 2 50
300 „  200 1 100

(lcr Besprechung des Vortrages hob 3)r.*3fng. 
• C anaris dio W ichtigkeit der Tatsache horror, daB sich 
wtes Gas besser zur Fortleitung eignet ais warmes Gas. 
Kser Umstand hat wesentlich dazu beigetragen, daB dio

Braunkohlenbriketts in letzter Zeit in immer groBeren 
Mengen zu Vergasungszwecken verwcndct werden, denn 
Braunkohlenbriketts geben bekanntlich wegen ihres 
hohen Wassergehaltes cin ziemlich kaltcs Gas. Bczflglich 
der Tatsache, daB dio Stahlwerker ein Gcncratorgas m it 
hohem Wasscrstoffgehalt fOr schadlich halten, ist folgcndes 
zu bemerken. Von dem Wasserdampf, der den Gas- 
erzeugern zugeftihrt wird, werdon nur etwa 50 %  zersetzt; 
gleichzeitig m it dem Wasscrstoffgehalt steigt also sehr 
schnell auch der bekanntlich sehr unerwttnschtc Fcuchtig- 
koitsgehalt des Gases. Das Koksofengas kann in dieser 
Bczichung nicht zum Vergleich herangezogen werden, 
denn ca wird vor seiner Yerwendung gercinigt und enthalt 
bei einem Wasserstoffgehalt von 50 %  nur 20 bis 30 g/cbm 
Wasser, wahrend Gcncratorgas m it 18 bis 20 %  Wasser- 
stoff meistens Uber 100 g/cbm  Wasser mit sich ftthrt.

®t.*Qng. C. Canaris.

Patentbericht.
D eu tsch e  Patentanm eldungen.*

10. Marz 1913. 
t r i  ^  43902. Yerfahren zur Herstellung yon

oberhitzer- u. dgl. Rohrschlangen. Mannesmannrohren- 
"  erke, Diisscldorf.

* .^ 'e -Anmeldungcn liegen von dom angegebenen Tago 
n "łnrend zwoior Monato fiir jedermann zur Einsicht und 
msprucherhebung im Pa ten tam  to zu B e r l in  aus.

KI. 13b, B 69 367. Vorrichtung zum Fallen der 
Kesselsteinsalzo aus Kesselspeisewasser. Sergius Bcssonoff, 
Pa\ji()wsk b. St. Petersburg.

KI. 21 h, G 36 470. Einrichtung zum SchweiBon der 
Liingsnaht von Rohren nach dem elektrischen Wider- 
standsschweiBrerfahren unter selbsttatiger Regelnng der 
Starko des SchweiBstromes. Gescllschaft fiir elektrc- 
technischc Industrie m. b. H., Berlin.

KI. 22h, Sch 42 387. Yorrichtung zum Erhitzen von 
Teer. W. & J  Seheid, Limburg (Lahn).
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KI. 31 b, K  51 278. Yorrichtung zur Herstellung von 
Kernen beliobigen (Juerschnittes fiir Metali- mul Eison- 
gicBeroi. Wilhelm Kurze, N eustadt am Rttbonberge b. 
Hannoyer.

13. Marz 1013.

KI. 1 b, K  53 254. Yerfahren zur magnetischen Schei" 
dung mchrercr Gutssorten im gleichen Arbcitsgange in 
einem stufenweise und in der Richtung des Rohgutswegos 
an Starkę zunehniendcn Magnotfelde. Fried. Krupp, 
Aktiengosellschaft, Grusonwcrk, Magdeburg-Buckau.

KI. 7 a, R  33 8?9. Mechanisches K ilhlbett fiir Walzen- 
straBen. Rorabacftcr Httttenwerke, Rombach, Lothr.

KI. 7a, S t 17,226. Verfahrcn zum Auswalzen von 
Rohien auf einem' Dorn im kontinuierlichcn Walzwerk. 
R alph Charles Stiefel, Ellwood City, V. St. A.

KI. 7 b, L  32 929. Yorrichtung zum Aufbringen vor- 
gebogener, m ittels Falze anomanderzufOgeudcr Blocho auf 
den Falzdom zwecks Herstellung von Rohren. Emil 
Lange, Cassel, Rothenditmolderstr. 21.

KI. lOa, H 57 928. Auf der Ofenbatterie fahrbarer, 
m it Kftbeln zum Hebcn und Scnkcn der Ofentiiren aus- 
gestatteter Wagen zum Beschicken von Koksofen mit 
aufragonden scitlichen Steigrohren. Gebr. llinsclmann, 
Essen a. Kuhr.

KI. lOa, H  61 205. Auf der Ofenbatterie fahrbarer 
Wagen zum Beschicken von Koksofen m it in der Mitte 
dor Ofendocke liegenden Steigrohren und Vorlagen. Gebr. 
Hinselniann, Essen a. Ruhr.

KI. lOa, M 47 780. Koksofen m it U-formig dio 
Kammern an den Sciten und an der Sohle umschlieBon- 
den Hoizzilgen. Robert S. MoB, Chicago, Jllinois, V. St. A.

KI. lOa, W 39 660. Verfahren der Entschwcfelung 
von Koks durch Einwirkung von Luft und von Wasser
dampf iu der Warme. Dr. Herman Charles Woltereck, 
London, Westminster.

KI. 12e, T 15 666. Desmtegratorartige Vorriehtung 
zum Rcinigen, Ktthlcn und Misehen von Gasen m it lcon- 
zentrisch ineinander angeordueten, teils roticrenden, teils 
stillstehenden durehbrochencn Zylindern; Zus. z. Pat. 
250 297. Hans Eduard Theiseil, Mttnchen, Elisabethstr. 34.

KI. 18 a, S 35 972. Vorrichtung zum Anzeigen der 
Beschickungshoho von Hochofen durch eino Priifstange 
(Sondę). Siemcns-Schuekertwerke G. m. b. II., Berlin.

KI. 18b, St 17 580. Verfahrcn zur Erhohung der 
Sclinitthaltigkeit von Schncllarbeitsstahl. Stahlwerk 
Becker. Akticngescllschaft, Crefeld-Willich.

KI. 18c, D 27 529. Stiltzsehicnen fiir Gliihherdsohlen 
von Wiirmofen m it W erkstttckeinschicbevorriehtung; Zus. 
z. Pat. 145 943. Franz Dahl, Hamborn-Bruckhauscn.

KI. 18c, K  53 098. Yorkammer mit Fflllaufsatz fiir 
Gltthofcn. Fried. K rupp Akticngescllschaft, Grusonwcrk, 
Magdcburg-Buckau.

KI. 18c, P  28 448. Vorsehubvorriehtung fiir ununter- 
brochcn arbeitende Wiirmofen. Louis Plotsch und Max 
Olbrich, Ekaterinoslaw (StldruBland).

KI. 24 f, F  33 298. Schubrost mit auf scitlichen 
Schienen durch don Feucrraum geschobcner Rostbahn. 
Herm ann Franke. ltannovcr. GauBstr. 10.

KI. 24 h, B 67 223. Selbsttiitige Rostbcschickungs- 
vorrichtung mit einer Wurfscliaufel und einer mit einem 
drehbaren Teil vcrsehenen W urfplatte. Bautzncr Feuc- 
rungsanlagen-Gesellschaft m it beschriinkter Haftung, 
Bautzen.

KI. 31 c, K  51 632. Verfahren zum GieBen von Achs- 
bttclisen mit schraubenformigen Schmiernuten in Metali- 
formen m it Metalikom. Johann Knaur, Stefanau b. 01- 
mtitz, Mahren.

KI. 31 c, P  28 673. Yerfahren und Yorrichtung zur 
Herstellung gegossener Massenartikel, wie K ettcn, Rohre, 
Topfo u. dgl. unter Verwendung von Yiertelformbalken. 
Eduard Pohl, Rhondorf a. Rh.

KI. 37 f, S t 17 453. Tragwerk fttr Hochofen. Steffcns, 
Nolle & Cie., G. m. b. H., Essen a. Ruhr.

KI. 40a, W 39 133. Verfahren zum Entzimien von 
WeiBblcch oder WeiBblechabfiillcn unter Verwendung von 
Hitze und Wasserdampf. Dr. Herm an Charles Woltereck, 
London.

KI. 48c, V 10 947. Yerfahren zur Herstellung weiBer 
Em aillen; Zus. z. Aniu. V 10 362. Vereinigtc chemische 
Fabrikcn Landau, Kreidl, Heller & Co., Wien.

KI. 49 b, I I  53 638. StabstraBcnschero zum Teilen ron 
stabformigen Walzeisen mit einer oder mehreren in cincn 
Drehkorpcr eingebauten Seheren. Peter Hilgcrs, Saar- 
brtlcken.

D e u ts c h e  Gebrauchsm ustereintragungen.
10. Miirz 1913.

KI. lOa, Nr. 544 227. Gassteigcrohr fiir Koksofen. 
Max Ncuhaus, Bottrop i. W.

Id . 18a, Nr. 543 431. Schlackcnl6schvorrichtung. 
Johann Hoflich, Mainz-Kastcl, GroBe Kirchstr. 5.

KI. 24c, Nr. 544 158. Gasvcntil fttr Regonerativofen, 
m it im Ventilgehiiuso umsotzbarcr Vcntilglocke. Ad. 
Baldewcin, Duisburg-Meiderich.

KI. 24d, Nr. 543 972. Kom binierter Ofen zur Vcr- 
brennung von Nadelhólzern (Kritnzen) und Pflanzen sowie 
zum Schmelzen von Eisen, m it VTorriehtungen zur Kr- 
hohung dor Tem peratur und zur Rauchrerbrennung. 
Adalbert Wcck, Solingen.

KI. 24f, Nr. 543 651. Mechanischo Rostbeschickung. 
Philipp Kirchhoff und Joseph Thoma, Bocholt.

KI. 31 a, Nr. 543 581. Schmelzofen fur loicht- 
fliissige Mctallo. Wilhelm BuoB, Hannover, Stader 
Chaussee 41.

KI. 3 la ,  Nr. 544 254. In fouerfestom Matorial ein- 
golasseno Vortiefungen zum Auffangen von yerschttttctcm 
fliissigein Motali bei Tiegclschmelzofen. E n i s t  Brabnndt, 
Berlin, W ienerstr. 10.

KI. 31 a, Nr. 544 255. Ticgel-GioBofcn. Colsman k  Co., 
Werdohl.

KI. 31b, Nr. 543 S17. Rtittclformmaschine. Bernhard 
Keller, Duisburg-Meiderich, Jakobstr. 16.

KI. 31b, Nr. 544 258. Form maschine, den Formsand 
von oben auf dio Modellplatto driiekend. Kiinkel, Wagner
& Co., Maschinenfabrik, Alfeld a. Leinc.

KI. 31 c, Nr. 543 586. Kcrnbiichso zum GieBen von 
Turbinenriidern m it Hohlschaufeln und kóntinuierlich 
umlaufendcr Schnoide zur Teilung des Wasscrstrahles. 
Pfister & Schmidt (Inh. M attes & Jorger), Mttnchen.

KI. 31 e, Nr. 543 587. GuBforin fiir Turbinenrader 
m it Hohlschaufeln und kóntinuierlich umlaufendcr 
Schneide zur Teilung des Wassorstrahles. Pfister & 
Schmidt (Inh. Mattes & Jorger), Mttnchen.

KI. 31 c, Nr. 543 629. Aus Metali gezogener Platten- 
diibelausoinem  Stuck, m it Gegcnschoibe. R u d o l f  Wegener 
Hamburg, M aricnthalerstr. 25.

KI. 31 e, Nr. 543 709. Ausfallvorrichtung fur um- 
laufondo GuBputztrommeln. Lentz & Zimmermann, G- «. 
b. H ., Dttsseldorf-Iiath.

KI. 31 c. Nr. 543 818. Kcm stutzc. Heesomann & Cie, 
Hcrscheid i. W.

KI. 31 ę, Nr. 544 257. Fuhrungsrohr fiir Formkasten. 
Heinr. Herring & Sohn, Milspe i. W.

KI. 37 b, Ńr. 544 186. Stegeisen fiir Bctondecken. 
Gebr. SteingaB & Co., G. m. b. H., Solingen-Wald.

KI. 40a, Nr. 543 731. Etagenerzrostofen. Thomas 
Edwards, B allarat, S taa t Victoria, Australien.

KI. 42 k, Nr. 543 438. Druckprobeapparnt fttr Rohr- 
formstttcko. Ardeltwerke, G. m. b. H., Eberswalde.

KI. 421, Nr. 543 477. Natronkalkrohr fttr die gewichts- 
analytische Bestimmung des Kohlonstoffes. Jean Iriscn, 
Dttsscldorf, K losterstr.110.

KI. 49 f, Nr. 544 241. Elektrische SchweiBmaschine. 
Richard Mack, Bcrlin-Tempelhof, Drcibundstr. 45.

KI. 80 c, Nr. 544 006. Schachtofcn zum Brennen von 
Kalk usw. Wilhelm ICemmerich, Qucrfurt.
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D eu tsch e  R eichspatente .
KI. 18b, Nr. 250 995, vom 3. Februar 1911. B e r lin -  

A nhaltische M a s c h in e n b a u -A k tie n -  G e s e l ls c h a f t ,  
Abteilung C i iln -B a y e n th a l ,  in C o ln -B a y e n tlia l .  
Kippmrrichtung jur metallurgische Geja/Se, insbesondere 
jur Roheisenmischer.

Das zum Antriebo der Zahnstange a  oder einer 
Gewindespindel dienendo Getriebo ist m it einem an dom 
einen Rahmen b eines Kreuzgelenkcs gelagorten Zwischen- 
kegelrad o versehen, durch das einerseits ein zum Bewegen

der Zahnstange a oder der Gewindespindel dienendes 
Zahnrad d in Drehung gesetzt wird, und welchos ander- 
seits mit einem Antriebsrad e in Eingriff steht. Łetzteres 
ist gleichaehsig zu den in einem feststehenden Sockel £ 
drehbaren Zapfen g des Kreuzgelenkrahmens b gelagert. 
Die Zahnstange a  bzw. die Gewindespindel kann daher 
inibckindert naeh allen Richtungcn schwingen und, da  sie 
unter Vermittlung eines Kugelgelenkes i an den Mischer h
o. dgl. angreift, auch Boitlichen, z. B. durch Ausdehnung 
vmirsacliten Bewegungen dessolben unbchindert folgen.

KI. 7 a, Nr. 251 685, vom
27. Ju li 1910. P e t e r  M. 
W e b e r  in S a a rb r t ic k e n -  
B u rb a c h . Walzmaschine.

Die Walzmaschine soli ins- 
besondero zur Herstcllung brei- 
ter Flanschprofile m it abge- 
stum pften und parallelen Flan- 
schcn dienen; sio soli ohne 
Walzenweclisel m it denselben 
Walzen fiir alle. Arten f  -Pro
file dio orforderlicho Breitc der 
Flanschen genau auswalzen. 
Die Erfindung besteht darin, 
daB in dem Standerpaar a vor 
den Profilwalzen b yerstellbare 
Walzen o m it vior glatten 
Ballen angoordnet sind, die 
dio Flansehenenden bearbeiten. 
Die Flansehenwalzen bestehen, 

® Sie beliebig einstellen zu konnen, aus zwei gegen- 
emandcr verstellbaren Teilen.

7 a. Nr. 250 124, vom 7. Ju li 1910. M a sc h in e n  
fabrik  S aek , G. m. b. H. in D f ls s e ld o r f -R a th .  Ueber- 
uMnrrrichtung jiir Walzstdbe zum Warmlager.

Der vom letzten Gcriist a  kommendo fertige Walz- 
stab gelangt zur Schero b, welche ihn in Stticke von
uchstens der Lange des W armlagers zerschneidet. Die

a»gesehnittenen Teile werden vom Rollgang c durch eino

Ueberhebevorrichtung abgenommcn, die aus der.liings 
des Rollganges gelagorten Welle d  bestoht, welche iiber 
dio Liingo des W armlagers in einer Sehraubcnlinio verteilt 
Stiibe e triigt; die Stiibe sind so angeordnet, daB im Augen- 
blick, in dem die Schero b den Stab durchsehneidet, der b 
am naehstcn liegende schon oben iiber dic Oberflache des 

a e e

d  c c

Rollganges emporgetreten ist, der also das abgesclmittene 
Ende nicht mehr triigt, wiihrend c auf den iibrigen Teil 
des Stabes noch ziehend wirkt, wodurch der Stab geatreckt 
gehalten wird. Das im weiteren Iiber dic Schere zum 
Rollgango golangende niichsto Stabstflck t r i t t  unter dio 
angehobonen Stiibe o, bis diese nach Ueberheben des 
ersten StUckes eine volle Umdrohung gemacht haben.

KI. 24c, Nr. 251482, 
vom 21. Oktober 1911. 
D c u ts o h  - L iu c m b u r -  
g is c h c  B o r g w e r k s -  
u n d  H i i t t e n  - A k tie n -  
g e s o l ls c l ia f t  in  D if fe r -  
d in g e n ,  L u s c m b u rg .
i\'ach oben und unten ver- 
jiingter Kammerstein jur  
Warmespeichcr.

Der oben und unten 
verj(ingto Kammerstein 
besitzt an den beiden 
Stimseiten unten Aus- 
sparungen a, b, e, d, e und 
in der Mitte oben beider- 
seit-s je einen Vorsprung 

f, g, h, i, k, der in den Aussparungen a, b, c, d, edes Nach- 
barstcines Auflager und Anlage findet.

KI. 7a, Nr. 251 916, vom 25. Ju n i 1910. K a r l  HoC 
in K r ie g la c h ,  Oesterr., K a r l  M a y e r in K a r l s h t i t t e  
b. F r ie d c k ,  Oesterr., und O tto  M iillc r in T r z y n ie tz ,  
Oesterr. WalzcnstcUvorrichtu.ru; mit hydraulisch belastetem 
Stellkeil und selbsttatiger clastische.r Kntlastung.

Auf den Stellkeil a  wirken zwei Pressen b und c 
in entgegengesetzter Riclitung ein, von denen mindestens 
die eino (b) hydraulisch ist und m it einem Windkessel d
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yerbunden ist, so daB der auf die gewiinschte Walzetiirkc 
cingestellte Stellkeil bei Uebcrschreitung des zuliissigen 
Walzdruckes auswcichen kann. Der Windkessel d ist 
m it einem hydrauliseben Zylinder e verbunden, dessen 
Kiłlben f einerseits vom hydraulisehen Druckm ittel, 
anderseits von einer Feder g beeinfluBt wird, so daB der 
Kolben f liei Verminderung des Druckes weiter in seinen 
Zylinder e in tritt und den Spannungsabfall ausgleicht.

KI. 12e, Nr. 253 932, vom 31. Jan u ar 1912. L o u is  
S c h w a rz  & Co., A k t.-G es. in  D o r tm u n d . Dcsinle- 
grator mit gegeidaujigen, m it Scldagbolzen versehenen Sckei-
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be.n und Waisereinsprilziing ju r die Meinigung t onGasenund 
Ddmpjen.

Dio auf dio Wcllo a  aufgekcilto Schcibe b nimm t 
durch dio Desintegratoratabo c dio Ringschoibe d  mit. Zur 

Vorhutung von Sohwing- 
ungen dioncn Stangon o, 
welclio dio Ringscheibo 
zwangliiufig zontrieron: das 
oino Stangencnde greift an 
einom Stabo c an, das an- 
doro ist m it oinom Ringo f 
yerbunden, dor auf dor 
Wcllo a  drchbar, aber nicht 
vorschicbbar ist. Diison- 
artig  ausgobildeto Rohro g 
vertoilcn den Wassorstrahl 
gloichmiiBig iiber dio Liinge 

der Stiibo c. Soweit dic Stabo o den W assorstrahl 
treffen, sind sio m it Schneidon ausgeriistct oder orlialton 
solcho Bogronzungsflachon, daB sio den Stahl nicht ab- 
lenkon. Dio Bowegliehkcit des Zcntrierungssystems o, f 
yorhindort das Auftretcn ungunstiger Spannungcn, so daB 
dio Teilo leicht gchalten worden konnen.

KI. 31 e, Nr. 252 458, roni 12. Miirz 1911. D in g lo r ,  
K a r c h e r  & Cie., G. m. b. H. in  S a a rb r i ic k e n .  Aus 
gleichgestcdteten Tcilcn zusammengesetzter Formkasten.

Der Eormkasten
i, i

________' . r f r S  j

“ t o r w

o o .
o

o

E D i

£

n

wird aus Gliedern a 
zusammengesetzt, dic 
an beiden Enden 
gleichgostaltete, aus- 
gesparte und m it Zin- 
kon b, c ycrsehene, 
aber gegeneinandor 
versetzto Zapfen tra 
gen. Beim Ineinan- 
derftlgen derselben 
entstcht an jeder 
Auflonecko ein ICanal 
d, in den ein Befesti- 
gungsbolzen o ein- 
geschobcn wird. K a
nał d  und Bolzcn c 

sind zweckmaBig nach dcm einen Endo zu verjflngt. 
Werden dio Glieder a n icht unter 90 sondern unter 
180° aneinandergefilgt, so bilden dio Zapfen c auf 
der Innenseite der Glieder eine Aussparung f zur Auf- 
nahme einer Sandlcistc,

KI. 31 c, Nr. 253 939, vom 16. No- 
vomber 1910. W ilho lm  K u rz e  in  
N e u s t a d t  a. R tib e n b e rg o  b. H an- 
n o v e r . Ungcteilte oder langsgeteilte 
Blockform m it austcechselbarer Secie aus 

1 Stahl und Eisen.
Die aus Stahl bestehendo Secie a 

ist so gcstaltet, daB sie sich dem Innen- 
raum des Mantels b anpaBt und dadurch 
an diesem eine Stiltzo gegen yorzcitiges 
Verziehen findet. Es geniigt, wenn 
sich Rippcn oder Ans&tzo o der Seelo 
odor des Mantels anlegon, ■wobei dio 
Sicherhoit gegon Vcrziohcn dadurch er- 
hoht werden kann, daB dieso Rippen 
oder Ansatzo der Seclo in entspre- 
chendo Aussparungen des Mantols grei- 
fen. AuBerdem kann sich dio Secie 
m it Flanschen auf den Mantel auf- 
logen, wodurch beide ftir dio Iland- 
habung oin sichcres Ganzes bilden.

KI. 49 b, Nr. 254 404, vom 24. Ju n i 1911. F r ie d r ic h  
H e s s e n b ru c h  in D u isb u rg . Scherz zum Zerschneiden 
von Walzgut.

Das Zerschneiden des Walzgutes a erfolgt in bekannter 
Weise zwisehen einer rotiorenden Scheibo b und einem

W,

schwingcndcn Messer c, 
das durch den Handhe- 
bel d gedreht wird, wo- 
boi das Walzgut wahrend 
des Vorboischwingcns des 
Messers auf der ais Wider- 
lager dionenden Scheibo 
b zerschnitten wird. Der 
Erfindung gomiiB besitzt 
das Messer c bei e einen 
Drehpunkt, um den cs ein- 
seitig eingeknickt werden 

kann, wahrend oinc Feder f os in gcstreckter Stellung 
zu halten bestrebt ist. Infolgo dieser Einrichtung kann 
cs ohne Schwierigkoit tibor das W alzgut hin zuruck- 
bowegt werden.

KI. Ib , Nr. 254 381, vom 14. April 
1911. Dr. E r ic h  Oppen in

^ B ra u n sc h w e ig .  Magnctischer Schciier 
mit in starren Kórpern eingcbetlcten Se- 

$ kundarinagncten.
I----------- Dio in bekannter Weise induktiv

magnotisch crregten Sokundiirpole a sind 
durch Zwischonsohichten b derartig mag

notisch und elektrisch isoliert, daB jede Wirbelstrom- 
bildung im magnetischen Nichtleitcr und zwisehen den 
Polen verhutet wird und boi NaBschoidting eloktrolytische 
Zorsctzting nicht eintreten kann.

KI. 12e, Nr. 254 271, vom 24. Mai 1911. H einrich  
H o o k m a n n  in S a a r b ru c k e n .  Zentrijugal-Gasreinicjer 
m it voll/lachigen Fliigeln, bei dem der Staub am Gehause- 
mantel aujgejangen wird.

Mit dcm vollflachigen Schlcudcrrade ist eino Luft- 
fordervorrichtung so vcrbunden, daB das am Umfango 
in den A pparat eintrotende Staubgas durch dio Luft- 
fórdervorrichtung nach der Achso des Flflgclrades zu 
gesaugt wird und das Gebliiso nachst dessen Achse vcr- 
liiBt. Dic Staubteilohen werden hierbei durch die Schleu- 
derwirkung der sich drehenden Fltlgcl nach auBen gc- 
trieben und dadurch vom Gase getrennt.

KI. 18a, Nr. 254 247, vom 1. Ju li 1911. Chomische 
F a b r ik  G r ie s h e im - E le k tr o n  in F r a n k f u r t  a. M. 
Verjahren zum Trocbien von Gebldselujt jur Ilochófcn 
und andere Gcbldseófen.

Ais Trocknungsmittcl fiir dio Geblaseluft dicncn 
starko Losungen von Aetzkali oder Actznatron. Die 
Kohlensaure der durchgolciteten L uft wird in vorge- 
schalteten Apparaten durch bekannte Mittel beseitigt. 
Die wasserhaltig gowordenen Aetzlaugcn werden durch 
Eindampfcn wieder konzentriert.

KI. 18c, Nr. 254126, vom 8. Marz 1911. Ge- 
b r i ld e r  S c h u b e r t  in B e r lin . Packungsmittcl fur di* 
Einsatzhdrlnng eiserner Gegenstdndc, insbesondere soleher, 
die nur an bestimmten Stellen m it dem Kohlensto/f ob- 
gebenden Mittel abgedeckt sind.

Dio zu hartenden Gcgenstande werden, nachdem 
sio an der zu hartenden Stelle m it dom Hartomittel be- 
deckt worden sind, in geglilhten Quarzsand, der weder 
K alk und Ton noch auch organischo Bcstandtcile ent- 
hiilt, eingepackt.

KI. 18a, Nr. 254 125, vom 23. Dezomber 1909. E d
g a r  J o s ia h  W in d s o r  R io h a rd s  und T h o m a s  Lewis 
in G le n g a rn o c k , Sehottland. Beschickungsvorrichlting 
fur Hochćfen, bei welcher der Beschickungstrichter absatz- 
weise vom Aufzugsmotor gedreht wird.

Der Beschickungstrichter wird zwecks gleichmaBiger 
Vertcilung des Gichtgutes durch den Aufzugsmotor ab- 
satzweiso gedreht. Dies geschieht in der Weise, daB ller 
Trichter jedesmal, naehdem ein Forderkflbel in ihn ent- 
leert worden ist, durch ein um ihn gcftlhrtes Seil g e d r e h t  
wird, dessen Enden auf Trommeln nach entgegengesetzten 
Richtungen aufgewunden sind.
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Statistisehes.
A u B e n h a n d e l der Y e re in lg te n  S taa ten  im  J a h re  1 9 1 2 .*

E  i n  f u  li r A u  s f u  h  r

1912 , 1911 1910 1912 1911 '  i 1910

Kohlon (Anthraz. und Fott-Kohlc) . t  
im Werto y o n .........................................$

1 635 780 
4 517 965

1 260 822 
3 622 787

2 023 814 
5 381 062

18439 147 
56 242 896

17 711 677
52 593 274

14 020 760 
41 470 792

Koks..............................................................t
im Werto v o n .........................................$

112 113 
488 691

70 627 
254 938

158 920 
625 919

827 837 
3 002 742

928 708 
3 215 990

893 189 
3 053 293

EiBonorze......................................................t
im Werto v o n .........................................$

1 ..

2138 249 
6 499 690

1 840 720 
5 412 636

2 632 487 
7 832 225

1214 874 
3 537 289

780 680 
2 653 448

760 857 
2 474 164

1 Roheisen.................................................
! Schrotfc, B ru ch e isen ....................................
i SchweiBstabeison....................................
j FluBstabeisen...............................
! Schienen f Schw eiB eisen...........................

aus FluBoison . . . . . . . .
B a n d e isen ......................................................
Rohblocke, Kniippol, vorgowalzte Błocko,

Brammen usw................................
Fein- und \  /  SchweiBeisen . . . .
Grobbleche/4 \  F lu B eisen ......................
WeiB- und M attb leche...........................
W alzdraht......................................................
Draht- und D rahtfabrikato.......................

1 B aueisen..........................................................
Geschnitteno Nagcl . . .
Schioncnnagel . . . .
Draht8tifte . . . .
Sonstigo Niigel usw......................
Rohron usw. . . .
Schrauben, Bolzen, N ie t e n .......................

t
131 394 
23 990 
26 531

|  3 840

19 002 

|  3 353

2_085 
15 311 
__*»

3 170

t
160 834 

17 548 
27 159

1 631

29 674

2 492

14 325
15_731 
__**

1 622
__

t
241 029 

73 928 
38 845

47 326 

6 251

67 711 
20 701 
__*♦
_

t
277 039 
107 196
22 278 

211658

(  453 617 
12 759

300 551 
( 197 284 
\ 205 328 

83 006 
66 068 

248 642 
292 775

9 460 
6 776

69 417 
8 329 

253 870
10 147

122 732 
79 165 
17 967 

125 331

427 608 
3 791

238 015 
137 117 
241 238 

62 307 
23 005 

233 453 
227 069 

11 606

54 475 
13 054 

200 679

t
129 423 
26 238 
18 335 

109 289

358 831

59 162 
104 180 
174 750 

12 640 
23 237 

174 690 
149 069 

8 259

43 559 
10 366 

158 280

Zusanimen 228 676 260 616 495 791 2 836 100 2 218 672 1 560 314

Gesaratwort dor Eisen- und Stahlcrzeug- 
nisse untor EinschluB der vorstehend 
nicht aufgefiihrten....................................-__

s
29 328 709

S
28 995 600

S
38 907 119

• 1

S S
289128 420 241308 887

s
194 115 215

Schienenerzeugung der Vereinlgten Staaten im Jahre 1912 .f  hergestcllt, wahrend im Jahre 1907 Pennsylvanien an der
Nach den Ermittlungen des Statistischen Bureaus des Spiteo masehierto. Von den genannten 1 117 525 t wurden

..American Iron and Steel In stitu te“ t f  wurden im Jahro 29 917 aus Schienen goringerer Beschaffcnhoit, Abfallen
1912 in den Veroinigton Staaten an Schienen aller Art usw. gowalzt.
3331 162 t  erzeugt gegen 2 867 955 t  im Jahro 1911, d. s. I)as Jnhr 1912 >>rachto die bisher hoehsto Erzeugung
513 207 t  oder tlber 17,8 %  mehr. In  den Mengen fiir 1912 an S ie m o n s -M a r tin -S ta h ls c h ie n c n .  An diesen wurden
sind 176 788 (i. V. 208 696) t  hochstegigo Stahlschiencn fUr namlieh 2 138 826 t  erzeugt gegen 1 703 754 t  im yorher-
eloktrisehe und StraBcnbahnen enthalton. Dio Zahlen fOr gegangenon Jahro; os ergibt sich also eine Zunahme TÓn
1911 und die vorhergohendon Jahrc  wurden noch von der 435 072 t  oder mohr aU 25>5 %• Fast dic Sanzo Erzougung
..American Iron and Steel Association" erm ittelt. Von ontfiel auf basischos Materiał; 13350 t  wurden aua Schienen
der Gesamtmenge des Jahres 1912 wurden 3 216 594 t  aus geringerer Beschaffenheit, Abfallen usw. gewalzt.
Bessemer-, S iem ens-Martin- odor Elektrostahl-Kndppeln Bomerkcnswort ist, dafl also wahrend des abgelaufonon
“der vorgcwalztcn Blocken hergcstollt; 121 300 t  wurden Jahres dio Erzeugung an Siemens-Martin-Stahlschienen
aus A l t s c h i e n e n  oder u m g o w a l z t e n  Schienen orzougt, in <len V e r e i n i g t c n  Staaten fast doppelt so groB war wio
wahrend 43 267 t  aus Schienen geringerer Beschaffenheit, dio Erzeugung an Bessemerstahlschienen. Nur fiinf Jahro
beschadigten neuen Schienen und Abfallen hergestcllt friiher, im Jahro 1907, belief sieh der Anteil der Bessemer-
'furden. stahlschiencn an der Gesamterzeugung noch auf 93 % .
. E r z c u g u n g  von B e s s o m o rs ta h ls c h ie n e n  belief wahrend die Siemens-Martin-Stahlschienen m it 7 %  be- 

Slc!l im Beriehtsjahro  auf 1 117 525 t  gegen 1 070 275 t  teiligt waren.
‘M Jahro 1911, die Zunahme betragt m ithin 47 250 t  An E lo k t r o s ta h ls c h ie n e n  wurden 3510 t  erzeugt
o er-l, t %. Die groBten Mengen v0n Bossemerstahiechionen 8®Son 469 * lm Jahro 1911.
'furden wahrend der letzten filnf Jahre  im Staate Jllionois S c h ie n e n  a u s  S c h w e iB e ise n  wurden im Jahro
'  ——  — 1912 nicht hergestcllt; im Jahro 1911 wurden 238 t  und

Nach „Monthly Summary of Commorcc and im Jahre 1910 234 t  erzeugt.
manco of tho United S tates" 1912, Dezember. — Vgl. Nach M a te r ia ł  u n d  G e w ic h t getrennt, verteilte sieh

' »«' 2®- Marz, S. 549. dio Erzeugung von Schionen wie auf Seite 498 angegoben.
Gcwichtsangabe fehlt; dor W ert betrug im Jahro Unter den insgesamt 33811621 Schienen befanden sieh

-f 1 103 192 S; 1911: 1 270 426 $ ; 1910: 1 468 741 $. 151655 t  S c h ie n e n  a u s  S o n d e r s ta h l  gegen 156 453 t
T VgL St. u. Ei 1912, 18. April, S. 673. im Jahre  1911, und zwar wurden im Berichtsjahre 144 041

TT Statistical B ullttin  Nr. 2, 1913, 28. Febr. (i. V. 155 438) t  Schienen aus Titan- und 7614 (1015) t
X II .„  04
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Schicnenerzcugung
linter 

22,3 kg 
f. d. lfd. ni 

t

22,3 bis 
42,1 ke 

f. d. lfd. m 
t

Uber 
42,1 kg 

f. d. lfd. m 
t

Insgcsaiu t 

t

Besscmerstahl- 
schienen . . .

M artinstahl- 
schisncn . . .

Elektrostahl- u. 
sonstige Stahl- 
schicnen . . .

70 406 

105 4S7

70 757

496 514 

601 212

38 763

1 565 906 

410 826

15 290

2 13S 820 

1 117 525

124 S10

Insges. fiir 1912 
„  1911

252 650 
222 25$

1 136 489 
1 084 779

1 992 022 
1 560 917

3 381 101
2 807 954

Schienen aus Mangan-. Kupfer-, Niekclstahl usw. er
zeugt ; 110 010 (117 297) t  der Gesamtmenge waren in 
der Bessemerbirne und 41039 (39 150) t im Siemens- 
Martin-Ofen oder im Elektro-Ofen hergestellt.

Roheisenerzeugung der Vereinlgten Staaten.*
Ueber die Leistungen der Koks- und Anthrazithoch- 

ofen der Yereinigten Staaten im F e b r u a r  1913, ver- 
gliehen m it dem vorhergehenden Monatc, g ib t folgendc 
Zusammcnstellung AufschluB:

* The Iron Age 1913, 0. Marz, S. 012/3.
** 1913,13. Mara, S. 306. — VgL St, u. E. 1912, 9. Mai, 

S. S03.

F e b ru a r Ja n u a r
1913 1913

1. Gcsamterzeugung. , . . 2 027*718
t

2 840 056
Arbcitstaglicho Erzeugung 93 S47 91615

2. Anteil der Stahlwcrksge-
sellschaftcn ...................... 1 820 828 2 013 265

D aruntcr Ferrom angan u.
Spicgcleisen...................... 20 453 15SS3

a u i 1. M arz am 1. Febr.
1913 1913

3. Zahl der Hochofen . . . 420 420
Davon im Feuer . . . . 303 298

4. Leistungsfiihigkeit dieser t t
Hochofen in einem Tago 94 565 92 789

In  den ersten beiden Monaten 1913 wurden 5 407 775 t 
Roheisen erzeugt gegen 4 225 266 t  im gleiehen Zeitraumc 
des Yorjahres.

Die Eisenerzffirderung von Tunis im Jahre 1912.
Wio wir dem „Echo des Mines ot de laMetallurgie"** 

entnehmen, bezifferte sich dio Eisenerzausfuhr von Tunis 
im Jah re  1912 auf 498 757 t  gegen 362 783 t  im Jahre 1911. 
Da dio Erze im Lando selbst nicht yerhtlttet werden, 
dtirften dieso Zahlen ziemlich genau der Eisenerzforderung 
von Tunis entsprechen. Dio ganze Fórderung stammto 
aus den Konzessioncn von Djerissa und Siata; in Djerissa 
wurden im Bcrichtsjahre allein 402 185 t  gefordert.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — D e u ts c h la n d .  Die Lage 

des Roheisenmarktcs ist unrerandert fest. Die Abrufo 
sind nach wio vor auBerordentlieh lebhaft. In  den Preisen 
ist keine Aenderung eingetreten.

E n g la n d . Aus Middlc-sbrougli wird uns un ter dcm 
15. d. M. beriehtet: Die Kaufer sowohl wie die Abgeber 
sind hier sehr zuruekhaltend. Die heutigen Preise ab 
W erk betragen fiir G. M. B. Nr. 1 sh 60/6 d, fiir Nr. 3 
sh 64/—, fiir H iim atit M/N sh 82/— f. d. ton, netto  Kasse. 
Hiesigo W arrants Nr. 3 notieren sh 03/10V» d Kasse.

Vom franzósischen Kohlen- und Koksmarkte. — Die 
Markt- und Proiavcrfassung hat sich in den letzten Wochen 
weiter gefestigt. Insbesondero ist die llbzraus starko Auf- 
nahmefahigkeit des industriellen Yerbrauchs noch mehr 
in dio Erscheinung getreten. Der unm ittelbare Abm f fur 
gewerbliche Zwecke ha tte  aber n icht nur auBerst lebliafte 
Formcn angenommen, sondern es wurden auch zahlreichc 
ncuo Kaufantriige fflr spatero Liefening herausgolcgt. 
Zunachst wirkte der diohende Generalausstand in Belgien 
anregend auf die EntschlicBungen der Verbraucher, 
namentlieh in den Grenzbezirken, ein, sich frOhzeitig 
reichliehe Mengen zu sichern, um fur alle Falle gerflstet 
zu sein. Sodann wurde don Abnehmem mehr und mehr 
klar, daB auf vorteilhaftero Einkaufsgolcgenhoiten in den 
kommenden Monaten nicht zu zahlen sein wurda, denn 
die Yorrato bei den Zechcn sind ganz ungowohnlich gering- 
fagig; sic waren am Beginn dieses Jahres um rd. 800 000 t  
kleincr ais 1912 und sind seitdem noch weiter zuruek- 
gegangen. Dabei hat die Fordcrleistung der Zcchen in 
den Hauptkohlenbeckcn Frankreichs, dem Norden und 
Pas-de-Calais, in den ersten Monaten dieses Jahres dem 
Bedarf im Inlande nicht nachkommcn konnen. Die 
Zeehen sind an vielen Stellen m it  L ie fo ru n g e n  im  
R u c k s ta n d e ,  hier und da sogar bis zu einem Yollen 
Monat. Im  Januar und Februar d. J . sind an Kohlen und 
Koks aus dcm Norden und Pas-de-Calais allein auf dcm 
Schienenwege. annahem d 220 000 t- weniger versandt 
worden ais in den gleiehen Monaten des Yorjahres. Auch 
die Vcrladungen far den Sehiffahrtsweg sind gegenaber 
dem Yorjahre zuriłckgeblieben. Dei Mangel an vcrfUg- 
barom Fordcrgut maehto sich albnthalben fahlbar; uber 
Knappheit der Wagengestellung ist dagegen, abgesehen

von nur wenigen Yorkommnissen, in diesem Winter nicht 
zu klagen gowesen. Aus diesen Granden suchto nament- 
lich dio industrielle Yorbraucherschaft in den far sie in 
B etracht kommenden Sorten alle freien Mengen heran- 
zuziehon; dabei wurden zeitweise willig Aufpreiso von 
H und 1 fr gczahlt, um rascho Liefcrungcn zu sichern. 
Es ist zwar noch nicht zu allgomein gcltenden hoheren 
Preisen gokommen, aber einzolnc Zechcn sind doch sehon 
in dieser R ichtung vorgcgangen, indem sie die Preis- 
unUrschiede zwischen den einzelnen Sorten rerringerten 
und so die meist gefragten Sorten hoher hielten, oder cs 
wurden dio Z o n o n e in te i lu n g o n  geandert und statt 
drei nur zwei Zonen festgesetzt, wodurch der PreisnachlafJ 
in Hohe von 1 fr fiir dic dritto  Zone zum  Teil in Wegfall 
kam. Mit der von der franzosischcn Deputiertcnkammcr 
angenommenen S te u e r  von ]/2 fr* ist ein weiterer Ai>- 
stoB nach dieser Richtung gegeben; die Zeehen werden 
ohne Zweifel bestrebt soin, diese Steuer, sofern sio durch 
die Bestiitigung des franzosischcn Senats G e s e tz e s k ra f t  
erlangt, auf den Vcrbraucli abzuwalzen. Man erwartet daher 
far den 1. April hohere Preiso; in wolehem Rahmen dieso 
Erhohungen stattfindou werden, dafar bieten die gegen war- 
tig  v o n  don Zochen im Charlcroi-Bzcken T o rg e n o in m c n c n  
Preissteigcrungen um 1 bis 3 fr f. d. t  einen gewissen Anhalt. 
Da zwischen den franzósischen und bclgischen Zcchen- 
vereinigungcn seit einigen Jahren  hinsichtlich der Preis- 
bestimmung Yerstandigungen zwecks gemcinsamen \ o r -  
gehens stattfindon, ist anzunchmen, d a B  f ra n z o s isc h o  
Kohlen in ahnlichem Rahmen, wenn auch nicht so scharf, 
heraufgohen werden. F a r die bclgischen Kohlen war dor 
AnstoB zu einer Verscharfung der aufstrcbcnden Preis- 
richtung dam it gegeben. d a B  die nordfranzosischen Zeehen 
ihre, besonders im letzten Teil des Yorjahres stark go- 
stiegenen Lieferungen nach Belgien bedeutend efflgo- 
schrankt haben. Im  Jahre  1912 war die f r a n z o s i s c h o  Aus
fuhr nach Belgien auf 1 222 000 (1911: 850 300) t  oder 
rd. 43 °ó gestiegen. Der Jan u ar 1913 bringt bereits einen 
RBckgang auf 00 250 (i. V. 115 030) t .  Der franzosischo 
Eigenvcrbrauch an Kohlen, Koks und Briketts steli t sich 
un ter Zugrundelegung der Gesamtgcwinnung Frankreico'

* Ygl. St. u. E. 1913, 13. Marz, S. 459.
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in Hohe von 41 400 000 t  zuziiglich Einfuhr (19 878 477 l>) 
und Mehrvcrkauf von den Lngorn in 1912 (800 000 t), ab- 
ztiglieli Ausfuhr (2 320 350 t) auf 59 758 127 (1911: 
57 455 405) t. Dio Steigerung des lnlandsyerbrauchs be- 
trigt danach im letzten Jahro 2 302 002 t  oder rd. 4 %, 
das ist fiir don auf den auswartigen Bronnstoffbezug sehr 
stark angowiesenen franzosischen Mariet ein Zuwachs, 
der ins Gewicht fiilit. Angcsichts dor gilnstigen Yer- 
brauchs- und Absatzverhivltnisso liiitto sieh in den letzten 
Wochen eino rege AbschluBtiitigkeit culwickeln konnen, 
wozu die Abnehmcr auch an vielen Stellen bareit waren; 
die Zechen aber legten oino aullcrordontlicho Zurtiek- 
haltnng an den Tag, und selbst da, wo hohere Preise ge- 
boten wurden, gingon dio Zechen in der Uebernahmo neuer 
Lieferungsvortrago nicht uber don 1. Oktober d. J . liinaus, 
ohno.sich dio Vornahmo von Proisanderungon zu diesem 
Zeitpunkte vorzubohalten. Die aufstrebende Proisrichtung 
der franzosischen und belgischen Zcohen wird unstreitig 
begdnstigt durch die wieder entschicden festoro Haltung 
der britischcn Kojuenmarkte. Das Angebot in don ts c h e n  
Kohlen ist auf dejn franzosischen Markfc seit dem letzten 
Teil des Vorjahres andauornd schwacher geblioben. Dio 
K infuhr des Vorjahres zeigt zwar noch eine aus der 
Anfaiigszcit herrtthrende Śteigorung, sio betragt boi ins
gcsamt 15966 768 t  aus Deutschland 3 182 100 (1911:
2 984 998) t, aber fUr don Jan u ar d. J . t r i t t  sehon ein 
merklieher Rtlckgang auf, os wurden namlich aus Doutsch- 
land nur 19GOOO (i. V. 240 700) t  oder 1 8 % %  weniger 
ab im Januar 1912 oingeftlhrt. Dagegen kamen von 
GroBbritannien 800 500 (812 800) t, von Belgien 272 400 
(206 200) t  und ro ń  einigen anderen Landem  22 400 
(44 200) thorein.so daB sich fUr don Jan u ar d. J .  eine Gcsamt- 
einfuhr an Kohlen von 1 351 300 (1 303 900) t ergibt. — 
Auf dem K o k s m a rk to  bohaupten dio deutsehen Liefo- 
rungen im neuen Jahro ihre ansteigendo Richtung und 
behcrrschendo Stellung, — oin Zeichcn der Uuentbehr- 
liehkeit dieses Heizmittels fiir dio franzosischen Hoch- 
ófen. Im Januar bozifferten sich die Beziige in deutschem 
Koks auf 235 800 (i. V. 152 800) t, d. s. 83 000 t  odor 
W 7i%  mehr. wogegen die K o k s e in f u h r  aus Deutsch
land im vorigen ganzen Jahre  2 299 093 (1911: 1 787 853) t  
°jfcr nur 29 % mehr betragen hatto. Obwohl die fran- 
zósisćhen Zechen im Nbrden und Pas-de-Calais eifrig be- 
strebt sind, dio ICoksherstellung hoher zu bringen, sind 
die Fortschritto bis je tz t doch wcsontlich hinter dem 
gleiehzeitig erheblich starker wachsenden Bedarf zurflek- 
geblieben, besonders infolgo des Mangols an gentlgonden 
Fordermcngen in Koksfeinkohlen. Im  Jahro 1912 ist 
dic franzósisehó Kokserzcugung wieder nur um rd. 5 %  
gestiegen, sie betrug 2 443 442 (1911: 2 328 715) t. Dio 
ostfranzgsischcn Htittenwerko sind daher, angcsichts 
ilirer wachsenden Erzeugung, vornehmlich auf groBcien 
w?.ug von auswarts angewiesen; aus diesem Grunde 
natto sehon im Jahro 1911 eino Anzahl dortiger Eisen- 
hilttengesellschaften dio Anlago umfangreicher Kokercien 
W  Terneuzen an der Sehcldemtlndung iii Angriff ge- 
nommen, um Koksfeinkohlen auf dem Wassorwogo aus 
Deutschland und GroBbritannien zu beziehen und zu 
wrkoken. Dic erste dieser Aiilagrn, woran die S o c ie te  
" es A ć ieries  de  L o n g w y  in Mont-Saint-Martin, die 
Socićtć M e ta l lu rg ią u e  de  S c n e llo -M a u b o u g e  in 
I<ong«y-Bas, dio S o c ić tć  d os F o rg e s  d e  la  P ro  v id e n c e  
■a Helion, die S o c ie to  F. d e  S a in t ig n o n  & Cie. in 
Longny-Bas und dio S o c ić tć  M arc  R a ty  & Cie. in 
‘-Jiulnes beteiligt sind, wird demniichst in Betrieb kommen.

' nandelt sich um je zwei Gruppcn ron  40 Koksofen 
nach dem System Coppće; die Anlagen zur Go- 
winnung der Nebenerzougnisso gehen ebenfalls ihrer 

ertigśtellung entgegen, so daB dio Gesamtanlagen vor- 
aussiehtlieh im nachsten Sfonat in Betrieb genommen 
"erden. Damit dilrfte fiir die genannten Gesellschaften 
cnie merkliche Yerbilligung in der Koksbeschaffung ein- 
treten.

Versand des Stahlwerks-Verbandes. — Der Vcrsand 
des Stahlwerks-Verbandes betrug im F e b r u a r  1913 
insgesamt 506 417 t  (Rohstahlgewicht); er war damit
29 208 t niedriger ais im Jan u ar d. J . (535 625 t) und 
855 t  niedriger ais im Februar 1912 (507 272 t). Im  cin- 
zclncn wurden versandt: an Halbzeug 140 38G t  gegen 
102 734 t  im Januar d. J . und 173 013 t  im Februar 1912; 
an Forineisen 136 175 t  gegen 143 070 t  im Jan u ar d. J . 
und 139 436 t  im Februar 1912; an  Eisenbahnmatcrial 
229 85G t  gegou 229 821 t  im Januar d. J . und 194 823 t 
im Februar 1912. Der Ycrsand des Monats Januar war 
also in Halbzeug 22 348 t  und in Forineisen 68951 niedriger, 
dagegen in Eiscnbahmnaterial 35 t  hoher ais der Versand 
im Januar d. J . Verglichon m it dem -Monat Februar 1912 
wurden im Bcrichtsmonato an Halbzeug 32 027 t  und an 
Formeiscn 3261 t  weniger, dagegen an Eisenbalmmaterial 
35 033 t  mehr versandt. In den letzten 13 Monaten ge- 
staltete sich der Yersand folgendermaBen:

llalb- Form- E£senbfthn~ Ins-
1912 zeug eisen materia) Kcsaint

t t t t
Februar . . 173 013 139 436 194 823 507 272
Marz . . . 158 090 244 723 260 511 0G9 924
April . . . 130 047 186 970 151 270 468 293
Mai . . . . 147 747 214 300 173 079 535 720
J u n i . . . . 107 047 230 432 214 824 012 903
Juli . . . . 154083 211 805 175 726 541 614
August. . . 103 949 195 815 193 080 i>53 444
Septcinber .. 152 449 178 483 179 152 510 084
Oktober . .. 164 380 177 039 198 507 540 586
Novcmber . 148 150 144 000 200 437 492 047
Dezomber , 173 860 138 010 219 980 532 450

1913
Jan u ar. . . 162 734 143 070 229 821 535 025
Februar . . 140 386 136 175 229 850 506 417

Vereinigte Hiittenwerke Burbach-Eieh-Dudelingen - 
Eschweiler Bergwerks-Verein zu Eschweiler-Pumpe. —
In  der am 13. d. M. abgehaltenon auBerordentlichen 
Hauptvcrsammlung des Eschweiler Bergwerks-Yereins 
wurdo der I n tc r c s s o n g e m e in s c h a f t s -Y c r t r a g *  ge- 
nchmigt.

Die Poldihiilte, TiegelguBstahl-Fabrik, Wien, und die 
chinesische Regierung. — Z« iscken dor Gesellschaft und der 
Niedcróstcrreichischen Eskompte- Gesellschaft- einerseits 
und der chinesischen Reg;erung anderseits wurde cin 
k o m b in ie r te s  A n le ih e -  W a re n lie fo ru n g s g e s o h a f  t 
abgoschlosson, wonaeh dio Eskompte-Gesellschaft der 
chinesischen Regiemng ein Darlchcn vou £  300 000 gegen 
dio Vcrpflichtung gowahrt, daB dio chinesische Regierung 
wahrend der nachston zehn Jahre  der Poldihutto im Be- 
trago der Anleiho A u ftr i ig o  a n  W e rk z c u g s ta h l ,  Ge- 
w e lir la u fe n  u n d  K a n o n c n tc i le n  erteilt. Die Poldi- 
hiittc wird in Peking eine Jfiederlassung errichten.

Aus der franzosischen Eisenindustrie. — Dis E r
zeugung von H i im a t i t  - R o h e is e n  wurde bisher in Frank- 
reich nur in wenig umfangreichem Mafie betrieben, denn 
auBcr der Societe des Acićries de Paris e t d ’Outreau, dio 
in Outreau Hamatit-Roheisen herstellt, sowio der Societó 
dos Acićries de France in lsbergues und der Usincs Me- 
tallurgiąues do la Basse-Loirc kommen fiir Uio Herstellung 
nennonswerter Mengen dieses Spezial-Rolicisens keine 
franzosischen Hochofenwerke in Betracht. Aus diesem 
Grunde ha t sich eine Gruppo regelmaBigcr Verbraucher 
zusammengefunden, um bei R o u e n , an der Nordkuste, 
eino H o c h o fe n a n la g e  zu errichten zur ausschlicfilichcn 
Erzeugung von Ham atit-Roheisen. Zu dieser Gruppe 
gohoron: die C o m p a g n ie  d e s  F o rg e s  do C h itt i l lo n ,  
C o jn m e n try  c t  N e u v o s -M a iso n s , dio S o c ie te  A n o - 
n y m e  d e  C o m m c n tr y - F o u r c h a m b a u l t  e t  D e ea z e - 
v i l le ,  die S o c ić tć  a c s  A c ić r ie s  d e  M ic h c r i l le ,  
dio S o c ie te  M ć ta l lu rg iq u e  d e  P o n t - i - Y e n d in ,  
dio S o c ie te  de  W o n d e l & Cie., die S o c ie te  E d . D e- 
l a t t r e  & Cie. und die S o c ić tć  d o s  C y l in d re s  do L a-

* Ygl. St, u. E. 1912, 15. Febr., S. 291. « Ygl. St, u. E. 1913, 13. Febr., S. 299.
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m in o ir s  do  F r o u a r d .  Dio W ahl ist auf Rouen gofallen 
wegen dor giinatigen Lago dieses Hafons fiir don Bezug 
von ausliindisehen Kohlen sowio der fiir dio Erzeugung 
von Hiimatit-Roheisen notwendigon Erze aus Spanion, 
Algier und Indien. Auch lassen sich dio iibersehussigen 
Koksofongaso, soi es iii Form  von Leuchtgas, sei es 
nach dor Uinwandlung in ElektrizitHt, in ciner groBen 
S tad t wio Rouen bcsser ycrwcrton. Es sollen zu
nachst an  der Kiisto zwei Hochofen von jo 100 t  
Tagosloistung orrichtct werdon. Zum Betrieb dos neuen 
Unternehmons wird eino Sondorgesellsehaft gobildet 
und dieso m it einem Aktionkapital von 5 Millionen fr 
ausgeriistct, gleichzeitig sollen Schuldverschreibungcn 
in derselben Kolio ausgcgoben werden. — Dio S o c ić tó  
d e s  U s in o s  M ó ta l lu rg ią u o s  do la  B a s se -L o iro ,  
Paris, dio iibor einen ausgedehnton Erzbcsitz in den 
Eisonorzzechen von S o g rć  vorfiigt, ist dazu uborgegangon, 
oino onglischo Kohlenzecho anzukaufon, wodurch sio auch 
im Bronnstoffbezug wesentlich uiiabhiingiger wird. Dio 
Lago der Werke bcgiinstigt dio Heranschaffung onglischer 
Kohlon zu yortoilhafton Fraohtsiitzen auf dom Seowege. 
Von dor Wdrksleitung ist fiir das laufendo Jah r oino bo- 
deutondo Ausdehnung cler Gesamterzeugung yorgesehen.

Ausfuhr russiseher Eisenerze nach Deutschland. — 
Wio uns aus Obcrschlesien geschrioben wird, h a t dio 
russiseho Regierung dio E r la u b n is  z u r  f ro io n  A u s 
f u h r  y o n  E is e n e rz e n  n a c h  D e u ts o h la n d  erid - 
g i i l t ig  z u ru c k g e z o g e n . Dio Ausfuhr yon Eisenerzen 
und Schlackon aus russischcn Eisonhutten iiber die Zoll-

iimtor des Gouyernemcnts cles Kiinigreichs Polen war seit 
Jahren grundsatzlich yerboton, doch bostanden bisher 
noch cinigo Lizcnzen fiir zollfreio Ausfuhr, dio jetzt ab- 
golaufen sind und nicht erneuert wurden. Eisenerze aus 
Bergwerken des Gouverncmonts des Konigrcichs Polen 
sowio Schlucken aus don dortigen Eisenhutten konnen 
jetz t noch gegon E ntrichtung eines Zolls von 1 y2 Kopeken 
f. d. Pud, d. s. 1,98 Jl f. d. t, iiber dio Zolliimtcr des 
Gouyernemcnts ausgefuhrt werdon, jodoch nur mit bc- 
sonderer, von dom Finanzm iniśter im Einvernehmen mit 
dem Minister fiir Landw irtsehaft und Rcichsdomiinen 
erteilten Erlaubnis. Verschiedone Bestrebungen in neue- 
rer Zeit, eino Verlangcrung der Lizcnzen fiir dio zoil- 
freio Ausfuhr herbeizufiihrcn, sind bisher erfolglos gc- 
bliobon. Dio je tz t noch moglicho Einfuhr russiseher, 
d. h. polnischor Erzo nach Doutsehlard stellt sich wegen 
des hohon Ausfuhrzollcs dorart teuer, daB sio oigentlicli 
gar nicht in B etracht kom m t: OOprozcntiges Eisenerz frei 
Hochofen kostot rd. 32 Jl f. d. t. Kaukasisehe und siid- 
russiseho Erzo diirfon je tz t iiberhaupt nicht mehr aus- 
gofiihrt wordcn.

Zollbehandlung von Schamotlesteinen in Frankreich.
— Dio Vorfiigung botreffond dio Zollbehandlung von 
Schamottosteinen* t r i t t  nach einer Mittoilung der fran- 
zósischen Regierung orst am 1. April 1913 in Kraft.

* Nachrichton fiir Handol, Industrio und Lahdwirfc' 
sehaft, 1913, 8. Miiiz, S. 8.

** Ygl. St. u. E. 1913, 20. Fobr., S. 340.

Oesterreichischo Berg- und HUttenwerks-Gescllschaft 
in Wien. — Wio dor Yerwaltungsbericht ausfiihrt, crfuhr 
dio giinstigo K onjunktur im Geschiiftsjahro 1912 eino 
woitoro Belobung, so daB dio Gescllschaft sowohl in den 
Kohlonzcchcn ais auch in den Eisonworkon iliro Erzeu- 
gungsmittcl voll ausnutzen konnten. Da die iibrigen fiir 
dio Preisbcstimmung maBgebenden Lii tul er un ter iihnlich 
giinstigen Verhdltnisson arbeiteton, war fiir Kohlo und 
Eison oino entsprechende Erhohung der Yorkaufsprcise 
moglich. Dio zufriedonstcllcndo Gcschiiftslago dauerto 
auf dom Kohlcnmarkto das ganzo Ja h r hindurch an, 
wahrend sich im Eisenabsatzo gegen Endo des Jahres 
eino miiBigo Absehwiichung zeigte, dio der Bericht in der 
Hauptsacho auf dio durch den Balkankrieg yerursachten, 
krisenliaften Zustiinde und dio in den Absatzgobicten des 
Untcrnehmens besonders fiihlbaro Gcldknappheit zuriick- 
fiihrt. Gefórdert bzw. hergestellt wurdon von der Goscll- 
schaft im Berichtsjahro 1 773 200 (i. V. 1 524 920) t 
Kohlen, 512 775 (441 671) t  Koks, 132 384 (136 410) t  Roh- 
erzo, 139 940 (117 300) t  Roheisen, 104 375 (136 933) t 
Roh błocko, 133 472 (101 404) t  W alzfabrikate, 23 755 
(21 766) t  GuBware, 1460 (3433) t  Hammerfabriknto und
14 615 (13 734) t  Eissnkonstruktionen und W erkstiittcn- 
erzeugnisse. Dio Summo der an fremdo Abnohmer im Bo- 
richtsjahro erteilten ltechnungon bezifferto sich auf 
61 853 498,50 (i. V. 51 417 799,64) K. —  Dio nouo, sehr 
leistungsfiihigo Fdnstrecko in Trzyniotz wurdo um dio 
Mitto dos Berichtsjahros, der Rohcisonmischer vor kurzem 
dem Betrieb iibergoben. Dor d ritte  Hochofen wird im 
Laufo diesor Woche angeblasen werden. Dio im Yor- 
jaliro durchgefiihrtc Erweibung der der Firm a Schoeller 
& Co. zugestandcnen Quoten und Berechtigungcn an Stab-

eisen und Halbfabrikaten ermoglichto es der Bcriehts- 
gescllschaft, iliro Walzw erkserzcugung nanihaft zu stcigern. 
Um sich yom Erzm arkto unabhiingig zu machen, hat dio 
Gosollschaft siimtlicho Aktien dor StrAssa-Grufve-Aktio- 
bolag in Mittolschwedon erworben. Die Vorkehrungen 
fiir eino wcsentlicho Steigorung der Forderung dierer 
Grube, dio gegcnwiirtig ungcfiilir 150 000 t  Roherzo be- 
triigt, sind bereits eingoleitet. Dio Gescllschaft beab- 
sichtigt, dio Fortigstollung der im Berichtsjahre begonr.e- 
non groBon Doppolschachtanlago in Petcrswald zu be- 
schleunigen, dio Gabriolonzecho in Karwin zweeks Lr- 
hohung ihrer Leistungsfiihigkeit noch yollkommener aus- 
zugestalton und auf dcm Ignazschachto oino neue groBe 
Wascho zu orrichten, dio Koksanlagon in Trzynietz uud 
auf dom Ignazschachto durch Aufstcllung weiterer 
Battcricn zu ycrgroBern und dio Leistungsfiihigkeit der 
Walzwerko durch dio Erbauung ciner neuen Bcvcrsier- 
bloekstrecko zu erhohen. Um dieses Programm moglichst 
rasch durchfiiliren zu konnon, erhielt die Ycrwaltung Ul 
der Hauptyersam miung yom 14. d. M. dio Gcnehmigung 
zur E r h o h u n g  d e s  A k t ie n k a p i ta lo s  um 3 000 000 K 
auf 38 000 000 K. — Dio Gowinn- und Verlustrcchnung 
ergibt unter EinschluB yon 219 056,48 K  Yortraa nach 
Abzug von 920 076,29 K  allgemeinen Unkosten, 1330000 K 
Darlehns- und 41 115,93 ICsonstigen Zinscn, 1 268 470,17 K 
Steuorn und Gebiihren, 1417 045,05 K  Beitriigen zur 
Brudorladc, zum Pensionsfonds usw. sowio 5 153 958,41 K 
Abschreibungeneir.cn Rcing^winn von 0598 286,09 K. Hi»r- 
yon erhiilt dio Riicklago 350 000 K, an Tantiomcn werdon 
427 922,96 K  yergutet, aLs Dividende 5  600 000 K (16 % 
gegen 13 %  i. Y.) auf 35 000 000 K  Aktionkapital ausge- 
schuttot und 220 363,13 K au f nouo Rechnung yorgetragen.

Bucherschau.
Y ita , A lb e r t ,  Jng.-Chcm., Chefchcmiker der Ober- 

schlesischeiiEisenbahnbedarfs.A .-G .,Friedenshutto, 
und Dr. phil. C arl M a s s e n e z ,  A ssistent an der 
Kgl. Techn. H ochscliule in Brcslau: Chemische 
U ntersuckungsmcthoden fiir  E isenhutten und  dereń 
Nebcnhelriebe. E ine Sam m lung praktisch crprobter

Arbeitsverfalircn. Mit 26 Textabb. Berlin, J. Sprin
ger 1913. (X I, 175 S.) 8°. Geb. 4 J ( .

Das Buch gliedert sich in zwei Hauptabschnitto. 
Der ersto bcfaBt sich m it der Probenahme und der Vor- 
bereitung (ler Proben fflr dio chcmisoho Untersuchung; 
er berilcksichtigt in wcitestem Umfangc dio in Frage 
kommenden Stoffe, wio Kohle, Koks, Erzo und Eisen-
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Bchlacken, Briketts, Hochofonsclilacko, Hockofcnneben- 
erzeugnisse, Roheisen, Ferrolegierungen, Stahl, Thomas- 
schlacko und Thomasmehl, Zusehliige, feuerfesto Stoino, 
Nebenerzeugnisse der Kokerei, Gase, Lagerruetallo und 
entzinntc WoiBbloehabfiille. Der zweite, naturgomiLB bei 
weitem ausgcdohntcre Absohnitt uinfaBt dio chomiseho 
Untersuchung; er beginnt m it der Besehreibung der 
Untersuchungsverfahren fiir Erze und andere cisenlialtigo 
Rolistolfe, liierań schlieflen sich jcne fiir Roheisen, Ferro
legierungen und Stahl, fiir Schlaclcen, Zusehliige und 
Hockofcnnebcnerzcugnissc; es folgen dann dio Verfahrcn 
zur Untersuchung von Kohle und Koks bo wio von Kokerei- 
nebenerzeugnissen, ferner von Gas, Wasser, Lagermetallen 
und Schmiermitteln. Den SchluB bildet dio Herstellung 
und Titerstellung der erforderlichen Losungen.

Mit diesem Buche ist wohl zum ersten Mało der Versueh 
gemacht worden, neben den analytisehen Verfahren fiir 
die Zweeke des reinen Eiscnhilttenwesens auoh den Untor- 
sucUungsvcrfahren der vielen Bisenwerken angegliedorten 
Ncbenbetriebo, insbesondere Kokereien, Rechnung zu 
tragen. Dieso Erweiterung wird dem Buelio zweifellos 
riele Freunde werben. Dabei haben es die Verfasscr vor- 
etanden, don umfangreiehen Stoff auf einen verhiiltnis- 
miflig kleinen Raum zu bogrenzon. Trotzdem ist dio 
Darstellung klar und Yerstandlieh. Dio bis jo tz t verdffent- 
lickten Arbeiton der C h o m ik o rk o m m is s io n  d os Y e r 
eins d o u tsc h e r  E is e n h i i t to n lo u to  sind in vollem 
Umfango bcrilcksichtigt wordon.

Was die einzelnen Verfahren selbst angeht, so finden 
sich hier und da Angriffspunkto. So ist es z. B. nicht ganz 
ricktig, von dem in Balzsaurer Losung eingcstellton Eisen- 
titer einer Permanganatlósung dio Titor auf Mangan, 
Kall;, Vanadium, Chrom durch Rechnung abzuleiten, da 
der in salzsaurer Losung erm ittelto T iter dem theoretischen 
nicht entspricht. Dio Bestimmung der Tonerdo aus dem 
Unterseliied zwischen dem Gesamtgowicht von Eison- 
oxyd, Phosphorpontoxyd, Titandioxyd und Tonerdo und 
dcm durch besondero Bestimmungen erm ittclton Gowioht 
der drei zuerst genannten Stoffo liefert keine bofriedigendo 
Ergebnisse, wenn die Toncrde, wio es bei Eiscnorzen meist 
der Fali ist, in nur geringer Menge zugogon ist. Dio Bo- 
stimnmng des Wolframs in W olframstabl durch Loscn 
in Salpetcr-Sehwefelsiiuro gibt in dor besehriobenen Form 
viel zu niedrigo W erte. Hochofcnsehlaekon, dio beim 
Betrieb auf Thoinasrohoisen fallon, ónthalten oft morkliche 
Mengen von Phosphor, so daB es zw'eckmiiBig ist, dieso boi 
der Untersuchung nicht zu vernacliliissigen.

Katilrlich wird der, namentlieh fttr dic Praxishoho Wort 
des Buches durch dieso Ausstellungen nicht hcrabgesetzt! 
«e konnten boi einer Neuauflagc, die sich wohl bald ais 
notwendig herausstollon wird, leieht berilcksichtig werden.

Chemisch-lcclinische Unlersućhungsm ellioden. Un ter 
Mitwirkung von E. A d a m  [u. a.] hrsg. von  
Dr. G eo rg  L u n g o , emer. Professor der tech- 
nischen Chemie am Eidgenossisehon Polytech- 
nikum in Ziirieh, und Dr. E r n s t  B e r i ,  Privat- 
dozent, Chefchemiker der F abriąue de Soie arti- 
fioielle de Tubize, Belgien. G., vollst. umgearb. 
u. verm. Aufl. B d . 1/4. Berlin: J . Springer. 
1910-1911. 8 ”.

Bd. 1. M it 163 T esta b b . 1910. (X IX , 674 S.) 
18 M ,  geb. 20,50 J i .

Bd. 2. M it 138 T estab b . 1910. (X V I, 869 S.) 
20.« , geb. 2 2 ,5 0 .II.

Bd. 3. M it 150 T estab b . 1911. (X X I, 1023 S.) 
22 .# , geb. 2 4 ,5 0 .ft.

Bd. 4. M it 56 T estabb . u. 4. T af. 1911. (X IX ,  
1061 S ) .  24 geb. 26,50 J L

Zwoi Werko sind os, m it denon dor Namo L u n g e  
untrennbar yerkntłpft ist; das ist das „H andbuch dor

Sodaindustrio" und dio „Chomiseh-tocłmischon Untor- 
suoliungsmothoden". Dio Untorsuchungsmothodon, doron 
erste droi Auflagen von B o e k m a n n  horausgogoben \v'ur- 
don, haben sioh untor Lunges Leitung in den woiteron drei 
Auflagen zu oinom Universal-Handbuch entwickelt, 
wolehos andoro iihnlicho Worko an Umfang woit tlbertrifft. 
Wiihrend Boekmann don Stoff noch in zwoi Bandon 
unterbringon konnte, orhielten dio boiden naohsten, untor 
Lunges Leitung horausgegobonen Auflagen einen Umfang 
von jo droi Banden m it zusammen 2097 bzw. 3100 Soiton; 
boi dor vorliogondon nouoston Auflage umfaBt der Stoff 
insgosamt 3027 Soiten und ist je tz t auf v io r Btindo ver- 
toilt wordon. E tw a 40 Mitarboitor sind tiitig goweson, um 
don gowaltigon Stoff, wolchor dio versohiodonston Gobioto 
dor Industrio betrifft, in ontsprochondor Woiso zu sichton 
und zu bohandoln.

Dio „Untorsuchungsmothodon" sind in der Technik 
so bekannt, daB Ubor das Work solbst oigontlich nichts 
mohr gosagt zu wordon braucht. AuBor Spozialmothodcn 
hat Lungo auch im orston Bando noch allgoinoino Opera- 
tionon und Apparato (Maflanalyso, Gasvolumetrio) bo- 
handelt. Dio oinzolnon Gebioto sind groBtonteils yon 
Fachlouton m it bokanntom Namon boarboitet. AuBer der 
oingehonden Besohroibung dor in dor Technik tlblichon 
Untorsuchungsmothodon finden sioh auch fast tlborall 
noch kurzo Hinwoiso oder Litoraturangabon tlbor andoro 
weniger wichtige Mothoden oder Vorschliige. Dor Charakter 
dor nouoston Auflago ist dersolbo gobliobon wio dor der 
frtlhoron Auflagon. Abgosohon yon d r  schon orwiihnton 
Vorteilung des Stoffos auf vior Bando, ist diosmal noch 
oino woitero Voriindorung iiuBorlich zu bomorken: nobon 
Prof. L u n g o  orsclioint jotzt sein frdhoror Mitarboitor 
Privatdozont Dr. E. B e r i  ais Mitrodaktour auf dom Titol, 
dorselbo ist auch an der Boarboitung siimtliehor frtlhor 
von Lungo allein besorgten Abschnitto boteiligt. Eine 
sehr zu bogrtlBondo Neuortmg bringt dio sochsto Auflago 
noch, das ist dio Boigabo oines Registers zu jed o m  Bando, 
wahrend frtlhor nur der SchluBband das Gosamtrogister 
onthiolt. Dio fiir sich bonutzbaren Tafohi sind auch 
diosmal wiodor jedem Bando angehiingt. Es ist nattlrlich 
ganz unraoglich, im Rahmon oiner lcurzen Besprechung 
auf allo dio so vorschiodenartigon Gobioto, dio in don vier 
Bandon behandelt sind, und auf Einzolheitcn der Boar
boitung oinzugohon; man wird sich doshalb m it oinom 
knappon Hinwois auf Gegonstiindo bcgntlgen miisson, 
dio fiir den Loscrkrois diosor Zoitschrift lntoresso be- 
anspruehon.

Der o rs to  B a n d  bringt im allgemoinen Teile: All- 
gomoino Oporationon, JlaBanalyso, Gasvolumetrio, Ariio- 
motrie, Zug- und Druokmossungon, Wtlrmemossung; im 
spoziollen Teile! Tochniseho Gasanalyse, foste Bronnstoffe, 
Untorsuchungsmothodon dor chemischen GroBindustrio 
(Anorganischo Sauren; Soda, Chlor,Kalisalzo) und kompri* 
miorte Gaso. Uns intoressioren hier zunachst nur die Ab- 
schnitte tlbor Wiirmcmessung, Gasanalyso und Bronnstoffo. 
Dio orston beiden sind von L u n g o  und B o rl,  der lotzto 
von L u n g o  und F is c h e r  bearbeitot. Der Absohnitt 
iiber dio Pyromotrie ist zwar otwas sohr knapp, or bringt 
aber allos, was zu oiner Orientiorung notig ist. Boim 
W anner-Pyrometer ist nur das alte Modeli berileksichtigt. 
Der Absohnitt tiber technische Gasanalyso h a t boi der 
Noubearboitung entschieden gowonnen. Bei don festen 
Brennstoffon sind dio Ublichen Untorsuchungsmothodon 
und die Heizwertbestimmung m it komprimiertem Sauer
stoff und m it Natriumsuperoxyd bohandolt. Hier wUrde 
ein Hinweis auf nouore Formoln, z. B. dio von Goutal, 
zur angenaherton Berechnung des HeizWertes aus Zahlen 
der Verkokungsprobe erwilnscht gowesen soin, weil fiir 
mapcho tochniseho Zweeke solcho Naherungswerte voll- 
standig ausroichen. Dio Brauchbarkoit der genannten 
Formel ist ja  kilrzlieh wioder bestatigt worden.*

Der zw o ito  B a n d  behandelt: Zyanrorbindungen, 
Ton, Tonw-aren, Tonerde, Glas, Mortel, Trinkwasser, Ab-

* Vgl. St. u. E. 1913, 2. Jan ., S. 20.
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wasser, Boden, L utt, Eison und dio anderon Me talie, 
ICalzium karbid und A/.etylen. Uns intoressicrt hier aulJer 
dom ,,E isen'1 noch ein kurzcr Absohnitt iiber dio Priifung 
des Wassers fiir Kossolspeisung und andere technische 
Zwecko (von L u n g e  und B orl), in welchem auch dio Er- 
m ittlung der Zusiitze zur Roinigung des Rohwąsaers 
(Wassorreinigung), besonders besproehon ist. Ich vcr- 
misso hier einen Hinwois auf dio Arbeit von H u n d o s -  
h a g o n , dio eino Keiłio iibersiehtlicher Rochnungsbeispielo 
bringt. Das frilher von B e c k o r t  bearbeiteto Kapitel 
iibor die Untcrsuchungsmethoden der Eisenerze und Eisen- 
produkte hat jotzt 1’. A u lie h  ilbernommen; os umfaBt 
100 Seiten; die von Bockcrt getroffono Einteilung ist 
beibohalton worden. Boi den Eisenerzen ist erst ein 
qualitativer Gang angegoben, dann folgen dio quantita- 
tiven Methoden, und zwar erst durch Gowiehtsanalyso, 
dann durch Titrątion. Es ist ontschieden wenig zweck- 
miiBig, hier dio Bestinimungsmothodon fiir Eisen, Mangan 
usw. zu zorreiBen. Dio Durchsicht der fiir dio oinzelnon 
Bestandtoilo toehnischer Eisonsorton angegobcnen Bc- 
stimmungsmcthodcn zeigt, daB dio iiblichen Verfahren 
allo beriicksichtigt sind, und daB in der Hauptsacho auch 
dio oinschlagige L iteratur vorhanden ist. Durch zweck- 
enUprochendo Gliederung des Stoffes und strafforo Schei- 
dung der Methoden fiir dio Untersuchung dor yorschio- 
denen Erzeugnisso (Roheisen, Stahl, Eorrolcgiorungcn), 
iihnlich wie s io V itau n d  M assenoz*  yorgonommenhaben, 
wOrde dio Yerwendbarkoit des Abschnittes fflr dio Zwccko 
der Technik noch wesentlich gewinnen. Dio nouo Form 
dos R o th o sch en  Schiittelapparates ist zweckmiiBigcr ais 
dio Seito 431 angegobeno iiltere. Der Abschnitt iiber die 
andoren Motallo auBer Eison stam m t von P u fa h  1; or 
umfaBt 480 Seiten. AuBer den Untersuchungsmethodcn 
der oinzelnen Metalle, dio auch in EisonhOttenlaboratoricn 
in Frago kommen konnon, sind, worauf hier hingewkson 
soi, in diesem Abschnitto auch noch Verfahren an
gegoben, dio dio Bcstimmung des Chroms, Wolframs, 
Vanadins, Molybdans in ihren Erzon zum Zwccko haben, 
und die auch fiir die Eisenindustrie golegentlich erwilnscht 
sein konnen.

Der d r i t t o  B a n d  behandelt die Untersuchungs- 
methodon folgonder Gebiote: Diingemittel, Explosivstoffo, 
Ziindwaron, Gasfabrikation, Ammoniak, Steinkohlenteer, 
Mineralole, Schmiermittol, Oolo, Fette , Wachse, Harze, 
Kautschuk, Aotherischo Oolo. Auch in dicsoin Bandę 
sind einigo Dinge, dio fiir dio Laboratorien dor Eisen
industrie in Frago kommen. Bei den Diingoniitteln 
(B iJ tte h o r)  ist auch dio Untersuchung des Thomasmehles 
behandolt, sio bictot jedoch nichts Bosomlores. Dagogen 
diirfto das Kapitel iiber die Gasfabrikation, bearboitot von
O. P f e i f f e r ,  in mehrfacher Hinsicht Interesse erwecken. 
Einerseits ist hier nochmals dio Gasanalyse sehr ein- 
gehend (auf 73 Seiten) behandelt, obenso dio Heizwert- 
bestimmung nach Junkers; anderseits sind abor auch allo 
bei der Gasroinigung in B ctracht kommenden Methoden 
erlautert, dio ebenso fflr die Kokeroi gelten wio fiir die 
Leuehtgasfabrikation. An dieses Kapitel sehlieBt sich 
das yon K o h le r  boarbeitoto Kapitel iiber dio Roh- 
stoffe, Zwisehen- und Enderzcugnisse des Steinkohlen- 
teers und seiner Vcrarbeitung an, woyon besonders 
die Untersuchung der Rohteero fiir Hflttenlaboratorien 
wichtig ist. Kohler gibt erst eine Charakteristik der ver- 
schiedencn Teere (Gasteer, Zeclienteer, Hochofenteer, 
Oelteer), an die sich dio Ausfilhrung der charakteristischen 
Bestimmungsmethoden ansehlieBt.

Der v ie r to  B a n d  umfaBt meist roin organischo In- 
dustrion: Zueker, Starkę, Spiritus, Wein, Essig, Bier, 
Gerbstoffe, Leder, Papier, Farbstoffe und Gespinst- 
fasern

Im ganzen genommon bictot die yorliegende Neu- 
auflage wieder das Bild oines sehr yollkommonen, modernen 
Handbuehes, welehes der analytischen Untorsuchungs- 
praxis in allen Fiillon zuverlassigo Auskunft zu gobon in

der Lago ist. Dio sochsto Auflago wirtj den guten Ruf des 
Lungcschen Wcrkos woitor yormohron. Dio Ausatattung 
dor Bando liiBt nichts zu wiinschen iibrig.

B. Neumann.

D as Versiclierungsgeselz fiir  Angesldlte. Vollstlmdige 
Textausgabe neb st Saclircgister und den Yerord- 
nungen des B undesrates und der Keichsversiche- 
rungsanstalt. M it ausfiiiirlicher Einleitung und 
Erlauterung von  F . S c h m e lz e r ,  Gcneraldirektor 
des D eutschen Privatbeam tenvereins. (Biicher des 
W issens. B d. 159.) Berlin u. Leipzig: li. llillgcr 
(1913). (X X X II , 96 S.) 8°. 0,50 M .

In  einor ausfiihrliehen Einleitung behandolt der Ver- 
fasser in kurzgefaBten Darlegungen Entstehung, Grund- 
lagen und Bedeutungdes Gesctzes, denen man zum groB- 
ten  Teil zustimmen kann. Auch seinem Gesamturtcil iiber 
die Einzelhoiten dos Gesetz.cs ist beizupflichtcn, daB niim- 
lieh „dio mangelnde, einseitige Vorbcreitung, dic nicht 
oinwandfreien Grundlagen und vor allen Dingen die tiber- 
hastete Durehberatung und Annahme des Gesotzes sich 
bei fast allen wichtigen Einzelbestimmungen naehtcilig 
bomerkbar machen“ . Eine baldige Noyelle zum Aus- 
gleich der Liicken, Miingel und Widersprflcho — und das 
ist bozeiehnend fiir oin erst seit zwei Monaten in Kraft 
stehendes Gesetz — hiilt der Verfasser im Interesse einer 
zweckdienlichen und sozial gercchton iVngestelltcnver- 
sichcrung fiir dringend goboten. Eino Uobersieht unter-. 
richtet schnell (iber Beitriige und dio in einzelnen Alters- 
stufoa zu erwartenden Łeistungen. Dcm Tcxt des Ge- 
setz.es folgen Verordnungcn des Kaisers, der Reichsver- 
sicherungsanstalt und dos Bundosrats, dio aber nicht volI- 
stiindig sind. Schuld daran trifft aber nicht den Yerfasser, 
sondern dio Behorden, dio nur stttckweiso Verordnungen 
und Ausfilhrungsbostimmungen zu den einzelnen 1’ara- 
graphen erlassen, und somit jeder erlauternden Hcraus- 
gabo des Gesotzes yorlaufig die Sloglichkeit nehmen, die 
behordlichen Anweisungen yollziihlig aufzufiihrcn.

Dr. W. Beumer.

Ferner sind der Redaktion folgendo Werke zugegangen: 
Boden \Ycstentafchcnbnch fiir lngenieure. Neu bearb. von 

®i^I.»3llfl. G eo rg  P ro m n itz .  Essen: G. D. Baedeker 
(1012). (XVI, 390 S.) 0,5 x 7 cm. Geb. 3 M.

H- Das Bflchlcin, das zuletzt im Jahre 1901 ais Bci- 
lage zu „StUhlens lngenieur-Kalender“ erschicnen 
yereinigt in der neuen Bearbeitung eine groBo Anzahl 
von Formcln, Tabcllen, Erfahrungszahlen, Preisen und 
Gowiehten yornehmlich aus den Gebieten des Ma- 
sehincnbauos und der Elektrotechnik m it ihren Nebcn- 
zwcigen. Die Anordnung des Gobotenen ist Ubersicht- 
lich und die Einrichtung des BOchleins so, daB nian 
Gesuchtes sehnell aufschlagen kann. rE 

Jahrbuch fiir den Oberbergamtsbezirk Dortmund. (Begriindet 
yon Geh. Bergrat Dr. jur. W eidtman.) Ein Ftthrer 
durch die rheiniseh-westfalischcn Berg- und Hfltten- 
werke und die mit ihnen in Vcrbindung stehenden GroB- 
banken, sowie Salinon in wirtschaftlicher und finanzicller 
Beziehung, m it einem alphabotischen Pcrsonen-Ver- 
zeichnis und einem alphabotischen Sach-Register. Yon 
D ie d r ic h  B a e d e k e r . 12. Jg. (1911— 1912). (Mit 
Beil.) Essen: G. D. Baedeker 1913. (L X III, 784 S.) 8’. 
Geb. 12

•S Nach den wiederliolten Besprcchungen, die wir 
friihercn Ausgaben dieses Jahrbuches gcwidmet haben, 
liiBt sich neues iiber den yorliegenden Band kaum sageu, 
zumal da er nach Anlage und Zuyerliissigkeit des In- 
haltes seinem Vorgiinger* gleicht. Eingcleitet wird da» 
Jahrbuch diesesmal durch eine Biographie August 
Thyssens, die, unter Voranstellung des yon Thyssen 
selbst stammenden Wortes „Mein Leben sind nieme

* Vgl. St. u. E. 1913, 20. Miirz, S. 500. * Ygl. St. u. E. 1912, 14. Marz, S. 401/2.
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Werke", vornehmlieh den groBartigen Schopfimgen der 
Thyssensehen T atkraft und Ziihigkeit gerechfc zu werden 
sucht. Ein in Knpfcratzung ausgefiihrtes Bild des Go- 
teferten ist der Lebensbeschreibung beigegeben. Hi

Królic, Dic wirtschajtlichen, Deutschlands. Ueberreieht 
von der D re sd n e r  B a n k , Berlin, anlaBlich ihres 
40jiilirigen Bcstehens. Berlin 1913: Reichsdruekerei. 
(43 S.) 8°.

Schwarz, T ja rd ,  Geh. M arinebaurat und Sehiffbau- 
Direktor: Die Entwicklung des Kriegsschijjbaues tom  
Altertum bis zur Neuzeit. Teil 2: Bas Zoitaltcr der Dampf - 
schiffe fflr dio Kriegfflhrung zur Sec von 1840 bis zur Neu- 
zeit. Mit 81 Abb. (Sammhmg Gosehen. 472. Bdchen.) 
Berlin u. Leipzig: G. J . Gosehen’sche Verlagshandlung,
G. m. b. H., 1912. (140 S.) 8 °  (16°). Gcb. 0,80 J l.

Schwidtal, Professor, Direktor der Obersehlesisehen 
Bergschule zu Tarnowitz: Tcchnischc Mechanik nebst 
einem AbriB der Festigkeitslehre fflr Bergsehulen und 
andere technisehe Lehranstalten. 3. Aufl. Mit 80 Abb. 
Lcipzig: F. Brandstetter 1912. (VI, 82 S.) 8°. K art.
2

Scxton, A. H u m b o ld t,  F. J . C., F. C. S., Emerilus 
Professor of Metallurgy, Royal Tcehnieal College, 
Glasgow, and J. S. G. P r im ro s e ,  A. G. T. C., A. J . M.M. 
Lccturer on Metallurgy, Royal Teehnieal College, 
Glasgow: A n  Outline of the metaUurgy oj iron and Steel. 
2nd ed. Manchester: The Seientific Publishing Com
pany fl912], (XVI, 572 S.) 8 °. Geb. s 12/6 d.

Tajdblatter, zusammengestdlt aus den Figuren der „Zeit- 
schrift des Vcrcines deutscher Ingenieure“ . Berlin: 
Selbstverlag des Vereines deutscher Ingenieure. 4 °. 
Jede Mappo mit 8 Tafeln: fflr Lehrer und Schiller tech- 
niseher Lehranstalten 1,20 J l,  fiir Mitglieder des V. d. I. 
1,80 .tt, fflr sonstige Bezicher 2,40 J l  (bei Versondung 
ira Inlande postfrei, nach dem Auslande gegen 0,10 Jl 
PortozuschuB).

*;• Mit diesen Mappen, von denen uns jo eine aus 
den Faehgruppen „Landfahrzeugo“ und „Forder- und 
Hebezeugo“ yorliegt, bezweekt der Verein doutseber 
Ingenieure, das in seiner Zeitschrift entlialteno um- 
fassendo und vielseitige Zeichcnmaterial fflr die Prasis 
und fflr den Unterricht weiteren Kreisen in bequcmer 
Form zugiinglicli zu machen. Die Zusammenstcllung 
der Mappen, die iiuBerlieh ais Schnellheftcr in handlicher 
QuartgroBe orseheinen und je 8 einzelne Tafeln ent- 
halten sollen, erfolgt nach Facbgebieten, dio in moglichst 
vicle Untcrgruppen zerlegt sind, um groBte Ueber- 
sichtlichkeit auch fflr Sonderzwecke zu erzielen. Da 
heutzutago der Umfang der technischen L iteratur in 
Verbindung m it der Not wendigkcit, die technische Arbeit 
immer mehr zu spezialisieron, zur Einrichtung von 
technischen Sonderregistraturen oder Archiven in 
steigendem MaBe zwingt, werden dio neuen Mappen 
ohne Zweifel in vielen Fiillen gute Dienste leisten konnen 
und willkommen geheiBcn werden. Hi

Taschenbuch der Kriegsflotten. 14. Jg., 1913. Mit teil- 
weiser Benutzung amtlicher Quellen hrsg. von B. 
WeyerJ Kapitiinleutnant a. D. Mit 950 Schiffsbildern, 
Skizzen und Scliattcnrissen. Mflnchen: J . F. Łch- 
manns Verlag 1913. (590 S.) 8 °  (16°). Geb. 5 J l.

'i* Das nieht nur in Deutsohland, sondern auch im 
Auslande wej,en seiner Zuverliissigkeit und Vollstśindig- 
keit geschatztc Buch* erscheint- diesmal wiederum in 
grflndlieh durchgearbeiteter und rielfaeh erneuerter 
Form. Es en thalt ein Verzeichnis siimtlicher Kriegs- 
sehiffe der Welt m it genauen Angaben iiber ihre GroBe, 
Gesehwindigkeit, Bestflckung und Bemannung, photo- 
graphischo Aufnahmen, sowie Schattenrisso aller 
Schiffsgatt.ungen, verglcichende Uebersiehten iiber die 
Starkererhaltnisse der vcrschiedenen Flotten und ihre 
GescbOtze, einen von Professor Dr. B e r n h a r d  H a rm s  
und Dr. A u g u s t H i l l r in g h a u s  bearbeiteten Abschnitt 
uber dio Seeintercssen m it reichem Tatsachenm atcrial

und endlich noch verschiedene Mitteilungen iiber die 
deutschen Flaggon und Abzeiehen, Uber Marinepolitik, 
Flottenplane und Schiffbautiitigkcit, Reduktions- und 
Eutfernungstabellen u. a. m. *H 

W a l th e r ,  J o h a n n e s ,  Professor der Geologio und 
Palaontologie: Lehrbuch der Geologie Deutschlands. Eine 
Einfttlirung in die erklarende Landschaftskundo fflr 
Lohrendo und Lernende. Mit 242 Abb. u. 1 geologischen 
Karto. 2., verm. Aufl. Lcipzig: Quelle & Meyer 1912. 
(X II, 429 S.) 8». 8,40 J l ,  geb. 9,40 J l.

•Ii Das Buch* crsehcint nach verhiUtnismaBig kurzer 
Zeit in neuer Auflage. Diese ist nach der Einteilung 
des Stoffes im groBen und ganzen unverandert ge- 
blieben. Im  einzelnen aber h a t der Verfasscr seine 
Darstellung sorgfiiltig durchgearbeitet, ergiinzt und 
erweitert. Auch der Bildcrschmuok ist in dankens- 
werter Weiso bereichert und dio farbigo geologische 
Karto unter Festhaltung der ihr zugrunde liegenden 
padagogischen Grundsiitzo neu gezeichnet, noch flber- 
siehtlicher und klarer gcstaltet geworden. Hi

Who's Who in science (intcrnational) 1913. Edited by
H. H. S te p h e n s o n . London (7, Great Marlborough 
Street): J . & A. Churchill [1912], (XVI, 572 S.) 8 “. 
Geb. 8 s.

Hi Ein W erk wio das vorlicgende, das die Sammlung 
eines auBcrordentlich umfangreichen Adressenmaterials 
aus aller W elt Gegenden crfordert, kann erst im Laufe 
der Zeit zu ciner gewissen Vollstandigkeit gebracht 
werden. So weist auch der neu erschieneno zweito 
Jahrgang noch zahlreicho Lflcken auf, bringt aber doch 
schon wesentlich mehr ais der erste, auf den wir s. Zt. 
an dieser Stello kurz hingewiesen haben.** Die Anord
nung des Ganzen ist im wesentlichen die alte geblLben. 
Nur cnthiilt das Buch jetz t neben dem Vcrzeichnis der 
.Universitat«n noch eine Uobersicht der einscliliigigen 
Akademien, gclehrten Gesellschaften und Fachveroine, 
die, obwohl sio auch noch sehr der Ergiinzung bedarf, 
doch ais willkommene Bcroicherung des Inhallcs be- 
zeichnet werden darf. Leider ist der Herausgeber bei 
Zusammenstcllung der neuen Listu insoforn n icht ganz 
einheitlich vorgcgangen, ais er mancho Vcreinsnamen 
ins Englische ilbersetzt hat, wahrend cr andere m it 
ihrer Originalbezeichnung auffilhrt; das lctzte Verfahren 
dflrfte das bessero sein. Der biographische Teil des 
Werkes, der in erster Linie den W ert des Buches bedingt, 
ist von etwa 270 auf 430 Soiten angewaehsen und dam it 
um vielcs brauchbarer geworden. Trotzdem fehlen 
darin immer noch mancho Personlichkeiten, dio un- 
bedingt hineingehoron. Man kann aber fflr diesen 
Mangel den Herausgeber nicht allein yerantwortlieh 
machen; denn, wie aus den Bemerkungen auf den 
S. 570/71 des Werkes hervorgeht, h a t eine ganze Reihe 
von Hochschulen —- unter denen sich z, B. auch dio 
Technischen Hochschulen in Aachen, Berlin, Breslau, 
Danzig und Hannover befinden — die erbetenen An
gaben nieht gemacht. Die dem Buehe neu beigegebene 
Listo eingesandter 'Werke ha tte  ruhig fortbleiben 
konnen, da sie nur einigo zwanzig iiltere und nouero 
Veroffentlichungen auffflhrt, die noch dazu augen- 
seheinlich ganz planlos zusammengostellt sind. iB 

Z im jn c rm a n n , Dr. H., Wirki. Geh. Ober-
B aurat: Rechcntajd, nebst Sammlung hiiufig gcbrauch- 
ter Zahlenwerte. 7. Aufl. Ausg. B m it Aniu, enthaltend 
Quadrattafel. Berlin: W. E rnst & Sohn 1913. (X X III, 
204 S.) 8°. Geb. 6 J l.

Hi Diese neue Auflage des bekannten Werkes unter- 
seheidet sich von der vorigen dadurch, daB die friiher 
nur in der Ausgabe A enthaltcncn Erliiuterungen und 
Bcispiele je tz t auch in die Ausgabe B aufgenommen 
wftrden sind. Fiir die Benutzer des Buches kann dieso 
Erweiterung nur von Nutzen sein, zumal da  sio ohne 
eine Preiserhohung erfolgt ist. Hi

* Vgl. St. u. E. 1912, 2. Mai, S. 767.
* Vgl. St. u. E. 1911, 3. Aug., S. 1278.

** Vgl. St. u. E. 1912, 21. Marz, S. 510.
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Yereins -Nachrichten.
V ere in  deutsc her  Ei senhi it t enleute.

Normen (iber die StUckgroBe von Erzen.
Boi dem K auf von Erzen hcrrscht die Gepflogonhoit, 

Vorschriften tibcr einen Hochst- oder Mińdestgehalt des 
Gesamtorzcs an Materiał von bestimmten KomgroBon in 
den K aufyertrag aufzunehmen. Es wird beispielsweiso 
ein Mińdestgehalt an Geroll oder StOeken, oder der 
im Hoehstfallo zuliissigc Gehalt an Foinorz vorgeschrioben. 
Nun stchen aber dio ftlr dio einzelnen GroBenklassen yon 
Erzen gobrauchten Bczoichnungen nioht unbedingt fest, 
yielmchr wird dicselbo GroBenklasso haufig yerschicdcn- 
artig  benannt. Da auBordom oft dio oberen und unteren 
Grenzen der einzelnen GroBenklassen nicht ausdnlcklich 
zahlcnmaBig festgclegt werden, ergebon sieh boi der 
Uobcrnahnio des Erzes hiinfig Mcinungsycrschieden- 
hoiton aber dio Erftlllung der bezOglichen Vortrags- 
bestimmungen. Um diesen Schwierigkeiten naoh Móg- 
liehkeit abzuhelfen, hat der A rb o its a u s se h u B  d o r  
H o o h o fo n k o m m iB sio n  einen UntcrausschuB m it dem 
Anftrago betraut, Normen aufzustellen, in denen einmal 
dio B o z o ie h n u n g e n  der yerschiedenen GroBenklassen 
von Erzen und zum anderen ihre z a h lc n m a B ig o  B o- 
g re n z u n g  cinheitliob festgesetzt werden. Der Untcr- 
ausschuB ha t. nach eingehenden Erhebungen und Ver- 
suchen solche Normen aufgestollt. Dor ArboitsaussehuB 
der Hochofenkommission des Veroins dcutscher Eisen- 
litlttenleuto hat sio nach Priifung anerkannt und empfichlt 
sio den HUttonworkon zur Yerwendung boi gegebener 
Golcgenheit. Sie haben folgenden W ortlaut:

„ N o rm en  d e s  V e re in s  d o u ts c h o r  E is e n h U ttc n -  
„ le u to  (Iber d io  S tile k g ro B e  y o n  E rz e n .

„Es werden bezoiehnet ais:
„StOoko" das M ateriał.von Uber 00 mm KorngroBo, 
„Geroll1* „ „  „ 50 bis 5 „  „  ,
„K orn“ „  „ „  5 „  1 „ „
„S tanb“ „  ,, „ unter 1 „  „ .

„Zur Bestimmung der StUckgroBe des Erzos sind 
dio Probon tunlichst groB zu nehmen und soweit zu 
trocknen, daB die Abaiebung ausftthrbar wird. Dieso 
selbst hat auf wagorechten SchOttelsioben m it quadra- 
tischen Maschen zu geschehen, deren Scitenliingo dio 
StUckgroBe jodor GroBenklasse begrenzt."

Fiir die Vcreinsblblioth3k sind eingegangen:
(Dio Elasendcr sind durch * bezoiehnet.) 

R o d z ie w io z -B ie le w io z * , A.: Zur Theorie des Vor- 
cilens beim Walzen. St. Petersburg 1912. (21 S.) 4 °. 
[In  nissiseher Spracbe.]

Satzung der Iliilten- und Walzw er ks- Berufsgenossenschajt. 
Gultig vom 1. Januar 1913 ab. Essen-Ruhr (1913). 
(28, 11 S.) 8°.

Standard Specifications for open-hearth Steel blooms, 
biUets and slabs jor forging purposes as adopted by 
T h e  A sso o ia tio n *  o f A m e ric a n  S te e l  M an u - 
fa c tu ro re .  (O. O. u. J .)  (4 BI.) 8°.

=  D is s e r ta t io n o n .  =
C a r te r ,  F r e d e r ic k  E . : Ueber die Vcrbrennung von 

Wasserstoff m it Sauerstoff. Doktor-Ingcnicur-Disscr- 
tation. (GroBlirzgl. Techn. Hochschule* zu Karls
ruhe.) Mit 1 Taf. Munchen 1912. (31 S.) 8°.

F le ig ,  E . : Stromtarife fiir Gro/Sabnehmer elektrischer 
Energie. Doktor-Ingcnieur-DissertAtion. (Kgl. Techn. 
Hochschule* zu Breslau.) Berlin (1912). (IV, 160 S.) 8°.

G o m p e r tz ,  M ax : Ueber abgesctztc und gekróp/te Wellen. 
Doktor-Ingeńicur-Dissertation. (GroBhrzgl. Techn. Hoch-' 
schulo* zu D arm stadt.) Berlin 1912. (IV, 88 S.) 4°. 

K U h n o l, R e in h o ld :  Das Verhalten gehartekr und 
angdassener untereuteklischcr Stahle. Doktor-Ingenieur- 
Dissertation. (Kgl. Techn. Hochschulo* zu Berlin.) 
(Aus dor „Internationalen Zeitschrift fiir Metallo- 
graphio", Bd. I I I ,  1913.) Berlin 1913. (54 S.) 8°. 

N io ls e n , O t to :  Beitrage zum System Kalk-Phosphor- 
sdure-Kicselsaurc. Doktor-lngenieur-Dissertatinn. (Kgl. 
Techn. Hochschulo* zu Berlin.) Halle a. d. Saale 1912. 
(19 S.) 4°.

S io g f r ie d ,  E r ic h :  Dic Naphthalagcrstatten der Um- 
gchuwj von Solotwina. Ein Boitrag zur Tektonik des 
K arpathenrandes in Ostgalizien. Doktor-Ingenieur- 
Dissertation. (Kgl. Sachs. Techn. Hochschulo* zu 
Drcsdon in Vorbindurig m it der Kgl. Sachs. Berg- 
akodomie zu Freibcrg.) Mit 2 Beil. Berlin 1912. 
(V III, 72 S.) 4°.

Z a g c lm o io r , F r i t z :  Ueber die. quantitative Bestimmung 
des Mangans ais Sulfat, ais Oxyduloxyd und ais Sesqui-
0.ryd. Doktor-Ingonicur-Dissertation. (Kgl.Techn.Hoch
schule* zu MOnchon.) MUnchen 1913. (3 BI., 93 S.) S°.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Ballin, Gustav, Ingenieur, Leipzig 13, Oststr. 6. 
Im aizum i, Kaiiehiro, Minamicho 47, Takanawa, Shibakn, 

Tokio, Japan.
Kicselstein, L., Bctriebsing., Walzworksehef der Gclsenk. 

Bcrgw.-A. G., Abt. Aachoner Hiitten-Vcrcin, Aachen- 
Rotho Erde.

Klein, Hugo, Ing., D irektor des Kortschcr Httttcnw., 
Kertsch, SUcI-Russland.

Kurz, Ilanns, Ingćnieur do la Co. des Forges ot Aciórics 
de la Marino e t d ’Homćcourt, postl. Montois la Montagna
1. Lothr.

Michael, Wilhelm, ®ip(.*^it(V, Bctriobsing. der Obcrsclil. 
Eisenind.-A. G. BaildonhUtto, Kattow itz, O. S., Bis- 
marckstr. 13.

P/ankuch, Carl, Generaldirektor a, D., Godesbcrg. 
Ulmcr, Conrad, Diroktor der Olox-Potroleum-Gcs. m. b. 11., 

MUnchcn 8, Liioile-Grahnstr. 38.
Wendrincr, Paul, Generaldirektor, Wilmersdorf boi Berljn, 

Badonschestr. 42.
Wilhdmi, Alfred, Hochofon-Botriobsassistent der

HUstener Goworkschaft, HUsten i. W., Norbcrtusstr. 10. 
Woenckhaus, Paul, Ingoniour der Westf. Stahlw., Hagcn

i. W., Eilperstr. 99.
N eu o  M itg lio d e r :

Asthówer, St.rjjitfl. IF., Betriebsingenieur d. Fa. Fricd.
Krupp, A. G., Essen a. d. Ruhr.

Eckardt, Heinrich, Zivilingonieur, Ilalensco bei Berlin, 
Johann-Georgstr. 3.

Fischer, Eugen, i. Fa. Albert Fischer, Temper- u .  G rauguD - 
gieBoroi, Velbert.

Lutz, Walter, Ingenieur d e r  M a n n e s m a n n r o h r o n - W e r k c ,  

Abt. Walzw. R ath. Dttssoldorf-Rath.
Pieper, Robert, Ingoniour dor M a n n o s m a n n r o h r c n - W c r k e ,  

Abt. Walzw. R ath , DOssoldorf-Rath, Rchstr. 9. 
Sehmidlchen, Erich, Ing., Bctriobschof d e r  L o th r in g c r  

Eisen w., Ars a. d. Mosel.
Schiller, Rudolf, Ingoniour, E rfurt, Poststr. 15.

V c rs to rb e n .
Schnieirin '/, Dr. F., New-York. 13. 3. 1913.
Ticmann, Wilh., H uttendirektor a. D., Braunschweig.

14. 3. 1913.

Die n ach ste
H A U P T V E R S A M M L U N G  D E S  V E R E I N S  D E U T S C H E R  E I S E N H U T T E N L E U T E

w ird am  S o n n t a g ,  d e n  4. M ai 1 9 1 3 , in d e r  S tad tisch en  T o n h alle  zu D u sse ld o rf abgehalten .


