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A  m 3. M:a d. J. ist in Gegenwart des Konigs
von Sachsen, der kOniglichen Familie sowie 

der Yertreter der hochsten Behorden und zahl- 
reicher geladener Giiste die Internationale Baufach- 
Ausstellung mit Sonderausstelliuigen, Lcipzig 1913, er- 
fiffnet worden. Noch 24 Stunden vorher durften, 
wrie bei jeder Ausstellung, Zwreifel aufkommen, ol> die 
rechtzeitige Fertigstellung moglich sein werde. Sie 
wurde wenigstens in der Ilauptsachc cr- 
reicht, und wenn es auch in den Haupt- 
hallenundauf dem Ausstellungsplatz zum 
Teil noch sehrunfertig aussah, so konnten 
doch die wissenschaftliche Abteilung sowie 
eine Zahl von Sonderausstellungen vol I- 
endet gezeigt werden. Mittlerweilesind 
auch die letzten Nachziigler mit ihren 
Arbeiten fertig geworden, und es zeigt 
sich eine Baufach-Ausstellung 
in einer Abrundung, die ihre be- 
rechtigte Anziehungskraft auf 
weiteste Kreise sicher nicht ver- 
fehlenwird, damit gleich- 
zeitig wiederum den Be- 
weis liefernd, daB die 
Form der allgemeinen 
Weltausstellungen iiber- 
lebt ist und der ernsten 

Fachausstellung 
mit wissenschaft- 
lichen Ausstellun- 
gen das Feld ge- 
hort. — Die Bau- 
facli - Ausstellung 
breitet sich auf 
einem von der Stadtgemeinde Leipzig kostenlos 
zur Yerfiigung gestellten, 400 000 qm groBen, siid- 
ostlioh von der Stadt gelegenen Geliinde zu FuBen des 
gewaltigen Yolkerschlachtdenkmals, das seiner Yollen- 
dung entgegengeht, aus. Wo vor 100 Jahren ein gewal- 
tiges Ringen der Volker stattgefunden hat, soli 
heute in friedlichem Wettstreitgezeigt werden, welche 
Kulturfortscliritte in dieser Zeit gemacht worden sind. 
Es gibt wohl kaum ein besseres Mittel hierfiir ais eine 
Ausstellung des Bauwesens, denn die Art zu bauen 
und zu wohnen, ist von jeher ein sicherer Gradmesser
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fiir don Stand der Kultur gewesen. Dariiber hinaus 
hat das Bamvesen eine ganze Reihe der wichtigsten 
sozialen, hygienischen und wirtschaftlichen Be- 
dingungen fiir die menschliche Gemeinschaft zu 
crfiillen. Weltausstellungen, mit denen man friiher 
einen solchen Ueberblick zu geben yersuchte, haben 
sich, wie schon oben angedeutet, iiberlebt. Eine 
bleibende Wirkung, eine Belehrung kann von diesen 

Massenvorf|hrungen auf den einzelnen Be- 
schauer kaum apgeiibt werden. Der 
richtige Gedanke, der wohl erstmalig be- 
wuBt auf der Internationalen Hygiene- 
Ausstellung in Dresden 1911 zum Aus

druck gebracht wurde: ein Teilgebiet 
darzustellen, dieses aber dafiir nach 
allen Richtungen zu durchdringen, 
hat in der Internationalen Baufach- 

Ausstcllung eine Fortsetzung, 
und man kann sagen, einegliick- 
liche Wciterentwicklung gefun
den. Die Weiterentwicldung ist 

in der Trennung des in- 
dustriellen Teils von dem 
wissenschaftlichen zu er- 
blicken. Aufderllygiene- 
Ausstellung gruppierte 
sich um wissenschaftliche 

Mittelpunkte die 
Industrie,wodurch 
manchmal der Zu
sammenhang mit 
den iibrigen Aus- 

stellungsgegen- 
standen etwas ge- 

stort, der Yergleich und die Uebersicht fiir den 
Ausstellungsbesucher erschwert wurde. Durch die 
Trennung des wissenschaftlichen Teils von dem 
industriellen, wie in Lcipzig geschehen, lieB sich 
in erster Linie dem Intcrcsse des Besuchers Rech- 
nung tragen, dem ein Arbeitsgebiet in logischem 
Zusammenhange, ohne von ciner Ueberfiille gleich- 
artigen Materials belastet ztl sein, vorgefiihrt werden 
konnte.

Die Gesamtanlage der Ausstellung (ygl. Abb. 1) 
ist nach dem preisgekrflnten Entwurf der Architekten
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W eid en b acii & T scham m er in Leipzig ausgefiihrt. 
Das Geliinde wird durcli die Leipzig-Hofer Ver- 
bindungsbahn, die zweimal iiberbriickt wurde, zer- 
schnitten. Das westlich der Bahn gelegene Geliinde, 
das durch zwei sich rechtwinklig kreuzende Haupt- 
straBenziige, die StraBe des 18. Oktobers und die

Lindenallee, aufgeteilt wird, weist dic Hauptaus- 
stellungsbauten auf, wahrend jenseits der Bahn eine 
reizvolle thiłringische D orf anlage, der Vergniigungs- 
park und etwas weiter die Gartenstadt Leipzig- 
Marieńbrunn gelegen sind. Der Haupteingang der 
Ausstellung liegt im Zuge der auf das Yolkerschlacht- 
denkmal fiihrenden PrachtstraBe des 18. Oktobers,

die spiiter bis in das Herz der Stadt Leipzig ver- 
langert werden soli. Rechter Hand liegen, naclidem 
man an dem KongreBsaal und der Halle fiir Baustoff- 
prttfung voriibergegangen ist, die 200 m langen 
und 25 m breiten Hauptausstellungshallen fiir 
Baukunst und Baustoffe, beide durch eine Quer-

halle fiir Raumkunst 
verbunden, die iliren 
architektonischen Mit- 
telpunkt in dem durch 
eine Kuppel abgeschlos- 
senen Repriisentations- 
raum findet. D ie eine 
Halle enthiilt dic Aus
stellung der Baustoffe, 
der zu ihrer Yerarbei- 
tung und Bearbeitung 
erforderlichen Maschi
nen, Gerilte und Werk- 
zeuge mit Ausnahme 
der im Betriebe vorge- 
fiihrten Maschinen, die 
in der unten erwiihnten 
Maschinenhalle unter- 
gebracht sind. In dem 
zweiten Fliigel dieser 
Halle sind die Grup- 
pen Tiefbau, Hochbau, 
Stadtebau und Siede- 

lungswesen unter- 
gebracht. Hier findet 
man auch eine die Leser 
dieser Zeitschrift inter- 
essierende Ausstellung 
der Firma Ad. Bleichert 
& Co., Leipzig - Goh- 
lis. Gegeniiber diesen 

Hauptausstellungs- 
liallen, die den Rosenhof 
begrenzen, liegt, durch 
Blumengiirten getrennt, 
das Hauptrestaurant, 
ein Mittelbaumithohem 
Dach und beiderseits 
angeschlossenen niedri- 
geren Fliigelbauten, die 
eine breite Terrasse um- 
schlieBen. Hinter ihm 
und seitlich haben wei- 
tere Restaurations- und 

Vergniigungsstiitten 
Platz gefunden. Das 
„Alte Leipzig" mit der 

Paulinerkirche, dem Grimmaschen Tor, der PleiBen- 
burg und dem Furstenhaus diirfte eine beson- 
dere Anziehungskraft ausiiben. Besonders am 
Abend findet das Auge hier eine Fiille von male- 
rischen Winkeln, ein reizvolles altes Stiłdtebild.

Die Hauptzalil der Sonderausstellungen liegt an 
beiden Seiten der Lindenallee. Betritt man die Aus-

Abbildung 1. Lagcplftn dor Baufach-Ausstcllung, Leipzig 1913.

1 B a u k u n s t .  2 R a u m k u n s t . 3 B a u s t o ffe .  4  M a se h in e n h a llc n . 5  B a n g r u n d v e r k e h r . C B a u -  

t* in rich tu ngen . 7 B e to n lm lle , d a r in  b e f in d e n  s ic h  S o n d e r a u ss te llu n g e n  d e r  S t a d t  L e ip z ig , d e s  

P re u B iseh en  S ta a te s ,  d e r  W isse n so h a ft l ie h e n  A b te llu n g  d e r  L e ip z lg e r  J a h r e s a u s s te llu n g  d e r  B e to n -  

in d u s tr ie . 8  B a u sto ffp r U fu n g . 9  E in g a n g  A  m i t  F e u e r w e h r - , S a n ita t s -  u n d  P o liz e iw a c h e . 9  a  K o n 

gre B sa a l. 10 H a u p tr e s ta u r a n t . 11  E in g a n g  B  a n  d e r  R e it z e n h a in e r  S tr a B e  m i t  V e r \v a ltu n g sg e b iiu d e .  

12  A u s s te llu n g  d e s  S ta h lw e r k s -Y e r b a n d e s  u n d  d e s  Y e r e in s  d e u ts c h e r  B r ilc k e n -  u n d  E ise n b a u -  

fa b r ik e n . 13  A lt - L e ip z ig .  14  E in g a n g  O a n  d e r  F r ie d h o fsa lle e . 1 5  M u s te r g e h o ft  (I« a n d w ir tsc lia ft -  

l ic h e  S o n d e r a u ss te llu n g ). 16  D o r fa u e . 17  F r ie d lio f  m i t  K ir c h e . 1 7 a  F r ie d h o fs k u n s t . 18  R e -  

s ta u r a t io n s v ie r te l . 19 E rh o lu n g sp a r k . 19 a  L a n d w ir ts c h a ft l ic h e  S o n d e r a u ss te llm ig  2 0  O e ste r r e ic h . 

21 H a lle  d e s  S a c h s isc h e n  S t a a t e s .  2 2  D r e sd n e r  H a u s .  23  A r c h ite k tu r  d e s  2 0 . J a h r h u n d e r t s .  

24  R u m a n isc h e r  P a v i l lo n .  25  K r a n k e n h a u s -A u s s te llu n g . 2 0  H a u p tk a f f e e .  27  P a v i l lo n  d e r  G en er a l-  

k o m m iss io n  d e r  d e u ts c h e n  G e w e r k s c h a fte n . 2 8  G a r te n s t a d t  M a r ien b r u n n .
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stellung vom Eingang B von der ReitzenhaUier 
StraBe aus, wo die Verwaltung, Post, Polizei und 
Garderoben untergebracht sind, so hat man linker 
Hand zunachst den aus Betonhohlsteinen errichteten 
Oesterreichischen Staatspayillon, dessen ausgezeich- 
nete Ausstellungen ein iibcrsichtliches Bild iiber die 
in Oesterreich zu losenden Aufgaben des Hochbaues, 
des StraBen- und Briickenbaues, des Eisenbahnbaues 
sowie des Wasserbaues und der Landeskultur bieten. 
Daneben liegt der Sachsische Staatspayillon, in 
welchem ein Ueberblick 
iiber das umfassendeAr- 
beitsgebiet der Staats- 
eisenbahnverwaltung, 

der StraBen- und Was- 
serbau- sowie Hochbau- 

yerwaltung gegeben 
wird. Auch die Tecli- 
nische Hochschulc Drcs- 
den und dic Porzcllan- 

manufaktur MeiBen 
sind in diesem Haus 
yertreten.

Zwischen den beiden 
ebengenannten Gebiiu- 
den befindet sich der 
Pavillon des Landes- 
vcrei ns Siichsischer Hei- 
matschutz, in welchem 
die Bestrebungen des 
Yereins auf dem Ge
biete der Bauberatung, 
dor Yolkskunst, des Na- 
turschutzes, des Stiidte- 
baues und der Woh- 
nungsfiirsorge Aus
druck finden.

Breite Treppen in 
VerbindUng mit Ter- 
rassen yermitteln den 
Aufstieg zu der Briicke 
des 18. Oktobers. Der 
Briickenzugang wird 
links flankiert von dem 
Hauptkaffee und rechts 
von dem Pavillon der 
Architektur des 20. Jahrhunderts. Nach Ueber- 
schreiten der StraBe des 18. Oktobers, wobei man 
von der Hohe der Terrasse einen schonen Blick 
auf die architektonisch gut gegliederte Ausstellung 
und die Blumenanlagen vor dem Hauptrestaurant 
sowie das inmitten dieser belegene Wasserbecken mit 
der Leuchtfontane hat, gelangt man an das Dresdner 
Haus und weiter an die Halle fiir hygienische 
Baueinrichtungen mit einer Fiille der yielfachen 
industriellen Erzeugnisse, die zur Ausstattung eines 
Hauses in gesundheitlicher Beziehung dienen (Heizung, 
Luftung, Entstaubung, Desinfektion, Miillyerbren- 
nung, elektrische Beleuchtung und Beheizung, 
StraBenreinigung, Feuerschutzwesen, Badeeinrich-

tungen usw.). Die Ausstellungen im Dresdner Haus 
bieten einen ausgezeichneten Ueberblick iiber den 
gegenwartigen hoiien Stand der Dresdener Raum- 
und Baukunst und des Kunstgewerbes sowie der 
damit yerbundenen Industriezweige. Es folgt dann 
noch die Sonderausstellung fur Krankenhausbau 
und -einrichtung sowie der Rumanische Pavillon.

An der andern Seite der Lindenallee sind noch 
zu nennen die yom Leipziger Kiinstlervercin ver- 
anstaltete Internationale Karikaturen-Ausstellung,

die Halle des Werdandibundes, dessen Bestre
bungen in einem gewissen Gegensatz zu denen 
des Bundes fiir Heimatschutz stehen, mit einer 
bemerkenswerten Sammlung bester nationaler Lite
ratur, besonders auch fiir die breiten Arbeiterkreise, 
und das im Stil eines vornehmen Einfamilienhauses 
errichtete Haus Polich mit yollstandig ausgestatteten 
Raumen.

Am Ende der Lindenallee erhebt sich ein monu- 
mentales Bauwerk in klassischen Formen, dic groBe 
Betonhalle des Deutschen Betonvereins. Nach dem 
Entwurf von Professor K reis , Dusseldorf, in antiki- 
sierenden Formen errichtet, bildet sie eines der 
bemerkenswertesten Bauwerke der Ausstellung und

M /s/er n>n Tray/rade/n fu r  Briic/rerf

Abbildung 2. GrundriB des Aiisstcllungsgobaudos dos Stnhhrerks-Vcrbaiid(js 
und des Yereins deutscher Briicken- und E isenbaufabrikcn.
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gleichzeitig durch ihre Kuppel von 30 m Durchmesser 
und dio in fiinf Monaten bcwirktc Ausfiihrung eine 
Glanzleistung der Eisenbeton-Industiię. Der Bau, 
dessen Errichtung in Eisenbeton nur dadureh moglich 
wurde, daB er sp&ter ais stiindige Ausstellungshalle 
der Stadt Leipzig Yerwcndung finden soli, kostet etwa 
800 000 AL Zu diesen Kosten wurden von der Stadt 
Leipzig, der Ausstellungsleiturig und der im niichsten 
Jahre geplanten Btichgewerbe-Ausstelhuig Zuschiisse 
von insgesamt 475 000 .11 geleistct.

Die Ausstellung der Beton- und Zementiiidustrio 
ist in den um den Kuppclraum hcruiu belegenen 
Nischen untergebracht. In Bild, Zcichnung und 
Modeli wird hier ein Ucberblick iiber den Stand des 
Eisenbctonbaus gcwahrt. Den AbschluB bildet 
im ObergeschoB eine interessante Sonderausstellung 
des deutsehen Ausschusses fiir Eisenbeton, die zeigt, • 
wie sich dieForschung mit der Praxis zu immer besserer 
Entwicklung der Eisenbetonbauweiśe verbindet. 
In Yerbindung damit gibt der D e u tsch e  B e to n -  
Y erein  ein Bild von seiner Tatigkeit im Dienst 
der Betonindustrie. Der Betonhalle sind rechts 
und links noch besondere Hallen in Eisenkonstruk- 
tion angegliedert. Die rechte Seitenhalfte wird durch

dic Ausstellung der Stadt Leipzig eingenommen, 
in der linken hat der PreuBische Staat ausgestellt. 
Diesc Halle ist besonders bemerkenswert, weil,hier 
dic Auśbildung der Galerien derartig erfolgtc, dali 
spater eine Yefschmalerung um die Halfte crfolgen 
kann und die verbleibenden Teile lediglich durch dic 
aus den Bindersticlen vorgcstrcokten Konsolen ge- 
tragen werden. Fiir dic Praxis wird diesem Yersuch, 
auch Eisenbetonkonstruktioncn fiir Veriinderungen 
einzurichten, nicht allzuvicl Bedeutung beizu-

messen sein, weil man die 
spater auftrctendcn Yer- 
anderungen meist nicht 
kennt, um bei der Er
richtung eines Bauwcrks 
schon auf sie Rucksicht 
nehmen zu konnen.

Anbauten in leichter, 
sehr gcfiilliger Eisenkon- 
struktion nehmen dic 
Ausstellung der W issen -  
sc h a ftlic h e n  A b tci-  
lung auf, die sich in fol
gende Gruppen gliedert: 
Eisenbahnabteilung, In- 
genieur-Hochbau, Briik- 
lcenbau, Stiidtcbau, Stra- 
Benbau, Gewinnung und 
Grundlagen fiir Baucnt- 
wiirfe, Gewinnung, Bear- 
beitung und Priifung von 
Baustoffen, Arbeiten auf 
der Baustellc, Statistik, 
Arbciterschutz und Ar- 
beiterversicherung.

Yerschiedene staatliche 
und stadtischo Bchórdcn, 
Korporationen und \'cr- 
bande sind innerhalb die
ser Gruppen mit Sondcr- 
ausstellungen vertrcten, 
unter denen diedesPrcu- 
Bischen Ministeriums der 
offentlichenArbeiten eine 
der bedeutendsten ist.

Die sozialpolitischc 
Abtcilung der General- 

kommission der Gowerkscliaften Deutschlands zeigt 
in cincm besonderen Hans technische, hygicnische und 
sanitiire Schutzmittel und SchutzvTorrichtungen gegen 
Krankheit und Unfallgefahr, getrennt nach den 
einzelnen Bauarbeiterklasscn.

In den beiden M a sch in en h a llen , die den Platz 
hinter den groBen Industriehallen abschlicBen, 
werden alle Zweige dieses Gebietes, soweit sie mit 
dem Bauwesen im Zusammenhang stehen, vor- 
gefuhrt. Die Hallen bcdecken insgesamt 9000 qni 
Grundfliiche. Die Haupthalle mit 5300 qm ist 
106 m lang und 50 m breit; sie rcichte nicht aus 
und wurde daher durch den Bau einer weiteren 
Halle erganzt.

Abbildung 3. Bliek in oine Ausstellungskoje des unteren  Umgnngos.
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]11 diesor Ausstellung findet dic Yorfiihrung Ausstellung des Stahlwerks-Verbandes und des
\ron Kraftmaschincn aller Art statt, insbesondere Vereins deutscher Briicken- und Eisenbau-
von Roholmotoren, von denen zwei, je 1100 PS Fabriken.
stark, der Erzeugung des Kraftbedarfs fiir die Aus- Beide Yerbilnde haben sich vereinigt, urn ein
stellung dienen. Naturlich sind auch dic fiir die Bau- gcschlossenes Bild ihres Arbeitsgebietes zu geben.
Stelle so wichtigen Lokomobilen vertretcn. Einen Der enge Zusammenhang, der zwischen der erzeugen-
breiten Raum nelimen die fiir die Bearbcitung der den und gerade dem Teil der weiter verarbeitenden
yersehiedenen Baustoffe notwendigen Maschinen Industrie, der durch den Yerein deutscher Briicken- 
cin, die hauptsachlich der 
Stein-, Glas-, Holz- und 
Metallbearbeitung, der (ie- 
winnung von Ton, Erde 
usw.dicnen. Es schlieBt sich 
eine reichhaltigc Gruppe 
von Ausstellungcn des ge- 
samten Metallgewcrbes an.
In dieser Maschinenhalle 
findet man auch Ausstel- 
lungcn der Buderus’schen 
Eisenwerke in Wetzlar, 
der A. G. Phonix, Abt.
Diisseldorfer Rohren- und 
Eisenwalzwerkc, der Rliei- 
nischen Metallwaren- und 
Maschinenfabrik A. G.,
Dusseldorf, der Oberschle- 
sischen Eisenindustrie A. G. 
fiir Bergbau und Hiittcn- 
betrieb in Gleiwitz, des 
Stahlwerks Oeking, Diissel
dorf, usw.

Aus der Maschinenhalle 
gelangt man auf das Ge- 
liinde, das fiir die Aus
stellung der Bauindustrie 
im Freien bestimmt ist.
Hier sielit man Ausstel- 
lungs-Gegenstande siimt- 
liclier Industriezweigc, de
nen man in der Maschi
nenhalle sehon begegnet 
ist, und die im allgemeinen 
wegen ihres Platzbedarfs 
in denHallen keineAufstel- 
lung finden konnten (Ge- 
genstande der Bedachungs- 
industrie,Bauaufzuge,Bau- 
geriiste, Bearbeitung der
Baumaterialien, Mischina- Abbildung 4. Blick in den un teren  Umgang.
schinen usw.).

Besondere Erwśihnung vcrdient dic zur wissen- und Eiśenbau-Fabriken vertreten wird, besteht, lieB
schaftlichcn Ausstellung gehorige, aber, raumlich von diesen Gedanken ais naheliegend entstehen.
ilir getrennt, in der Nahe des Haupteingangs A unter- Mit Riicksicht auf den Rahmen dieser Zeitschrift 
gebrachte Ausstellung fiir Baustoffpriifung, in der muBten wir uns darauf beschninken, nur in groBen
eine volIstandige, im Betrieb befindliche Materiał- Ziigen einen Uebcrblick iiber die allgemeinen Be-
priifungsanstalt vorgefiihrt wird. Diese Abteilung strebungen und den Inhalt der Leipziger Baufach-
stelit unter der Leitung der Kgl. Siichsischen Mc- Ausstellung zu geben. Es erscheint aber angemessen,
chanisch-Technischen Yersuchsanstalt in Dresden. unsere Leser mit der zuletzt genannten Ausstellung

Auf dem Platz zwischen den Ausstellungen fiir des Stahlwcrks-Verbandes und des Yereins dcutscher
Baukunst und Baustoffe und der Maschinenhalle I Briicken- und Eisenbau-Fabriken etwas niilier be-
erliebt sich die kannt machen.
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Diese Ausstellung, deren Yorbereitung und Durcli- 
fiihrung durcli das Statischc Bureau des Stahl- 
werks-Yerbandes unter der Leitung von Ober
ingenieur F isch raan n , Dusseldorf, besorgt wurde, 
triłgt einen wisscnśchaftlich-lehrhaften Charakter und 
will die Bedeutung des Eisens ais Baumaterial im enge- 
ren Sinne behandeln. Sie will die Entstehung der 
Eisenbauwerke zeigen, beginnend mit der Erzeugung 
des dazu verwendeten Eisens, um dann seine Verar- 
beitung iii der Werkstatt und den Zusammenbau auf 
der Baustello zu yeranschaulichen und schlieBlich die 
fertigen, den mannigfachsten Zwecken dicnenden 
Bauwerke yorzufiihren.

Schon das AeuBere des Gebiiudes, das die Ab
bildung auf der ersten Seite dieses Aufsatzes wieder- 
gibt, bringt durch dic fast ausschlieBliche Yerwen
dung von Eisen, das in Gestalt von J-Tragern 
wuehtig in die Erscheinung tritt, dessen Bedeutung 
ais Baumaterial zum Ausdruck und wird sich dem 
Beschauer durch seine charąkteristischc Formgebung 
ebenso einpriigen, wie es dic bemerkenswerten groBen 
Konstruktionen der Eisenbaukunst tun. Durch das 
Bauwerk ais solches die Leistungjgahigkeit einer 
Eisenkonstruktion in bezug auf RaumumschlieBung 
zur Darstellung zu bringen, war nicht moglich. Die 
Grenzen fiir die Abmessungen einer Eisenkonstruk
tion, sowohl beziiglich der Spannweite ais auch der 
Hohe, sind nach Errichtung der groBen Bahnhofs- 
hallen in Hamburg und Leipzig sowie des Eiffel- 
turms heute so weite, daB nur unter Inansprucli- 
nahme ganz auBerordentlicli hoher Mittel, deren 
Aufwendung fiir einen yorubergehenden Ausstellungs- 
zweck nicht gut vertreten werden konnte, der Stand 
der Eisenkonstruktion in dieser Richtung hatte 
gezeigt werden konnen. In wirtschaftlicher Hinsicht 
bietet der Bau, dessen gesamtes Eisenmaterial nach 
dem Abbruch ohne nennenswerten Yerlust wieder 
yerwendet werden kann, einen wichtigen Beitrag 
fiir die Beurtcilung der Wirtschaftlichkeit der Eisen- 
bauten auch fiir ganz yoritbergehende Zwecke. 
Aber auch in asthetischer Beziehung wird dieses 
Bauwerk unter Berucksichtigung des oben Gesagten 
einen vollen kunstlerischen Eindruck yermitteln 
konnen. Wir legen Wert auf diese Feststellung, 
da wir in der Tagespresse einer gewichtigen AeuBe- 
rung begegnet sind, die dem Bauwerk einen Wert 
in dieser Richtung absprechen will. Das schon 
bald wieder in dieser Form yerschwindende Gebiiude 
soli durch seine einfachen, wuchtigen und iistlie- 
tisch doch befriedigenden Formen mehr symbolisch 
die Bedeutung des Eisenbaus, fiir den iibrigens 
die Ausstellung selbst noch eine Reihe yon hervor- 
ragenden Beispielen zeigt, dartun.

Das Ausstellungsgebaude bedeckt eine Grund- 
flaclie yon rd. 600 qm und ist in der rein geometrischen 
Form einer achteckigen Pyramide aufgebaut, die yon 
einer 9 m groBen goldenen Kugel gekriint wird. Es 
wurde nach dem mit dem Kennwort „Monument 
des Eisens" preisgekronten Entwurf, der yon der 
Firma B r ee st  & Co. in Gemeinschaft mit den
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Architekten B runo T au t und H offm an n , beide in 
Berlin, eingereicht wurde, yon der Firma Breest & 
Co. unter der kunstlerischen Leitung der Architekten 
Bruno Taut und Hoffmann errichtet. Der GrundriB • 
(Abb. 2) in Verbindung mit den Innenansichtcn 
(Abb. 3, 4, 5 und 6) lassen die Ausbildung der Aus
stellung im einzelnen geniigend erkennen.

Yom ErdgeschoB fUhrt eine beąuemc schmied- 
eiserne Treppe in das obere GeschoB, das einen 
Yortragssaal enthalt, um den sich wie um den Mittel- 
raum im ErdgeschoB ein Umgang herumzieht. 
Der Yortragssaal soli der Yorfiihrung von lebeuden 
Lichtbildern dienen. Der Saal reicht durch zwei 
Geschosse und wird oben durch eine silberne Kugel- 
flachc, die durch acht blankpolierte Kuppelsparrcn 
gleichsam getragen wird, abgeschlossen. Das Tages- 
licht tritt durch getontes Glas gediimpft von 
oben in den Saal, der in dunkcl-violetten Tóncn 
gehalten ist. Zwei Bilder, „Hochofen" und „Schwebe- 
bahn", jenes die Erzeugung des Eisens, dieses seine 
Yerwendung ais Konstruktion yersinnbildlichcnd, 
bilden den Schmuck des Saales.

Bei der Anordnung der Ausstellung selbst niuBte 
in wesentlichen Punkten von der sonst iiblichon 
abgewichen werden. Zwei Beschrankungen waren 
unerliiBlich: Zunachst konnten, um den Besucher 
nicht durch Wiederholungen zu ermuden, die einzel
nen Firmen ais solche nicht liervortreten. Die auf 
dem Gebiete der Eisenerzeugung und der Fertigstel- 
lung von Eisenkonstruktionen groBe Zahl leistungs- 
fiihiger Firmen bedingt, daB sich diese auch auf 
gleichen Gebieten botatigen, und es wiirde bei 
Berucksichtigung der Łeistungen der einzelnen 
Firmen eine unerwiinschte Wiederholung von gleichen 
oder ahnliehen Ausfuhrungen unvermeidlich gewesen 
sein. Die zweite Beschrankung lag darin, daB man 
nur solche Bauwerke, die in der letzten Zeit zur 
Ausfiihrung gelangt sind, berucksichtigen konnte. 
Es wurde also darauf yerzichtet, etwa eine Darstel
lung der Entwicklung des Eisenbaues zu geben, und 
es werden lediglich Ausfuhrungen gezeigt, deren 
Entstehung im allgemeinen nicht weiter ais bis zum 
Jahre 1900 zuruckreicht.

Es liegt lu f der Hand, daB besonders die erste Be
schrankung dic Gefahr in sich barg, daB die einzelnen 
Firmen in derHergabe des Materials sehr zuriickhalten 
wurden, da durch die Nichtnennung der Aussteller jeg- 
liches Bekanntwerden des einzelnen verhindert wurde. 
DaB dieser Fali nicht eintrat, ist ein Beweis fiir die 
hohe Auffassung des ZusammenschluBgedankens, der 
Sonderinteressen des einzelnen Beteiligten zugunsten 
der Interessen der Gemeinschaft zurucktreteu lieB.

Man betritt das Gebiiude durch einen yornelun 
ausgestatteten Empfangsraum, dessen aus glasierten, 
schwarz getonten Kacheln bestehenden Wandę mit 
Spruchbiinderń in Goldbuchstaben geschmuckt sind: 
W  tir’' Eisen nicht gefunden, Noch tappten wir in  
Nacht“ weist auf die Bedeutung des Eisens fiir 
die allgemeine Kultur, und der vom Stahlliof in 
Dusseldorf ubernommene Spruch: „Wo w i to hoop

Yon der Intermtionalen Baufach-Aus-stellun/), Leipzig 1013.
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liewsialin, Eaet uns noch niimstcał dahn“ untcrstreicht 
den dieser Ausstellung selbst zugrunde liegenden 
Gedanken eines gesunden Zusammenschlusses.

Yon dem Enipfangs- 
rauni gelangen wir rechts 
in den 8 m breiten Um- 
gang, an dessen inneren 
Seiten eine Anzahl Kojen 
angeordnetsind. DieDecke 
des Raumes ist ais Stein- 
eisendecke, bis 6,8 m frei- 
tragend, aus roten Back- 
steinen hergestellt und mit 
roten und blauen Farben 
in glticklicher Wirkung 
iibermalt.

In der ersten Nisclie 
dieses Umgangs wird die 
Bedeutung von Kohle und 
Erz behandelt, die nicht 
unerortert bleiben kann, 
wenn man die Eisen- 
erzeuguug behandeln will.
Der Plan einer Zeche und 
Bilder von bergbaulichen 
Anlagen geben in Yer- 
bindung mit geschickt 
dargestellten statistischen 
Uebersichten iiber Koh- 
len- und Erzforderung im 
In- und Ausland, iiber 
Koksherstellung, Ein- und 
Ausfuhr von Eisenerzen 
usw. einen abgerundeten 
Ueberblick, der durch eino 
auf Tischen unterhalb der 
bildlichen Darstellungen 
untergebrachte Sammlung 
der in Deutschland abge- 
bauten und verliiitteten 
Erze erganzt wird.

In der zweiten Nisclie 
folgt ein Ueberblick iiber 
die Verhiittung des Eisens.
Auch hier vermitteln Bil
der —- Gema! de der Ge- 
samtansicht eines Hiitten- 
werkes, Plan ciner voll- 
standigen Hiittenanlage, 
statistische Darstellungen 
iiber die Bedeutung der 
Eisenerzeugung fiir unser 
Wirtschaftsleben und ihre 
Stellung zur Welterzeu- 
gung — und Proben der 
Erzeugnissc ein abgerun- 
detes Bild, das noch durch 
eine Reihe charakteristi- 
scher Modelle von Forder- 
geriist, Kohlenturm, Hoch

ofen, Mischer, Thomas- und Martin-Stahlwerk so
wie eines betriebsfahigen Modellwalzwerkes gliick- 
lich ergiinzt wird.
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Abbildung 5. Statistischos Bild: Deutschlands Eisonerzougung im Jahro  1912.
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Das bisher Gesehene wird dann noch in einer Art 
Stammbaum „Deutschlands Eisenerzeugung 1912“ in 
einer kiinstlerisch behandelten und selir belehrenden 
Form zusammengefaBt (siehe Abb. 5).

Was der Besucher bis liierher sali, bezog sich auf 
die Darstellung des FluBcisens, dieses fiir den Eisen- 
bau jetzt uberragenden Bauniaterials. Es durfte 
aber, besonders hinsichtlich des GroBbruckenbaus, 
an den neuerdings mehr in die Erscheinung tretenden 
hochwertigen Stiihlen in dieser Ausstellung nicht

Yoritbergegangen werden. In einer Zeiclmung findet 
man das Wichtigste iiber die Fcstigkeitseigenschaften 
dieser fiir besondere Bauzwecke liervorragend ge- 
eigneten Materialien, wic Stahl mit hoherem Kohlen- 
stoffgehalt, Nickelstahl, Chrom-Nickel-Stahl, Sonder- 
stiihle usw. Proben dieser Stahlsorten sind dem 
Schaubilde beigefiigt. In der Reihe dieser Materialien 
durfte der Elektrostahl natiirlich nicht fehlen; seiner 
wachsenden Bedeutung entsprechend, findet man 
auch schematische Darstellungen der yerschiedenen 
Elektrostahlofen-Systeme in Zeiclmung und Bild 
sowie Materialproben.

Es folgen dann Uebersichten iiber die groBe Zahl 
von Walzprofilen, dic dem Konstrukteur fiir eine 
moglichst wirtschaftliche Bauweise zur Yerfiigung 
stehen. Die Yerwendung des J-Triigers fiir Massiy-

decken findet in Modellen aus wirklich gebrauchtem 
ATaterial eine treffliche Erlauterung.

Logiscli reiht sich dann eine Darstellung der 
Vorgiinge in einer Eisenbauwerkstiitte an. Bohren, 
Robeln, Abdrehen von Lagerteilen, die Arbeiten auf 
der Zuliige, die yerschiedenen Arten der Nietung 
werden hier vorgefuhrt. Werden Briicken und 
sonstige verwickelte Eisenbauteile.wie eine Maschine, 
in der Werkstatt zusammengesetzt, so konnen sie 
natiirlich nicht ais Ganzes in der Werkstatt

hergestellt und versandt werden; weitere Dar
stellungen erlautern hier die wichtigśten Yer
fahren der Zusammensetzung von Bauteilen auf der 
Baustelle, besonders bei Briicken.

Erganzend treten auch hier Modelle fertiger 
Bauwerke dem bisher Gezeigten zur Seite; Schwimm- 
dock, Turmdrehkran, Telefunkenturm, Hellingkran, 
Schwebefiihre,. Wehre verschiedener Bauart, Helling- 
anlage sowie Modelle von groBen Briicken lassen 
erkennen, wie vielfiiltig die Yerwendungsgebiete 
des Eisens sind.

Ein wichtiges Bauglied des Briickenbaues — das 
Tragkabel — wird in seiner interessanten Darstellung 
vorgefuhrt. Diese Ausstellung soli ein Stiick Ent
wicklung und Leistung einer Yerfeinerung des Śtahles 
und Eisens zeigen, bei der das Materiał, zunachst in

Abbildung 6. Blick in den D iaphanicnsaal.
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eine Yiclheit unterteilt, veredelt wird, um dann, in 
bestimmte Formen gebracht (Rund- und Profil- 
driihte) zu groBen Kabeleinheiten zusammengefiigt 
zu worden. Melirere solcher Kabel wiederum ver- 
einigt geniigen, um den groBten Hangebrućken ais 
Tragorgan zu dienen. Die Ausstelhmg zeigt z. B. 
wirklich ausgefiilirte Kabel mit Bruchfestigkeiten 
von 1000, 1100, 6000, 19 000 und 23 000 t.

Ais Halbzeug kommt sowolil fiir Forderseile 
ais auch fiir die Tragkabel von Briicken hoch- 
wertigstes GuBstalilmaterial zur Yerwendung. Dio 
Yerfeinerung des Materials geschieht zunachst auf 
warmem Wege vom Kniippel zum Walzdraht, wobei 
sowohl der normale Runddraht ais auch die Sonder- 
profildrahte ausgewalzt werden. Die weitere Yer
feinerung wird durch das Ziehen auf kaltem Wege 
erreicht. Hierbei wird das Materiał sowohl auf dio 
gewiinschte Form von bestimmtem Durchmesser 
(5/ioo nim Genauigkeit) gebracht, ais auch ihm durch 
den Ziehvorgang und besondere Gliih- und Hiirte- 
prozesse die wertvollen Eigenschaften gegeben, die 
neben den hohen Bruchfestigkeiten (fiir Briickentrag- 
kabel 120 bis 150 kg/qmm) erhebliche Beanspruch- 
ungen auf Biegung und Torsion zulassen.

Die Ausstellung zeigt zunachst im Bild Hango- 
briicken, die mit solchen Kabeln von Felton & Guil- 
leaume ausgefiihrt sind, z. B. die Kaiser-Franz-Jo- 
seph-Briicke in Prag, die Donaubriicke in Passau, dic 
StaatsstraBenbriicke iiber die Argen und die Schwebe- 
fahre in Kiel. Besonders belehrend wirken die Ori- 
ginal-Kabelstucke mit den zugehorigen Anker- 
kopfen dieser Briicken. Die Befestigung der Kabel 
in den Kopfen — hohle StahlguBkorper, in deren 
innerem Kegel die Kabel auseinandęrgespreizt 
und vergossen sind — geht aus klaren Schnitt- 
zeichnungen hervor. Bei den Kabeln selbst sind zu 
unterscheiden sowohl die alteren Litzenkabel (sieben 
Litzen zu einem Kabel verseilt) in runddrahtiger 
und profildrahtiger Konstruktion ais auch die 
spiraligen Kabel in rein verschlossener Anordnung. 
Die Vereinigung inehrerer solcher verschlossener 
Einzelkabel von je rd. 1000 t Bruchfestigkeit bei 
104 mm ej), wie solche fiir die neue Hąngebrucke 
in Koln in Frage kamen, zu einem Tragorgan von
0000, 19 000 und 23 000 t Bruchfestigkeit ist in 
Onginalstiicken zur Ausstellung gebracht. Zur Ver-

vollstiindigung werden auch noch die Ergebnisse 
von ZerreiBversuchen solcher Briickenkabel mit- 
geteilt und an Photographien der Yorgang des 
ProbereiBens bei erheblicher -Ueberlastung! gezeigt.

Beiliiufig soli noch auf einen charakteristischen 
Schmuck, den die Untergestelle der Modelle durch alte 
guBeiserne Kamin- und Ofenplatten gefunden haben, 
aufmerksam gemacht werden. Diese Platten, die 
der umfangreichen Sammlung des Y erein s d e u t
scher E is e n h u tte n le u te  entstammen, sind eigen- 
artige und bemerkenswerte Hinterlassenschaften 
unserer alten Eisenliiittenbetriebe, die ais Urkunden 
aus alter Zeit von geschiclitlicheni und kiinst- 
lerischem Wert sind.

Eine Fortsetzung findet die eben beschriebene 
Ausstellung im Umgange des Erdgeschosses in den 
Darstellungen im Umgange des oberen Geschosses. 
Hier kommt mehr der konstruierende und aus- 
fiihrende Ingenieur auf seine Rechnung an Hand 
von sehr wertvollen Zeichnungen, die iiber Einzel- 
lieiten und den heutigen Stand des Eisenbaues 
unterrichten. Es wird eine systematische Uebersicht 
iiber das ganze weite Gebiet des Eisenbaues gegeben. 
Briicken- und Hochbau sind in gleicher Weise 
behandelt, und zwar so, daB auf einem Uebersichts- 
blatt in Linienskizzen die bemerkenswertesten Bau- 
werke zusammengestellt und die Ausfiihrung der 
Einzelheiten an besonders guten Beispielen behandelt 
worden ist. Nacheinander sind Bogenbriicken, 
Bogenbriicken mit Zugband, Balkenbriicken auf zwei 
und auf mehreren Stiitzen, Drehbriicken, Klapp- 
briicken und schlieBlicli Hangebriicken behandolt.

Eine sehr wichtige Frage ist die Verstarkung von 
Briicken, die infolge der standig wachsenden Betriebs- 
lasten nicht seiten notwendig wird. Es werden vier 
verschiedene kennzeichnende Beispiele dieser Art ge
zeigt, die sanmich erkennen lassen, einen wie groBen 
Vorzug gerade die Eisenkonstruktion in dieser Hi li
sich t aufweist.

Dio interessantesten Aufgaben, die im Eisenhoch- 
bau gestellt werden, liegen unzweifelnaft auf dem 
Gebiete des Hallenbaues. . Bahnhofsliallen, Aus- 
stellungshallen, Luftschiffhallen und Werkstatten- 
liallen aller Art zeugen davon, wie man sich immer 
mehr bemiiht hat, die Anforderungen des Betriebes 
m it' einer asthetiich befriedigenden Formgebung
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und Wirtscliaftlichkeit zu verbindcn. Einen besonders 
interessarften Ueberblick bietet die Zusammen- 
stcllung der Bahnliofshallen, die auch erkennen liiBt, 
wie die Anforderungen an Spannweite und Hohe 
allmahlich immer groBere geworden sind, und wie 
der Eisenbau diesen Anforderungen stiindig gerecht 
zu werden verstandcn hat. Einen Ueberblick iiber 
den jungsten Zweig des Eisenhochbaues, den Luft- 
schiffhallenbau, gibt eine weitere Zeichnung; die 
Bindersysteme, gewohnlich Dreigclenkbogen, bieten 
nichts besonders Beachtenswertes, dagegen wohl die 
zum Teil sehr sinnreichen Tor-Konstruktionen, von 
denen die vier Hauptvertreter — Schiebctor auf 
gerader Bahn, Schiebetor auf gekriimmter Bahn, 
Drehtor und Schiebedrehtor — vorgefiihrt werden.

Ftir alle Hochbauausfiihrungen in reiner Eisen- 
konstruktion ist die Wahl geeigneter Zwischen- 
dccken von groBer Bedeutung. Darum ist auf einem 
besonderen Blatt eine Zusammenstellung der ge- 
brauchlichsten Deckenarten zwischen Tragern ge
geben, die neben Wirtschaftlichkeit auch alle An
forderungen an Feuersicherheit, insbesondere auch 
Isolierfśihigkcit gegen Schall und Wiirme, crfiillen.

SchlieBlich ist dem Versuchswesen auf dem Ge- 
biete des Eisenbaucs die ihm zukommende Bcachtung 
zutcil geworden. Auf zwei groBen Tafeln ist eine 
Uebcrsicht iiber die von dcm Yerein deutscher 
Briicken- und Eisenbau-Fabriken nach seinem groB- 
ziigig angelegten Programm bereits ausgefiihrten 
Yersuche gegeben. Nach AbscliluB gewisser Yor- 
versuchc sind diese nach Inbetriebnahme einer 
groBen Yersuchsmaschine fiir 3000 t Druck und 
1500 t Zug inzwischen auch auf fertige Eisenbautcile 
ausgcdehnt worden, die Stiiben aus modernen 
Briicken nachgebildet waren. Diese Versuche sind 
cin Ausdruck des Bestrebens des Vereins, an seinem 
Teile an der Vervollkommnung und Weiterbildung 
der Eisenbaukunst mitzuarbeiten.

Einen Glanzpunkt der Ausstellung bildet der 
D iap h an iesaa l(vg l. Abb. 6) im unteren ErdgeschoB, 
in dem an Hand ausgewiihlter, durchweg gliinzend 
gelungenerDiapositive ein Ueberblick iiber das ganze 
Gebiet des Eiscnbaues gegeben wird. Die gewiihlte 
Uebersicht halt sich bei den Briicken an diestatischcn 
Systeme: Balkenbriicken auf zwei und mehreren 
Stufzen, Bogenbriicken mit Zugband, Bogenbriicken, 
Hangebrucken und Yiadukte, bewegliche Briicken. 
Fur die Hochbauten folgt die Anordnung nach dem 
Yerwendungszweck: Tragerbau, Hallen, Werkstiitten, 
Betriebsbautcn (wie Gasbehalter, Wassertiirmo, Hoch- 
ofenanlagen, Fordergeriiste usw.) und Wasserbauten

(Wehre, Schlcusentore, Scnkkasten u. dgl.). Die Fiilie 
der gebotencn Bilder, ihre Zahl betragt etwa 100, gibt 
cin umfassendes Bild von dem gegenwartigen Stand 
der Eisenbaukunst in konstruktiver, wirtschaftliclicr 
und nicht zuletzt auch asthetischer Bezichung. Die 
ausgestellten Bilder beweisen schlagend, daB auch ein 
Eisenbauwerk ein Kunstwerk von asthetischer 
Wirkung sein kann, wenn es nur richtig in der Linicn- 
fiihrung und wohlabgewogen in der Verteilung der 
Massen ist. So findet diese auch kiinstlerisch hochst 
befriedigendc Ausstellung ihren harmonischcn Ab- 
schluB in einem von Kiinstlerhand entworfenen 
Kranz von Silhouetten, die besonders bemerkens- 
werte und meist auch allgemeiner bekannte Bau- 
werke in charakteristischer Wiedergabe darstellen. 
Diesem Aufsatz sind einige dieser sehr anziehenden 
Silhouetten beigegeben.

Der Besucher dieser Ausstellung hat dann schlieB- 
lich noch eine sicher willkommcn geheiBene Ge- 
Icgenheit, das bisher Gesehene in dem schon friiher 
erwahnten Vortragssaal durch lebende Lichtbilder 
vcrvollstandigt und vertieft zu erhalten, wobei ent- 
sprechende mundliche Erkliirungen gegeben werden. 
Es wird dabei angestrebt, alles das vorzufiiliren, 
was man bei dem Besuch eines Huttenwerks, einer 
Eisenbaufabrik und yerschiedener Baustellen gezeigt 
bekommen wiirde. Die kinematographischen Vor- 
fiihrungen zerfallen in drei Teile: 1. Gang durch ein 
Hiittenwerk, vom Erzentladeplatz durch das Hocli- 
ofenwerk, das Thomas- und Martin-Stahlwerk zum 
Walzwerk; 2. die Bearbeitung des Eisens in der Werk- 
statt, wobei Einzelvorgiinge bei der Bearbeitung 
des Eisens gezeigt werden, 3. das Aufstellen von 
Eisenbauwerken (z. B. Balmhofshallen in Leipzig, 
zweigleisige Eisenbahnbriicke iiber den Main, Ein- 
schwimmen einer am Land fertig zusammengebauten 
StraBenbriicke u. a. m.).

Alles in allem bietet diese Sonderausstellung, diewir 
hier nur kurz kennzeichnen konnten, auBerordentlich 
viel des Lehrreichen und Interessanten, und sie wird 
besonders auch dem Laien die fiir unsere nationale 
Yolkswirtschaft so wichtigen Gebicte der Eisen- 
erzeugiuig und der Eisenverwertung niiherbringen. 
Besonderen Dank wird man den Yeranstaltern der 
Ausstellung wissen miissen fiir den uberaus geschmack- 
yollen und vornehmen Kalunen, den sie dem Ganzen 
gegeben haben. So bildet in der sehr beachtens- 
werten Leipziger Baufach-Ausstellung die gemein- 
same Ausstellung des Stahlwerks-Verbandes und des 
Vereins deutscher Briicken- und Eisenbau-Fabriken 
eine der hervorstechendsten Sonderausstellungen.
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Wirtschaftlichkeit von Kraftwerksantrieben fur Huttenwerke.
(Nach dem Entwicklungss tande de r  Dampfturbinen,  GroBgasmaschinen und 

Dieselmotoren. )
Von Oberingenieur M. G ercke in Niimberg.

(ScliluB von Seito 973.)

Y erg le ich  der D am p ftu rb in en  und V er- 
b ren n u n gsm asch in en .

Um einen Ueberblick iiber die wirtschaftliche Be
deutung der Dampfturbinen, GroBgasmaschi

nen und Dieselmotoren fiir die Stromorzeugungskosten 
zu gewinnen, miissen auBer den Vor- und Nachteilen 
tech nischer Art die Betriebskostenberechnungen der 
yersehiedenen Maschinengattungen unter Beriick- 
sichtigung ihrer Betriebsyerlialtnisse kritisch ver- 
gliclien werden.

Die Vorzuge der D a m p ftu rb in en  sind: 
uńbeschrankte GroBe der Einheiten, 
geringe Anlagekosten, bezogen auf dic Leistungs- 

einheit,
groBe Ueberlastbarkeit (Elastizitat),
Einfachheit der Bedienung und Instandhaltung, 
geringe Zunahme des Warmeverbrauches fiir die 

Leistungseinheit bei schwankcnder Belastung und 
Teilbelastungen,

Verwendbarkeit aller yorkommenden festen, fliissigen 
und gasformigen Brennstoffe, auch der ininder- 
wertigsten, zum Betrieb der Kessel (vgl. Ueberland- 
zentralen mit Rohbraunkohle-, Lignit- und Torf- 
feuerung).

An Nachteilen stehen demgegeniiber: 
groBere Abhangigkeit des Wiirmeyerbrauclies fiir die 

Leistungseinheit von der Sorgfalt der Bedienung 
und Instandhaltung,

Gefahren und Uebelstande des Kcsselbetriebes, wie 
Kesselreinigung und Revision, Aschenabfuhr, Flug- 
aschen- und Rauchbelastigung,

Brennstoffvcrluste durch Kesselwechsel (Anheizen 
und Abbrand), 

groBer Ktihlwasseryerbrauch der Kondensations- 
anlagen, deren Betriebsverhiiltnisse von ausschlag- 
gebender Bedeutung fiir die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes sind.

Den geschilderten Eigenscliaften der Dampfkraft- 
anlagen stehen folgende Vorziige der Y erb ren - 
n u n gsm  as ch i n e n gegeniiber: 
wesentlich besserer therniischer Wirkungsgrad ais die 

Dampfkraftanlagen, 
daher bedeutend geringerer und von der GroBe der 

Maschinen unabhangiger Wiirmeyerbraucli fiir die 
Leistungseinheit bei hoheren Belastungen, 

kein Kesselbetrieb,
Raucli- und Geruchlosigkeit,
sofortige Betriebsbereitschaft,
keine Brennstoffyerluste durch Anheizen und Abbrand,

keine Flugaschetibelilstigung und keine Aschen
abfuhr,

geringer Kiihlwasseryerbrauch.
Ais Nachtcile der Verbreniiungsmaschinen 

konnen eigentlich nur die allgemein den Kolben- 
maschinen eigentiimlichen Eigenscliaften angefiihrt 
werden, z. B. die Beanspruclmng des Fundamentes 
durch die Masśenkrafte. AuBerdem kann die orts- 
feste Dieselmaschine ebenso wie die GroBgasmascliine 
niclit bis zu Einheiten von unbegrcnzter Leistung 
ausgefiihrt werden. 4000 PSe miissen fiir ortsfeste 
Dieselmaschiiien zurzeit noch ais obere Grenze an- 
gesehen werden. Gasmaschinen sind bereits bis zu 
Leistungen vo i iiber 6000 PSe ausgefiihrt; immerhin 
wird aber die Verbrennungsmaschine in dieser Be
ziehung der Dampfturbinc gegeniiber im Nachteil sein.

Aus dem besseren thermischen Wirkungsgrad der 
Verbrennungsmaschine darf nicht ohne weiteres auch 
auf eine allgemeine wirtschaftliche Ueberlegenheit 
dieser gegeniiber der Dampfturbinc geschlossen wer
den. Die Warmeausnutzung und zum Vergleich auch 
den Kiihlwasseryerbrauch der Dampfturbinen, GroB- 
gasmaschinen und Dieselmaschiiien gleicher GriiBe 
zeigen die Abb. 4 und 5.

Die eingetragenen Werte treffen fiir Maschinen 
ueuester Bauart von etwa 2000 PSe zu und gelten 
fiir Vollast. Zur richtigen Beurteilung der tatsilch- 
lichen Verhilltnissc darf das Diagramm des Wiirme- 
yerbrauches der Dampfturbinen, GroBgasmaschinen 
und Dieselmotoren bei Teilbelastungen nicht un- 
beachtet gelassen werden, nach dem die Brennstoff- 
kosten sich bei Teilbelastungen infolge der hoheren 
prozcntualen Zuschlage zuungunsten der Yerbren- 
nungsmaschinen yerschieben. Dabei sind bei der 
Dampfturbine allcrdings die giinstigen Betriebsver- 
haltnisse: Dampfeintrittsdruck 12 at Ueberdnick, 
Dampfeintrittstemperatur 325° C, Kiihlwassertempe- 
ratur 15°Cund normale Fordcrhohe des Kuhlwassers, 
angenommen.

Liegen in einem bestimmten Fali tatsachlich 
andere Betriebsyerlialtnisse vor, so kann dic prozen- 
tuale Umrechnung auf andere Dampfdriieke, Dampf- 
eintrittstemperaturen und Kiihlwassertemperaturen 
leiclit iiberschlaglich mit Hilfe der graphischen Dar
stellung (Abb. 6) durchgefiihrt werden. Wie man 
sieht, sind die Dampfeintrittstemperaturen und die 
Kiihlwassertemperaturen von sehr bedeutendem Ein
fluB auf den Dampfyerbrauch der Turbinen, wahrend 
die Dampfeintrittsdriicke weniger ausmachen.

Die Gesamtbetriebskosten einer Warinekraft- 
anlage setzen sich bekanntlich aus Kapitalkosten,
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Abbildung 4. W arm eausnutzung und  Kuhl\vasscrvcrbrauch vou D am pfturbinen, GroBgasmaschinen
und Dieselmotoren bei Yollast.

Betricbsfuhrangskosten und Brennstoff- sowie ge- 
gebenenfalls Kiililwasserkosten zusammen.

Die K a p ita lk o s te n  hangen von den Anlage- 
kosten und von der Lebensdauer der Betriebsein- 
heiten ab. Letztere ist fiir dio Hohe der Absehreibun
gen maBgebend und wird bei den Verbrennungs- 
masehinen ohne eigentliche Berechtigung meist un- 
giinstiger benrteilt ais bei den Dampfturbinen; des- 
wegen pflegt man boi vergleichenden Betriebskosten- 
berechnungen fiir erstere hohere Absehreibungen ein- 
zusetzen, obwohl die Lebensdauer der Masehinen 
meist nielit durch natiirlichen YerschleiB oder Ver- 
brauch infolge des Betriebes, sondern durch wirt- 
schaftliche Entwertung infolge teehnischer Fort- 
schritte oder durch anderweitige Ueberholung be- 
grenzt wird, so daB eine bestimmte Tilgungsdauer 
nicht absehbar ist.

Abb. 7 zeigt die Anlagekosten von betriebsferti- 
gen Dampfturbinen-, GroBgasmaschinen- und Diesel- 
mascliinenzentralen, und zwar gelten die Kurven fiir 
neu zu errichtende Anlagen bei giinśtigster Aus
nutzung der Einheiten. Wie man sieht, schneiden 
die Dampfturbinen giinstiger ab ais die Verbrennungs- 
maschinen.

Fiir GroBgasmaschinen- und Dieselmotoren-GroB- 
kraftwerke kommen nur wenige Grófieneinheiten in 
Betracht, bei den Turbinenzentralen spielt die Wahl 
der Einheiten eine wcsentlichere Rolle. Die An
lagekosten konnen daher je nach den eingebauten 
Einheiten groBere Schwankungen aufweisen.

Die einfaehen Kurven der Anlagekosten ver- 
wischen sieli beim Ycrgleich vorhandener Anlagen zu 
breiten Diagrammstreifen, die sich teilweise iiber- 
deeken, wie Abb. 8 zeigt, i u weicher die Anlage
kosten zahlreicher Zentralen mit Einheiten yer
schiedener Art urid GróBe zusammengestellt sind. 
Au Ber den Marktverhaltnissen der Bauzeit, den ort-
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lichen BauverhaLtnissen und der Ausstattung der 
Zcntralcn yerursaclit hauptsachlich dio Walii der 
Maschinenaggregate die auffalligen Unterschiede 
der Baukosten fiir eino installierte PSe, namlich 
bei den Dampfkraftanlagen Zahl, GriiBc und Bau
art der Kessel- und Maschineneinheiten, Umlaufzahl 
der Turbinen (3000 oder 1500 i. d. min) und Strom- 
art der Generatoren, bei den GroBgas- und Diesel
motoren Zahl und GroBe der Maschinen, bei den 
letzteron auBerdem die Bauart (einfach- oder doppelt- 
wirkend, stehend oder liegend, Yiertakt oder Zwei- 
takt) und dio Zylinderzahl.

Der EinfiuB der Verzinsung und Abschreibungcn 
iiberwiegt bei hohen Anlagekostcn, niedrigen Warmc- 
preisen und kleinen Belastungsfaktoren, insbesondere 
also bei Reserveanlagen. Ais solche kommen Diesel- 
maschinen mit Riicksicht auf die B c tr ic b sk o s te n  
daher weniger in Frago, ebensowenig ais Zusatz- 
maschinen zum Dccken voriibergehender Belastungs- 
spitzen. Fiir derartigo Zwecke mussen die Anlage- 
kostenTmoglichst niedrig gehalten werden, um die

F infuss sc/wo/i/render Dampfuberfiifzuny, 
Dampfeinirifts -Spannunj u. WMtrasser - Temperatur

'o  SOOO 10000 75000 ~ 20000 25000, fS e

Abbildung 8. Anlagekostcn fiir 1 PSe von betriebsfertigon K raftzen tra len  bei Aufstelliing von m indestens
2 Aggregatcn ohno Grundstiieks- und W asserbeschaffungskostcn,

Mar/t
300

------ tfe rtofrf.-O iese i/nofor
------Ziyeifo/tt- *

/fiifi/irosser

Dam pfeintrilts - Temperatur
2 6 5  27 5  2 # 5  23 5  005 375 y.

Abbildung 0. 
Um rechnungskurven fiir den Dampf- 
yerbraueh von D am pfturbinen bei vcr- 

schiedenon Botriebsvorhiiltnisson.

N orm alzustand der B otriebsverhaltnisso: 
12 a t  Uebordruek 

325 0 C tieberh itzung  
15 °C  K  ii h 1 uusserte m pera tu  r .

350Mark

Abbildung 7. Anlagekostcn von betriebsfertigen K raftzen tra len  
in M ark ftir 1 installierte  PSo, boi Aufstollung von m indestens 
2 Aggregaton der groBtmoglichon E inheit ohne Grundstiicks- und 

W asserbeschaffungskosten.

3 7 5  °C
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auf wenige Betricbsśtunclcn zu vertcilcnden Kapital- 
kosten moglichst zu vermindcrn; daher sind Dampf- 
turbinen am vorteilhaftestcn zu wiihlen. Eine Aus- 
nahme bilden nur dio Falle, bei denen es hauptsach- 
lich auf dic je d e r z e it ig e  B e tr ic b sb c r e itsc h a ft  
ankommt. Dort ist der Dicsclmotor die bcstgceignete 
Rcservemaschme.

Ftir B e tr ie b s lo h n e , Schmier-und Putzmaterial- 
verbrauch usw. liegen jetzt geniigend Erfahrungs- 
werte vor. Die Bctricbsfiihrungskosten der Darnpf- 
furbinen und Verbrennungsmaschinen kleiner und 
niittlerer Leistung. diirfen danach wohl ais ziemlich 
gleich angesehen werden, da die hoheren Ausgabcn 
fiir Putz- und Schmiermatcrial der Yerbrennungs- 
maschinen wohl durch dio Mehrausgabcn fiir den 
Kcsselhausbetrieb der Turbincn ausgcglichcn werden. 
Bei groBen Anlagen sind die Turbincn natiirlich in 
dieser Bezichung den Yerbrennungsmaschinen woit 
ilberlegcn.

Der EinfluB der B r en n sto ffk o stc n  ist ab- 
hangig von

1. dem Warmeverbrauch nnd dcm Wiirmepreisc 
fiir die Lcistungseinhcit,

2. dem Belastungs- oder Ausnutzungśfaktor, der 
sich aus dem Ycrhaltnis der jahrlich abgcgebe- 
uen Energicmcngc zu der in 24 x  365 =  8760 
Betricbsstunden bei Yollast der Maschinen er- 
zeugbaren Energicmcngc errechnet (vgl. Zahlen- 
tafel 1).

Je hoher diese Werte sind, um so groBer 
ist der Anteil der Brennstoffkostcn an don gc- 
samten Bctriebskosten. Der EinfluB der Brenn
stoffkostcn ist iiberwiegend bei niedrigen An- 
lagekostcn, holien Warmepreisen und hohen Be- 
lastungsfaktoren.

Alle besonders gclegenen Fiille scheide ich bei 
meincn weiteren Betrachtungen von vornherein aus. 
Wenn also eine Zcntrale unmittclbar am Kohlen- 
schacht, am Braunkohlcn- oder Torflager oder an der 
Erdoląuello gclcgen ist und daher mit sehr billigen 
Brennstoffkostcn zu rcchnen hat, so ist immer dio 
mit den billigsten Anlagekosten zu bcschaffende 
Antriebskraft am Platze, d. h. die Dampfturbine. 
Wegen der niedrigen Kohlenpreise haben die Dampf- 
turbinen sieli in England und in den Yereinigten 
Staaten von Nordamcrika sehr schnell cntwickelt, 
wahrend die Gasmaschinen sich nur langsam ein- 
fiihrcn konnten. Wegen des billigen Brenniiles 
herrschcn in den Erdolgebieten von Baku, Galizien, 
RumSnien, Nordamerika usw. Dampfkraftmaschinen 
vor, wahrend die Dieselmaschinen erst neuerdings 
an Boden gewinnen.

In den clektrischen Zentralen der reinen Kohlen- 
zechen und der reinen Hochofenwerko, wclehcn die 
iiberschiissigen und anders nicht venvertbaren Ab
gase von Koksofenbatterien oder von Hochofen ais 
billiger Brennstoff zur Yerfiigung stehen, ist wegen 
der billigeren Anlagekosten die Dampfturbine unter 
allen Umstanden dio wirtscbaftlichste Kraft-

(|iielle,* trotzdcm eine Gasmaschinenzentralo fiir 
dio gleichc Stromcrzeugung mit der Hiilfte des von 
der Turbinenzentrale verbrauchten Hochofengases 
auskommen wiirde.

Ais Bctricbsmaschine fiir stadtische Zentralen 
oder Ueberlandwerke kommt die GroBgasmaschino 
heutzutage praktisch iiberhaupt nicht in Betracht. 
Eine Ausnahmo bilden nur die wenigen Fiille, bei 
denen eine Kohlenzeche oder ein Hilttenwerk Strom 
in groBen Mengen und mit giinstiger Ausnutzung der 
Maschineneinheiten ais Grundbclastung an ein Stadt- 
oderUeberlandnetz abgebcn kami. In solchen Fiillen** 
ist natiirlich auf sparsamen Vorbrauch dor iibor- 
schiissigen Gase zu achtcn, und deswegen sind Gas- 
maschincn am Platze.

Ferner ist die Dampf turbino der Verbrcnnungs- 
maschino fast immer wirtschaftlich iiberlegen, wenn 
A bw arm evcrw ertu n g  moglich ist, besonders dann, 
wenn Heizdampf in groBeren Mengen fiir Fabrika- 
tionszwecke gebraucht wird (Zwischendampfent- 
nahme, Warmwasserbercitung). Fiir Elektrizitiits- 
werke und fiir die Hiittenzentralcn kommt dies aller
dings kaum praktisch in Frage, es sei denn, daB die 
Abwarme fiir den Betriob eines Volksbades oder 
einer Arbeiterbadeanstalt ausgenutzt werden kann.f 
Neuerdings bringen die Hiittcnwerke auch dor Ab- 
warmeverwertung ihrer Gasmaschinen besonderes 
Interesseff entgegen.

Um cin richtiges Bild von den B c tr ie b sk o ste n  
ciner zu projektierenden Kraftanlagc zu gewinnen, 
ist durch Aufstellung einer vcrgleichendcn Betriebs- 
kostcnbcrechnung festzustellen, ob eino reino Tur- 
binenanlage oder eine rcine Verbrennungsmaschinen- 
anlage odor eine Kombination der verschiedenen 
ilaschinengattungen den wirtschaftlichstcn Betrieb 
ermoglicht. Bosondors notwendig ist dies, wenn eine 
vorhandene Zentrale zu ćrweitern ist und genauo Be- 
triebsergebnisse vorliegen, dio tatsiichlicli stimmende 
Unterlagen fiir eine derartige Berechnung liefern.

Es seien hier nur die Verhaltnisse bei den K raft-  
z e n tr a lc n  der K o h len zech en  und H iit tc n 
w erke untersucht. Gegeben ist hier meist

* Vgl. Turbincnanlagen violer Kohlenzechen und 
roinon Hochofenwerko; Hochofonwork LUbeok m it Tur- 
binon - U eberlandzcntrale; Turbinonanlago der Nonl- 
doutsohon H iitto, Bremon; Dampf,inlago dor Hohen- 
zollornhutto, Emden uow.

** Vgl. Torfgaszentralo im Seliwogor Moor und 
Dam pfturbiuenzentrafo Ibbcnburen bei Osnabrtick init 
gomoinsamom Strom absatzgobiet, Bheinisch-Wostfiilisches 
E loktrizitatsw erk im Zusamm enarbeiten m it versehiodenen 
Zechen und H uttenw orken; D am pfturbinenzontralo Luison- 
ta l  und Gaszontralo Ile in itz  bei Saarbrtickon m it go- 
mein3amcm Notz; Obcrschlcsischo E lektrizitiitswerko in 
Chorzow und Zaborze im Parallelarbeiten m it dor Julion- 
hUtte-GIciwitz, A usnutzung der do rt yorhandenen Gas- 
maschinon im M ittel 72 % , der boiden neueston Maschinen 
allein bis 94 % .

f  VgL Volksbad Niirnberg, dio Kraft-Heizungs- 
anlage des stadtischen Krankenhausos Munehen- Schwabing 
und  die B adoanstalt der S tu ttg a rte r Badegesellschaft 
in S tu ttgart.

t t  Vgl. St. u. E. 1912, 11. Juli, S. 1133/5.
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Nach der S ta tia tik  der Vereinigung der E lektrizitatsw erkej 1912, und anderen Quellon, beaonders „ S tah l und E isen“
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S c h w c lm ........................................................
S t r a ls u n d ........................................................
W iosm oorzentrale, A u rio h ........................

B a h n k r a f t w o r k o :
B udapea t, S ta d tb a h n -A .-G ......................
M oskau, S ta d t. S traB enbahn  . . . .  
S t. P e tersb u rg , S tiid t. S traB enbahn  .

H i i t t e n -  u n d  Z o o h o n z o n t r a l e n  :
Fried . K ru p p , A .-G ., E s s e n ...................
Berg werks-Gos. T rier, H aram  in Westf. 
Kgl. B ergd irek tion  Saarb rucken*  . .
Zecho H i b e r n i a ...........................................

(1908
G ow erkschnft D eu tsch er K aise r •! 1909

[l9 1 0
.T u lic n h iitto ....................................................
U ntorauehungen y o n H o f f ,  DUdelingen 
U n tersuchungen  v o n B o n tc ,  K a rlsru h e  
G eorgs-M arien-H U tte, OanabrUck . .

B elastungsfaktor in Prozenton

10  2 0  3 0  40  50  6 0  70  8 0  0 0  %

-(!!>-

bei den Z eehen  ein bestimmter Kraftverbrauch 
der Sehachtanlage (Fordermaschinen, Wasserhal- 
tung, Bewetterung, Transportanlagen) sowie der 
Kohlenseparation und Wiische und in vielen 
Fallen eine bestimmte Kokserzeugung, wobei eine 
bestimmte Menge iiberschussiger Koksofengase 
sowio bestimmte Mengen Koksasche (Grus) und 
andere Kohlenabfalle (Wascli- und Klaubeberge, 
Sehlammkohle) gewonnen werden; 

bei den H u tten w er k e n  eine bestimmte tagliehe 
Roheisenerzeugung, von der meist ein Teil in

* G esam tleis tung  1911/12: T u rb in en zen tra lo
L u iaen tha l 30 672 945 K W st, G aazontrale H ein itz  
36 052 270 K W st.

einem angegliederten Stalli- und Walzwerk weiter- 
verarbeitet wird, und wobei eine bestimmte Menge 
Hochofengas nach Abzug der fiir den Betrieb d er. 
Winderhitzer (Cowper)und der Gasgeblase benotig- 
ten Gasmengen fiir die Krafterzeugung ubrigbleibt.

Bei den Zeehen und Hiittenwerken ist der gas- 
formige Brennstoff der Kraftzentrale also ein N e b e n - 
erzeu gn is. Wie verwertet man nun diese Abwarme- 
mengen mit groBter Wirtschaftlichkeit,

1. wenn nur der Strombedarf einer reinen Kohlen- 
zeche mit Koksofenbatterie oder eines reinen 
Hochofenwerkes zti decken ist?

2. wenn dem Hochofenwerk ein Stahlwerk von 
bestimmter Leistung angegliedert ist?
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Zahlentafel 2. W a r m c p r e is e  in  I l u t t e n z c n t r a l e n .

Z u m  Y c r g le ic h

M a s c h in e n -

g a t t u n g

S t c in -
k o h ie n -

p r e is
0 5 0 0

D a m p f-

W e r t  v o n  
1 0 0 0  c b m

IC o k B -

b is  7 5 0 0  V e r -  
W E /k g  | d a m p f .  

.K / t  j .U/t

p r e is  bei{ .
0 ,5  b is  I o f e n g a s  

T,.ri fa c b . v o n  1500

W E /c b m

•K

D am pf- 
tiirb ino  m it 

Kondon- 
sation

Gro 13- 

gas m aschine

10
15
20

10

15
20
25

1,54
2,08
2,88

3,34

0,00
8,10

11,20

13,00

0,00
8,10

11,20

H o c h -  

o fe ilg n s  

v o n  9 0 0  

W E /c b m

.11

A b s o lu tc r  

W iir m c p r e is  f iir  

1 0 0  0 0 0  W E

1,02
1,38
1,90

2,20

1,02

1,38
1,90

S t o in -

k o li lc

P f .

15.4 
20,8 
28,8

33.4

K o k s -  
o fe n -  
g a s  

I 'f.
13,3
18,0
25,0

28,9

13,3
18,0
25,0
28,9

l i o c h -
o f e n -

g a s

I ' f .

11.4
15.4 
21,1

24,5

11.4
15.4 
21,1
24.5

T h c o r e t i s c h e r  

G e s a m t w ir k u n g s g r a d  

b e i  Y o l la s t

S t e in 

k o h le

%

K o k s -
o fc n -

g n s

%
14,2
b is

15,8
im

M itt e l
15

12,3
b is

13,7
im

M itte l
13

I lo c h -
o fe n -

g a s
o//o

10,4
b is

11,0
im

M it t e l
11

W iir m c p r e is  

f i ir  1 0 0  0 0 0  in  

m c c i i .  A r b e it  

u m g c s c t z t c  

W E #

1*Ł

103
139
192

223

im  M it t e l  
20,5

50,2
08,0
94,5

109,0

Wiirmepreis fur 100 000 iu moohanischo A rbeit um gcsctztc
absolutor W iirmepreis fur 100 000 W E 

thcrm ischen Gesam twirkungsgrad

W iirmcpreis fur 1 PSe-st =
absolutor Wiirmoprois fur 100 000 W E X 032

43,0
58,2
79.5
92.5

K o k s -  i l o c h -  
o f e n g a s  o fe n g a s

W U r m c p r c is  

fU r 1 r S e - s t  

b e l  Y o i i a s t ”

ri.
0,05
0,89
1,22

1.41

0,32
0,43
0,G0
0,09

0,27
0,37
0,50
0,59

K o k s -  IT och- 
o f e n g a s  o fe n g a s

Boi gloicher Bew ertung wic 
bei don D am pfturbinen.

3. wenn elektrische Energie auBer dem Eigen- 
bedarf an ein Ueberlandnetz abgegeben werden 
kann? und

4. wenn dic vorhaiidenen Abwiirmomcngon bereits 
zur Stromlieferimg yerbraucht sind; wie erzeugt 
man etwa dariiber hinaus beniitigte oder ver- 
kauflichc Strommcngen mit dem geringsten 
Aufwand an Unkosten?

Dic in Betracht kommenden Brennstoffe sowie 
die absoluten und die auf 1 PSe-Stunde umgerech- 
neten Warmcpreise sind iu der Zahlentafel 2 an- 
gegeben.

Zur Beantwortung der oben gestellten Fragen 
sind dio Gesamtbetriebskosten einer Huttenwerks- 
oder Zechenzentrale von 15 000 PSe =  10 000 KW 
Gesamtleistung auf dem Schaubild Abb. 9 zu- 
sammengestellt.

Die A n la g ek o sten  schlieBen bei den Gas- 
maschinenanlagen dio F e in g a sr e in ig u n g  cin; die 
Grobgasreinigung ist weder bei der Gasmaschinen- 
noch boi der Danipfturbinenanlago eingercchnet, 
ebensowenig die Gaszuleitung nach der Zentrale. 
Diese Posten fallen bei den Dampfturbinenzentralen 
der Huttenwerk| wegen des groBeren Gasverbrauches 
natiirlich hoher aus ais bei der Gasmaschincnzentrale.

Im allgemeinen ist die GroBgasmaschinenanlage 
bei mittleren Łeistungen rd. 50%  teurer ais dic 
gleich starkę Turbinenanlage; bei groBen Huttcn- 
zentralen yerschicbt sich das Yerhaltnis etwas zu- 
gunsten dor Gasinaschinen.

G ru n d stu ck sk osten  und die Anlagekosten 
etwa erforderlicher W a sserversorgu n gs- und 
R iick k u h lan lagcn  sind nicht berucksichtigt. Wenn 
letztere erforderlieh sind, so stellen sie sich boi 
Dampfturbinenanlagen selbstverstiindlich wesentlich 
grOBer und teurer ais bei GroBgasniaschinenaulagen. 
Daher maeht die Beschaffung des Kiihlwassers beim

Entwurf von Turbinenanlagen auf Huttenwerken oft 
groBe Schwierigkoiten, zumal der Wasseryorbrauch 
der Gasreinigung und der Hochofen ein recht be- 
traehtlicher ist und die meisten Werke mit Wasser- 
mangol zu kampfen haben.

Die B r en n sto fflco sten  sind an Hand des der 
M. A.-N. yorliegenden Versuchsmaterials sowie unter 
kritischer Wurdigung yerschiedenrr Literaturąuellen* 
auf Grund mittlerer Werte berechnet. Dabei ist zur 
Yereinfachung von folgender, auf Grund von Sticli- 
proben ais zuliissig befundener Annaherung Gebrauch 
gemacht: Bei einem Belastungsfaktor von 100%  
ist mit den Vollastverbrauchsziffern, bei einom Be
lastungsfaktor von 10%  mit Halblastverbrauchs- 
ziffern einschlioBlich der normalen Zuschliige fiir 
,Eigcnvorbrauch und Verluste gerechnot. Dann sind 
dio Endpunkte der Brennstoffverbrauch-Ordinatcn 
cinfach durcli gerade Linieli verbunden. Tatsachlich 
wird dio Brennstoffverbrauch-Kurye sich ais eine 
nach der Zahl der laufenden Maschinen und nach 
dem Belastungsdiagramm abgesctzte (zackenformig 
yerlaufende) Kurve** darstellen.

Auch ist dic Brennstoffverbrauchskurve der Tur- 
bincnanlage yiclleicht noch etwas giinstiger zu ge- 
stalten, wenn dic Kessel mit Gasfeuerung im Dauer- 
betrieb tatsachlich einen etwas besseren Wirkungs
grad erzielen sollten, ais angenommen ist. Bei dem 
stets schwankenden Gasdruck und den meist un- 
gunstigen Botriebsverhaltnisscn der Gaskessel ist 
dies aber wenig walirschcinlich, selbst wenn heute 
bei Steilrohrkesselnmit Hochofcngasfcuerungen Wir
kungsgrade bis 70 % bei Heizflachcnbeanspruchungcn

* St. u. E. 1907, 27. Nov., S. 1719/21; 1909, 24. N or., 
S. 1852/7; 1910, 20. April, S. 654/02, S. 060/71; 8. Jan i, 
S. 938/44; V ortrag Hoff m it Zuschriften s. folgondo FuB- 
noto S. 1025; 1912, 21. Nov., S. 1955/7; 5. Dez., S. 2050/2.

** Vgl. St. u. E. 1910, 22. Jun i, S. 1048.
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Koksofengasbetriob. Heizwert des Gases 4500 W E/cbm .

Ueyent/e c/oppe/tr/r/rcnoe 
//erfa/rt-SasmosMnen 

fn Tam/em-Ahort/nuny 
5*3000 PSe 

Bau/ropifa/ 2000000 A/ 
einsc/i/. Fe/nyasre/n/yung 

ohne 6'rum/s/i/c/r

\ < - f —* -f  '  h y -

0  70 ZO 30 tO  50 65 SO SO 700% O 70 20 30 W  50 S5 80 30 700%
Be/as/ungs/b/r/or Be/as/unjsfa/r/or

H -  T a /sa ch /ich er S e /a s fiz /ty sfo /tfo r

, ,  (  7G50 W E
L,Ilb'  I =  1 ,7 0  c b m /K W

. ' t r ' .  |  8 3 0 0  W B ,
b r a u c h  I _  l j 8 3  e b m /K W s

7 0 5 0  W E /K W /s t
V st b e i  Y o lla s t . 
• ; /K \V /s t  
s t  b ? i H a lb la s t .

( r i lS -
v c r -

brauch

3 6 0 0  W E /K W /s t  
=  1 ,8  c b m /K W s t  b e i  V 

5 1 0 0  W E /K W /s t  
=  1 ,2  e b m /K W s t  b e i II:

o i la s t .

a lb la s t .

Hochofcngasbetrieb. Heizwert dos Gases 900 W E/cbm .

£/om@ffuri/heo 
3X 5000P Se 7i -3000 

m//Uo/rsofenjas/resse/n 
Bt/uPap/Ya/- 7650OOOM 

o/me Crundrtuc/r ^

M

/iejenc/e c/oppe/fr/rPenafe 
y/er/aA/ -Gosmascń/nen 

in Tam/em -dnortfnung
S*3000 PSe 

Bau/fo/j/fo/ 2  OOO OOO M 
e/nscM Feingasref/r/gc/ng 

o/me Grumds/uc/r

0  10 20 30 VQ 50 65 80 30 700% O 70 20 30 V0 50 65 80 30 700% 
B e/a s/u n ysftP fo r B e/as/ł/ngsfoP /or

i  -Ta/sac/i/icO er fie/as/ungsffrp /on  
kv\\W3 B rennstąfP as/en  nwirum L ó/me. P u/z - u. Sc/im /erm a/er/a/

: i Un/er/w/Zang, Kerzmsumju//tyuny*

G as*
ver-

b r a u c h

8 9 0 0  W E /K W /s t  
- 1 0  c b in /K W s t  b e i  Y o lla s t .  

11900 W E /K W / s t  
=  11  c b m /K W s t  b e i  H a lb la s t .

Ga.-*- |  
v e r -  

b r a u c h  I

3 0 0 0  W E /K W /s t  
— 1 c b m /K W s t  b e i Y o lb s t .

0 1 0 0  W K /K W /s t  
■ C c b m /K W s t  b e i J la l b b s t .

A bbildung 9. Botriebskoston einor Huttenw erkszontraio.

* H ierfiir ist eingesetzt: 1 2 %  fiir dio D am pfturbinenan lago, 1 4 %  fiir 
dio Dieselmotorcnanlago. K osten ftir Yerwaltung, Grundstticke, Grobgas-
reinigung und W asserrersorgung sind n ich t bcrUeksichtigt.

Bewertung des Koksofen- und Hochofengases im Verhiiltnis zu 
Kohlenprciscn vergl. Schaubild.

XXV.,.,

den

bis 20 kg Dampf auf 1 qm ge- 
w&hrleistet werden. Derartig giin- 
stige Łeistungen und Wiirmeaus- 
nutzungen sind im angestrengten 
Daucrbotrieb zweifellos nicht einzu- 
halten. Auf keinen Fali darf man 
daher bei den Turbinenzentralcn der 
Huttenwerko und Zechen ebenso 
giinstige Warmeyerbrauclisziffern er- 
warten wie bei den mit Steinkohlen- 
feuerung (Kettenrosten) und meist 
giinstigcren Wasserverhiiltnissen ar- 
beitenden Turbincnkraftwerken der 
Bcrliner Elektriz i t i i  tswerke , des 
Rheinisch-Westfitlisehcn E.-W. und 
anderer GroBkraftwerke. Deren Be- 
triebsausweise diirfen daher auch 
nicht mit denen derHiittcnzentralen 
yerglichen werden.

Deswegen sind bei der Gasma- 
schinenanlage auch nicht die giin- 
stigsten Werto gerechnet, um einen 
Vergleich auf richtiger Grundlage zu 
ermoglichen. Auch ist dieAbwiirme- 
venvertung hierbei nicht berflek- 
sichtigt.

Wie die Schaubilder derBetricbs- 
kosten von Huttenzentralen unzwei- 
felhaft beweisen, sind die Kapital- 
kosten der Gasmaschinenzentralen 
wesentlich hoher ais die der Turbi- 
nenzentralen, und das wirtschaftliche 
Endergebnis ist in erster Linie ab- 
hangig von der Bewertung der gas- 
formigen Brennstoffe und von dem 
Belastungsfaktor.

In dem lebhaften Gedankenaus- 
tausch, den der Vortrag von Hoff* 
ausgelóst hat, ist festgestcllt, daB 
dic Ermittlungen Hoffs iiber den 
atsachlichen B e la s tu n g sfa k to r  

der Huttenzentrale teilweise auf 
Irrtiimern beruhen, und daB der Be
lastungsfaktor nicht zwisehen 22, 
25 und 51,7% , im Mittel 38,2% , 
betriigt, sondern wesentlich hoher, 
niimlich 40 bis 65% , im Mittel etwa 
50% , betriigt, und daB auch noch 
eine erheblich bessere Ausnutzung 
der Maschinenanlagcn keine Selten- 
heit mehr ist. **

* St. u. E. 1911,22. Jun i, S. 993/1010; 
fi. Juli, S. 1085/97; 13. Ju li, S. 1130/42; 
7. Doz., S. 2007/13; 21. Doz., S. 2088/94. 
1912,2. Mai, S. 744/7; 9. Mai, S. 784/93. 
** D ioyerbesserte A ufste llungyonH off 

(ygl. St. u. E. 1912, 9. Mai, S. 789/93), 
nach der sieli ais m ittlerer Ausnutzungs- 
fak to r bei 28 H ilttenw erkszentralen 
42,14 % , BchWankend zwisehen 22,25 bis 
5 8 % , orgebon haben, ist bisherunwider- 
sprochcn geblieben. Die lledaktion.

131
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iiberschttssigen Koksgase an cin Ferngasleitungsnetz* 
abzusetzen.

A us den a n g efiih rten  Z ahlen  und S ch au -  
b ild ern  g e lit  d ie w ir tsc h a ft l ic h e  U eb er 
le g e n h e it  der G a s dy n ani o m a s cli i n e n g e g e n 
uber den T u rb ogen era toren  m it G ask esse ln  
u n z w e id eu tig  hervor. Demnach ist bestimmt 
anzunehmen, daB die G asd yn am om asch in e  
sich in den Hfittenzentralcn ebenso ais H a u p t-  
a n tr ieb sm a sch in e  durchsctzcn und die Turbo
generatoren trotz ihrer glanzenden Entwicklung 
und ihrer unzweifelhaften Vorziigo, besonders ihrer 
Elastizitat, mehr und mehr auf das Gebiet der 
Puffer-, Spitzen- und Reservemaschinen verwiesen 
werden, wie die Gasgeblasemaschine im Hochofen- und 
Stahlwerksbetrieb ihre mit Dampf betriebenen Wett- 
bewerber, Kolben- und Turbogeblase, wirtschaftlich 
iiberholt hat, was wohl heute allgemein anerkannt 
wird und den riesigen Aufschwung der Gasgeblase 
erkliirt.

Bei einem Ueberblick gelangt man zu folgenden 
Ergebnissen:

1. Das Anlagekapital einer GroBgasmaschinen- 
zentrale ist stets hoher ais das einer gleichgroBen 
Dampfturbinenanlagc; deswegen sind auch die 

Abbildung 10. Graphischcr Vergloich des Kohlen- und Kapitalkosten der Gasmaschinenanlage stets hoher.
Dampfpreisos in M fiir 1000 kg. Dieso Mehrbctrage spielon aber bei den hohen Be-

Mit dem W ert von 1000 cbm Koksofengas und Hochofen- lastungsfalctoren der Hiittenwerkszentralen im all-
gas in Mark bezogen auf dio Erzeugung der gleiehen Dampf- gcmcilien keine ausschlaggebeiule Rolle. 
mongo von 15 a t  Deberdruck und 375° O aus Wassor von 2. Ist die Moglichkeit gegeben, die vorhandenen 

30° C [ rd .  750 W E/kg]. Abgase zu vcrwertcn, und wird dann der Wert der
Gase nach dem Wert der Kohlenmenge bemessen,

riicksichtigung der Kesselwirkungsgradc dieselbe dic eine gleiche Menge Dampf zu erzeugen vermag,
Dampfmenge zu erzeugen vermag. In Abb. 10 und so ist der Warmepreis der GroBgasmaschinenanlage
Zahlentafel 3 ist der Wert der Hochofen- und um crhebliche Betragc gilnstiger ais der der Dampf-
Koksofengase im Vergleich mit dem der Steinkohlen turbinenzentralen.
ubersich tli ch zusammen- 
gestellt. 1 kg Kohle von 
7200 WE/kg ist danach 
gleichwertig mit 11 cbm 
Hochofengas von 900 WE 
bzw. 1,85 cbm Koksofcn- 
gasvon 4500 WE bei 15 °C 
und .1 kg/qcm absolut.

Diese Bewertungsart ist 
•aber naturlich nur unter 
der Einsohrankung zulas- 
sig, daB die jewcils vor- 
handenen Gasmengen, die 
vom Betrieb des Hochofens 
bzw. der Koksofcn abhan- 
gen, auch tatsachlich zum
Dampfkessel- bzw. Gasmaschinenbetrieb nutzbrin- Unter Beriicksichtigung der Kapitalkosten und 
gend verfeuert werden konnen. Bei allen Hiitten- der Betriebsfiihrungskosten sind dic gesamten Bc-
werken mit angegliederten Stahl- und Walzwerken triebskosten der Gasmasehinenzentrale um bedeu-
ist dies zweifellos der Fali. tende Betriige giinstiger ais die einer Dampfturbinen-

Andernfalls sind die Hochofen- und sogar auch zentrale bei Belastungsfaktoren iiber 25 %, d. h. bei
die Koksofengase wertlos, wenn es nicht gelingt, die allen modernen Huttenwerken mit angegliederten

Zahlentafel 3. B r o n n s to f f a u s n u tz u n g .

B r c n n s to f l  n u d  H e iz w c r t

W iir m e a u s -  

n u t z u n g  e in s c h l .  

E c o n o r a i3 e r

W a r m e v e r b r a u c h  

f iir  1 k g  D a m p f

Y c r d a m p fu n g  

v o n  1 0 0 0  k g  

b z w . 1 0 0 0  c b m

Y e r b r a u c h  f iir  

1 0 0 0  k g  D a m p f

O//o W E /k g k g  W a s s e r k g  h z w . c b m

Steinkohle 
6500—7500 W E/kg

75 1000 6500— 7500 134— 154

Koksofengas 
4500 W E/ebm 65 1150 3900 256

Hochofengas 
900 W E /ebm o o 1360 660 1510

Sam tliche W erte beruhen auf den oben angegebenen W arm eausnutzungsziffern 
der Dam pfkessel, bezogen auf 73G mm B arom eterstand und 15° C.

Nach Liirmann* bewerten wir das Hochofen- 
und Koksofengas nicht nach seinem absolutcn Hciz- 
wert, verglichen mit dem der Steinkohlen, sondern 
ebenso hoch wio oine Menge Kohlen, die unter Bc-

73, SS

2 5  M /t

\6SOO-7mH'f//g 
ktian/and, W estfo/.

I Saoróezirfr, 
O berscfi/es/enL________

7200 W £ /ty  
N orddeufsc/i/d- 
Sachsen  

O sM eufsch/and.

7200-7500tV f/ty  
Sudc/eu/sM ond

* St. u. E. 1911, 8. Jun i, S. 913/21. * Vgl. St. u. E. 1912, 7. N or., S. 1870.
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Stahlwerkcn, ganz besondors dann, wonn ungunstige 
Wassenrerhiiltnisse den Turbincnbetrieb beeintrach- 
tigcn. In diesen Fallen kann nur eine Gasmaschincn- 
zentrale in Betracht kommen.

Zur guten Ausnutzung der Gasmaschinen, wovon 
deren Wirtschaftlichkeit bis zu einem gewissen Grade 
abhangt, ist aber die Abpuffcrung der Belastungs- 
schwankungen und der zeitweiligen Ueberlastungen 
durch eino Dampfturbinenanlage wtinschenswert, dio 
so reichlich zu bemessen ist, daB sie auch ais Reserve 
dienen kann.

Wenn auch bei den groBen Gasmaschinenzentralcn 
eine tadellose Regelung und anstandslose Aufnahmo 
dergroBtenBolastungsschwankungenfestgestelltist, so 
kann fiir die Hiittenwerke ais wirtschaftlichste Kraft- 
quelle eino kombinierte elektrische Kraftzentralc* 
mit Gasmaschinen ais normalen Betriebsmaschinen 
fiir die Grundbelastung und Dampfturbinen ais 
Puffermaschinen fiir die Belastungsspitzen und ais 
Reseryeeinheiten besondere Yorteile bieten.

3. Bei niedrigen Belastungsfaktoren und reich- 
lichem GasiiberschuB (reine H o ch o fen w erk e und 
re in e K oh len zech en  mit Kokereibetrieb ohne 
Stromabgabe an cin Gasfernleitungsnetz) kann nur 
eine D a m p ftu rb in e n z en tra le  empfohlen werden.

4. Dieselmaschinen sind ais unabhangige Be- 
triebskraft im Falle von Betriebsstorungen und an
deren Notfallen sowie zum Aufarbeiten vorhandener 
fliissiger Brennstoffe (Tecr) auch auf Hiittcnwerken 
brauchbar und daseinsbercchtigt.

In Deutschland ist bereits eine Reihe von kom - 
b in ier te n  G asm asch in en - u n d D am p ftu rb in en -  
a n la g en  entstanden, z. B. die Buderusschen Eisen- 
werlce in Wetzlar, eine Reihe von Werken in Rhein- 
land, Oberschlcsien, Westfalen, die Huttenanlagen 
in Burbach, Rombach, Kneuttingen, Neunkirehon, 
Yolklingen, DommeMingen, ferner die Anlage Esch- 
weiler, die Zentrale Bergmannsgliick der Kgl. Berg- 
inspektion Buer i. W. u. a. mehr. AuBerdem diirfen 
die groBen Stromverteilungsnetzo des Rheiniscli- 
Westfalischen Elektrizitatswcrkes in Essen, des Ober- 
schlesischen Elektrizitatswcrkes Zaborze-Chorzow-Bo- 
breck (Julienhutte) sowie der Anlage Luisenthal- 
Hcinitz in Saarbrucken ais kombinierte Werke 
groBter Leistung angesehen werden, wenn es sich 
hierbei auch um selbstiindige Turbinenzentralcn und 
sclbstąndige Gasmaschinenzentralen handelt, dic auf 
ein gemcinsames Nctz parallel arbeiten.

Bei den schnellcn Fortschritten, welche der 
Stromabsatz und die Energieubertragung heute 
machen, werden die jetzt wohl noch hie und da vor- 
handenen Falle, daB ein GasiiberschuB der Hiitten 
und Zechen iiberhaupt nicht praktisch verwertbar 
und Sparsamkeit beim Yerbrauch der vorhandencn

* Vgl. E!ektrote'jtinischo Zeitschrift 1912, 18. Ju li,
S. 731/4; 25. Ju li, S. 766/9; 1. Aug., S. 798/800; 8. Aug.,
S. 814/8; 22. Aug., S. SSO/2. Ausziiglich St, u. E. 19i2,
11. Ju li, S. 1147/8.

Gase nicht geboten ist, bald verschwindeu. Und wenn 
tatsaclilich die Umsetzung der Gase in umnittelbar 
verkaufliche Kraft ausgeschlossen ist, bietet sich 
heute mehr und mehr Gelegenheit, die Gase zur Er
zeugung von Elektrostahl, wofiir 1912 bereits 
18 Anlagen in Deutschland arbeiteten, und von 
Stickstoffverbindungen usw. nach yerschiedenen Yer
fahren* nutzbar zu machen. Ueberall wird man aus 
volkswirtschaftlichen Grunden sich dazu entschlieBen, 
mit den vorhandcnen Wiirmewerten sparsam und 
haushalteriseh umzugehen, um so mehr, ais man 
heute schon die Abwarmeder vorhandcnen Maschinen 
und Anlagen mit groBter Sorgfalt auszubeuten be- 
strebt ist. Daher empfiehlt sich fiir die weitaus 
gróBten Warme- und Kraftumsatzstellen, unsere 
Huttenwcrke, ais wirtschaftlichste Kraftquelle die 
GroBgasmaschine, weil sie bei dem heutigen Riesen- 
verbrauch an elektrischer Energie ganz bedeutend 
groBere Summen an W arm ekosten einspart ais die 
Dampfturbinen an K apitalkosten. Diese Tatsache 
wird in Zukunft um so schwerer ins Gewicht fallen, 
wenn die vielumstrittenen Fragen aus dem W alz- 
w erk sb etr ieb :  

m ech a n isch cr  Antrieb von WalzenstraBen mit
tels Kolbendampfmaschinen — wofiir neuerdings 
die Gleiehstromdampfmaschine mit Spitzenleistun- 
gen bis zu 8000 PSe in einem Zylinder sich erfolg- 
reich einzufiihren beginnt — oder Dampfturbinen 
mit Riideriibersetzung oder mit dem Fottinger- 
Transformator, oder
e le k tr isc h e r  Antrieb der WalzenstraBen, 

sowie die aktuelle Streitfrage aus dem B ergw erk s-  
betrieb:

Dampffórdermaschinc oder e le k tr isc h e  Fór- 
dermaschine

zugunsten der e le k tr isc h e n  Kraftiibertragung ent- 
schieden werden sollten.

Z u sam m enfassu ng.

Nach einem Ueberblick iiber dio technische Ent- 
wicklung der neuzeitlichen Warmekraftmaschinen 
und ihre Brennstoffe wird an Hand ihrer technischen 
und wirtschaftlichen Eigenschaften und der Betriebs- 
verh;iltnisse der Hiittenwerke eine yergleichende 
Betriebskostcnberechnung fiir Dampfkraft- und Ver- 
brennungsmaschinen aufgestellt und nachgewiesen, 
daB bei den heute vorliegenden Belastungsfaktoren 
und Wiirmepreisen der Hiittenwerke die Gasmaschine 
trotz ihrer hoheren Anlagekosten die wirtschaft
lichste Kraftmaschine ist.

Dampfturbinen kommen fiir Hiittenwerke haupt
sachlich ais Reservemaschinen und zum Abpuffern 
von Belastungsspitzen und Diesolmotoren ais unab
hangige Betricbskraft und zum Aufarbeiten vor- 
handener fliissiger Brennstoffe in Frage.

* Vgl. St. u. E. 1912, 12. Sopt., S. 1571/7.
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U eber die Gewinnung von Ammoniumsulfat mit Hilfe des in 
den Kokereigasen enthaltenen Schwefels.

Von Hiitteninspektor J. R e ic h e l  in Fricdenshiittc.

(M itteilungen aus der Kokeroikommission.)

(SchluB von Seite 987.)

I ch kommo nun zu einem anderen neuen Schwefel- 
wasserstoff-Reinigimgsvcrfahrcn, und zwar zu dem 

Polythionat-Verfahren yon W alter  F e ld , Gas- 
abteilung, G. m. b. H., Linz a. Rh. Walter Feld 
arbeitet, wie bereits vorhin erwahnt, mit Ammonium- 
verbindungen der Polythionsauren, der Tetrathion-

sauro H: S ,0 ,  =  S , < ® J J

Beginn des Verlahrens mit Am m o n i ale w as ser oder 
gewohnlichem Wasser berieselt, bis die Bottiche 
WB, SB und MB annahernd gefiilit sind. Das Wasser 
nimmt aus dcm Gase Ammoniak und Sehwefel - 
wasserstoff auf (1,2 % Ammoniak und ein Fiinftel 
von diesem Teil Schwefelwasserstoff). Hierauf wird 
der Wasserzulauf abgestellt, und man liiBt die vor- 
handene Flussigkeit umlaufen. Durch Einleiten von 
schwefliger Saure in den Bottich SB wird die Lange 
in das Polythionat iibergefiihrt. Im Wasclier W 

einfachen Weise ab; os bestehen setzt sich das Polythionat durch die Aufnahme yon

uud denen der Thio-

schwofelsaure H s S. O., =  S 0 2 <C Allerdingsspic- 
len sich dic chemischen Vorgange nicht in der weiter 
unten folgenden

Abbildung 2. Schema des Peldschen Polythionat-Verfahreos.
W  =  A n n n o n ia k s c h w e fe lw a s c h e r , W B  =  W a s c h b o t t ic h , W P  =  W a s c h la u g e p u m p e n , S B  =  S t fu r e b o t t ic h , M B  =  M is c h b o t t ic h ,  

K  s s  K o c h e r , S F  *=» S c h w e f e lf i l te r ,  Z \ =  Z e n tr ifu g e  fU r S e h w e f e l ,  Z , =  Z e n tr ifu g e  iU r  S u lfa t ,  V G  == V o r ra tsg e fiiB  f llr  S u l f a t la u g e ,  

E  =  E in d a m p fa p p a r a t , T G  =  T ro p fg cfiiO  f iir  S a lz ,  N P  =  N a B lu f tp u m p e , O  =  S e h w e f e lo fe n , L  «=» L u f tp u m p e .

yielmehr neben dcm IIauptvorgange noeh andero, 
nur zum Teil bekannte Reaktionen. Die Arbeits- 
wcise des Yerfahrens ist folgende (vgl. Leitungs- 
schema Abb. 2):

Das von den Oefen kommende G;is wird,vom  
Teer befreit und zweckmaBig nur soweit gektthlt, 
wie zur richtigen Teerscheidung erforderlich ist, ent- 
wedor nach dem allgemein iiblichen oder nach dem 
Feldschen Yerfahren. Bei diesen wird der Teer 
in Leichtole, Schwerole und Pech bei den gleichen 
Unkosten gespalten. Die ausfallenden Kondensate 
werden in der bisher iiblichen Weise durch einen 
Abtreibapparat aufgearbeitet. Die ammoniakhaltigen 
Dampfe des Abtrcibapparates werden dem Gasstromc 
wieder zugefiihrt, so daB dem hinter dcm Teescheider 
cingesehalteten Wiiseher W das gesamte Ammoniak, 
der gesamte Schwefelwasserstoff und alles Zyan der 
Gase zugefiihrt wird. Der Wiiseher W wird boim

Ammoniak und Schwefelwasserstoff in Thiosulfat 
um, nach der Gleiehung 

(N H 4)2 S, O0 + 2  N H 3 +  H 2S =  2 (NH4)S Sa 0 3 +  S.

Diese thiosulfathaltigen Laugen werden aus dem 
Bottich WB in den Bottich SB gepumpt und durcli 
Einleiten von schwefliger Siiure wieder in das Poly
thionat iibergefiihrt:

2 (N H J , S2 0 3 +  S +  3 SOa =  2 (N il ,) ,  S4 O,.

Das Polythionat wird wieder zur Auswaschung 
der Gase vcrwendet. Die Auswaschung der Gase 
erfolgt bei einer Temperatur von 35 bis 40° C.

Der Kreislauf ist beendet, wenn man eino 38- bis 
40prozentige Polythionatlauge erhalt. Hierauf wird 
ein Teil dieser Lange nach dem Kocher K abgc- 
zogen und die abgezogene Menge durcli Ammoniak- 
wasser oder gewolmliehes Wasser dcm Mischbottich 
MB wieder zugesetzt.
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Wenn der Kocher lv gefiillt ist, wird dic Lauge 
weiter durch Einleitcn von schwefliger Siiure be- 
haudclt, und zwar je nach Gehalt an Thiosulfat fiinf 
bis zehn Stunden. Hicrauf wird die Lauge durch 
eine Dampfschlangc c in m al auf 100° C erhitzt, 
was rd. scclis Stunden dauert, wobei sich Ammonium
sulfatlauge und Schwefel bildet:

(N H 4), S4 0„ [heiB] =  (NH4)2 S 0 4 + S2 +  S 0 2.
Der ganze Inhalt des Kochers K wird hicrauf 

durch das Filtor SF abgelassen. Das Filter (vgl. 
Abb. 3) hat einen doppelten Holzrost, dazwischen 
c i iu Filtcrschwefelschicht, die auf Sacklcinwand ruht. 
Die filtrierte Ammoniumsulfatlauge liiuft nach dem 
Vorrąt|gefaB VG, wahrend der abgeschicdene Schwe
fel in die Zentrifuge Z, gcworfen wird, wo er zuerst 
zentrifugiert, dann mit gewohnlichem Wasser ge- 
waschen und hierauf mit Dampf vorgetrocknet wird. 
Das Fertigtrocknen des Schwcfels erfolgt hierauf auf 
einer besonderen Darre. Dio AbfluBlauge von der

S c S itre fe / M o /zro st

r

Zentrifuge wird nach dem Vorratsbehalter YG ge
leitet. Das Salz wird aus der Zentrifuge entleert, 
auf einer besonderen Darre gctrocknet, gemahlen und 
in Siicken gcstapelt.

Das Salz aus dor Zentrifuge ist grauwciB gefarbt. 
Beim Trocknen auf der Darre wird es rot; die Rot- 
farbung des Salzes beim Trocknen riihrt von Rhodan- 
eisen — Schwefelzyaneisen — her. Das Salz ist bc- 
stiindig und ist reines sehwefelsaures Ammoniak. Die 
Analyse ergab:

N H j ................................ =  25,33 %
Freie S i i u r e ..................=  0,00 „
U n ló s l ie h e s .................. =  0,97 „
F e u c h tig k e it ..................=  0,12 „
l**c2 O j ............................... =  0,4G „
S u lf id -S ...........................=  0,12 ,,

Zur Ycrbrennung des Schwcfels zu Schwefel- 
dioxyd dient ein Ofen Q. Die Verbrennungsluft wird 
diesem Ofen Q durch einen Kompressor zugefuhrt 
mit einem Druck von rd. 3 1/ ,  m Wasscrsiiule, und

Z e n frifi/g e n tro m m e /
Span/scfies ftohr

tto /z r o s f

Abbildung ’3. Ein7.elhciten des Filters SF.

Jac/r/ein tyam / _ ŁSchwęfe/
Abbildung 4. Einzelheiten der Zentrifugentromm el.

Zentrifuge liiuft in den Betrieb, z. B. nach WB, 
zuriick. Um Ycrstopfungen der Zentrifugentrommel 
durch Schwefel zu vcrhiiten, wird in dieso cin Ein- 
lagesieb aus Sackleinwand mit halbrundon Rolir- 
stabchen cingelegt (vgl. Abb. 4).

Der bei diesem Yerfahren gcwonnene Schwefel hat 
folgende Zusammensetzung:

II., O = 0 , 7 0 %  Sulfid S =  0 ,4 6 %  geb.
(ais

Fe., 0 3 =  1,30 „  Bcrllnerblau S 0 3 =  3,80
r o r h a n d e n )

Fe O =  1,00 „  N H j =  1,47 „
Cu O =  0,00 „  S =  88,84 „

B hodan =  Spuren.

Die Ammoniumsulfatlauge von YG wird in den 
Vakuumapparat E gepumpt. Der Yakuumapparat E 
ist aus Schmiedeisen, das innen verbloit ist; auBer- 
dem ist in den Yakuumapparat E ein Rohrsystcm 
aus Hartblei zum Heizen mit indirektem Dampf ein- 
gebaut. Um dic senkrcchton Bleirohro stroint der 
Dampf, wahrend durch die Rohre die Sulfatlauge 
flieBt. Das Yakuum im Yakuumapparat E betragt 
hochstens 3/ j at und wird durch eine NaBluftpumpe, 
in die bestandig kaltes Wasser eingespritzt wird, 
erzeugt. Sobald sich im Unterteil des Vakuum- 
apparates E ein Brei gebildet hat, wird dieser in die 
Kuhlpfanne TG abgelassen. Die Mutterlauge flieBt 
nach dem Yorratsbehalter VG, wahrend das Sulfat 
nach der Zentrifuge Z3 geschoben, gut zentrifugiert 
und mit kaltern gewohnlichem Wasser kriiftig nach- 
gewaschen wird. Die abflieBendc Lauge von der

zwar primar und sekundar, um Verstopfungen der 
Schwefeldioxyd-Leitungen zu venneiden. Die Pres
sung richtet sich nach dem zu iiberwindenden Wider- 
stand, den die Laugen in den Bottichcn SB und K 
beim Durchstrcichen des Sohwefeldioxyds ver- 
ursachcn.

Bei diesem Verfahren werden bei schwefelrcichen 
Gasen nur hochstens 80%  des zur Bindung des 
Ammoniaks erfordcrlichen Schwcfels ausgewaschen. 
Der fehlende Rest von 20% Schwefel muB daher 
zugefiihrt werden. Statt reinen Schwcfels kann 
auch Reinigungsmassc, Schwefelkies oder kieshaltiger 
Schiefer zur Verbrennung benutzt werden. Die Ver- 
brennung dieser Stoffe eriibrigt sich natiirlich, falls 
schweflige Saure enthaltende Abgase zur Yerfiigung 
stehen, z. B. durch Abrosten von Schwefelkies oder 
Zinkblende.

Unter denselben Voraussetzungen und bei den- 
selben Einheitssatzen wie beim Burklieiser-Ver- 
fahren berechne ich fiir dieses Yerfahren die Hcr-
stellungskosten f. d. t Salz wie folgt: K

Fiir D e s t i l l a t io n ....................................................  3,75
„ K r a f t .................................................................. 4,05
„ L o h n e .................................................................. 6,20
„ M agazinraaterial (aussćhl." Jutesiioke) . . 2,50
„ B e le u o h tu n g ....................................................  0,15
,, W a s s e r .............................................................  3,60

Zusammen J l 20,25 
Fiir K iesyerbraueh bei 40 %  Schwefel-

g e w in n u n g ........................................................ 8,85
„ Kie8verbrauob bei 80 %  Schwefel-

g e w in n u n g .............................................  „  2,95
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so daB die Gesamtkosten 29,10 .11 bzw. 23,20 „/( 
f. d. t Salz betragen. Dabei ist angenoinmen worden, 
daB zum Kochen und Verdampfen der Lange vor- 
handener Abdampf yerwendet wird. Ist letzterer 
nicht yorlianden, so muB Frischdampf ver\vondot 
werden. Ich schatze diesen Bedarf f. d. t Salz auf 
rd. 3,5 t ohne Trockendarre, die in beiden Fallen 
unberiicksichtigt gebliebcn ist.

Die Vorteile dieses Verfahrens fiir Kokcreien 
waren nun folgende:

1. Die Gewinnung von schwefelsaurem Ammoniak 
laBt sich bei schwefelreichen Kohlen ohne Ein- 
fuhrung fremdcr Schwefelsaure bis auf etwa 
80 % durchfiihren.

2. Yerringerte Bildung von schwefliger Saure, weil 
das unter den Oefen zur Yerbrennung gelangende 
Gas armer an Schwcfclwasserstoff ist.

Das Walter Fcldschc Polythionat-Verfahren wird 
auf der Gasanstalt in Konigsberg i. Pr. angewandt; 
von dem gesamten in den Gasen enthaltenen Schwefel- 
wasserstoff sollen 38 % ausgewaschen werden. Durch 
die Einfiihrung des Vcrfahrcns soli die Ammoniak- 
ausbeute von 1,75 kg auf 2,30 kg, die Zyanausbeute 
von 0,44 kg auf 0,90 kg f. d. t. yergaster Kohlen 
erhoht worden sein. Der jahrlich crzicltc Mehr-

*

An den Berieht schloB sich folgendo E r i i r t e r u n g  an :
Dr. W. H in n ig e r  (Essen): Ich mochto den Herrn 

B criehterstattcr fragen, wio weit die angefilhrtcn Selbst- 
kosten sieli auf bestohendo Anlagen beziehen. Soweit ioh 
aus don M itteilungen ersehe, bostohen derartige Anlagen 
iiberhaupt noch nioht. Es erscheint mir jedonfalls gowagt, 
hier Selbstkosten anzugebon, wenn dio botreffenden Unter- 
lagen dazu aus dor Praxis noch fehlen, ohno deutlich 
erkonnbar zu machen, daB es sich um Scliiitzungcn handelt.

Dr. P. R e u to r  (Gelsenkirchen): Ich wollto im
groBen ganzen das anflihren, was H err Hinniger schon 
gesagt ha t, namlich dio Prago stellen: H andelt cs sich 
liicr um Anlagen, die im GroBbetricbe ausprobiert sind, 
oder n ich t?  Bei der groBen W ichtigkeit der Frago ist 
es wohl von Bedeutung, zu wissen, ob die Anlago in allen 
Teilon ausprobiert ist oder nicht. Ich weiB, daB das 
Burkhciserscho Trockenyerfahren in Belgien m it einem 
MiBcrfolg geondot ha t. Das nasso Vorfahren ist bisher nur 
auf einer Vorsuchsanlago in Togel-Berlin angowandt 
worden. H err Reichel h a t uns dann dio Analyso eines 
Salzes angegobon, worin nur 1 %  Ammoniumsulfit yor
handen ist. Ioh habo wicdorholt andero Prozentsiitzo fest- 
gcstollt. Die von m ir untersuchten Salzproben h a tten  
liochstcns 33 %  Sulfat, eino hatto  boi kurzem Lagern 
etwa 4 %  an W ert yerloren. Es ist klar, daB zur Beur
tcilung cines Yerfalirens eine liingcre Botriobszeit erforder- 
lieh ist. E in Probebetriob yon bloB wenigen Tagon ist 
nicht brauchbar.

W asdas W alter-Feld-Verfahren anlangt, so ist dieses 
zwar in groBerem Umfange eingcfiilirt worden, aber auch 
nicht yollstiindig. In  Konigsberg besteht nur die Am- 
moniakgowinnung des Verfahrens, in Frankreich nur 
dessen Toerausscheidung. W ir konnon uns nu r dann ein 
endgilltiges Urteil Uber ein solchcs Verfahren bilden, wenn 
es yollstiindig ais Ganzes im Bctriobe ist. Mit der E in
schaltung bloB der Ammoniak- oder der Teorgewinnung 
kann uns in der Praxis n icht gedient sein. W as H err 
Hinniger iiber dio W irtschaftlichkoitsbercchnung gesagt 
ha t, is t richtig; auch ioh muB sagen, daB solche ohne 
Begrtliidung auf Erfahrungen im GroBbetriebe rein theo- 
retischcr N atur smd.

gewinn soli bei 62 000 t Kohlenvcrgasung im Jahr 
rd. 40 000 J l  betragen, d. i. fiir dic Tonne Kohlen 
0,65 J l.

In Frankreich, in der Kiilie von Boulogńe, ist 
bereits seit 1 y2 Jahren eine Kokerei mit etwa 250 t 
tiiglicher Kohlenverarbeitung mit Feldschen Appa
raten ausgestattet und wird in letzteren Teer nach 
dcm Feldschen Yerfahren ausgewaschen, wahrend 
die Auswaschung des Ammoniaks mittels Wassers 
erfolgt. Die Apparate sind so groB gewiihlt, daB sic 
bei einer Verdopplung der Anlage ausreichend sind 
fiir das Feldsche Thionat-Verfahren. Die Ver- 
groBerung der Kokerei und der Ausbau der Anlage 
nach diesem Verfahrcn wird walirschcinlich im 
Jahre 1913 erfolgen. Ferner erhielt im Oktober 1912 
die Firma Walter Feld von einer franzosischen 
Minengescllschaft den Auftrag zum Bau einer voll- 
stiindigen Gcwinnungsanlage fiir Nebenerzeugnisse 
nach dem obigen Verfahren, fiir die Gase von 1250 t 
taglicher Kohle nvcrarbei tung.‘

Jedenfalls sind durch diese beiden Verfahren 
Mittel und Wege gewiesen, die Kokereigase auf eine 
billige, einfaehe und bequeme Art zu reinigen und 
die Verunreinigungen in der denkbar besten Weise 
nutzbringend zu verwerten.

*

J . R e ic h e l :  Zu den Ausfiihrungon des H errn Dr. 
R euter moohte ich bemerken, daB das m ir yon Burkheiser 
& Co. zur Verf0gung gestellte Salz im Botriebo gowonnen 
wurde. W onn H err Dr. R outer selbst Proben genommen 
ha t, dio beim Lagern oine Gewichts- und W ertabnahm e 
von 4 %  ergaben, so konnen diese Probon nur von Ver- 
suchon herrilhren, wo sich das Verfahron noch im Vorsuohs- 
stadium  befand. Burkheiser & Co. ycrsiohern heuto, daB 
beim Lagern dos Salzes orheblicho Am m oniakverluste 
nicht stattfindon, was durch dio yorgenommonen Labora- 
toriumsyersucho der Fricdenshutto bestatig t wird.

Dio angegebenen Selbstkosten sind von m ir untor 
norm alen Voraussotzungon erreohnet. Solbstyerstand- 
lich gelton diese Zahlen filr Gase, dio gentlgend Schwefel- 
wasserstoff, rd. 12 g im K ubikm eter, onthalten. Bei 
Echwefelarmen Gasen muB der fehlendo R est von Schwefel, 
z. B. durch Abroston von Schwofelkies, zugefilhrt werden. 
In  Oberschlesion koste t 1 t  uOprozentigor Schwofelkies 
froi Kokerei 30 J l.  Rcohnct m an don A bbrand m it 0 J l,  
bo stellt sich 1 t  auf 24 J l.  E n tha lten  dio Gaso z. B. 
nur 4,5 g Sohwefolwassorstoff im Kubikm otor, und botragt 
das Ausbringon an  Am m onium sulfat 1,2 % , so bcliŁuft 
sich dio Ausgabo fiir Schwofelkies fiir das Burkhoisersohe 
Verfahren f. d. t  Salz auf

2,5 x 2 x 2,4 x 83,3 =  rd . 10 J l ; 
som it wurden sich dic H crstellungskosten von 20,05 Jl 
auf 30,05 Jl erhohen. Selbst diese K oston sind noch erheb
lich niedriger ais dio K osten nach dem bekannten direkten 
und indirokton Vcrfahren.

P. H i lg e n s to c k  (Hordol): Ioli mochto nur ganz kurz 
eine Frago an don H errn Vortragenden ricliton. Ioh finde 
in dem Boricht iiber das Burkheisersche Verfahron ein- 
gese tz t:

fur 1 K ilow attstundo . . . .  0,02 Jl
„ 1 cbm  W a s s e r ......0,02 Jl
„  1 t  D a m p f ............... 1,00 M

Ich finde dieso Siitze auBerordentlicli niedrig und bitte
den H errn Vortragendcn, uns zu sagen, wio dio 1,00 Jl 
fur oino Tonno Dam pf berechnet ist.

Dr. W. H in n ig e r :  Ich habe aus dem Betriobo eine 
Probe entnom m en, die (lbor 70 %  Sulfit enthalton h a t;
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der R est War Sulfat. Die Probe steh t noch houte auf mcinem 
B ureau und riecht nach Jahresfrist noch derartig  stark  
naoh Ammoniak, daB m an die Flasche niclit aufmachon 
kann, ohno durch Am m oniakgeruch boliistigt zu werdon.

Dr. F. R o u t e r :  Dio Probe, die wir untorsuchten, 
h a tten  wir ebenfalls aus dem Betrieb gonommon; das 
Erzougnis war so kaum  zu gebrauehon. W ir haben auch 
Proben von Burkhoiser erhalten und hatton  daboi das- 
solbs Ergebnis. —  Dio W irtschaftlichkeitsbcroehnung ent- 
hii.lt forner noch n icht dio Lizenzgobuhren. Ioh glaubo 
nicht, daB die Erfinder uns das Verfahren g ratis zur Ver- 
filgung stellon werdon.

J . R e ic h e l :  Es ist im vorliegondon Fali gleich, 
weicher B etrag fiir Dam pf oingosetzt wird, weil bei dom 
orrechneten Mehrgewinn m it domsolbon E inheitssatz ge- 
rechnet wurdo. In  Oborschlesien rechnot m an im Durch- 
schn itt m it 1 JC f. d. t .  Dio Lizcnzgcbiihrcn wurden aufior 
aoht gelasson, da  dieso gwóhnlioh von don orbauenden 
F irm en auf dio Bausummo geschlagen und durch dio Ab- 
sohreibungen gedeckt werdon.

Dor Zweck meines Borichtes war n icht der, Stim m ung 
fiir das eino oder andero Yerfahren zu m achen, vielmehr 
sollten meine AusfUhrungen bei der groBen W ichtigkoit 
der Frago zu weiteren Untorsuchungon Anregungon geben. 
Ich bin dor Ansiclit, daB dio Verfahron Vorteilo haben, 
die dio Kokereien ausnutzen sollen.

Vorsitzender A. W ir tz  (M iilheim -Ruhr): In  Anbe- 
traeh t der vorgerttckten Zeit mochto ich Ihnen vorschlagen, 
heuto dio Erortorung des letzten Beriohtes abzubreclicn und 
in der nachsten Sitzung eino Fortsetzung dieses Meinungs- 
austausohes sta ttfinden  zu lassen (Zustimmung). W ir wer
den also in dor niichston Sitzung diese E rorterung ais orsten 
Gegonstand auf dio Tagesordnung setzen; uns allen wird 
es dann sehr interessant sein, von H errn  Reichel noch 
weitero AusfUhrungen iiber dio beiden von ihm bo- 
sproehenon Vorfahren von Burkhoiser und Fold zu horen. 
Ich darf wohl hoffon, daB Sio sich auch dann an  der E r
ortorung eifrigst beteiligen werden, und daB dabei oina 
Kliirung dor hier zutago gotretonon verechiedonen An- 
sichton erfolgt.

Zuschriften an die Redaktion.
( F Q r  d i e  I n  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 e n  V e r 8 f T e n t l I c h u n g e n  U b e r n i m m t  d i e  R e d a k t i o n  k e i n e  V e r » n t w o r t u n g . )

U e b e r  d ie  V e r w e n d u n g  vo n  K o k so fe n g a s  in u n v o r g e \v a r m tem  Z u sta n d e  
zur S ta h ler ze u g u n g .

Professor 0 . S im m e rsb a c h  veróffentlicht in 
dieser Zeitschrift* einc sehr bcachtenswerte Abliand- 
lung uber die Yerwendung von Koksofengas im Sie- 
mens-Martin-Ofen, zu deren Kenntnisnahme ich leider 
erst je tzt komme. U nter anderm beschreibt er darin 
unten in den Ofenkopfen angeordnete Abziigc nach 
den Luftlcammern hin, die den Zweck haben sollen, 
die Flamme auf den Herd herabzuzichen, sowohl 
um sie daselbst besser auszunutzen, ais auch um das 
Ofengewolbe durch Fernhalten der Flamme zu 
schutzen. Dabei fiigt er hinzu, daB auf die durch 
Skizzen naher erlauterte Bauart Patentschutz nacli- 
gesucht sei.

Hierzu selie ich mich veranlaBt, zu bemerken, 
daB diese B auart keineswegs neu, yielmehr mir 
bereits durch das D. R. P. 219 750 und zahlreiche 
Auslandspatente geschiitzt ist. Allcrdings ist hier- 
fiir der bisher iibliche Betrieb m it Gcneratorgas an
genommen, das dem Ofen durch einen mittleren Zug 
zugefiihrt wird, wahrend rechts und links je einLuft- 
zug angeordnet ist. Bei den Luftziigen, die sich in 
gewohnter Weise zu einem gemeinschaftlichen Aus- 
trittskanal iiber dem Gaszug vereinigen, gebo ich 
nun auBerdem noch direkte Stichkanale nach dem 
Ofen hin in gleicher Hohe m it dem Gaszuge, beider- 
seits von letzterem.

Im  a u s z ic h e n d e n  Kopf wird alsdann die ganze 
Abhitze durch den Gaszug und die beiden benach- 
barten Stichkanale direkt zu den Luftziigen abge- 
fiihrt, da der obere, nur fiir die Luftzufuhr bestimmte 
Kanał infolge der unteren Unterbrechung nicht 
ziehen kann. Im  e in z ie h e n d e n  Kopf dagegen 
wird die Luft vermoge des ihr innewohnenden Auf- 
triebes bis ganz nach oben getrieben, um von dort 
in bisheriger Weise iiber dcm Gase in den Ofen aus-

* 1913, 13. Febr., S. 273.

zustróm en; etwaige geringe Ableitungen zum Ofen 
durch die Stichkanale befordern noch dic Heiz- 
wirkung.

Mit diesen unten angeordneten Stichkanalen ist 
aber erst die richtige Flammenfuhrung im O "en 
systematisch festgelegt. Es ist naheliegend, daB 
durch die Konzentrierung der Gesamthitze unten 
am Ofenkopf dessen H altbarkeit daselbst arg ge- 
fahrdet wird, weshalb eine starkę Kuhlung Platz 
greifen muB. In den der genannten Patentschrift 
beigegebenen Skizzen sind nun zu diesem Zwecke 
Systeme von Rohren angedeutet, die in den Wan- 
dungen des U-formigen Mittelstucks und den beiden 
Seitenteilen sowie allen sonst noch gefalirdeteii 
Stellen eingebettet sind, um sie zu kiihlen. Yorteil- 
liaft erfolgt dies durch angofouchtete Luft, die von 
einem Ventilator zwangliiufig durcli die Rohr- 
systeme hindurchgetrieben wird. Im basisehen Be- 
triebe ist ais feuerfestes Materiał am besten Magnesit 
zu yen\renden, der um eingebaute Schablonen bis 
zum oberen Gewolbe aufgestampft wird. Ganz ab
gesehcn von dem Herabziehen der Flamme auf den 
Herd gewahrleistet diese B auart nach Erm ittlung der 
geeignetstcn Abmessungen fiir jeden Fali ein Ar
beiten m it unveranderlichem Brenner von hoch ster 
Heizwirkung, womit endlicli der so sehr erstrebte 
regelmaBige Betrieb erreicht wird.

Die Ofenkćipfe selbst werden dabei kurz, leicht 
und billig. Ausbesserungen sollen an ihnen nicht yor
genommen werden; eine vorzunehmende Auswechs- 
lung erfolgt binnen kiirzester Zeit duroh Ausfahren 
auf Rollen oder Yersetzen mittels Krans, ahnlich, 
wie bei Konverterboden iiblich.

Der Herd muB fur sich gesondert eine kraftige 
Yerankerung erhalten, an welche die Ofenkopfe an- 
zuschlieBen sind. Die in Monier-Art eingebetteten 
Rohrsysteme erzielen eine wirksame Yersteifung des
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ganzen Ofenkopfes und machen ihn gegen E r
schutterungen beim Transport widerstandsfahig.

D o r tm u n d , im Marz 1913.
B runo  Versen.

* *
*

Zu der Zuschrift von Zivilingenieur B. Y e rse n , 
Dortmund, gestatte ich mir zu bemerkeu, daB in 
der Beschreibung meines Siemens-Martin-Ofens fiir 
Koksofengas (D. R. P. a.) die Patentschrift D. R. P. 
219 750 ais bekannt vorausgesetzt worden ist. Der 
Ansprueh des Yersenschen Patentes lautct: „Ofen
kopf fiir Regenerativflammofcn, bei dem dic iiber 
dem Gaskanal ausmilndenden Luftkaniile in Hohe 
der Gaskanalmiindung durch Stichkanale mit dem 
Ofen in Verbindung stehen, dadurch gekennzeichnet, 
daB in dic Seitenwiinde und Gewolbe der Gas- und 
Luftkaniile wasserdurchflossene Rohrsysteme ein- 
gebettet sind, die dem Ofenkopf ais festes Gerippe 
dienen. “ Bei dem Yersenschen Ofenkopf sind der 
obere Luftzufiihrungskanal und dio Stichkanale in 
verschiedener Hohe von den senkrechten Luftzu- 
fiihrungskanalen abgezweigt. Hieraus ergibt sich, 
wie der Patentinhaber auf Seite 1, Absatz 1, Zeile 33 
bis 41 der Patentschrift 219 750 schreibt, daB die 
durch daś Beharrungsverm6gen nach oben gctriobcne 
Luft im wesentliohen n u r  durch den oberen Luft
zufiihrungskanal in den Innenraum  des Ofens stromt, 
wahrend die Stichkanale im einziehęnden Ofenkopf 
unausgenutzt bleiben.

Demgegeniiber sind bei meinem Siemens-Martin- 
Ofen der iiber dem Gaszufiihrungskanal angeordneto 
Luftzufiihrungskanal und die Stichkanale von einem 
wagerecliten, m it scnkrecliten KanaJen der Luft-

33. Jahrg. Nr. .25.

zuleitung vcrbundenen Luftverteilungskanal abge
zweigt. Dieso Einrichtung bietet den Vorteil, daB 
im einzichendon Ofenkopf sow oh l durch den iiber 
dcm Gaszufiihrungskanal liegenden Luftzufuhrungs- 
kanal a is  a u c h  durch die Stichkamilo eine wirksame 
Luftzufiihrung erzielt wird. Auf diese Weise wird 
eine griindliche und rasche Mischung des Ileizgases 
m it der Yorbrennungsluft von drei Seiten zugicich 
herbeigefiihrt und dadurch die Verbreunung des Ge- 
misches begiinstigt, so daB die Gase bereits im Ofen 
yollstandig yerbrennen und nicht unverbranńt in 
den gegeniiberliegenden Ofenkopf abziehen und erst 
dort oder gar in dem Warrnespeicher yerbrennen, 
eine Gefahr, der die Stirnwande und Ofenkopfe auf 
die Dauer nicht standhalten konnen. D a boi kal
tem  Koksofengas nach dem E in tr itt in den Ofen 
eine Zersetzung stattfindet und eine Abscheidung 
von Kohlenstoff erfolgt, so fiillt hierbei der Yorteil 
der innigeren und rascheren Mischung von Gas und 
Kohlenstoff m it der L uft und der daraus sich er- 
gebenden yollstandigen Yerbrennung im Ofen um 
so mehr ins Gewicht und zieht besonders auch eine 
Verkiirzung der Chargendauor nach sich.

Dic neue Ofenbauart ergibt dieso Vorteile niciit 
nur bei Siemens-Martin-, Talbot- oder ahnlichen 
Oefen, die fiir Koksofongasbcheizung eingerichtet 
sind, sondern auch bei solehen Siemens-Martin- 
Oefen, bei denen Generatorgas ais Heizmittel dient, 
da auch in diesem Falle, besonders bei groBen Oefen, 
eine bessere Yerbrennung und zugleich eine Ver- 
kiirzung der Chargendauer erreicht werden.

B re s la u ,  im Miirz 1913.
Oskar Simmersbach.

Grofle. elektrische Oefen, Bauart Tldfenslein.

G r o B e  e l e k tr is c h e  O e fe n ,  Bauart H e lfe n s te in .

Ueber die Helfonsteinschen Karbid- und Ferro- 
silizium-Oefen und Oefenvorschliige ha t kiirzlich in 
dieser Zeitschrift* Dr. M. O e s te r re ic h  berichtet. 
Dabei sind auoh einige Angaben uber den in Doinnarf- 
vet im Bau befindlichen Ofen zur Roheisenerzeugung 
eingeflochten. So beachtenswert an und fiir sich diese 
kurzeń Angaben iiber Abmessungen, Belastung und 
Elektroden sein mogen, so hatten  sie den Yerfasser 
doch nicht dazu verleiten sollen, den Helfenstcin-Ofen 
durch Aufzahlung einer Reihe unrichtiger Nachteile 
des Elektrometall-Ofens hervorzuheben. Zunachst 
war der Helfenstein-Ofen zur Zeit der Abfassung 
des Aufsatzes noch nicht in prąktischem Betrieb 
fiir Roheisenerzeugung gewesen; die wirklichen 
Yorteile im Betriebe kann also auch Dr. Oesterreich 
nicht kenrien. Weiter sind die Angaben, daB beim

* 1913, 20. Febr., S. 305.

Elektrometall-Ofen „Nachteile einem Weiterausbau 
iiber 2000 PS hinaus unbedingt entgegenstehen“ , 
durch die Tatsachen ais vijllig unzutreffend gekenn- 
zeichnet. Auch iiber „die Explosionsgefahr“ und 
iiber „die vollstandige Betriebseinstellung durch 
Ausbesserungen“ erscheinen uns die einwandfreien 
Berichte von L e f f le r  zuverliissiger ais die Behaup- 
tungen Dr. Oesterreichs.

L u d v ik a ,  im April 1913.
Aktiebolaget Eleklromelall.

SfS *
*

Die Bemerkungen der „Aktiebolaget E lektro- 
metall“ konnen mich nicht yeranlassen, meinen 
S tandpunkt zu andern, und ich behalte mir vor, auf 
die Angelegenheit gelegentlich des von mir bereits 
angekundigten Bcrichtes zuruckzukommen.

W ie n , im Mai 1913. Mux Oesterreich.
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Umschau.
Die Arbeitsverhaltnisse in  der E isen- und Stahlindustrie 

der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

D urch einen BeschluB des Senats der Vereinigten 
S taaten  vom 23. Ju n i 1910 wurdo das „B ureau  of L abor“ 
heauftragt, eine U ntersuchung Ubor dio Arbeitsverhiilt- 
nisso in dor am erikanischen Eisen- und Stahlindustrie  
zu veransta lten  und darttber an den Sonat zu bcrichten. 
Der sehr um fangreicho Bcricht* ist je tz t im  D ruck er- 
schionen. E r umfafit vier starko Biinde, in denen nach dem 
SenatsbescliluB ausfUhrlicho Einzelheiten m it einer Un- 
menge sta tistischer Belege Ubor die bcschiiftigten Arbeiter,

dio gezalilten Lohno und dio tiigliclio und wochentlicho 
A rbeitszeit gem acht werden. AuBerdem bling t dci Bcricht 
E rorterungen und Besclireibungen tiber dio technischen 
Verfahren und allgemeinen Arbeitsvcrrichtungen, um 
auch dom Laion den Bcricht k lar und  yerstiindlich zu 
machen. SchlioBlich lia t m an auch dio Ungltlcksgefahr 
in der E isenindustric besonders untersucht, so dio Um- 
stiindo, die in den einzelnen W erken dio Unglttcksfiillo 
horbeifiihrten, die Unfallverhfitungsvorriohtungen und dio 
Vorkelirungen, dio m an fiir die U nfallverlctzten getroffen 
h a t. Dio bisher bekannt gewordencn boidon ersten Biinde 
des Bericht 8 befassen sich sehr ausfiihrlich —  der e iste

* R eport on Contłitions of Em ploym ent in th e  Iron 
and  Steel In d u stry  in th e  U nited S tates. Vol. I und II. 
W ashington 1911/2. 8°.

B and h a t rd. 550, der zwoite iiber 1000 Seitcn — m it den 
Lohnen und der A rbeitszeit in den W erken der am eri
kanischen Eisen- und S tahlindustrie. Besonders umfang- 
reiche sta tistische Nachweisc werden iiber die Lohne 
gebracht. So enthiilt z. B. der zweite B and nichts anderes 
ais S tatistiken der Lohne der einzelnen A rbeitergruppcn 
in den einzelnen W erken. Den Erhebungen wurden Fragc- 
bogen zugrunde gelegt, die m it eingehenden Anweisungen 
jedem  Eisen- und Stahlw erk der Vercinigtcn S taaten  
zugesandt wurden. W ahrend der B earbeitung stand  das 
A rbeitsam t in schriftlicher Verbindung m it den einzelnen 
Firm en, die auBerdem noch von Beam ten personlich be-

suclit wurden, um  U nklarheiten und Irrttim er, dic sieli 
aus der B eantw ortung der Fragcbogen ergaben, aufzu- 
kliiren und  zu beseitigen. Auf diese Weiso wurden un 
gefahr 90 %  aller in den am erikanischen Eisen- und  Stahl- 
werken besćhiiftigten A rbeiter erfaBt. Aus besonderen 
Griinden waren aber n icht allo erhaltenen Angaben fiir 
eine einheitliche B earbeitung vcrw ertbar. Auch wurden 
dio Betriebe der Bethlehcm  Steel Co. n icht beriicksichtigt, 
weil ttber deren Arbeitsverhiiltnisse dem Senat ein bc- 
sonderer Bericht (R eport on Strike a t Bcthlehem  Steel 
W orks, South Bethlehcm , Pa., Glst Congress 2 nd, 
session, S. Doc. Nr. 521) e rs ta tte t worden ist. Infolgc- 
dessen sind 82 %  der A rbeiter der am erikanischen Eisen- 
u nd  Stahlindustrie  erfaBt. Von den im ersten B and ent- 
lialtenen Darstellungen seien im Auszuge dic Ausflih- 
rungen wiedergegeben, die iiber dio Industriebezirke und

Z ah len tafe l 1. E i s e n -  u n d  S ta h lw o r k o  in  d o n  Y e r e i n i g t c n  S t a a t e n .

S t a a t e n

Z a h l d e r  F a b r ik e u  m it  d o n  ci.iy.cla a u fg c f tih r tc a  Ś e tr ie b S -ir te n

W cst-

M a in o .........................................................................................
M a s s a c h u s e t t s ......................................................................
R hodo I s l a n d ......................................................................
C o n n e c t i c u t ...........................................................................
„  v  i. /  Now E ngiand  d i s t r i c t ............................

u"  or \  G roat L akcs an d  Middlo W est d is tr ic t.
New J e r s e y ...........................................................................
T, , (  E as tc rn  d i s t r i c t ...................................P o n n sy lvan ia  |  p iU 3 ,)urgh d M ń o t ............................
D e l a w a r e ................................................................................
M a r y l a n d ................................................................................
D is tr ic t of C o l u m b i a ........................................................
V irginia ....................................................................................

. . . .  . . I W heeling d i s t r i c t ............................
t-Vlrg in ia  j  g o u th e r ,t d i s t r i c t ............................

K e n t u c k y ................................................................................
T e n n e s s e o ................................................................................
G e o r g i a ....................................................................................
A l a b a m a ................................................................................

i Y oungstow n d i s t r i c t ..........................................
Ohio [ E ake an d  in te rio r c o u n t i e s ............................

I S o u th ern  d i s t r i c t .................................................
I n d i a n a .....................................................................................
J l l i n o i s ....................................................................................
M i c h i g a n ................................................................................
W is c o n s in ................................................................................
M in n e s o ta ................................................................................
M iss o u r i .....................................................................................
Colorado ................................................................................
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C a l i f o r n i a ................................................................................
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dic besehiiftigt.cn A rbeiter sowio iiber dio LohnyerhiUt- 
nissc und  dio Arbeitszeit untcrrichten.

1. D ie  I n d u s t r i e b e z i r k o  u n d  d io  b e s c h ii f t  ig te n  
A r b e i te r .

Den Begriff „Eisen- und S tahlindustrie" vcrstcht der 
ainerikanische Bericht in dem gleichen Sinne, wio er auch 
in D eutschland iiblich is t :  Hochofen-, Stahl- und W alz
werke m it allen Neben- und Hilfsbetrieben. Zu den Walz- 
werkcn sind auch dio Puddelwerkc und Rohrenwalz- 
werke gercchnet, nicht aber die Blcchwalzwerke, die 
im Band 111 bchandclt werden sollen. Yon dcm Bericht

sind 338 Betriebe erfalit, dio sich auf 25 S taaten  und  den 
Bezirk von Columbia erstrecken. Zahlentafel 1 gibt dar- 
(Iber niihcre Auskunft. Sie un terrich te t gleichzeitig iiber 
die H auptgebiete der nordam crikanischen GroBeisen
industrie. In  dieser Aufstellung sind saratlichebedeutcnden 
W erke der amerikanischen Eisen- und Stahlindustrie  auf- 
genommen worden, soweit sie im .Mai 1910 in B etrieb 
waren. Der Bericht unterscheidet folgende sechs groBe 
Industriegebiete, dic durch das Vorherrsehen bestim m ter 
Arten der Eisen- und Stahlindustrie  ihr besonderes Gc- 
priige e rhalten : 1. New England, das die Neu-England- 
Staaten und dio ostlichcn und m ittleren Teile des S taates

Dio beiden H auptbezirke fiir dic Roheisenerzeugung 
sind der P ittsburgh-B ezirk (Nr. 3) und der Southcrn- 
Bczirk (Nr. 5). Den Vorrang u n ter diesen beiden hat 
P ittsburgh , wo m it 48 Hochofen gegcniibcr 44 des Southern- 
Bezirkes das Drcifacho des im Southern-Bezirk erblascnen 
Roheisens hergestellt wird. Ueber die GroBe der Werke 
in den einzelnen Bezirkcn gibt die Zahlentafel 3 Auf- 
schluB. Auch aus dieser Aufstellung geht der Vorrang 
des Bezirkes P ittsburgh  hervor. W ahrend er weniger ais 
cin D ritte l aller yon dem Berichte orfaBtcn Betriebe be
sitzt, siml in ihm ungefahr 48 %  aller A rbeiter bcschiiftigt. 
E in Verglcich zwischen den beiden Bezirken „G reat 

Lakes and Middle W cst“ und 
„E aste rn "  ergibt, daB der 
erstere 50 %  A rbeiter mehr 
bcschiiftigt ais der E astern- 
Bezirlc, tro tzdem  in ihm 19 
Betriebe weniger yorhanden 
sind. An H and  der Zahlen
tafel 3 geht der Bericht dann 
ein auf den U nterschicd zwi
schen den „p roduk tiven“ 
A rbeitern und denen m it 
„allgem cincr B eschaftigung". 
Zn  den ersteren werden alle 
die A rbeiter geziihlt, die in 
d irektem  Zusamm enhang m it 
der Erzeugung von Eisen 
und Stahl stehen, wahrend 
zu denen, deren Arbeit einen 
allgemeinen C harakter hat, 
dio gercchnet sind, die bei 

der Krafterzcugung, bei dcm T ransport oder fiir die all- 
gemcine A ufrechterhaltung des B etriebes tiitig  sind. Zu 
der zweiten Gruppe ziihlcn hauptsiichlich dic Maschinisten, 
R oparaturarbeitcr. Wie die Zahlentafel 3 zeigt, sind die 
beiden Gruppen im Vcrgleich zur Gesam tsumm e der 
A rbeiter ungefahr gleich s ta rk : dic produktiyen A rbeiter 
stellen 53 % , die anderen 47 %  der Besćhiiftigten; D a
gegen sind zwischen den einzelnen Bezirken groBe U nter
schiede yorhanden. In  dem Pittsburgh-B ezirk  und dem 
Bezirk „ Great Lakes and Middle W est" befinden sich die 
groBten und m odernsten Betriebe, die eine besonders 
groBe Anzahl yon M aschinisten, R eparaturarbeitern  usw.

Z ah len ta fe l 2. Y e r t c i l u n g  d e r  E i s e n -  u n d  S t a h lw o r k e  n a c h  I n d u s t r i e .
b e z i r k e n .

I n d u s t r i e b e z i r k
Reine
Hoch
ofen
werke

Hoch
ofen
werke 

mit 
Stahl- u. 

Walz
werke n

Stahl-
werke
uud

Walz
werke

Puddel-
werke

mit
Walz-

werken

Reine
Walz
werke

Summę

— 7 3 5 20
E a s t e r n ............................................... 25 2 14 28 17 8S)

17 23 8 20 105
G reat L akes and  M iddle C oast . 24 11 7 5 23 70

41 3 4 o 4 51 I
Pacific C oast . . . . . . . . . — — — 2 1 3

G esaintsum m e 120 33 55 48 70
>
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Z ah len tafel 3. U m f a n g  u n d  A r b e i t e r z a h l  d e r  W e rk e .

B e z i r k
A u zu h l

d e r
B e trie b e

A n z a h l  d e r  A r b e i t e r %  d e r  A rb e ite r  jed e s  
B e z irk s  m it %

d e r  A rb e ite r  
in  je d e m  

B e z irk

m it  p ro d u k -  
t iv e r  B e- 

sc h ilf tig u n g

m i t  a llg e - 
m e in e r  B e- 
s c liS f tig u n g

in sg e sa m t
] iro d u k tlv e r
B esch ilf ti-

g u n g

a llg e m e in e r
B e ic h itf t l-

g u n g

New-E n g l a n d ............................................. 20 2 500 1 587 4 093 01,2 38,8 2,4
8!) 17 835 10 250 28 091 03,5 36,5 10,3

P i t t s b u r g h .......................................... 105 42 320 40 050 82 370 51,4 48,6 47,7
G reat Lakes and  M iddle W est 70 21 997 24 052 40 049 47,8 52,2 20,7
Southern  .......................................... 51 0 580 5 198 11 784 55,9 44,1 0,8
P a c if ic C o a s t ..................................... 3 213 100 313 08,1 31,9 0,2

G esam tsum m e 338 !>l 403 81 243 172 700 53,0 47,0 100,0

New York um faBt; 2. der Ostbezirk m it New Jersey, 
Ost- und M ittelpeńnsylyanicn, Delaware und M aryland;
3. P ittsburgh  m it W estpennsylyanien, dem nordfichen Teil 
yon West-Virginien und dcm ostlichcn Teil yon Ohio;
4. das Gebiet der GroBen Scen und des m ittleren W estens, 
das die Buffalowerke und dic N ord-Zentralstaaten (mit 
Ausnahm e der Siid- und  Ostgruppe) und dic zerstreut 
liegenden W erke bis nach Colorado hin cinschlieBt;
5. das stidliche Industriegebict m it der Stidgruppe yon 
Ohio und allen S iidstaaten m it Ausnahm e yon M aryland 
und schlieBlich 6. das Pacific-K iistengebiet m it den 
wenigen S taaten  an der Kiiste. Auf diese sechs Industrie 
gebiete yerteilen sich die einzelnen A rten yon ' eisen- 
und stahlindiistriellen W erken lau t Zahlentafel 2.

beschiiftigen, wo somit der P rozentsatz der in „allgem einer 
Beschiiftigung" ta tig en  A rbeiter besonders hoeh ist. Im  
Gegensatz dazu stellt der Eastern-B ezirk, in dem zahl- 
reiche Puddelwerke und kleine W alzwerke yorhanden sind, 
den kleinsten Prozentsatz fiir die m it sogenannter all
gemeiner Arbeit Tatigen. (Der Bezirk „Paeific-C oast" hat 
wegen der sehr zerstreut liegenden Bezirke andere Ver- 
haltnisse an d  kann m it den ubrigen Bezirken n icht ver- 
glichcn werden.) Die Entw icklung der Indu strie  geht 
naturgem aB dahin, durch  die a i sgedehntcre Verwendung 
yon mechanischen V orrićhtungen und Verfahrcn und durch 
eine ycrm chrte Spezialisierung die Gruppe der A rbeiter 
m it „allgem einer Beschiiftigung" zu yermchren. Ais Bei- 
spiel fflhrt der Bericht an, daB in einem der niedernsten
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Z ah len tafe l 4. G e ą a m t u b o r s i c h t  i ib e r  d io  L o h n e  u n d  d ic  A r b e i t s z e i t  in  d e n  e in z e l n e n  B c t r i c b s -
z w c ig e n  d e r  E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e .

A n zah l
d e r

W erk e

A n zah l
d e r

S tu n d e n lo h n . 
V o n  d e n  A rb e ite rn  

y e rd ie n te n

W oclienU iche  A rb e its z e i t .
y o n  d e n  A rb e ite rn  

n rb e l tc te n  w o c h c n tlic h
V on d e n  

‘A rb e ite rn  w aren

B e t r i e b s  7. w  e i g b esch iil-
t ig tc u

A rb e ite r
u n te r  

0 ,07  .11 
(iO een ts)

%

u n te r  
0 ,7 5  JC 

( IŚ c e n ts)  
• %

1,03 J l 
(4J5 c en ts )  
u .d a r i ib .

%

.s-l S tu n 
d e n  u n d  
d a r i lb e r

%

72 S tu n 
d e n  u n d  
d a r i ib e r  

0//o

00 S tu n 
d en  u n d  
d a r i ib e r  

%

1 1 0 ^ 0  *‘1 u u
W oclie

b e seh iif tig t

%
H o c h o f e n w e r k e ............................ 150 31 354 31.70 o .-,,; ii i 7,70 02,79 08,55 10.71 87,88

Stah l- u n d  W alzw erke: 
B e s s e m e r-K o n y c r tc r ................... 24 5 018 13,88 47,03 20,30 18,08 05,01 17,84 24,07
E lam m hcrdo (Siom ons-M artin- 

V e r f a h r c n ) ................................. 80 14 018 20,04 48,80 23,75 23,05 70,29 8,07 30,20
Puddel- u. T iegelofen . . . . 58 7 489 17,53 27,89 51,40 0,05 3,85 72,47 1,42
W a lz w e r k e ..................................... 212 43 031 15,88 40,25 32,45 8,28 40,08 31,23 10,00
R ohren-W alzw erke ................... 12 4 252 8,77 47,81 11,71 1,55 3,71 05,85 1,93

Stalil- u. W alzw erko zusam m en 380 75 008 10,30 41,(il 31,03 10,85 43,( !> 31,79 13,65

K raft-, M aschincnanlagen und 
N e b e n b e tr ie b e ............................ 108 05 744 18,45 51,22 22,04 11,70 28,94 55,50

■
19,34

G esam tsum m e. 338*____ 172 700 19,92 49,69 23,00 20,59 42.58 37.02 29,28

Betriebe diese A rbeitdrgruppe m ehr ais CO %  der insge
sam t Beschiiftigten bilden. Wio sich das Vcrhiiltnis der 
beiden Gruppen in den einzelnen Betriebszweigen ge- 
sta lte t, geht aus einer besonderen Aufstellung hervor. 
Hierzu gibt der Berieht noch eine niihere Erlliuterung, in 
dem  er gleichzeitig hfirvorhebt, daB in der Eiscn- und 
Stahlindustrie  hauptsachlich drei einzelne G ruppen zu 
unterscheidcn seien: E inm al die Erzougung des Roheisens 
in den Hochofen, zweitens die Um wandlung des groBten 
Teils d e3 Roheisens in Stahl- oder Puddeleisen in Bes- 
sem erkonvertern, M artinofen oder Tiegelofen und die 
V erarbeitung in W alzwerken und endlich die mccha- 
nisehen Arbeiten. Dio erste Gruppe, dio Erzeugung des 
Roheisens, erforderte 31 354 oder 18,2 %  von den 172 700 
Arbeitern. 78,8 %  dieser H ochofenaibeiter stchen in 
p roduk tiver Arbeit. E ilr dio Stahl- und Puddeleiscn- 
Erzeugung werden 27 725 A rbeiter oder 10,1 %  gebraucht, 
von denen ungefahr 90 %  in p roduktiyer Arbeit beschiif- 
t ig t sind. 14 018 dieser A rbeiter sind in dem in den letzten 
Jah ren  am  sta rksten  entw ickeltcn Stahlbereitungsyer- 
fahren, dem Siemcns-M artin-Verfahren, besehiiftigt. In  
den W alzwerken waren insgesamt 47 883 A rbeiter oder
27,8 %  tiitig, von denen nahezu 90 %  ais produktive 
A rbeiter besehiiftigt waren. Den groBten Prozcntsatz ais 
einzelne Gruppe stellt dio Gruppe m it „allgcm einer Bc
schaftigung?1, in der 05 744 A rbeiter odor 38,1 %  der Ge
sam t belegschaft besehiiftigt wurden. Sie h a tten  keinen 
d irekten  Anteil an der Erzeugung, sondern wurden yer
wendet a isR ep aratu ra rb cite r, b e idenK raftm asch inen  und 
bei der B ereithaltung des -Materials und der Erzeugnisse.

2. L o h n e  u n d  A r b e i t s z e i t .
Wie schon erw ahnt wurde, bringen dio beiden vor- 

liegendcn Biinde des Bcrichts cin iiuBerst um fangreiches 
M ateriał gerade iiber dio L o h n e  und die A r b e i t s z e i t  
in der amerikanisclien Eisen- und  S tahlindustrie. Sic 
beschriinken sich n icht allein darauf, eine groBe allgemeinc 
Uebersicht tiber die in den einzelnen Industriebczirken 
und  Betriebszweigen gczahlten Lohne zu geben, sondern 
bringen auch zahlreiche Naehweisungen ttber die Lohne, 
die den einzelnen A rbeitergruppen der einzelnen W erke 
gezalilt sind. W enn m an sich vergegenwiirtigt, wieviel 
H underte  soleher A rbeitergruppen in den modernen Be-

* Die G esam tzah l de r W erko e rg ib t sich n ich t 
au s de r Zusam m cnziih lung de r einzelnen B ctriebs- 
zweige, weil diese yerschiedenen B etriebszw eige haufig 
Teile eines W erks sind.

trieben  der Eisen- und S tahlindustrie  beschaftigt werden, 
dann wird man sich auch cin Bild von dor ungeheuren 
Fiille von S tatistiken m achen konnen, die in dem Berieht 
niedergclegt sind. Die nachfolgcndo GesamtUbersicht 
ttber die Lohne und die A rbeitszeit in den einzelnen Bc- 
triobszweigen (Zahlentafel 4) g ib t wenigstens in groBen 
Ziigen cino D arstellung von den Lohn- und Arbeitszeit- 
yerhajtnisson in der Eisen- und  Stahlindustrie  der Ver- 
einigten S taaten  von Nordam erika. In  E rganzung der 
in dieser Uebersicht m itgetcilten Lohnsiitze sei eiwiUint, 
daB von den insgesamt 172 700 Beschiiftigten 13 808 
oder 8 ,0 3 %  weniger ais 0,59 J l  (14 cents) i. d. Stundo 
yerdienten, 20 527 oder 11,89%  h a tten  einen Stunden- 
lohn von 0,59 J l  (14 cents) und u n ter 0,07 JC (10 cents) 
und 51417 oder 29,77 %  einen solehen yon 0,07 JC 
( lG e en ts )u n d  u n ter 0,75 J l  ( lS ecn ts), so daB insgesamt 
85 812 oder 49 ,0 9 %  aller A rbeiter weniger ais 0,75 J i  
i. d. Stunde verdienten. Einen S tundenverdienst von
0,75 J i  (18 cents) und u n ter 1,05 J i  (25 cents) h a tten  
46132 oder 26 ,71% , wahrend 40 702 oder 23 ,01%  
1,05 J i  (25 cents) und darilber yerdienten. Im  allgemeinen, 
so stellt der Berieht fest, werden die Stundenlohne u n ter
0.75 J i  (18 cents) fiir uńgelernte A rbeiter bezahlt. Die 
Gruppe zwischen 0,75 J i  (18 cents) und 1,05 J l  (25 cents) 
Stundenlohn stellen dic halbgelernten (semiskilled) Ar- 
beiter und die m it einem Stundenlohn von 1,05 J l  (25 cents) 
und darilber die gelernten A rbeiter dar. Ein Vergleich 
der in den einzelnen Betriebszweigen gczahlten Lohne 
ergibt groBc Unterschicde. Das n i e d r i g s t e  L o h n -  
n iy e a u  findet sich bei den H o c h o f e n ,  wo 05 ,90%  aller 
A rbeiter weniger ais 0,75 J l  (18 cents), 31,7 %  weniger 
ais 0,07 JC (10 cents) und n u r 7,7 %  1,05 JC (25 cents)
1. d. Stunde yerdicnen. Aehnlieh groBo Unterschicde 
wio in den Lohnyerhaltnissen ergeben sich auch bei einer 
B etraóhtung der Arbeitszeit in den einzelnen Betricfcs- 
zweigen. Besondcre E rw ahnung yerdicnen noch <lie 
Angaben des Bcrichts ttber die S o n n t a g s a r b e i t  bzw. 
w ó c h e n t l i c h e  A r b e i t s z e i t  und  dio W e c h s c ls c h ic h -  
te n .  Rund 50 000 oder 29 %  yon 173 000 beschiiftigten 
A rbeitern urbeiteten  sieben 'l'age in der Woche, und 20 %  
h a tten  eino wóchentliche Arbeitszeit yon 84 Stunden 
und dariiber. Diese, auch den Sonntag einschlieBende 
wóchentliche Arbeitszeit ist n icht be?chrankt auf die 
Hochofen werke, bei denen, wie der Berieht heryorhebt, 
in RUcksicht auf das m etallurgischo Verfahren ein un- 
unterbroehener B etrieb s ta ttfinden  muB (88 %  der Hoch- 
ofenarbeiter arbeiten sieben Tage in der Woche). Auch in 
anderen Betrieben, fu r die eine technische Notwendigkeit
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des ununtcrbroehenen Betriebes n icht vorliegt, wurde in 
betraclitlichem  Umfange produktive  A rbeit w ahrend des 
Sonntags geleistet; z. 15. wird in ycrschiedencn Gebietcn 
sowohl iu Stahl- wio W alzwerken, nu r aus „com m ercial 
rcasons" gearbcitet. Die 24 s t  t in d ig o n  (in geringerem  
MaBe 18 stUndigen) W e e h s e ls e h ic h tc n  kom men nach 
dem Berieht in Am erika aus oben genannten Grflnden 
boi allen Bctriobszweigon vor. ICtirzere W eehselscliichten 
sind n icht yorhanden. Schon im Jah ro  1907 ha t dio 
„S tee l C orporation '1 einen BęschluB gofaBt, diese Sonii- 
tagsarbeit solle auf die Hochofen besehrankt bleiben. 
Ais im Jah re  1910 die schon erwiihnte besondere U n ter
suchung iiber die Arbcitsycrhaltnisse in den Bethlehem - 
Stahlw erken angestellt wurde, h a t der Priisident der 
„S teel C orporation" die Durchftthrung dieses Beschlusscs 
endlich angeordnet. Einon besonderen Erfolg scheint 
dies Vorgehen aber n icht gehabt zu haben. Mach dcm 
Berieht h a t sich namlich das „Am erican Iron  and Steel 
In s titu te 11, wahrscheinlich yeranlaBt durch die angeord- 
nete Untersuchung tiber die A rbcitsycrhaltnisse in  der 
amerikanisehen Eison- und  S tnhlindustrie, m it dieser 
i'ragę beschiiftigt. E s h a t einen besonderen AusschuB 
eingesetzt, der einen Vorschlag ausgearbeitet ha t, wonach 
jedem  A rbeiter ein B ulietag in der Wochc gegeben werden 
soli. E ine Anzahl W erke sollen nach dem B erieht diesen 
Vorschlag, zum Teil zwar m it einigen Abanderungcn, 
m ehrere M onate lang m it Erfolg praktisch  durchgefiihrt 
haben. Ob dio Bestrebungen auf E infiihrung der Sonntags- 
ruhe in den Stahl- und  W alzwerken groBeren Erfolg 
gehabt haben, ist n icht ersichtlich. Dio E inzelheitcn dar- 
iiber finden sich in den yorliegenden beiden Banden leider 
nicht vor. Sie sollen aber in einem besonderen B and be
handelt werden, der sich m it den allgemeinen Arbcits- 
bedingungen in der Eisen- und Stahlindustrio  der Ver- 
einigten S taaten  beschaftigt, auf dessen In h a lt wir nach 
Erscheinen zuruekkom m en werden. W ir behalten uns 
ferner yor, den hier gegebenen kurzen allgemeinen Ueber 
biićk gegebenenfalls durch E inzelbetrachtungen zu er- 
ginzen.

Zement beim Hochofenbau.
Ueber dio Venvcndung yon Zoment beim Aufmauern 

yon Bodenstein und Gestell von Hochofen beriehtet
S. H . C h ftu v o n e t.*  Auf don Borkshire-Eisenwcrkon zu 
Sheridan, Pa., stehen zwoi uralto Hochofen aus den Jahren 
1862 und 1872, dereń B auart kurz besproehen wird. U nter 
den Oefen haben sich im Laufe dor Jahrzehnte Sliuo von 
derartiger GroBo und Ausdehnung gobildet, daB m an, 
ohne den Grund und Bodon zum weiteren Bobauon ttber- 
haupt untauglicli zu machon, an ihro Entfornung gar 
nicht denken kann. Man sah sich alsa gezwungen, bei 
Neiizustellungon dieso Eisenblockc ais Bodenstci-i zu 
nehmon und dem nach auch das Gestell darauf auf/.u- 
mauern. Die Uncbenheiten dieses Fundam enta bedingon 
aber dorartigo Auflagcn yon Bindem itteln, daB sich 
iSchamottemortel ais n icht ha ltbar erwics und Durch- 
brilcho durch don Bodonstein sehr sehnell auftraten. Bei 
(lei niichsten Zustellung von Ofon 1 griff man deshalb, 
yor nuiimdlir zwolf Jahren , zum Zcmont. Dio erste Steui- 
Iage wurdo in reinem Zomontmortel yorlegt, woboi sich 
an  einzelnen Stollen Lagon von 70 bis 80 mm Mortel 
ergaboa. Mit Durchbruclien ha tto  m an von da an Ruho, 
trotzdem  das Gestell bei 3 m Uchter Weito oft bis zu 50 und 
60 t  Boheison enthielt.

Bei der Nouzustellung yon Ofen 2 waron dio Ver- 
hiiltnisse nocli ungtinstiger. Um ubcrliaupt aufm auern zu 
konnon, niuBto man auf die auch hier ais Bodonstein 
dionendo Hochofonsau eino 30 cm hohe Schicht yon 
Beton aufstam pfcn, den man aus 1 Teil Zement, 3 'Jeilen 
Schamottem ehl und 5 Toilen Scliamottcbrocken von 6 bis
12 mm KomgroBo hcrstellto. Auf dieso Untcrlago setzte 
man dio Gestellwandungen noch etwa 60 cm hoch in reinem

* M onthly Bullotin of tho American Iro n  and Steo^ 
nstitu to , Jan u a r 1913, S. 24/5.

Zementmortel, den man ftir die AuBenfugen bis zu den 
Formen beibchielt. Der Ofen ist m it dieser Zustellung 
seit 3/ 4 Jahren  im Betriob. Das Gestell hiilt ansoheinend 
gut, trotzdem  die Ofcnsau in der Mitto fast % m uber der 
Stichloehebeno lag.

Auch in Deutschland findet der Zcinent boim Hocli- 
ofenbau langsam Eingang, wenn auch zunachst weniger 
an Stellen, die dem Feuer ausgesetzt sind. So wurde neuer
dings auf omem liorddeutsclion Werko Zem entm ortel fiir 
die AuBenfugen des Gestells yerwendet, um ein Ausspttlen 
derselben durch das Ktihlwassor zu ycrhindorn.

O. Hohl.

Technische Einsatzhartung von Stahl.
Mareus T. L o th ro p *  b a t auf einer Versammlung 

der Amor. Soc. of Mcehan. Engineers einigo Mitteilungen 
tiber dio E insatzhartung yon Kohlenstoffstahl sowio vori 
legierten Stahlen gcmacht. Dic Versuche wurden m it 
einem basischen Sicmcns-M artin-Stahl m it 0,15 bis 
9,25 %  Kohlenstoff, einem Elektro-N ickelstalii m it 0,10 
bis 0,31 % , einem Elektro-Ciirom yanadium stalil m it
0,20 bis 0,49 %  und einem Elektro-Cliromnickelstahl 
m it 0,5 %  Kohlenstoff angestellt. Dio Tiefo der Koh- 
lungsschicht nim m t in einer gegebenen Zeit m it steigender 
Tem peratur zu, ebenso stcig t der Kohlenstoffgclialt der 
gekohlten Schicht m it zunehm onder T em peratur; diese 
Um stande ermogliehen also, fur praktischo Zwecko dio 
'l'iefo der K ohlung durch Verandcrung dor Zeit und don 
Kohlenstoffgclialt in der Schicht durch Verandcrung 
der Tem peratur nach Wunsch zu rogehi. Es ist daher ein 
schlechtes Yerfahren, wenn m an duroli Tem peratur- 
steigerung dio Zeit abzukurzen suclit. Die niedrigste 
H iirtungstom peratur ist S00 0 C; unterhalb  dieser Tem 
peratu r erhiilt mail geringe Kohlungstiefo und ungloich- 
fdrmigo Kohlcnstoffyerteilung. N ickclstahl weist die 
groBte Gesamtcinwandcrung und den j  groBtcn Zonen- 
unterschied auf; Chroniyaiiadiuinstahl nim m t den lioch- 
sten Kohlenstoffgclialt auf und ist der fcinkornigste Stahl. 
Stoigt dio T em peratur beim Kohlen sehnell an, so sa ttig t 
sich dic iiiificrsto Schicht m it Kohlenstoff. Dioser h a t aber 
n icht Zeit, glcichmiiBig weiter in den K ern zu w andern; 
es cntstehon scharfo Begrenzungen zwischon Sehale 
und Kern, die bei der W eiterbchandlung Spannungen 
entstehen lassen, welche sehlieBlich ein A bplatzen dei 
Schalo vom K ern ycrursachen. D as cinzigo M ittel d a 
gegen ist K ohlung bei iniiBiger T em peratur wahrend ge- 
nflgend langer Zeit, wodureh m an eino entsprechend 
tiefo Kohlung m it allm ahlichen Uebcrgiiiigcn yon dor 
Schalo zum K ern erhiilt. Die beste T em peratur wurdo 
fur Siemens-M artin-Stahl zu 9 0 0 0 C, ftir Nickclstahl 
zu 870 0 C, fiir C hrom yanadium stahl zu 900 0 C gefunden. 
Boi der E rhitzung beginnt dio KorngroBe zu wachscn, 
und zwar beim Siem cns-M artin-Stahl bei 8 1 5 0 C, bei 
N ickclstahl bei derselben T em peratur, ab er dio Er- 
scheinung ist wesentlieh weniger ausgopriigt; Chrom- 
nickelstahl behiilt sein feines ICorn bis zu 9 2 0 0 C und 
daruber und erreicht auch bei 980 0 C noch n icht dio 
KorngroBe der andern Stiihle. L othrop bespricht auch 
noch die W arm ebohandlung und dio erforderlicho Be- 
schaffenheit eines idealen HiirtungsmitteLs.

B . Neum ann.

Jubilaumsstiftung der deutschen Industrie.
Dem kurzlich erschienenen Berieht iiber dio Tiitig- 

koit des K uratorium s und des Vorstandcs der Jubiliiums- 
S tiftung der deutschen Industrie  im Jalire  1912 entnehm en 
wir nachstehendo A ngaben:

Dio ordentlicho Sitzung des K uratorium s h a t am
11. Mai 1912 sta ttgefunden; am  10. Mai w ar ihr eine 
Sitzung des Yorstandes in  Gemeinschaft m it den Ob- 
niiinnern der Kommissionen sowie des Vorstandes allein 
yorausgegangen.

* Tho Iron  Age 1912, 26. Doz., S. 1492; Journ .
Amer. Soc. of. M edian. Engineers 1912, De/.., S. 1995/2070.
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Zu dor Sitzung des K uratorium s waren orsohienon: 
11 Vortrotor dor Toohnisohon Hoohscliulon, 3 Vortrcter 
der Bcrgakadomion und 11 Vortroter der Industrio, zu- 
sammon 25 Kuratoriuinsm itglicdor; ferner auf besondero 
E inladung der Obmann der Kommission fiir Architoktur, 
Bauingeniour- und Verkehrsweson Professor M. F o o r s to r ,  
dor Obmann dor Kommission ftir chomischo Technik 
Gohcimo Regierungsrat Professor Dr. W i t t  und  Geheimer 
H ofrat Profcssor Dr. W ir tz  in V ertretung des beliinderton 
Obmanns der Kommission ftir E lektrotechnik B aurats 
®r.«£sitg. v o n  M ille r.

Vor E in tr itt  in dio Tagcsordnung gcdachto der Vor- 
sitzendo des herben Vcrlustes, don das K uratorium  durch 
das Hinseheidon des Gehcimon B aurats Emil
B lu  m , des Gchcimeii H ofrats Professors ®r.>Qltg. Engel- 
bert A rn o ld  und des Geheimen Kom m crzienrats Dr. 
©t.«Qng. Heinrich v o n  B r u n c k  e rlitten h a t. Dio Anwesen- 
don ehrton das Andcnkon der vcrstorbcnon Mitglieder 
durch Erhoben von ihren Pliitzen.

Ais E rsatzm anner wurdon von den anwesenden 
V ertretcrn der Industrio  u n ter Leitung des Vorstands- 
mitgliedes D irektors B aurats Max K ra u s o  zu notaricllem 
Protokoll des in V ertretung des N otars Ju s tiz ra ts L is c o  
erschionencn Rechtsanw alts B o ltz o  gew iihlt: zum ordent- 
lichon Mitgliedo der Goneraldiroktor der Farbonfabrikon 
vormals Friedr. Bayor <fc Co. Gcheime Regiorungsrat 
Professor Dr. phil. D u is b o rg , S t.-^ng . und Dr. mod. h. o. 
in Loverkuson boi Koln a. R h., und zum stellvertretendcn 
Mitgliedo der D irektor boi der Firm a Fried. K rupp A. G. 
in Esson (Ruhr) ®r.-Qltg. und Dr. phil. h. e. E. E h ro n s -  
b e rg o r  daselbst.

Dio bisherigon Rechnungspriifcr Goneraldiroktor 
Geheimer B aurat 3r.»Qltg. E. R a th e n a u  und Geheimer 
Kom m erzienrat 3)r.«3lig. E. S ch icB  wurden wiederge- 
w ahlt.

Auf Vorschlag dos Vorstandos wurdon dcm Deutschen 
Musoum in Miinchen auch fiir dioses J a h r  2000 M  bewilligt.

Von den Berichtcn tiber den Fortgang der m it Stif- 
tungsm itteln  ausgefiihrten Arbeiten soion nachstehcnde 
wiedergegoben.

1. Bericht von Profcssor J u n k e r s  in Aachen iibor
Versuche, betreffend Diagramm der Gasmaschine.
Die oxperimontellcn Arbeiten an der Versuchs-

maschine m it frciliegendom Kolben wurden im Bcrichts- 
jahro fortgesetzt und  muBton infolgo R iiek tritts  vom 
Lohram t am  31. Marz 1912 leider zunachst abgcbrochcn 
werden. Dio Fortsetzung der cxpcrimcntollen Arbeiten 
im Privatlaboratorium  lieB sich wegon Mangols an Rauni, 
Yornohmlich in dor Hohonrichtung, im Berichtsjahre 
nicht m ehr ermoglichen. Es wurdo daher im weiteren 
Yerlaufo des Berichts das bis dahin angehaufte um- 
fangreiclio Yęrsuchsm aterial geordnet, und soweit dies 
noch nicht erfolgt war, nachgepriift und  ausgewcrtet 
und dann im Zusammenhang vorarbeitet. Bei letztcrcn 
Arbeiten stellto es sich heraus, daB dio un ter dem Druck 
iiuBerer Verhiiltnisse m it groBtor Beschlcunigung betriebe- 
nen zum  vorlaufigen AbschluB gebrachten experimcn- 
tellen Untersuchungen Naehprdfungen und sorgfaltigo 
Wiederholungen einzelner angestellter Experim ento not- 
wondig m achten. Dio Gesam tbearbeitung des bisherigon 
M aterials orgab recht befriedigendo R csultato. Gleich- 
zcitig aber zeigten sich bei derselben neue wertvolle Go- 
sichtspunkto, deren weitere Verfolgung dureh eino Anzahl 
neuer Versucho wiiiischenswert erscheint, um  nicht auf 
halbem Wego stehen zu bleiben. Aus obigen Griinden 
wurdo im B erichtsjahr von einer Yeroffentlicliung des 
umfangreichen Materials abgesehen.

2. Bericht des Geheimen B aurats Professors G u te r -
m u th  in D arm stad t tiber den Stand seiner 
Untersuchungen der Reibungswiderstande des Dampfes in  
____  Dtisen und Turblnenschaufeln.

Es war dem B erichterstatter im Laufo des yergangenon 
Jahres nicht moglich, sich pijt der Neuaufnahm o der Yęr. 
sucho zu bcsęhiiftigen,

Dioseitherigon Bemtihungep, duroh Messung der Dampf- 
tom peratur dio Strom ungsverhaltnisso des Dampfes in 
don Diisen odor Schaufeln zu klaron, haben leider voll- 
standig vcrsagt, so daB bis auf weiteres m it der Un- 
moglichkeit gerechnet worden muB, auf diesem direkten 
Wego dio Aufgabo zu loson und wiedor der indirokto ein- 
geschlagen worden muB.

3. Bericht des Gohoimon Rcgierungsm ts Professors 
®r.-3lig. Dr. m ont. Dr. F . W iis t  in Aachen tiber den 
Fortgang der Untersuchungen des Einflusses der Fremd-

korper auf die Eigenschaften des gieBbaren Eisens.
Dio Untersuchungon sind abgcschlossen, pnd dio 

noch nicht bekannt gegebonon R csultato  werden dem- 
niichst vcr6ffentlicht.

4. Bericht von Profcssor K. F r i e d r ic h  in Broslau 
ttber soino
thermischen Untersuchungen von HUttenprodukten und 

Hiittcnprozessen.
Dio aus don bowilligton M itteln goplanten ther- 

mischcn Untersuchungen von H iittcnproduktcn  und 
Hflttenprozesscn sind in Angriff genommon worden. 
Zurzcit befinden sich vorliiufig vicr Arbeiten im Gange. 
Von diesen h a t dio oino dio Zorlegung des Silbersulfats 
durch Oxydc und Karbonato, eino zwoito dic Bildjing von 
Silborsulfat aus anderen Sulfaten und motalUschcm 
Silbor, oino dritto  don Zerfall dos Schwefelkieses in Jtagnet- 
kies bzw. FcS und Schwefel und eino vierte Arbeit die 
Bildung und Zorlegung von 3Iotalloxyden zum Gegen- 
stando. Siimtlicho Untersuchungen behandeln dio an- 
gogebenon Thcm ata u n ter besonderer Berticksichtigung 
der therm ischen Scito der Problcmo. Sobald dio Arbeiten 
nbgeschlossen sind, sollen ausfuhrlicho Bcriohto hiertiber 
in don Druck gegeben und der Verwaltung der Jubilaum s- 
S tiftung zuganglich gem acht werden.

5. Bericht des Vorsitzcnden des Eiscnbetonaus- 
schusses der Jubilaum s-S tiftung der doutschon Industrie, 
Baiulircktors Professors 3>r.»3ltg. v o n  B a c h  in S tu ttgart, 
tiber dio

Tatigkeit des EIsenbeton-Aussehusses.
Im  Jahro  1912 sind dio Versuche Uber dio Widcr- 

standsfahigkeit von Balkon m it brcitor P latto , ohno und 
mit Bewehrung der lctztercn, wobei der EinfluB ver- 
schiedenor Bcwohrung der P la ttc , dor Abschriigung 
zwisehen Steg und  P latto , der P la ttenbreito  und der 
P la ttenstarko  fcstzustcllen war, zum AbschluB gebracht 
worden. Ferner wurden die beschlossenen Untersuchungen 
m it rechteckigen Balkon, welcho Einlagen in der Druck- 
zone besitzen, durchgofUhrt. Uober dio Ergcbnisso ist 
in H eft 122 und 123 der M itteilungen tlber Forschungs- 
arbeiten, hcrausgegebcn vom Verein deutscher Ingonicurc, 
bericlitct. Dieser Bericht ontlialt auf 99 Seiten Text, in 
24 Zusanimenstellungen und  254 Abbildungen ein iiberaus 
rcichlialtiges M ateriał ftir don K onstruk teur auf dem Ge
biete des Eisenbctonbaues. Dio im Jahre  1912 bogonnenen 
Versucho m it oxzentriscli belasteten Saulen werden vor- 
aussichtlich J litto  1913 abgcschlossen werden konnen.

6. Bericht von Professor Dr. S c h e n c k  in Breslau 
iiber dio

Versuche zur Theorie des Hochoienprozesses.

Im  Berichtsjahre sind dio Versucho iibor die E in
wirkung von Kohlcnmonoxyd und Kohlondioxyd auf Eisen 
bei hohen Tem peraturen weiter fortgesetzt worden, und 
zwar wurden Gemischo der beiden Gase in verschiedenon 
Vorhaltnissen in  don Grenzcn von 50 bis 100 %  Kohlen- 
oxyd vorwcndet. D urch Verbessomngen an  den gas- 
analjiiischon A pparaten ist dio Gcnauigkeit der Analysen 
wesentlich erhoht worden. Die Bestimmungen der Gleich- 
gewichto bowegen sich in dem Tem peraturgobiet von 
800 bis 1150 0 C. Dio Einzelheiten der Versuche, welcho 
je tz t zu einem gowissen Abschlusso gelangt sind, konnen 
an dieser Stello w'cgen ihres groBen Umfangea n icht gut 
wiedergegoben werden; cin Bericht tiber dióselben wird
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in der allem iichstsn Zeit auszugsweisę in der Zeitschrift 
Ferrum  und ausfflhrlieh in don Abhandlungen der Dcut- 
schcn Bunscngcsellschaft, in letzteren ais Monographio, 
erscheinen. (Fcrts:tzung folgt.)

Besuch englischer Eisenwarenhandler in Deutschland.
Vor kurzeni fand in Diisselderf oino vom V o re in  

d c u t s c h e r  E is e n g ic B c re ie n  einberufeno Versammlung 
s ta tt, an  der 18 englische Eisenwarcnhiindlcr teilnahm en.

In  der von 2t.*3l'fl- W e r n o r, Dusseldorf, gelciteten Ver- 
sammlung waren zahlreiohe V ertroter deutscher Fabriken 
der Eisenbranche erschienen, die m it den englischen 
H andlem  einen lebhaftcn M einungsaustausch pflegtcn, von 
dcm zu hoffen ist, daB er zur Ankniipfung von dauernden 
Geschaftsbcziehungcn fuhrt. Nach der Besprechung, dio 
sehon greifbare Ergobnisso gezeitigt zu liaben scheint, bo- 
sichtigten die englischen Eisenwarenhandler noch eine 
Reiho von Werken.

Aus Fachvereinen.
C e n tr a lv e r b a n d  D e u ts c h e r  In d u str ie l le r .

U nter dem Vcrsitz des Landrats a. D. Herrn R o tg c r  
fand am Dicnstag abend 0 U hr eino zahlreich besuchte 
Sitzung des A u s s c h u s s e s  d e s  C c n tr a lv o r b a n d o s  
D e u ts c h e r  I n d u s t r i e l l e r  in Berlin, H otel Adlon, 
s ta tt. Hauptgegcnstiinde der Tagesordnung waren die 
D e c k u n g s f ra g o  und d e r  o in m a lig o  a u B e r o r d e n t-  
l ic h e  W o h r b c i t r a g  nehen der A b i in d c ru n g  d es  
R e i c h s s t  o m po 1 g o so t  z e s. D er Vorsitzcnde wies zuniichst 
auf dio W ichtigkeit der heutigen Yersammlung und auf dio 
Bcreitwilligkeit der Industrie  hin, an der gliicklichcn Lo
sung der Deckungsfrago fiir dio Hceresvorlago mitzu- 
arbeiten. E r gcdachto in m arkiger Darlegung des bovor- 
stehenden Jubelfcstes unseres Kaisers, indem er das leb- 
hafto Interesse des Herrschers fiir dio Industrio schiklertc, 
nicht allein nach ihrer technischcn und nationalcn Be
deutung, sondern auch in bezug auf ihro W eltgcltung, in 
deren WUrdigung cr die S tarkung der deutsehen Flotto  
ais sein Lebenswork betraehtot. In einem herzlichen 
Tclegramm gab man dem K aiser von den Gcfiihlen der 
Industrie  K cnntnis und stim m to lobhaft in ein dreifaches 
Hoch auf den Hcrrscher ein. Sodann bcgrilBto der Yor- 
sitzendo die an der Sitzung teilnehm enden Giiste, u. a. 
den Vertreter des Reichsam ts des lnncrn , H errn Geh. 
Rcgiem ngsrat F r i s c h ,  und eino groBere Anzahl von 
R e ic h s t a g s a b g c o r d n e te n ,  darun ter Mitglieder der 
Budgetkommissicn, und kam  dann auf dio W ichtigkeit 
der zur B eratung stehenden Frage der Deckung fiir dio 
HeoresYorlage zu sprechcn, ais deren erstem  Berieht- 
c rsta tter Herrn Regierungsrat a. D. Dr. S c h w c ig h o f fc r  
das W ort e rtc ilt wurde, der in ausgczeichnetcr Dar- 
lcgung dic gruiidsatzlichen Gcsichtspunkto fiir dio 
Deckungsfrage erorterte und im Namen des D irektorium s 
folgenden BeschluBantrag einbrachte:

„U nter dem Eindruck der politischen Ereignisso der 
letzten Zeit, die dio Notwendigkeit verstiirktcr Kriegs- 
bereitschaft. aufs eindringlichstc erwiesen haben, sowio 
in der E rkenntnis, dali die Starko unserer Riistung nicht 
nur dio zuverliissigste Btirgschaft des Friedens, sondern 
auch dio unerschiitterliehe Grundlage unserer nationalcn 
und wirtschaftliehen M achtstellung ist, begriiBt der Cen- 
tralverband Dcutscher Industrieller dio von den ver- 
btindeten Regierungen eingobrachto Hecresvorlage m it 
Genugtuung und spricht die E rw artung aus, daB der 
Deutsche Rciehstag bei der EntschlieBung sowohl iiber 
die W ehrvorlage wio iiber dic I)ecktingsvorlagcn partei- 
politischc Erwagungen beiseite stellt, um im Interesse 
des deutsehen Vaterlandcs dio schleunige Durchfilhrung 
der militarisehen MaBnahmen zu ermoglichen. E r cr- 
ach tet einc alsbaldige Verabschiedung der gesetzgeberischen 
Yorlagen, insbesondere aucli der Vor!agen wegen der 
Deckung der laufenden Kosten fiir die Heeresvermehning 
auch aus dera Grundo fiir dringend erforderlich, weil eine 
Verschlcppung der Entscheidurig in weito K reise unserer 
erwerbstiitigen Bevolkerung eine starko Beunnihigung 
hincintragen wiirde und weil vor allem die deutsche 
Industrie, die im Falle einer jeden E rhohung der Steuer- 
bolastung mit einer weiteren Steigerung ihrer Selbstkosten 
zu rcchnen ha t, durch eino solche Unsicherheit in ihren 
geschiiftliehen Untem ehm ungen schwer beeintrachtigt 
werdon wiirde. Dieso Gefilhrdung wichtigcr wirtschaft- 
licher Interessen hintanzuhalten, crscheint um so mehr

geboten, ais Handel, Gewerbe und Industrio  durch dio 
Erhebung eines einmaligen W ehrbeitrags sehon an sich 
in auBergowohnlicher Weise belastet werden. Zu diesem 
einmaligen W ehrbeitrag an ihrem Teil beizutragen, 
erkliirt sich trotzdem  die im C entralverband Deutscher 
Industrieller vcreinigto Industrie  m it ROcksicht auf dio 
oingangs angcfiihrten Griindo einmiitig beroit. Sio glaubt 
indos, hierbei betonen zu sollen, daB dic Rcchtfertigung 
dieser auBcrordcntlichcn, sich ais einc direkte allgemeino 
Besitzsteuer darstellenden MaBnahmo lediglich in der 
Einm aligkeit der Erhebung der Abgabe erblickt werden 
kann und daB eino W iederholung dieses Yorgangs fiir 
unser gesamtes deutsches W irtschaftsleben ais goradozu 
verhangnisvoll eraehtet werden miiBto.

Der C cntralvcrband D cutscher Industrieller gibt 
der Ansicht Ausdruek, daB eino scharfo Abgrenzung der 
Verteilung der Steucrn zwischen dcm Roicho und den 
Bundesstaatcn, wic sio dor Altreichskanzler F iirst Bismarck 
zum G randsatz erhoben hat, auch fortan aus finanzpoliti- 
schcn und staatsreehtlichen Griinden eino unbedingto 
Notwendigkeit ist und daB daher nach Weson, E ntstehung 
und Entw icklung des Reichcs dieses fiir dic Deckung 
seines Gcldbedarfs in erster Linie auf dio Zoile sowie dio 
Abgaben auf Verbrauchs- und Aufwandsartikel ange- 
wieson ist, wahrend den B undesstaatcn dio direkten 
Steucrn ais dio ihnen allein zur Verfiigung stehendo 
Stoucrqucllo zu iiberlassen sind.“

Dcm m it lebhaftem , einmiitigem Beifall aufgenom- 
menem Referat des Geschiiftsfiihrers, Herrn Regierungsrats 
Dr. S c h w o ig h o f fe r ,  schloB sich das des H erm  Kom- 
morzienrats Dr. K a u f f m a n n ,  Vorsitzenden der Handels- 
kam m er zu' Schwcidnitz, an. In dem eindrucksvollen 
R eferat wurden der oinmaligo auBerordentlichc W ehr
beitrag dio einzelnen Bcschliisso dor Budgctkom m ission 
des Rcichstages sowie dio Vorschlago der Rcgierung nilhcr 
beleuchtet, wobei hauptsiichlich dio geplanto Doppcl- 
bcsteucrung der Akticngcscllsehaften cincr eingehenden 
K ritik unterworfen wurden. R edner kritisierto insbesondere 
die von der Budgctkommission beschlossene osorbitante 
Staffclung, wenn cr auch gegen einc miiBigo Staffclung 
nichts cinzuwenden hatte .

An dio Vortriigc Dr. S ch  w o ig h o f fo rs  und Dr. 
K a u f f m a n n s  schloB sich eine eingehendo E rorterung, 
in der zunachst B ankdirektor Geheimrat O. M u lle r  
(Berlin) den unsinnigen W iderspruch geiBelte, in den dio 
Rcgiemng8vorlage m it dom Vorschlagc der Veranlagung 
nach dcm gemeinon W erte sich m it den Bestimmungen 
des Handelsgesetzbuchs betreffs der Aufstellung einer 
Bilanz setze. Im  iibrigen hiitten dio Bcschliisso der 
Budgctkommission eino auBerordentlichc, schwero Be- 
unruhigung in den erwerbenden Kreison unseres Volkes 
her\-orgcrufen. (Lebhafte Zustim m ung!) Die ubertriebene 
Staffclung sei aufs entschiedenste zu bekampfen. (Sehr 
richtig!) Eino zu groBo Progression bedeute den Beginn 
einer Konfislartion. (Lebhafte Zustimmung.) Das Ver- 
werflichste in Steuersachcn aci das Ausgehcn von Fiktiońen 
s ta tt  von Tatsachcn; von Fiktioncn aber gingen die Vor- 
schliige der Budgctkommission aus. (Lebhafter Beifall.) 
Nach einigen Erwiderungen des Reichstagsabgcordneten 
F r h r n .  v. G a m p -M a s s a u c n  bcspricht Dr. G u g g c n -  
h e im e r  (Augsburg) noch einige Einzelheiten der Budget- 
kommissionabeschlusśe. Nach weiteren Bcmerkungen 
des Reichstagsabgeordncten M e y e r  (Hamiover), der
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der Hoffnung Ausdruek gibt, daB cs im Plenum des 
Reichstags doch noch gelingen werde, ein gercchteres 
Gesetz zustande zu bringen, wird der voi{ Dr. S c h w o ig - 
h o f f e r  eingobrachte, bereits ahgeftthrto A ntrag cin- 
stimmig angenommen.

Nachdem dann der V o r s i tz e n d e  kurz ttber die 
Stellungnahmo des D irektorium s zum einmaligen auBcr- 
ordentlichen W ehrbeitrag B ericht e rs ta tte t ha tte , wurde 
der folgendo BeschluII einstimmig angenommen:

„Dem  Gedanken eines einmaligen W ehrbcitrags ais 
eines Opfers des Volkcs zum Sehutze des Vaterlandos 
widersprieht es, die unpersonliehcn Aktiengcscllschaften 
zu dem W ehrboitrag lieranzuziehen, wozu um so weniger 
Yeranlassttng yorlicgt, ais die A rt der Aktiengcscllschaften 
bereits in dom pcrsónlichen Vennogen der cinzelnen en t
halten sind, und demnach eino Doppclerhcbung des Wohr- 
beitrags sta ttfindcn  wiirde. Es muB des weiteren erw artet 
werden, daB ftir die E rm ittlung des Vcrmogens eino 
moglichst einfaclio Formel gefuuden wird, lim vor allem 
dic sonst unvcrmcidlich zu erwartenden zahlreichen 
Differenzen m it den Einschiitzungsbchorden nach Mog- 
lichkeit zu vcrmcidcn. Diesem Erfordernis wird aber in 
keiiier Weise entsprochen im Falle einer Bestouerung auf 
der Grundlage eines Oberhaupt n icht zutreffend fest- 
zustellendcn geriieincn W erte ais Ycrmogcns der Erwerbs- 
gesellschaftcn. Dio E rm ittlung  des Vermogens muli auf 
der Grundlage eines angemessenen Verhaltnisses des 
durchśchnittlichen Ertragriisses zum Ncnnwerfc des Kapi- 
tals erfolgen. Der C entralyerband hiilt 1. die Einziehung 
eines einmaligen W ehrbcitrags vom Vcrm6gcn bzw. Ein- 
kommeh in einer Hohe, die den Bedarf der einmaligen 
K osten der Hoeresverstarkung ubcrstcigt, fttr politisch 
und w irtschaftlieh bedenklich; insbesondere dic Ver- 
wendung eines darttber hinausgehcnden Betrags zur 
Deckung eines ctatsmaBigen Defizits oder gar zur Schuldcn- 
tilgung sei ungercchtfertigt. E in etwa boi Einziehung 
des Beitrags sich ergebender M ehrbeitrag muB zur Er- 
miiBigung der zweiten und d ritten  R a tę  dienen; 2. der 
C entralyerband hiilt eine Steigerung der Bcitragsstaffel 
ttber hochstcns 1 %  des effoktiv veranlagtcn Vcrmogens 
und eventuell erganzungsweise heranzuzichenden 4 %  
des Jahrcscinkom m ens fttr unzuliissig utul konfiskatoriseh;
3. der C cntralverband hiilt eine fiktive Umwandlung des 
unfundierten Jahreseinkom m ens in ein durch willkiirliche 
M ultiplikation konstruicrtes steucrpflichtigeś Vermogen 
fttr eine gruiulsiitzlieh yerfehltc und ungcrecht cinseitige 
B elastung der Erwerbstśitigkeit, und betrach tet ein gesetz- 
gcbcrisches Vorgehen in dieser R ichtung ais den verhang- 
nisyollen Anfang einer Umwalzung der bestehenden, auf 
das Priyateigentum  aufgebauten W irtschaftsordnung."

Nunm ehr nahm  H err Professor Dr. M o ld e n h a u e r  
aus Koln das Wort zu einem sehr anzichenden Yortrage 
ttber dic Aenderung des Reichsstempelgcsctzcs und brachte 
dazu folgenden BesehluBttntrag ein:

„D er C entralverband Deutseher Industrieller stcht 
der Absicht, an Stello der yerschiedencn bundesstaat- 
lichen Stempel fttr Gescllschaftsyertriige und Versiehe- 
rungen einen einlieitlichen Rcichsstempel zu setz.cn, 
sym pathisch gegenttber. Es wird hicrdurch ein seit Jahren 
von den deutsehen Versichcrungsgcśellśchaften geauBerter 
W unseh erfttllt. Auf der andern Seite kann der Central- 
yerband sich aber n icht yerhehlen, daB der E ntw urf im 
einzelnen eino Reihe schwerwiegender Bedenken horyor- 
ruft, deren Bcriicksichtigung scitens der gesetzgebenden 
K orperschaftcn dringend erw artet werden muB. 1. Bei 
den Vorschriftcn iiber dic Stempelung der Vertrage der 
Aktiengeśellschaften ist zu fo rd em : daB die bisherige 
Staffelung des preuBischen Landeśstempels zur Sehonung 
der klcinercn Gescllschaftcn beibchalten wird. 2. Wenn 
die erhebliche M ehrbelastung der Gesellschaften m it 
beschriinktcr H aftung beschlossen werden sollte, so ist 
doch m indestens zu fordem , daB Gesellschaften, die den 
Erwerb oder die Yerwertung yon Grundstucken betreiben, 
n icht scharfer zur Stem pelsteuer herangezogen werden 
ais dio ubrigen. Dicse Forderung entspricht der Rttcksicht

auf don schon schwer gentig belasteten Grundbesitz, 
zumal der Um satzstem pel von 2/ ,%  zunachst aufreeht- 
erhaltcn wird. 3. Bei einer Versteuerung des Versicherungs- 
wesens ist iii erster Linio darauf Rttcksicht zu nehmen, 
daB die yolkswirtschaftlich wertvollo Ausbrciturig der 
Versicherung ais eines der besten Mittel zur Einkommons- 
sicherung n icht gehindert wird. Diesem Gedanken triigt 
der Entw urf nicht genugend Rechnung, da er zum Teil 
Śtem pelbetrage yorsieht, die eino erhebliche Yerteuerung 
dor Versioherung bedeuten. D as gilt besonders yon dem 
Stempel fttr die Feueryersichcrung beweglichen Eigen- 
tums. Dazu kom m t, daB dio Untcrsoheidung der Feuer- 
yersicherung beweglichen und unbowegliehen Ę igentum s 
innerlich n icht begrttndet und  praktisoh schwer durchfiihr- 
bar ist. Es ist deslialb ein einheitlicher Stempel zu wahlen 
der don ftir dic Versichcrung unboweglicher Gegenstando 
yorgesehcnen Bctrag moglichst n icht uberschreiten sollte. 
Fur dic Lebensycrsieherung wie die anderen Versicherungs- 
zweige.sind ErmaBigungen der B etfage zu fordem , da m it 
dic Entw icklung dieser Versicherungszweigo n icht un- 
gttnstig beeinfluBt wird. Die H au p ta rt dci' Transport- 
yersichcrttng ist die Gtiteryersjehcrungi dio in der Regel 
in der Form  einer laufonden oder Generalyersicherung 
abgesehlosscn wird. Die Erhebung einer Gebiihr von den 
einzelnen zahlreichen zur Anmeldung gelangenden Trans- 
porten wird zu einer groBen Beliistigung der Beteiligten 
ftthren, wenn sie ttberhaupt praktisoh durchfOhrbar ist. 
Es erscheint aus diesem Grunde, aber auch m it Rttcksicht 
auf die Gcfahr des Abwanderns der Transportycrsicherung 
ńaeh dem Ausland, zwookmaBig, m indestens dic Gttter- 
transportyersieherung stempelfroi zu belassen. D er Be- 
freiung der llagcl- und Yiehycrsicherung yon der Stempel- 
aufsicht stim m t der C entralverband zu, da es wttnscheńs- 
wert ist, daB dieso fiir den Landw irt urientbehrlichen 
Yersicherungszwcigo sich noch m ehr einbttrgcrn, ais cs 
bisher geschchen ist. E r erw artet dafiir aber, daB auch in 
den anderen Stempelfragen den berechtigten W iinschen 
der Industrio Rechnung getragen wird.“

Dio Vcrsammlung nahm  den A ntrag einstimmig an. 
D arauf dankto  der Vorsitzende, H err L andrat a. D. 
l l o t g c r ,  den AusschuBmitglicdern und den Gastcn, 
insbesondere den zahlreich erschicnencn Abgeordnetcn, 
fttr ihre Teilnahmo an  don Verhandlungen und schloB 
dio auBerordentlich eindrucksyoll yerlaufeno Sitzung.

A m erican  Institute o f  M in in g  E n g in ee rs .
(F o rU c t  :u u g  vo n  S e ito  752.)

H. M. I ło w o  und A. G. Ł o y y , Now York, legten 
oinen liingeren B ericht yor iiber den 
EinfluB des Entm ischung hervorrufenden Gltthens auł die 
mechanischen Eigenschaften niedriggekohlten FluBeisens.

K tth lt cin FluBeisen von einer obcrhalb seinos Um- 
wandlungsgobiotos liegondon Tom poratur auf eine untor- 
halb dieses Boreiclies liegonde T em peratur ab, so lasson 
sich iu dem FluBeisen zwei bostim m te \'org;ingc bo. 
obachten, zuerst die eigontlicho U m w a n d lu n g ,  boi 
weicher der Austenit, dio festo Losung des Zem entits in 
Eisen, aufgebrochon wird und rlio Bostandtoile Zemcntit, 
u nd  Forrit oder a-Eiscn frei werden, und  zweitens eine 
G o f t tg o y e r i in d e ru n g ,  dio in der allm ahlichen Ver- 
schmelzung des Forrits bzw. dos Zem ontits zu immer 
groBeron .Mengen besteht. Wie dio Um wandlung voti 
A ustenit zu F errit und  Zom entit sich nur bei Tem pera- 
turon unterhalb  dor U m wandlungspunkto yoryollstandigcn 
kann, so kann sich naturlich  auch dieso Geftigoverando- 
rung, die nur oine Aendorung in der Gefflgeanordnung 
der Umwandlungscrzeugnisso bedeutet, n u r boi Tempo- 
ra tu ren  unterhalb  des Um wandlungsbercichcs, also u n ter
halb 725° C, yoryollkommnon. U nd von diesen Tempe- 
raturon sind cs wiederum dio zwischen G00° und 725" O 
liegenden, dio dem M etali hinreichendc Bowoglichkeit 
fur ein schnelles Fortsclireiten diesor Gofttgeneuanordnung 
yorleihen. W iihrcnd nun dio Um wandlung boktmntlich'1 
schnell e in t r i t t , : goht dio Gefugeyerandening ziemlich
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langsam vor sich. Nach der Um wandlung bofindct sich 
das FluBoison in  sorbitischom Zustand, dor Forrit und 
Zomontit sind also m ikroskopisch ungoldst. F indot wahrend 
dor AbkOhlung von don Um wandlungstomporaturon 
woitoro Vorschmolzung diosos Forrits und Zem ontits s ta tt, 
so bildofc sich lamollaroi Porlit. W ird dio Vorschmelzung 
durch W iodorerhitzon oinos FluBoisons zuwego gobracht, 
das unvoUstiindig um gew andelt au f Zim m ortom poratur 
gebracht wurdo, so ballt sich dor Zem entit zu kleinon 
Kugelchon innorhalb einor ferritisclien Grundnmsso zu- 
sammon, m an nenn t dieses GefOgo „kornigon P erlit" . 
E in oinigormaBon gloiehos kórnigos Gefugo en tsteh t bei 
dor Vorschmolzung dos Zom entits des lam ellaren Perlits, 
wonn or sich von dom perlitischen F errit absondert, oder 
dor Zomontit kann sich wie oin R ing um  dio Ferritinseln 
logon; dioso Zomentitmasson wiirden m it der Zeit zweifcl- 
los im m er weitor m itoinander vorschmolzon, so daB nach 
gonOgond langor Zeit das FluBoison aus einor stetigen Ferrit- 
mongo und oinor stotigon Zomentitmongo bostohon wtirdo.

W onn nun auch das Glflhen, wio cs in der Praxis 
gohandhabt wird, n icht lango genug ausgodohnt werdon 
kann, um don lotzthin gonannten Z ustand auch n u r an- 
nahem d zu orroichon, so gestatto t os doch oino so weit- 
gohendo Vorschmolzung des F crrits und Zomentits, daB 
n icht n u r das lamollaro perlitischo Gofflgo vollstiindig 
vorschwindot und  durch eino kom ige oder, wio obon or- 
wiihnt, insolartige S tm k tu r orsotzt wird, sondom  es ge
s ta tto t auch noch oino woitgehondo Vorschmclzung diosei 
K ornor bzw. Inscln.
i- ^  Dio in dor Fach lito ratur yorhandonon Angabon tiber 
das A uftreten dioser E ntm ischung und  Obor dessen E in 
fluB auf dio mochanischen Eigonscliafton des Eisons sind 
nu r sptirlich und widorsprochond. H a t m an boi ent- 
mischtom M ateriał durchweg tiberoinstim m end oino 
Erniedrigung dor Hiirto und  Erhohung dor D ehnung bo- 
obachton konnen, so gohen dio Angaben Obor dio Ein- 
w irkung der E ntm ischung auf dio E lastizitatsgrenze aus- 
einandor. W ahrend oinigo Forschor ( S te a d ,  L a n g o )  oino 
Erniedrigung dor E lastizitatsgrenze wahrgenommon habon, 
stollton andoro (B o la io w , S a w in )  das Gogentcil fest.

Zur K larung dor Frago goben dio Vorfassor dio E r
gobnisso ihror Boobachtungen wiedor. Dio Untersuchungen 
orstrocktcn sich au f zwoi niodriggekohlte FluBoison m it
0 ,2 1 %  Kohlenstoff und 1,19 bzw. 0 ,0 5 %  Mangan. Bei 
sonst gleichen Yersuclisbcdiiigungen wurdo das Vorhalton 
dioser Eisonsorton boi Tomporaturon des Entm ischungs- 
gobiotos wahrend vorsehiodonor D auor untersucht. Dios 
orreichto m an durch vorschiedono Abktthlungsgeschwindig- 
koit von ungofahr 900 0 C ab  odor durch 0 bis 233/ i  stundiges 
Vorhalten bei konstantorT om poratur in dem Entmischungs- 
gobiot (6S0 ° '4 -  5 0 C) 'und  'naehfolgendo langsamo AbkOh
lung. Nacli don W arm obohandlungon wurden dio Proben 
auf MaB abgedrcht und auf ihro Festigkeitsoigonschafton,

ihro H artę  und ihr KloingofUge un tersucht. Dio Ergob
nisso zoigton, daB oin vorschieden langes E rhitzen, sogar 
bis zu 233/ ł st langor Dauor, auf Tem peraturen , boi denen 
dio Entm ischung am lobhaftestcn ist, d. h . boi ungofahr 
685 0 C, n u r oinon unbodeutendon EinfluB austtbt. W ahlt 
m an s ta tt  oiner boschleunigton AbkOhlung oino yorzogerto 
AbkOhlung an  dor L uft, so h a t dioso Verliingerung im 
Vorlialton nu r oinon goringfugigen EinfluB. E rse tz t m an 
dio yorzogerto AbkOhlung an der L uft durch oin l^ s t f ln -  
digos Vorwoilon boi 685 0 C, so om iedrigt sich dio FlieB- 
gronzo merklich und wahrschoinlich auch, allerdings 
n u r unbedoutend, dio Bruchlast. W oiter yorlangertos 
Vorhalton boi 685 0 C bis zu 233/ 4 st h a t  koine woitoro 
W irkung ais eino goringo woitero H arteabnahm o und 
violloicht oino goringo woitoro Dohnungszunalimo. Somit 
schoint dio von S to a d  bohaupteto Erniedrigung der 
Elastizitiitsgronzo nach einem yorhaltnismiifijg kurzen 
Vorlialton zum Stillstand zu kommon. Dor EinfluB einer 
langsamon Abkiihlung von dem Entm ischungsgobiet ist 
in der W irkung auf dio mechanischon Eigonschaften 
gloiclibodoutond m it oinom vorlangorton V erhalten in 
diesom Gobiot. E in bostim m tor Entm isclningsgrad m it 
soinon Ergobnissen kann m ith in  schnollor horgostellt 
wordon durch oin Verwoilon boi hohoron T em peraturen dos 
Entmischungsgobiotos und nachfolgondo, zulassig schncllo 
Abktllilung ais durch oino langsamo Abktihlung von dom 
gonannton Gobiot aus.

Boi Oboroutoktischom S tah l w ird dio W irkung einos 
ontmischonden Gliihons wogon dos yorhandonon, vor- 
outektischen Zomentits wohl kaum  dio gloicho soin. An 
solchom S tahl angostollto Versucho orgabon jedoch, daB 
liingoros Glilhon bei Tom poraturon dos E ntm ischungs
gobiotos dio D ehnung diosor Stiihlo noch in  bedoutend 
stiirkerom Mafie ais boi unteroutoktisehom  FluBoison 
orhohen kann. H insielitlich dos woitoron Vorhaltons 
flboroutoktischor Stiihlo wurdo boobachtct, daB oin sieli 
im norm alon Zustando befindender tiboroutektischcr 
S tah l soino Dohnung selir plotzlich vorliert, wonn or auf 

Tomporaturon zwisclion 800 0 und  900 0 C e rh itz t wird; 
soino Elastizitiitsgronzo und  B ruchlast wordon orst m erklich 
niodrigor, wonn dio E rhitzungstom poraturen noch hohor 
stoigen. H a t oin uboreutoktischer S tah l durch langsamo 
Abktllilung von Tom poraturon oborhalb dos Umwandlungs- 
gobiotos ein grobkom iges Gofflgo erhalten, so kann dio 
dadurch vorloron gogangono D ehnung durch Wiedor- 
orhitzon und  langsam e AbkOhlung n ich t w-icdorhergestollt 
worden. E in solch grobkorniger S tahl gowinnt oinen 
grofien Teil soinor B ruchlast und E lastizitatsgrcnzo wieder 
bei Wiodororhitzon auf ungefiihr 9 0 0 0 C. Boi weiterer 
E rhohung dor W iodororhitzungstom poratur sinken B ruch
las t und Elastizitatsgronzo wiodor, allerdings viol weniger 
schnoll ais dio Dohnung. ®r.'Sllfj. A. Stadeler.

(Forisct/.ung folgt.)

Patentbericht.
D e u ts c h e  P aten ta n m eld u n g en .*

9. Ju n i 1913.
KI. 10 a, L  34 909. Verfahren des ununterbrochenen 

Betriebes stehendor Koksofen bei periodischer Entnahm o 
des jew eilsgaren Ofoninhaltes und Ofen zur AusObung des 
Verfahrens. Johann  LOtz, Essen-Bredenoy, K ruppstr. 28.

KI. 12 o, Sch 42 391. V orrichtung zur Reinigung 
von Hochofongasen m ittels um laufonden W aschers u n ter 
W iedorverwondung des ablaufendcn W asoliwassers nach 
dessen Reinigung. W alter Schwarz, D ortm und, Fricdcn- 
strafio 72.

KI. 14 h, K  52 347. E inrichtung zur E ntnahm o von 
Heizdam pf aus dem Zylinder einor Dampfmaschino

* Dio Anmeldungen liegen von dem angegobonen Tage 
an wahrend zweier Monate fflr jedorm ann zur Einsicht 
und Einsprucherhebung im P aten tam te  zu B o r l in  aus.

w ahrend der Expansionsperiode u n ter Zuhilfenahme 
eines Gleitschiebers. E rn st Klopfer, ObertOrkheim bei 
S tu ttg a rt, U hlbacherstraBe 112, und Carl Bern, GeiBcn, 
H annover, HeiligerstraBe 16.

KI. 31 c, K  42 466. Verfahren zur H erstellung ven 
KernstOtzen, deren m it den beiden T ragplatten  aus jc 
einem Stflck hergestelltc T ragstiftc  m iteinander durch 
VerschweiBung, Verlotung o. dgl. yerbunden werden. 
W alter Kohl, H om burg v. d. Hohe.

KI. 48 a, J .  14 156. Yerfahren zur clektro]_ytischcn 
Abscheidung yon K obalt aus einer Losung von K obalt- 
amm oniumdoppelsalz. P ierrc  Roger Jourda in  und  Alcs- 
andre Renó B ernard, Paris.

KI. 49 g, H  59 525. Yerfahren zur H erstellung von 
Puffern m it H ohlstange (bzw. yon PufferhOlsen) durch 
Hohlpresscn einos M etallblockes und Ausziehen seiner 
W andung. E dw ard W illiam Mackenzie Hughes, W est- 
H am pstcad,ł England.
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12. Ju n i 1913.
KI. 7 a, P  28 440. Triowalzwerk zum Auswalzca 

von nahtloson Roliren. P ittsburgh  Steel Products Com
pany, P ittsburgh, V. St. A.

KI. 12 e, T 10 723. D csintegratorartigo Vorrichtung 
zum Reinigen, Ktihlon und Mischen yon Gasen; Zus. z. 
Pa t. 259 573. H ans E duard  Theisen, Mttnchon, Elisabeth- 
straBe 34.

KI. 18 a, M 48 451. Vom W indwerk eines Krancs, einer 
K atze  o. dgl. bowegto Greif- und Transportzange fUr 
HoehofonbegichtungskUbel o. dgl. m it trichtcrartiger 
EinfUlirungsvorrichtung ftir dio Kubolstange. Maschinon- 
bau-Akticngesellschaffc Tigler, Duisburg-Meiderich.

KI. 24 c, P  27 397. StoBofen ftir Hochofcngasfeuerung. 
Poettor, G. m. b. H ., Dusseldorf.

KI. 31 a, F  35 531. Vorrichtung zum Einsetzen des 
VcrschluBstopfens in das Stieldoch an  Abstichschmelz- 
ofen m ittels eines am  Ofen drohbar gelagerten Hebels 
m it Stopfentrager. Fa. Friedrich Feldhoff Sohn, Barmen.

KI. 31 c, B 07 957. Fahrbaro Formsandmischmaschino 
m it um laufenden Schaufeltriigem. Georgo Frederick 
Bo m ile, John  Francis 0 ’Brien und Forest Leo Schmidlapp, 
Piqua, Ohio, V. St. A.

KI. 31 e, R  35 002. Vorrichtung zum Verdichtcn 
von GuBblockcn zwischen Walzen m it parallel zur Block- 
achso liegenden Achsen. Jam os Calatlian Russell, P it ts 
burgh, Allegheny, Penns., V. St. A.

KI. 35 b, M 48 222. K ran m it Wippauslegor. Alfred 
H illyard Mitchell, P lum stead, K ent, England.

KI. 40 a, P  28 017. Lagcrung der Schttrarmo von 
Rostófen. Jules Parent, Paris.

KI. 40 b, B 70 595. Nickellegierung, welche hoho 
ehomi8cho W iderstandsfiihigkoit m it mcclianischer Be- 
a rbeitbarkeit verbindet. Zus. z. P a t. 255 919. W ilhelm 
Borchcrs und Rolf Borchers, Aachen, Ludwigsallce 15.

KI. 40 b, B 71 270. Nickel-Kobaltlegierung, ■welche 
hohe chemische W iderstandsfahigkeit m it mechanischer 
B carboitbarkeit yerbindot; Zus. z. Pat. 250 301. Wilhelm 
Borchers und Rolf Borchcrs, Aachen, Ludwigsalico 15.

KI. 42 k , Z 7543. MoGvorrichtung zur Bestimmung der 
Leistung von Kraftm aschinen. Johann Zoller und  R obert 
Schuster, Wien.

KI. 42 1, S 38 304. Schmelztiegel m it H andgriff und 
drohbar angeordnetem  SchlieBdeckcl. V ictor Slotoseh, 
Enkheim  bei F rankfurt a. M., und Fa. Gebr. Hepponhoimer, 
Mainkur.

KI. 42 o, H  58 820. E inrichtung an oinem Geschwin- 
digkoitsinesser m it Pum po. Max 0 . Hoeft, Berlin, Hohen- 
staufenstr. 51.

KI. 42 o, J . 14 923. W irbelstrom-Geschwindigkeits- 
messer. Cecil Ihlo, Berlin, Cuvrystr. 5.

KI. 40 b, A 20 233. E inspritzvorrichtung fur Ver- 
brennungskraftm aschinen. Allgemeino E lektricitiits - Gc- 
sellschaft, Berlin.

KI. 46 d, B 68 850. Gasturbino m it zwoiteiligor 
Esplosionskam m er. Carl W alther B aum ann v. Forst, 
DUsseldorf-Untcrrath, KUrtcnstr. 108— 112.

K I / 47 b, Sch 42 318. Rollonlagor m it abgesetzten 
Rollen, deren groBorer Durehm esser auf dem auBoren 
Laufring und  deren kleinerer Durehm esser auf dem inneren 
Laufring abrollt, und m it geteiltem RollenfUhrungsring. 
Friedrich Schmaltz, G. m. b. H. u. Eugen Lauor, Iscnburg- 
ring 24, Offenbach a. M.

KI. 47 g, B 67 736. SelbstsehluBrcntil m it achsial 
durchbohrtom , frcidrehboweglichem und langsgefUhrtem 
Kolbenventil, welohes sich bei seiner Bewegung langs einem 
in dio D urehbohrung ragenden, einsoitig abgeflaehten 
Bolzon yerschiobt. G ottfried Bodmer, K usnacht, Sehweiz.

D e u t s c h e  G e b r a u c h sm u ste r e in tr a g u n g e n .
9. Ju n i 1913.

KI. 7 a, Nr. 556 611. Stellvorrichtung fur die Obcr- 
walzo ro n  W alzwerken. ®ipI.«Qttg. W alter Hebcrling, 
B reitenhain, Bez. Schweidnitz.

xxv.„

KI. 19 a, Nr. 550 272. Schienonzange. C. Stoltenhoff, 
Eschweilorauo.

KI. 19 a, Nr. 550 519. Gleisanordnung fUr Hiinge- 
bahnen. J . Pohlig, A kt. Ges., Koln-Zollstock, und Otto 
Thoma, Koln, O tto Fischerstr. 5.

KI. 20 c, Nr. 556 013. Eisenbahnwagen m it mehr- 
teiliger kippbaror P la ttfo rm . Orenstein & K oppel —  A rth u r 
Koppel, Akt. Ges., Berlin.

KI. 24 f, Nr. 555 731. Schiehthohenregler ftir W ander- 
rostfeuorungon. Carl Faust, Aachen, F ranzstr. 49.

KI. 24 f, Nr. 555 732. W andcrrostglicd. GuBwcrk 
Aachen, G. m. b. H ., Aachen.

KI. 24 f, Nr. 555 879. Foucrung m it yerstellbarer 
Rostflacho. H. T. Padelt, Leipzig-SchleuBig, R ochlitzstr. 4.

KI. 24 g, Nr. 555 764 und  Nr. 555 765. V orriehtung 
fiir die selbsttatige Brennstoffzu- und Asche- bzw. 
SchlackenabfUhrung fUr Feuerungen von Kesseln, Gas
erzeugern u. dgl. W illiam Anderson, Inistore, Jam es 
Meikle, M aryhill bei Glasgow, und Charles W illiam 
Fulton, Tho Glon, Paisloy, England.

KI. 24 h, Nr. 555 707. V orrichtung zur mechanischen 
Beschickung von Feucrungsanlagen. H erm ann Remmelo, 
Feuerbach.

KI. 24 k, Nr. 556 429. SchurlochvcrsehluB fUr Gas- 
generatoren. B crthold Paschkc, Berlin-Treptow, Defreg- 
gerstr. 1.

KI. 42 1, Nr. 556 494. Probeontnahm cvorriclitung. 
Pau l F unke & Co., G. m. b. H ., Berlin.

KI. 46 a, Nr. 555 947. Bei stehenden, m ohrzylindrigen 
Zwoitaktm otoren dio Anordnung einer SpOlpumpo, 
deren Zylinder getcilt sind und Ubereinander liegen. Hugo 
Junkers, Aachen, Frankenburg.

KI. 46 c, Nr. 555 946. Boi Doppelkolbcnm aschinen 
(Oclmotoren) dio Anordnung der Ventilo am  aufge- 
schrum pfton M antel. Hugo Junkers, Aachen, Frankenburg.

KI. 47 f, Nr. 555 651. R ohrverbindung m it loser 
Muffe. M annesm annrohrcn-W erke, Dusseldorf.

KI. 07 b, Nr. 556 699. Sandblas-R otationsputztisch 
m it Frcistrahlkam m or. Lcntz & Zimmermann, GioBerei- 
maschinen-Gesellsehaft m. b. H ., DUsseldorf-Rath.

D e u t s c h e  R e ic h sp a ten te .
KI. 31 a, Nr. 256 614, vom 27. Ju li 1911, Zusatz zu 

Nr. 233 509; vgl. St. u. E. 1911, S. 1468. C a r l  R e in  
in  H a n n o v o r - L is t .  Kupolofen mit getrennten Sch&cMcn

71) ĘTl

zur gesouderlcn Schm clzung von Melallen vcrtschicdcner 
Eigenschaften bzw. verscliiedcnen Schmelzpunktes.

Das H au p tp a tcn t ist dahin weiter ausgobildet, daB 
drei oder m ehr gotrennte Schmelzschachte a  zu je  zweien 
an gemeinsehaftliehc Vorherdo b angesclilosscn sind.

KI. 31 c, Nr. 257 000. vom 4. Novem ber 1911- 
H o e so m a n n  & Cio. in H e r s o h c id  i. W. Kemsliitze  

aus drei fach rechlwinklig zu einem  
rollstdndigen Parallelcpiped geboge- 
nen Blechstrcijen.

^  Dio unverbundcne vierte W and a 
des Parallelepipeds ist gegen das 
Abgleiten durch Aufbiegung von 

Ausstanzungen b, Anbringung von Kornerwarzen o. dgl. 
an  der Grundflaehe o und ihrem Verlangerungsstreifcben 
zu beiden Seiten ihrer Standlinie gesichert.

133
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bougen sollen. Zweck- 
miiBig auBerhalb der 
Mischdilse ist cinoBe-

sleucrtcm Gasabschlupmntil fiir Regencrdtiwfen.
Dio U eberm ittlung der Bowegungen des Umsteuer- 

yentils a  auf das C!asabschluBventil b erfolgt unter Ver-

foucbtungsvorriehtung d  angeordnet, deren A ustritts- 
óffnung o durch Vcrschraubcn geregelt werden kann.

Kl. 7 a, Nr. 256396, vom 31. August 1910. A n a s ta -  
s iu s  M iiu se l in M a’x h  U t  to  - H a id h o f  i. B a y o rn  und 
P a u l  N io d o rg e sa B  in  Z a w a d z k i ,  O.-S. Mechanisehc 
Um fiihrung jiir Feinblechwalzwerkc und Dressierwalzwerke, 
bei der das Wrdzijut mit seinem vorderen Ende uoran zwischen 
dic Walzen auf deren Yordcrseitc durch endlose Bander
oder Ketten zu- ~-------------------------
riickgcfiihrt wird. f  '

m ittlung eines einstellbaren Flaschenzuges c. Die Ein- 
stellung des Gasventiles jo nach tłom zcitweiligen Gas- 
yerbrauch des Ofens bcwirkt dio Gewindespindel d, 
dio das durch Gewicht e belastcto Flaschcnzugseil f cin- 
stollt.

Kl. 10 a, Nr. 257 080, vom 17. August 1910. S iieh- 
s is c h o  M a s c h in e n f a b r ik  v o rn i. R ic li. H a r t m a n n ,  
A k t.-G e s . in  C h e m n itz .  Antrieb jiir Eincbnungs- 
stangen.

Das Ein- und Ausfiihren der Einebm mgsstange a 
in bzw. aus dem Ofen erfolgt durch eine endlose, m it

Die Erfindung betrifft eine mechanische Umfiihrung 
fiir Fcinblechwalzwerlco und Dressierwalzwerke, bei der 
das W alzgut durch endloso B ander oder K otten nach 
der Vorderseito der Walzon so zuruckgefiihrt wird, daB 
es ste ts wieder m it dom vordcron Endo zwischen dio 
W alzen gelangt. Diese ondlosen Bandor odor K etten  
laufen dabei iiber ein unabhiingig von den Walzen bo- 
triebenes Rollen- oder Sclieibensystem, so daB sio dio 
Walzon n icht beriihrcn. E ine gonauo Zurilckfiihrung 
des W alzgutes soli dadurch erzielt werden, daB os zwischen 

mehreren auf einer Achso a  sitzendon gleichgroBen 
Scheiben b und  den darttber laufenden endloscn 
Biindern c so gefiihrt wird, daB es au f dom don Wal- 
zen abgewendeton Teil der Soheibenumflacho zwi-

3  schen den Scheiben und den Banderii gefiihrt wird.

5̂  Kl. 18 b, Nr. 257 048, vom 5. Mai 1908. W e s t-
d e u ts c h e  T l io m a s p h o s p h a t-  W erk o  G.m. b. H. 

— in  B e r lin .  Yerfahren zum Betriebe elektrischer 
Oefen mit kombinierter Lichtbogen- und Wider-
standsbeheizung. --------------------------------------------

Um bei An- ~
wendung von \ -------------------------

Mehrphasenstrom orfor- ~y~~* ---------
derliehenfalls nu r das -------  S ^ \
M etallbada beheizen zu rdEm nanąl

konnen, werden dio * '
Oberfliichenelektroden if lf  <1

b ganz ausgeschaltet Y~c \
und dio Bodenelektro- -------T s
den o u n ter Horab- ------- J i
setzung der Spannung I
direkt m it der Strom - _______________________  I
quelle yorbunden.

Ziihnen b besetzte K etto  c, dic ste ts in der gleichen Rich- 
tung  umPauft in der Weise, daB der letztc, das Einsohiebon 
der Stango in den Ofen beendcmle Stangenzahn d  und 
der den Ruckgang der Stango bei der E inebnungsarboit 
bedingende Stangenzahn o auf einander entgegengosetzten 
Seiton des K ettenlaufs von dom K ottenzahn getroffen 
und mitgenommon werden.

Kl. 7 a, Nr. 257 047, vom 31. Jan u a r 1911, J la n n e s -  
m a n n r o h r e n - W e r k o  in  D iis s e ld o r f .  Spannu-erk zur 
Drehung des Werkstiickes bei Walzwerken.

Das Spannwcrk zur Drehung des W erkstiickes a  
besteht aus einer Torsionsfeder b, die in der hohlen An- 
triebswelle c angeordnet ist.

Kl. 61 b, Nr. 256 356, vom 21. Septem ber 1911. 
W ilh e lm  K u rz o  in  N e u s t a d t  a. R u b e n b o r g e  bei 
H a n n o v e r .  Formmaschine, bei welcher die Form m assc 
durch Pre(Sluft in  die Fo rm  geschleudert wird.

Der in dem T rich ter a  befindliche Form sand wird 
durch die in ihm zcntral und  zwecks Regelung des Sand- 
austrittes  in der Langsrichtung verschiebbar angeordneto

Kl. 24 c. Nr. 257 017, vom 17. Jan u ar 1912. F a ę o n -  PreBluftduso b in die Form  geschleudert. Tn der Diise
e is o n -W a lz w e rk  L. M a n n s ta e d t  & C ie., A k t.-G e s . sind nach unten  gerichteto Kanalo c vorgcschon, die
in  C o ln -K a lk .  Gasumsteuerwntil mit von diesem ge- Yerstopfungen des Sandcs in dem A ustrittsspalt vor-
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Statistisches.
Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.*

Ueber die Łeistungen der Koks- und Anthrazitlioch- 
ofon der Veroinigten S taaten  im M ai 1013, verglichon 
m it dem vorhergehenden Monate, gib t folgendo Zusammen- 
stellung AufschluB:

M ai 11113 A p ril  1913 
t t

1. G e sam te rzeu g u n g .................. 2 807 372 2 706 805
Arbeitstaglichó Erzeugung . 02 400 03 227

2. Antcil der Stahlwerksgesoll-
s c h a f to n ...............................  2 023 051 1 070 787

D arun ter Forrom angan und
S p ie g e le is c n ......................  10 347 23 478

um  1. J u n i  am  1 . M ai 
li)13

3. Zahl der Hochofen . . . .  410 410
Davon im F e u c r .......................................... 285 208

4. Leistungsfahigkeit dieser t t
Hochofen in einem Tagc 01 004 04 304

In den ersten fiinf Monaten 1013 wurden in den Vor- 
einigten S taaten  13 030 732 t  Roheisen erzeugt gegen
11 035 205 t  im gleichen Zeitraum  des Vorjahres.

Dariach zeigt also dio arbeitstaglichó Erzeugung 
gegeniiber dcm Vorm onat oinen Rttekgang. Dio Zahl 
<ler am  1. Ju n i im Feuer befindlichen Hochofen ist um 
13 liiodrigcr ais zu Beginn des Yorm onąts; domont- 
sprechend ist dio tiigliche Leistungsfahigkeit um 2040 t  
zurtickgegangen.

Blech-Herstellung der Vereinlgten Staaten im Jahre 1912.

Im  nachstehenden gebon wir dio vom Statistischon 
B ureau des „American Iron and Steel In s titu te “ ** cr- 
m ittelton Zahlen uber dio Biech-Erzeugung der Yercinigten 
S taaten  im abgclaufonon Jahro  wieder, denen zum Yor- 
gleich dic noch von der „Am erican Iron and Steel Asso- 
c iation“ gesammelton Zahlen des Jahres 1911 gegenuber- 
gestcllt sind.

Die Erzeugung von G ro b -  u n d  F e in b lo c h o n  (ohno 
Nagelblecho) aus Eison und Stahl belief sieli im Jahre  
1912 auf 5 909 081 t  gegen 4 559 858 t im yorhergehóhden 
Jahro ; dio Zunahmo betriigt also 1 409 223 t  oder iiber
30,9 % . Dio bisher hochsto Erzeugung w urde dam it im

* Iron Ago 1913, 5. Jun i, S. 1378.
** Special S ta tistica l Bullotin Nr. 5, 1913, 31. Mai. — 

Ygl. St. u. E. 1912, 14. Nov., S. 1928.

abgclaufonon Jahro  erreicht; die nachstgroBto Erzeugung 
war dio des Jahres 1910 von 5 034 772 t. Yon dor Go- 
samterzeiigung dos Borichtsjahrcs entfielen 3 083 703 (i. V.
2 371 091) t  auf Grobblcchc und 2 885 318 (2 188 107) t  
auf Fcinbleclic; 70 245 (00 858) t  waren aus SchweiBeisen 
und 5 802 830 (4 400 000) t  aus FluBeisen. Alit der Her- 
stellung von Grob- und Feinblochon befafiton sich in 14 
(15) S taaten  131 (130) W erke. An der Grobblecherzcugung 
war Pennsylyanion m it iiber 00 (i. V. 03,2) %  und  an  der 
Foinblccherzougung m it uber 40,9 (43,1) %  beteiligt. 
Alchr ais 0,3 %  der Erzeugung des Jahres 1912 wurden 
ausgefiihrt gogeniiber 8 ,2 %  im Jah re  1911.

An S e h w a rz b lc o h e n  zu m  V c r /.in n e n  wurden im 
abgclaufonon Jahro 997 912 t  hcrgestellt und dam it dio 
bisher hochsto Erzeugung erreicht; dio nachstgroBto E r
zeugung des Jahres 1911 (808 328 t) wurdo noch um 
189 584 t  oder mehr ais 2 3 ,4 %  ubortroffon. Ungefiihr 
5404 (3571) t  der genannton Mongon wurden aus SchweiB- 
eison und ungefahr 992 448 (804 750) t  aus FluBeisen 
ausgowalzt. Der Antcil Ponnsylvanions an der G esam t
erzeugung betrug im Bcriehtsjahro fa st 57,4 %  gogeniiber
00,7 %  im Jahro  1911. 34 (31) Schwarzblcehwerko standen 
im Bcrichtsjahro im Betrieb, wiihrond 3 (4) auBer T atig 
keit waren. Zwei Wcrko befandon sich Endo 1912 in 
Ohio im Bau.

Dio Erzeugung von W eiB - u n d  M a ttb lo o h o n  wird 
von der S ta tistik  im abgelaufoncn Jahro  auf 978 379 t 
geschiitzt gegon 790 504 t im Jahro  1911. Dio Erzeugung 
von WoiBblech allein stieg von 724 030 t  im Jahro  1011 
auf 891 500 t im Berichtsjahre, d. li. um  100 927 t  oder
23 % , wahrend gleichzeitig dio Erzeugung von Mattblcehen 
von 71 805 t  auf 80 812 t  angcwachsen ist, som it oino 
Zunahmo von 14 947 t  oder 2 0 ,8 %  aufźuweison hat. 
W ahrend ilio gesam te Erzeugung an WciBbloeh aus FluB
eisen gcwalzt wurdo, wurden von don M attblechen un
gefiihr 81 700 (08 427) t  aus FhiBeison und 5100 (3504) t 
aus SchweiBeisen ausgowalzt. Pcnnsylvanien war im 
Berichtsjahro an der WoiBbloch-Erżeugung m it iiber 00 
(i. V. 03,1) %  und an  der Muttblech- Erzeugung m it iibor 
42,7 (44,0) %  beteiligt. Dio Zahl der im B etrieb bofind- 
lichen W erke bczifferto sich im Jahro  1912 auf 37 (34), 
wahrend 5 (7) auBer T iitigkoit waren. Ende 1912 befandon 
sich drei Anlagon im Bau. 20 Wcrko erzeugten nur WciB- 
blech, fiinf nu r M attblcch, wahrend zwolf Anlagon sowohl 
WeiB- ais auch M attblcch hcrstcllten. 8,4 %  ilcr go- 
sam ton WeiB- und M attblcchcrzcugung gingen in das 
Ausland.

W irtschaftliche Rundschau.
Vom englischen Koheisenmarkte wird uns aus London 

u n ter dem 14. Ju n i geschrioben: Zu Beginn der Borichts- 
woche lauteto  dio Tendenz des Cloveland-W arrant-Eisen- 
m arkts bereits entsohiodon schwiichcr im  E inklang m it 
anderen M etallm arkton und infolgo bestandiger Liqui- 
dationcn u n ter dem EinfluB der allgemeinen schlechten 
finanziellen Lagc. Allniahlich h a t sich dic Sehwaehe 
des M arktes ganz bedeutend versehiirft, nam entlich auf 
die ganz unerw arteto Meldung am  Mittwoch dor Zahlungs- 
einstellung der bekannten F irm a J a m e s  W a ts o n  & Go., 
die fiir dio kilrzlich stattgefundene Schwiinzc (Corncr) 
hauptsachlich verantw ortlich war. Auf bedoutenden 
Y erkaufsdrang stiirzten dann die Preise bis auf sh 54/4 d 
f. d. ton  fiir Kasse-Liefcrung herunter. Nachdem  dio 
Auflósung von altcn Haussovcrpflichtungen sich zu 
crschopfcn ‘schien, boruhigto sich dic M arkthaltung 
einigermaBen, und die Preise erfuhren an  den beiden 
folgenden Tagen eino wcscntliche Erhohing. D er Wochen- 
schluB lau te te  sehr fest auf RUckkaufe und neue U nter- 
nohm ungslust auf dio besseren Meldungcn iiber dio fiiian-

ziclle Lagc und aus dcm  nahen Ostcn. Die Preise notieren 
nun bei einem reinen Ycrlust gegen dic Yi rwcche von 
sh 2/4 d f. d. ton  fiir Kasse sh 55/7 Y> d. Die M arktlago 
is t je tz t entschiedcn klarer, und die Verbrauchsnacli- 
fruge aiirfto  sich wesentlich beleben, obwohl die bisher 
vorgenommcncn Kiiufe nur yon bescheidenem Um fang sind. 
E s wird nun fiir GieBerei-Eisen Kr. 3 sh 57/— f. d. ton 
fob n o tie rt; Nr. 1 k este t sh 2 /— f. d. ton m ehr. Seit dem 
der norm ale Z ustand wicderhcrgestellt ist, iiabcn sich 
ilie W nrrantlager ganz bedeutend yerringert, indem  sie 
seit Endo Mai eino Abnahm e von 10 039 tons aufweisen 
und je tz t 229 038 tons betragen, da ru n te r 229 490 tons 
Nr. 3. D er Gesam tyersand bclauft sieli in diesem M onat 
bis zum 12. auf 33 529 tons, wovon 12 590 tens nach 
einheimischen und 20 030 tons nach frem den Hafen 
befijrdert wurden. lin  Yerglcich zum V orjahre zeigt 
d e r Vcrsand eino Abnahm e von ungefahr 7000 tons. 
H am atiteiscn  ist ziemlich gu t behaup tet und tatsachlich 
teu re r ais festlilndischcr Stahl. W alliscr Sortoń werden 
zu sh 85/— gehalton, welchen hohen Satz ilie Stahlwcrke
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n ich t in der Lago sind, anzulegen; er diirfte deshalb 
wesentlich henintcrgchen, um  Geschiifto zu ermoglichen. 
Die neuen K aufe von Erz sind  auf unm ittelbaren  Bedarf 
iiuBcrst besehrankt. In  lialbyorfertigtem  Stahl is t keine 
Bcsserung eingetreten, doch h a t sich dio Nachfrage seitens 
der kleinen Verbrauehcr leicht gebessert. Das yorkom- 
raendo Geschiift wurdo fast ausschlieBlich durch franzósische 
Erzeuger besorgt, die jedoch je tz t ihre Angeboto 7,u yer- 
inindern sehoinon. Franzósische P la tinen wurden zu 
sh 95/— f. d. t  cif N ewport verkauft, wahrend Lancashirc- 
2"-K nilppol in zicmliclior Menge zu sh 80/— fob gesichert 
wurden, pbwohl sh 81/—fiir kleine Posten erlost wurden. 
Stahlblocke auf friilio Verschiffung notierten sh 80/— fob. 
Es m acht sich kein Verkaufsdrang seitens des Deutschen 
Stahlw erksvcrbands, welcher sh 92/— fob fiir Platinen 
notiert, geltend. Auf dieser Preisgm ndlage h a t sich der 
Stahlw erksyerband ziemlich gute A uftrage gesichert, 
und dio fiihrenden englischen Verbrauchcr sollen noch 
groBero Mengen fiir Lieferung in der zweiten Hiilfte dieses 
Jahres zu decken liabcn. Dio Am crikaner sind aus dem 
M arkt; auf eino Kabclanfrago an tw orte te  eine der groBtcn 
amerikanisehen Firm en, daB sio m it A uftragen bis Endo 
dieses Jahrcs yollig versehcn sei. Dio Preiso fiir yerarbei- 
totes M ateriał sind weiter zuriickgcgangen, hauptsiichlieh 
infolge dor seitens der festliindisclien H auser eingoriiumten 
ErmiiBigungon, und der oinhoimischo M arkt bleibt durch- 
aus leblos.

Vom belgischen Eisenm arkte. — D er auf dem M arkt 
lastendc D ruck is t auch in der ersten H iilfte dieses 
M onats n icht gewiclien. E in enttiiuschend schleppcndcr 
Geschiiftsgang in den wichtigstcn Erzeugnissen der belgi
schen Eisenindustrie hiclt weiter an. D er Auftragseingang 
von sciton inlandiseher Yerbraucher w ar sehr geringfiigig, 
und auch neuer A usfuhrbcdarf konnto n u r in wenig be- 
friedigendem Um fang herangezogen werden, so daB es 
auf der ganzen Linie zu weiteren PreiscrmaBigungen 
kam . Dio B o h e is e n n o t i e r u n g c n  sind zwar der rilck- 
liiufigon M arktrichtung bis jo tz t beiweitem nicht in iilin- 
lichem Rahmon gcfolgt, wio sie auf dem Halbzeug- und 
Fertigcisonm arktc ziir T atsache geworden ist, aber auch 
von den yerarbeitenden W erken sind noch keine nennens- 
werten em stlichcn Verhandlungen wegen neuer Abschliisso 
eingeleitet worden, trotzdem  dio Preise zunachst um
4 bis 5 fr von den Hochstsiitzen heruntergegangen sind. 
F iir Frischereirohcisen wurde zuletzt im Beeken von 
Charleroi f. d. t ,  frei Vorbrauchswerk des engeren Bezirks, 
durchsclm ittlich 80 fr no tie rt, fiir O.-M.-Bohcisen 82 fr., 
fur Thomasroheisen 85 fr und fiir GicBereiroheisen 89 fr. 
Dieso Notierungen sind aber oher ais nomincll zu bozeich- 
non, da  cs kaum  zweifelhaft ist, daB bei ernstlicliem Kauf- 
interesso auch darun ter anzukommon wiire. E s selieint, 
daB das b o lg is c h c  K o k s s y n d ik a t  der Verschlechtcrung 
dor allgemeinen M arktlago bei den Verkaufcn fiir das 
zweitę H alb jah r neuerdings doch m ehr R eehnung zu tragen 
gesonnon ist, wio aus dom in den letzten Tagen gefaBten 
BoschluB horyorgeht, solchen Abnchm cni, dio ihren 
noch fiir dieses J a h r  in B etrach t kom menden Gesanit- 
bedarf bei dem belgischen K okssyndikat decken, vom 
1. Ju li d. J . ab  eine P r o is e r m a B ig u n g  yon 2 fr f. d. t 
auf die bisherigen Preiso einzuraumen. Dic belgischo 
Roheisenerzcugung crrciclite im Mai d. J . rd. 224 550 t, 
d. s. rd. 30 000 t  m ehr ais im Mai 1912 (194 720 t). In s 
gesam t wurden in den Monaten Ja n u a r bis Mai d. J .
1 007 750 (i. V. 934 590) t ,  d. s. 73 1G0 t  m ehr, erzeugt. 
H ieran ist Frischereirohcisen m it 11 850(14030)t, GieBerei- 
roheisen m it 37 690 (38 940) t  und Boheiscn fiir die FluB- 
cisendarstellung m it 958 210 (S81 620) t  beteiligt. Dio 
Zunahme en tfa llt som it ausschlieBlich auf Stahleisen 
(4- 76 590 t). Yon den 55 in Belgien bestehenden Hochofen 
sind gegenwartig 52 im Feuer s ta tt  49 bzw. 44 im Ju n i y. J. 
Dio Tagesleistung dor belgischen Hochofen h a t je tz t 
durchschnittlieh 7320 (i. V. 6200) t  erreicht. Auf dem 
H a lb ze u g m a rk tcb ra ch to d e ra n d a u ern d u n b e fric d ig en d o  
Ausfuhra')»atz die Preiso ebenfalls weiter u n ter D ruck; 
durehgang j  sind dio Notierungen zur A u s f u h r  um

2 bis 3 sh f. d. ton ormiiBigt worden. Die Wochc sch— eBt 
m it folgenden Siitzen fob A ntw erpen:

'  sli
H albzeugblocko................................................ 82 bis 83
Dreizolligo S t a h lk n i i p p e l .......................... 84 „  85
Zweizolligo S ta h lk n i ip p e l ...........................86 „  87
Einhalbzollige P l a t i n e n ...............................87 „ 88

Fiir dio In la n d s -A b n e h m c r kom m t die fiir diesen 
M onat bereits friiher angckiindigto erhohto Sonder- 
ycrgiitung von 17,50 fr n u r  bei einem D ritte l der monat- 
liclien Abnahm e iiber 1000 t  in Anwendung. Bei den 
iibrigen zwei D rittcln  bleib t der friihcro Satz von 7,50 fr 
bestehen. Bei E n tnahm en von weniger ais 1000 bis 250 t 
m onatlich b e trag t er 5 fr f. d. t .  Auf dcm F e r t ig e i s e n -  
m a r k t e  licB sich das dringendsto Arbeitsbcdiirfnis der 
W erko n u r durch weitere Prciszugestandnissc befriedigen. 
Boi S ta b o is e n  waren dio Bomilhungcn der deutschen 
Intercssenten  zu r Bildung ciner Stabcisen-Vercinigung 
auch hier bis zu einem gewissen Grade yon giinstigem E in
fluB, so daB dio Preise zur A u s f u h r  nu r ycrhaltnismiiBig 
wenig nachgegebon haben. F lu B s ta b e i s e n  ging in  der 
N otierung f. d. cnglische Tonne fob Antwerpen um  2 bis 3 sh 
auf 102 bis 103 sh und S c h w e iB s ta b c is c n  um durch- 
schnittlich 3 sh auf 103 bis 105 sh zuriick. Auf dem 
I n l a n d s m a r k to  w ar dor Preisfall nam entlich bei F lu B - 
s t a b o is o n  stiirker; cs w ar zuletzt zu 135 bis 140 fr f. d. t 
frei Verbrauchswerk des engeren Bezirkcs yon Charleroi, 
d. s. 10 fr niedriger, anzukommon ais Endo des Vor- 
m onats. S c h w o iB s ta b c is c n  gab n u r um  2,50 fr nach 
und schlieBt zu 155 bis lOOfr. F tir B o d s  wird zur Ausfuhr 
£ 5 .1 1 /— bis 5 .12/— und  im In land  157,50 bis 160 fr notiert. 
Tn B le c h e n ,  nam entlich m ittle r und foiner W alzart, 
ist dor gegcnwiirtigo Beschiiftigungsgrad etw as besser; 
dies lieB sieh aber n u r durch weitere Preisabstriehc er
reichen, jedonfalls w ar die festero H altung  am SchluB 
des Vorm onats n u r yon kurzer Dauer. Die W erke sind 
seitdcm  wieder um 4 bis 5 sh in den Preisen herun ter
gegangen. Man schlieBt m it folgenden Notierungen 
f. d. englischo Tonno fob Antw erpcn;

sli
F luB oisen-G robbleche...............................113 bis 114
'/gzolligo B l e c l i o ....................................... 115 ,, 116
3/ , 2z611ige B le c h e ........................................1 1 6 , ,  118
•/„zolligc F e in b lc c h e ...............................119 „  120

Auch dio Inlands-V erbraucher konnten  um  5 fr 
liicdrigero Gebote durchsetzen: der Grundpreis fiir F lu B - 
o is o n b lo c h c  ste lit sich am WochenschluB auf 150 bis 
152,50 fr f. d. t. B a n d o is c n  ist ebenfalls zur Ausfuhr 
um  4 sh, im In land um 2,50 fr billigcr geworden; dic 
Siitzc sind gegenwartig £  6.14/— bis 6.15/— bzw. 177.50 
bis 180 fr. In  S c h ic n o n  und  T r a g e r n  ist der allge- 
mcino Beschaftigungsgrad besser geblieben, besonders die 
Sehienenwalzwerko yerfiigen noch uber einen yorwiegend 
guten A rbeitsyorrat, dio Preiso licBen sich aus diesem 
Grunde a u f 'd e r  bisherigen Hohe yon /  5.17/6 bis 6.—/ — 
zur Ausfuhr und 155 bis 175 fr im In land  fiir Schienen, 
sowio £  5.15/— zur Ausfuhr und  165 fr im In lan d  ais 
Grundpreise fiir Triigcr und U-Eisen, behaupten. In 
rollendcm E i s e n b a l in m a t o r i a l  sind im Vcrdingungs- 
wego einigo Auftriigo yergoben worden.
** Versand des Stahlwerks-Verbandes. —  D er Yersand des 
Stahlwcrks-Verbandes betrug  im M ai 1913 insgesamt 
567 331 t  (Rohstahlgew icht); cr w ar dam it 1042 t  hoher 
ais im April d. J . (566 289) t  und 31 605 t  hoher ais im 
Mai 1912 (535 726 t). Im  einzelnen wurden yersandt: 
an  Halbzeug 141 628 t  gegen 138 710 t  im April d. J . und 
147 747 t  im Mai 1912; an Form eiscn 188 509 t  gegen 
193 327 t  im April d. J . und 214 300 t  im Mai 1912; an 
E iscnbahnm aterial 237 194 t  gegen 234 252 t  im April d. J. 
und 173 679 t  im Mai 1912. D er Yersand des M onats Mai 
d. J . w ar dem nach in Halbzeug 2918 t  und in Eisenbahn- 
m atcrial 2942 t  hoher, dagegen in Form eiscn 4818 t  
niedriger ais der Yersand im M onat April d. J . Im  Ycr- 
glcich zum M onat Mai 1912 stellto sich der Versand des 
Berichtsm onates in Halbzeug um  6119 t  und in Form -
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oisen um 25 791 t  niedriger, wiihrend an  Eisonbahn- 
m aterial 63 515 t  m ehr yersandt wurden. In  den letzten 
13 Monaten gestalteto sich der Yersand folgenderinaBcn:

Halb- Form- Eiscnbalm- Ins
1912 zcug ciseu matcrial gesamt

t t t t
Mai. . . . ,, 147 747 214 300 173 679 535 720
Ju n i . . . . 167 647 230 432 214 824 012 903
Ju li . . . .. 154 083 211 805 175 726 541 614
August . . .. 163 949 195 815 193 080 553 444
Septem ber ,, 152 449 178 483 179 152 510 084
Oktober . ,. 164 380 177 639 198 567 540 586
Novcniber , 148 150 144 060 200 437 492 647
Dezombcr . .. 173 860 138 610 219 980 532 450

1913
Ja n u a r . . ,. 162 734 143 070 229 821 535 625
Februar . .. 140 386 136 175 229 856 506 417
Miirz . . . ., 151 688 178 152 232 437 562 277
April . . . .. 138 710 193 327 234 252 506 289
M ai.................. 141 628 188 509 237 194 567 331

Handelsgesellschatt fiir Hiittenbedarf, Niirnberg. —
In Niirnberg is t eino G. m. b. H . gegriindet worden, die 
sieh dio Aufgabo gestellt h a t, don Schrottbedarf der siid- 
doutschen W crkc zu doekon. Zugloieh sollen durch sie 
die aufkommendon Mongon, die iiber diesen Bedarf hinaus- 
gehen, an solcho mittoldoutscho und ostorrcichischo Werko 
vorteilt werden, dio bisher schon ihren Bedarf teilwoiso aus 
Siiddeutsehland gedockt habon. Dio Gesollschaft und die 
W erke, dio h in ter ihr stolion, habon oino iihnlieho Organi- 
sation wio dio Eisonhandolsgosollsehaft Berlin und die ihr 
angesehlossonon m ittoldeutschon und oberschlcsischon 
Werke. Boide Einkaufsstollen stohon m itoinander in Vor- 
bindung. Der Vorkohr m it dom Zwischonhandel soli 
gegeniiber dem friihoron Zustand, boi dom dio W erke 
oinzeln von diesom bezogen habon, koino Voriindorung 
erfahron. Dio Handolsgesellschaft arbeite t olino Ein- 
schriinkung m it allen Hiindlcrn, sio riium t nur solehen, 
die in oin festes Yerhaltnis zu ih r troton, kleino Yortoile 
ein. Goschaftsfuhrcr sind die H erren M. S u lz o r  in N iirn
berg und E. I t e i c h n e r  in Miinchon. Dom W erksrat go- 
horon an fiir dio sUddeutschon Werko D irektor W. T a f e l ,  
Niirnberg, ais Vorsitzonder, D irektor W e is h a n ,  Laueher- 
thal, und in dessen Vortretung H iittoninspoktor R io e k c r ,  
W asseralfingen; fiir Mittel- und Ostdeutsehland Direktor 
B ira w o r ,  Berlin, und ais V ertroter der óstcrroichischen 
Werko D irektor B e t to lh o im ,  Wien.

Siegen-Solinger GuBstahl-Aktien-Verein, Solingen. — 
Eine auf den 9. Ju li einberufeno auBerordentliche H aupt-

Eisenwerk und Maschinenbau-Aktiengesellschaft zu 
Dasssldorf-Heerdt. —  Wie aus dem Berichte des Vor- 
standes zu ersehen ist, h a t  sich das U nternehm en, das 
friiher die F irrn i A k t ie n -  G e s o l l s c h a f t  N e u B o r E iso n - 
w e rk  v o rm . R u d o l f  D a e le n  fOlirte, im Gescliiifts- 

jah re  1912 gegenuber den Vorjahren in bezug auf Um satz 
und B^tricbsubcrschuB zwar giinstig entw ickelt, docli 
war es der Geselischaft noeh n ich t moglich, oin befriedigen- 
des E rtragn is zu crzielen. An Lohnen wurden rd. 51 000 J l  
weniger ais im Jah re  1911 gozahlt, tro tz  eines um  etwa 
380 000 .11 gesteigerten Umsatzes, und obglcich dio ver- 
bessorten E inrichtungen n u r  teilweiso und erst gegen Endo 
des Jah res in W irkung getreten  sind. D as noch n icht 
befriedigendo Gesamtergebnis fOhrt der Bericht auf den 
weniger giinstigon Verlauf des ersten H albjahres zuriick. 
Die Ueherschtisso des zweiten H albjalires konnten nur 
zum  Teil dio Verluste der ersten M onate des Geseliafts- 
jahres wieder wettm achen. Dic in  der letzten  H au p t
yersam m iung gefaBten Beschlflsso betreffend Zuzahlung, 
Ilerabsetzung des A ktienkapitals durch Zusammen- 
legung von A ktien und E rhohung des A ktienkapitals* 
sind inzwischen durehgefuhrt. Von den durch Zusammen- 
legung und Zuzahlung abzUglich K osten ycrfiigbar ge-

* Ygl. St. u. E. 1912, 13. Jun i, S. 1004.

ycrsammlung soli u. a. BeschluB fassen Ober die H e r a b -  
s o tz u n g  d e s  A k t i e n k a p i t a l s  durch Zusammenlegung 
der Aktien im Verhiiltnis vonA3 zu 2 sowio Ober dio Bc- 
schaffung von Goldmittoln untor E r h o h u n g  des Grund- 
kapitals um einen Betrag bis zu 733 200 J l  durch Ausgabo 
von sechsprozontigon Vorzugsaktien und Einraum ung 
eines Bezugsrechts an  die Aktionaro in der Weise, dali 
auf jo 1200 J l  zusammengolegter A ktien eine Vorzugs- 
aktie  von 1200 J l  bezogen wordon kann, wodurch ein 
gloich hoher Betrag zusammengelegter Aktien in gleieh- 
berechtigto Vorzugsaktien um gewandelt wird.

Schneider et Cie., Sociśtć en commandite (Le Creusot), 
Paris. —  Dio auBerordentlieho H auptyersam m iung yom
7. d. M. beschloB dio E r h o h u n g  d e s  G e s e l ls c h a f ts -  
k a p i t a l s  um 9 000 000 fr  auf 30 000 000 fr durch Neu- 
au8gabo von 25 000 Gesellschaftsantcilen. AuBerdem 
wurde der V erw aitungsrat erm achtigt, n e u o  S c liu ld -  
y o r s c h r e ib u n g e n  bis zur Hohe yon 25 000 000 fr, jo 
nach Bedarf, auszugeben. (Dio Gesollschaft yeroffent- 
licht bekanntlich ebensowenig Versamm lungsberichte wio 
jahrlicho Geschiiftsberichte, da  sich der Aktienbcsitz 
fast ausschlieBlich in Hiinden der ycrantw ortlichen 
Gescllschafter befindet. Es is t anzunelim en, daB dio je tz t 
beschbssono erhebliche K raftigung der fliissigon M ittel 
dam it in ursachlichem  Zusamm enhang steh t, daij dio 
in Auśsicht genommeno E rrich tung  eines Hocliofen- und 
Stahlw erks auf dem Er-zbesitz der Gescllschaft bei Droit- 
aumorit,* das zunachst scclis Hocliofen sowio ein Tho
mas- und M artinstahlw erk um fassen soli, nunm ehr der 
Ausfiihrung nahergeriickt ist.

Sociótć Anonyme d’OugrĆ8-Marihaye, Ougrśe (Bel
gien). — In  der auf den 27. d. M. einberufenen auBerordent- 
lichen Aktionarvcrsam m lung soli BeschluB gefaBt werden 
Ober dic E r h o h u n g  d e s  A k t i c n k a p i t a l s  durch Aus
gabe von neuen 12 500 A ktien ohne bestim m ten Nonn- 
wert und Kupitalsangabe. Die Gcsamtsumme der im 
Um lauf befindlichen Aktien dieser Geselischaft w ird dam it 
S0 000 erreichon.

ErmaBigung der russlschen Roheisenzólle. —  Die
Von uns wiedergegebenc Mitteilung der „Koln. Z tg.“ 
uber eine ErmaBigung der russischcn Roheisenzólle um 
50 % * *  cntspriclit nicht den Tatsachen. Beratungen im 
russischcn Handelsministerium  haben yielmehr ergebon, 
daB yorlaufig RuBland m it Roheisen genOgend yersorgt ist.

* Vgl. St. u. E. 1913, 0. Miirz, S. 421.
*» Ygl. St. u. E. 1913, 1. Mai, S. 760.

wordenen 916193,85 J l  wurden zur Vcrlustdeekung 
873 621,46 J l  benutzt und 42 572,39 J l  auf dem ROck- 
lage-Konto yerbuclit. —  Dic Gewinn- und Vcrlustrech- 
nung fu r 1912 zeigt einerseits neben den_ yorerw ahnten 
873 621,46 J l  und 300 J l  E innahm en aus ycrfallencr 
Diyidendo 291661,21 J l  BetricbsOberschuB, anderseits 
873 621,46 J l  V erlustvortrag, 319 314,56 J l  allgcmeino 
Unkosten, Zinsen, Schuldverschreibungszinsen usw. und 
96 840,75 J l  Abschreibungen. Zur Deckung des Vcrlustes 
fttr 1912 in Hohc yon 124 194,10 J l  w ird dio Riicklage 
herangezogen.

Orenstein & Koppel — A rthur Koppel, Aktiengesell- 
schaft, Berlin. —  Nacli dcm Berichte des Yorstandes 
erhohte sich der Um satz des U nternehm cns m it EinschluB 
der Tochtcrgcsellschaften wahrend des am  31. Dezember
1912 abgelaufenen Geschaftsjahres auf rd. 126 465000 
(gegen 110 663 000) J l  im  Vorjahrc. An uncrlcdigten Auf- 
tragen  waren zu Beginn des neuen Geschaftsjahres rd.
57 600 000 J l  yorhanden gegen rd. 21 800 000 J l  am
1. Ja n u a r 1912. Dio G csam t-Arbeitcrzahl einschlicBlich 
derjenigen der Tochtergesellschaftcn und der auf den 
H ahnbauten bcschiiftigten A rbeiter betriigt je tz t rd. 11 500. 
An kaufmiinnischcn und  tochnischen Beam ten wurden 
im In- und Auslande etw a 3500 beschaftigt. — Dic Gewinn- 
um l Ycrlustrechnung zeigt einerseits neben 1 672 563,6S Jl
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Y ortrag aus 1911 und  72 254,55 JC Zinscinnahmen 
19 064 811,79 JC Roli gewinn der Gesellschaft und 
1 690 991,02 Jl  Ertriignisso der ToclitcSrgesollsehiiften, 
anderseits 13 545 147,36 M  allgemeine Unkosten, 
16 494,23.it rcrtrag liche Gewinnabgabon und 1 709523,60,f( 
Abschreibungen. D er Yorstand beantragt, von dem sieli 
ergobenden Reingewinn in Hohe yón 7 169 455,85 JC 
243 413,53 JC Tantiem o an den Aufsiclitsrat zu zahlen, 
100 000 J l  der B cnno-Oronstein-Stiftung zuzuweisen,
5 010 000 Jl Dividende (1 4 % ) auf 36 000 000 JC Akticn- 
kap ita l auBzuschOttcn und 1 786 042,32 JC auf neue 
R echnung rorzutragen. — Der am  21. Ju n i stattfindenden 
H auptyersam m lung soli ferner rorgcschlagen worden, 
zur Vorstiirkung der B etriebsm ittel das A k t i e n k a p i t a l  
zu  e r h o h e n  durch Ausgabc von nominell 9 000 000 JC 
jnnger A ktien von je  1000 JC, die fiir das Gesohaftsjahr
1913 m it halber Dividcndc ausgestattet und ab  1. Jan u a r
1914 den a lten  Aktien gleichgestcllt sind. Die neuen 
Aktien sollen ro n  einer Gruppe den alten Aktioniircn 
im Verhiiltnis von 1 neuen zu 4 a lten  Aktien zum Kursę 
von 155%  zum Bezuge angeboten werden.

Usines Mćtallurgiąucs du Hainaut. Couillet. Belgien.
— Dio AbschluBreclmung fiir das am 31. Dezember 1912 
abgclaufono Geschiiftsjahr ergibt neben einem Gewinn 
bei der Ausgabc von Aktien in Hohe von 1 393 927,30 fr 
einen Betricbsttbersohu B von 3 247 711,07 fr. Nach Yer
wendung obiger 1 393 927,30 fr sowio weiterer 500 000 fr 
zu Abschreibungen und nacli Abzug von insgesamt 
933401,54 fr fttr allgemeine Unkosten, Zinsen, Schuld- 
yerschrcibungszinsen, Vergtttnngen ergibt sieli ein Rein
gewinn von 1 814 309,53 fr. Yon diesem Botrage flieBen der 
ordentlichen Rueklago 90 715,47 fr zu, dio Tantiem en 
fttr den Yerwaltungsrat erfordern 122 359,40 fr, ais Divi- 
dendo werden 1 200 000 fr (12 % ) auf 10 000 000 fr Aktien
kapital ausgeschttttet. 401 234,66 fr worden rorgetragen, 
wodurch sich dieses K onto auf 1 514 878,08 fr erhóht. 
Nach dem in der Hauptyersam m lung vom 31. Mai d. J. 
yorgelegten Berichto des Y enraltungsrates ist das gegen- 
ttber dem Vorjahr betriiclitlich gttnstigerc Ergebnis 
zurttckzuftlhren auf dio durch dio Ncuanlagen horror- 
gerufono Betriebsrerbesserung sowio auf dio Erhohung 
der Notierungen fttr Fertigorzcugnissc. Auf den Erz- 
gruben rerlief der Betrieb normal. Dio im Jahro  1911 
erworbonon Gruben yon Lederten und Gcisacker haben 
den Erzyersaml aufgcnommcn. Der W iederaufbau des 
Hochofens Nr. 10 wurdo cifrig betrieben. D a dio A r
b e iten 'im  Berichtsjahro noch n icht fcrtiggestellt waren, 
muBte die Gcsellschaft noch Roheisen hinzukaufen. 
Ein neues Hoohofengeblaso wurde in A uftrag gegeben.

Yon der Gesellschaft ist dio Krriehtung eines der Neuzeit 
entsprechenden Tliomas-Stahlwerks in Aussicht genom- 
nicn, das bedeutend groCer ais das rorhandeno Stald- 
werk werden soli. Dureh eine neue Gasgebliisemaschine 
ro n  2400 PS s : 11 das Dampfgebliiso ersetzt werden. 
Neben der StahlgioBerei wurdo eino EisengieBcrei ein
gerichtet. In der Abteilung La L ouriśro  wurden die 
Arbeiten zur Verstorkung der Ausrttstung fortgesetzt, 
um die Blecli-Erzcugung ausdehnpn zu konnen. Die Aus
rttstung der Konstruktionsabtoilungen wurdo duroh nouo 
W erkzeugmaschinen yerrollstiindigt. — Dic Gesellschaft- 
schreitet zur E r h o h u n g  ih r e s  A k t i e n k a p i t a l s  um
3 000 000 fr auf 13 000 000 fr. Dio neuen M ittcl sollen 
rornchm lich dazu dienen, die Erriclitur.g des oben er- 
wiihnton Tiiom asstahlworks sowie andere Verbcsscrungen 
und Ausdehnungen der Erzeugiingsm ittel durchzuftihrei’. 
Auch soli oin groBerer Eigenbcsitz an  Eisonerzen gesehaffen 
werden.

Socićtś Mśtallurgiąue de Taganrog, St. Petersburg. —
In dom am 31. Dezember 1912 abgosehlosser.cn Gesohiifts- 
jahro crzielte dio Gesellschaft u n ter Einrcehnung des 
Vortrages aus 1911 in Hohe yon 36 104,95 R bl. einen 
Reingewinn yon 1 554 246,55 Rbl. Hieryon werden der 
ordentlichen Rucklago 75 904,08 Rbl. zugefiilirt, dio Go- 
winnabgabon erfordern 82 637,25 Rbl. und dio Tantiem o 
an den Aufsiclitsrat 95 954,02 Rbl. Zu Abschreibungen 
werden 400 000 Rbl. bereitgestollt und ais Diridendc 
866 656 Rbl. (8 %  gegen 7 %  i. V.) ro rte ilt  — 799 992 Rbl. 
oder 12 Rbl. f. d. Aktio auf 86 666 Aktien der ersten und 
zweiten Ausgabc und 06 664 Rbl. oder 4 Rbl. f. d. Aktio 
auf 16 666 Aktien der d ritten  Ausgabc -—, so daB zum 
Vórtrag auf nouo Rechnung noch 33 095,10 Rbl. rer- 
blcibon. Wio der in der H auptvorsam m lung voin 4/17. Mai 
rorgelogto Bericht des Verwaltungsrates m itteilt, hiitte 
dii! Gesellschaft bei der giinstigen M arktlago in RuBland 
noch besser abgeselilosson, wenn sie n icht un ter Rohoison- 
und Bronnstoffmangel zu loidon gehabt hiitte. Der rie rte . 
Hochofen wurdo erst im Ju li angeblasen, und dio jotzt 
fertiggestellten Ncuanlagen konnten das Ergebnis noch 
n icht bcoinflusson; in geringem .MaBe w ar dies aucli nur 
boi der Kohlonzeoho der Kall, da dio Kohlen- und ICoks- 
mongon zu yerhaltnisniąBig niodrigen Preisen auf Grund 
a lter Abschliisso abgegobcn werden muBten. In  der 
auBorordentliehon H auptrorsam m lung yom 18./31. Do- 
zombor y. J . wurdo die Erhohung des A ktienkapitals um 
8 500 200 Rbl. zum Erwerb der K e r t s c h e r  M o ta llu r -  
g is e h e n  W erk e*  beschlossen.

* Vgl. St. u. E. 1912, 19. Sopt., S. 1588; 12. Dez., 
S. 2105.

Bucherschau.
Slaals- und sozialwissenschaftliche Forschungen. Hrsg, 

von G u sta v  S ćh m o ller  und M ax Sering. 
Munchen und Leipzig: Duncker & Huniblot, 8°.

H. 166. Dr. phil. O sw ald S ch n e id er: Bis
marck* Finanz- und Wirtschaflspolitik. Eine Dar
stellung seinervoiksWirlsehaftlichenAnschduung 
1912. (XV, 276 S.) 7.11.

Eine auBerordentlich fleiBige, gowissenhafte und 
anziehende Arbeit, die namentlieh in unserer Zeit gelesen 
zu werden, rerd ient, in der yon gewissen Seiten noch immer 
einem „A bbau unserer Z611e“ das Wort geredet wird. Das 
Werk schildert in der E inlcitung die H errschaft des 
liberalen M anchcstertnms in der deutsehen W irtsehafts- 
politik und Bismareks K am pf gegen dieses System durch 
dio Finanzreform yon 1875 und die Y erstaatlichung der 
preuBischen Eisenbahnen. Es wendet sich sodann den 
groBcn Reformen von 1S79 zu und legt endlieh dic weitere 
Durehfiihrung der Finanz- und W irtschaftsreform  dar. 
Das einsehlagige M a teria ł hat der Yerfasser m it groBem

FleiBc zusammongotragen und yerwondet; seino Dar- 
stellung liest sich leicht und zieht den Leser in angenehmer 
Weiso an. Und so ist das Buch ein Beweis dafttr, daB das 
W ort, das W ilhelm von H um boldt ttber K an t gesagt, 
auch auf den Finanz- und W irtschaftspolitiker Bismarck 
zu trifft: „Einiges, das er zertrttm m ert hat, wird sich nie 
wieder erheben. Einiges, das cr gegrttnilet hat, wird nio 
wieder untergehen, und was das W ichtigste ist, er hat 
eine Reform gestiftet, wie dio gesam te Geschichte wenig 
iihnlicho aufzuwoisen h a t.“  j ) r jj' Bcumer.

L edebn r, A., weil. Geh. Bergrat und Professor an 
der Konigl. Bergakademie zu Freiberg in Sachsen: 
Die Legiernngen in  ihrer Anwendung jur gcwerb- 
liche Zwecke. Ein Hand- und Hilfsbuchlein fiir 
sam tli che Motallgewerbe. 4., neu bearbeitetc und 
erweiterte Aufl. Mit 45 Abb. im Text. Bearb. u. 
hrsg. von Prof. $>ip(.<$ng. O. B a u er , Priyat- 
dozent a: d. Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin-
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Charlottenburg. Berlin: JI. Krayn 1915. (214 S.) 
8°. Geb. 4 J l.

Dio yorliegciulo vi rt« Neuauflago des Werkes ont- 
sp rich t den Absichton, dio Ledobnr i. J . 1900 zur Bcarbei- 
tmig dor d ritten  Auflago bestim m ten. (Jałt os danials, don 
g r u n d lo g o n d o n  Lehren von den Erstórrungsyorgangch 
und von dor Entstehung des Gofttgos Rechnung zu tragen, 
so driington jo tz t dio in den letzten Jahron auBerordentlich 
erweitorten und vortiofton Erkenntnisso zu oiner nouon 
und breiteren Behandlung dieses Stoffes. O. B a u e r  
liat sio in treffliohor Weiso bowirkt, immer m it dom von 
Ledebur gesteckton Ziel im Augo: „die Bearboitungs- 
weiso so zu gestalton, daB das Btlehloin n icht allein don 
auf Hoohschulon Gobildeton vorstandlich sei“ , Aucli 
im ilbrigen erseheint dic Neuauflago dcm Stamlc unseres 
heutigen Wissens angopaBt, z. B. in bezug auf dio Ver- 
andorung der Eestigkeit boi wechselndom Lcgiorungs- 
yerhaltnis in Kupferzinn-, -zink- und -aluminium-Legio- 
rungen, auf dio Behandlung neuer Legierungen, wio der 
Rfibolbronzo, auf dio AusfUhrung von Gttsson im Vakuum 
oder unter D ruck u. a. m. Zahlreiche Diagrannno ver- 
anschaulichcn das Vorgetrageno, und gu t gowiihlto Zahlen- 
tafeln gowiihren manchen wertvollen Ueberblick.

Dio Abbildungon wurden von 7 auf 45, dio Seiten 
von 108 auf 209 vermehrt. Das BUchloin ist trotzdem  
gleich liandlich geblioben und zudem duroh Vorwondung 
besser geeigneter Typen weit angenchmer zu lesen ais in 
tlen frUheren Ausgaben. Carl Irresberger.

P o h lh a u so n , A ., Dipl.-Ingenieur und Lohrcr des 
Mascliinenbaues: Die Damp/maschinen ( Kolben- 
dampf masehinen und Dampfturbinen). Lchr- und 
Handbuch fiir Studierendc, Techniker und In- 
genieure. Band 2: Die Dampfturbinen. Mit 
18 Taf. u. 251 Textabb. Mittweida: Polytechnische 
Buehhandlung (R. Schulze) (1912). (VIII, 339 S.) 
4° (8 U). Geb, 12 J i.

Wio B and 1, der dio Kolbendam pfmasehinon bc- 
handelt,*  so ist aucli dieser zweite Band, ttber ilio D am pf
turbinen, sorgfiiltig boarbeitet und  k lar dargestcllt. 
Die cin- und m ohrstufigen Turbinon fttr Gleichdruck 
und Uebordruek, dosgloiehcn dio Turbinon fttr Niedor- 
d ruckdam pf und  Hcizdampfabgabo werden zuniichst 
thoorotiscli orortert und dann, durch Zeiehnungen aus- 
goftthrtor Turbinon u n to rsttttz t, niihor beschricben. 
Ebenso wordon dio Kondonsationsanlagon fttr Turbinon 
beschricben und borechnet. Zum SchluB w ird ein kurzer 
VorgIeich zwischen Kolbendam pfm asehinen und  Danipf- 
turbinón gozogen. Boinalio in jodem A bschnitto sind 
Versue]iscrgcbnisso aus der Praxis aufgofilhrt. W esentlich 
sind dio violon rcchnerischen Bcispiole, dic dom Studiercn- 
don und  sp&tor dann dem naehschlagcndon Ingenieur sofort 
don richtigon W eg zeigen. Dio 2f>l Toxtfiguron und  dio 
18 Tafoln ausgoftthrtcr Turbinen m it MaBangabon, von 
orston Firm en stam m end, sind bosondors wertvoll.

Ais Lchr- und H andbuch dttrfte  sich dio yorliegonde 
A rbeit viclo Frounde erworben. Fr. Ii.

K erst.cn , C.: Der Eisenhochbau, Ein Leitfaden filr 
Selmie und Praxis. Mit 452 Testabb. Berlin: 
W .Ernst & Solin 1913. (VII, 201 S.) 8°. 6 ,20 .K, 
geb. 7 J l.

Das W erk bofuBt sich m it der k o n stru k tiren  Durch- 
bildung des EiBcnliochbaues. In ihm  worden in zelin Ab- 
sehnittcn  dio Yerwcndung des Eisens (woboi auch seino 
Herstellung gostreift wird), dio M ittel zur Yerbindung 
der Einzolteilo einor E isonkonstruktion, die Anschliissc 
von Stab- und Profileisen, fom or Bnlkontragor, Zwi- 
sehendocken, S tiitzen, Treppon, Balkone und  E rkcr 
sowie dio eisernen D achbinder m it ih rer Auflugorurig

* Vgl. St. u. E. 1911, 20. Ja n ., S. 109.

in iiborsichtlichcr und klarcr Weiso behandelt. Wenn 
auch das H auptgow icht dos Lchrstoffes auf K onstruk- 
tionsoinzolhoiton gologt wird, so ist doch in viclon Ab- 
schnitton ilio Borechnung der Stabkriifto angegoben 
und an  zahlreichen Beispiolen durehgefiihrt. Dio in 
don T ex t godruckton, sohr san ber ausgcfiihrton Ab- 
bildungen stellen eino Sam mlung g u ter K onstruktions- 
oinzolhoiten dar. Das W ork, dom man oino froundlioho 
Aufnahmo und groBo Vorbroitung wiinsclicn darf, ist 
nioht nu r zum Sohulstudium , sondern auch zur E in 
fiihrung in dio P raxis des E isonkonstrukteurs recht 
geoignot und b ildet fiir A rchitekten und K onstrukteure, 
dio sioh n ich t aussohlioBlioh m it Eisenhochbau befasson, 
einon wertvollon Ratgober. . j  Seyfhl.

Ferner sind der R edaktion folgende W erke zugegangen: 
B a o r n r o i th e r ,  Dr. J . M.: llaMelspoltim chc Ausblicke. 

Vortrag, gehalton im Industriellcn-K lub zu Wien am
20. Februar 1913. Wien (Kohlmarkt. 20): Jlanzscho 
k. u. k. Mof-Vorlags- uml Univorsitiits-Buehhandlung 
1913. (44 S.) 8". 0,70 ,11.

B o e tz ,  3)r.-^ltfl. G o ro ld : D a s  cigene H eim  und sein
Oartcn. E in praktiseher Bau ratgober m it Muster- 
beispiclen. U nter bosondorer Berileksiehtigung der 
Verhiiitnis.se dos M ittelstandos neu bearb. von D irektor 
E m il  A b ig t  in W iesbaden. Mit rund  150 Haus- 
beispiolen in Ansichten und Grundrisson, insgesamt 
ca. 050 Abb. u. ICunstbeil. auf K arton. 20. bis 35. 
Tausend. W iesbaden: H eim kultur - Verlag (West- 
doutsehe Yerlagsgesollschaft m. b. II.) [1913]. (352 S.) 
8°. 0 JC, geb. 7 JC.

Bibliograpkie der Sozialwisscnscha/tcn. Hrsg. im Auf- 
trago des Reichsamtfs] des Innern eon Professor Dr. 
G e o rg  M aas, Bibliothokar des Reichśm ilitargerichts. 
Schriftleitung: Dr. O t to  W a ld s c h tt tz .  9 Jg., H. 1 u. 2. 
B erlin: J . Springer 1913. (X X III, 01 S.) 8°. Jahrlich
24 Hefte 34 JC.

B r a n d is ,  X r.-^1UV J o a c h im :  M essung von Gasmengen. 
Gcnaue Messung der durch eino Leitung stromonden 
Gas(Luft)menge m ittels Drossel - JleBschoibo (Stau- 
rand). Mit 34 Abb. u. 20 Taf. Berlin (W .): M. Krayn 
1913. (V III, 87 S.) 4° (8°). 2,50 JC.

B u c h w a ld , M ax , Ingenieur: D ie  Berechnung von
Slrafienbahn- und anderen Schwdlenschienen. Mit
7 Textabb. u. 24 Taf. Berlin: J . Springer 1913. (2 BI., 
15 S.) 8°. 2,40 JC.

C a lo b , Dr. jur. R ., Handolsschuldirektor in StraBburgi. E . : 
Wie. gro/i ist me.in Geschajlsgewinn 1 P raktische An- 
leitung zur E rm ittlung des Betriebsgewinns u n ter 
Berftcksiehtigung des steuerbaron Einkom m ens aus 
H andel und Gcworbo. S tu ttg a rt: Muthscho Verlags- 
liandlung 1913. (111 S.) 8°. 2 JC.

D a o sc h n o r ,  F r a n z ,  Fabrikd irek to r: D ie  Kontroli-
statistik im  modemen Fabrikbetriebe. Praktischo Winko 
fttr Fabrikanten , Aufsichtsratm itglieder, B(lchefrovi- 
s iren  usw. zur Erzielung einer genaucn Ueborsicht 
Ober die jeweiligen Geschilftsrerhaltnisso. 2. Aufl. 
Leipzig: Dr. Max Janecke 1912. (01 S.) 8°. Geb. 3,30 JC. 

E b n o r ,  Dr. F., Prof., Oberlohrer an der Konigl. hoheren 
Masohinenbauschule zu A achen: TeęKriischelnjinilesimal- 
rechnung (Dijjercntial- und Integralreehnung) mil beson- 
dtrer Bcriicksichtigung der Anwendungen. Mit 45 Textfig. 
Berlin: O. Salle 1912. (V II, 272 Ś.) 8°. 2,40 Jl.

E d le r ,  R ., Ing., Prof.: Thcorie, Berechnung, Konstruk- 
tion und W irkung der Oelschnlter. Mit 285 Abb. (Aus 
„H elios" 1912, Nr. 8 bis 49, und 1913, Nr. 4.) Leipzig: 
Haehm eister S  Thal 1913. (2 BI., 205 S.) 8°. 0 Ji.

E ic h h o r n ,  K., Generaldirektor a. D . : Wirtschnjtspolitik 
und Volksu}irtschajt. Ein Yortrag. Ilildesheim  und 
Leipzig: A. I-ax 1913. (30 S.) 8°. 0,80 JC.

G ru n w a ld ,  F r a n z ,  beratender Ingenieur fur E lektro
technik: Bau, Betrieb und Instandhaltung elektrischer 
Anlagen. E in Leitfaden fiir Montoure, W erkmcister, 
Techniker u. a. Mit 300 Textabb. 12. Aufl. Halle a. S1 : 
W. K napp 1912. (V II, 370 S.) 8°. Geb. 4,50 Jl.
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Yereins - Nachrichten.
Verein deu tscher Eisenhiittenleute.

Leonhard Seifert t-
In  dom Nachrufo fiir don Kgl. B aurat $r.-Qng. h. o. 

L e o n h a r d  S e i f e r t  (auf S. 908 des vorletzten Heftes, 
linkę Spalte, Zeile^Ki von oben) ist insofern eine irrttim- 
liche Angabe enthalten, ais der Verstorbeno in Karlsruhe 
n icht ein Schiller Bedtenbachers, sondern G ra s h o f s  war.

D ie  Redaktion.

Eisenhutte Siidwest,
Z w e l g v e r e i n  d e s  Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .

E in la d u n g  zu m  S o n n n e r a u s f lu g e  m it  D a m o n  
S o n n ta g ,  den 22. J u n i  1913, n a c h  T r ie r .

8 bis 8 '/i Uhr E intreffcn m it den Ziigen aus den ver- 
schiedenen Richtungen.

83/ 4 Uhr Aufbruch zum  Spaziergang nach dem 
A m phitheater ab H auptbahnhof.

10 y, „  12J4 Ulir Besuch der sehehswerten Eifelausstęllung 
in der K unst- und Gewerbeschulc gegen Ab- 
gabo des Gutscheins.

Dio m it den 11-Uhr-Ztlgen ointreffenden 
Teilnehmcr begoben sich d irek t dahin.

1 bis 4 U hr gemeinsames M ittagsmahl im Hotel 
P o rta  Nigra.

4 Uhl Aufbruch zu einem Rundgang durch dio 
S tad t nach dem Kasino, 

ab  5 Uhr Vereinigung im Kasino zu einer Bowlo. 
Ala Beitrag zu den Unkosten sind von jedem Teil- 

nehm er 3,50 .11 zu entrichten. Die Anmeldungen zur 
Teiinałuno sowie dio Einsendung des Betrages werden an 
den Vorsitzenden der E isenhutte  Stidwest, H errn D irektor 
S e id e l ,  Esch a. <1. Alzette, Luxemburg, erbeten.

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(Dic Einsender sind durch * bezeichnet)

Beriittelse till brukssocieteten v id  dess allm dnna ordinaric 
summankomst i  Jernkontoret* ur 1913. (Stockholm 
1913.) (90 S.) 8°.

Bericlit iiber das Stud ienjahrl911— 1912 [  der] Kón ig lichcf n  ]  
Technische]n]  11oehschule* zu M iińchen. Miinchcii 1913. 
(G ctr. Pag.) 4°.

Berieht iiber die Tiitigkeit des Kuratorium s und des Vor- 
standes der Jubilaum s-Stiflung*', der deutschen Industrie  
im  Jahre 1912. (Berlin 1913.) (44 S.) 4°.

Cargo Ana lyses for season 1912 [ o j ]  Lakę  Superior iron 
ores. [Published by] M. A. H a n n a  & Co.* Cleveland, 
Ohio, 1913. (10 BI.) 8°.

Otschdjtsbericht, Neunzchnter, des Braum chweigischen  
Dampfkessel-Ueberu;achungs-Vereins* vom Jahre 1912. 
Braunschweig 1913. (G6 S.) 8 “.

Geschd/ts-Berieht, Dreizehnter, [d e s ]  Dampfkessel-Ueber- 
w achungs-V ere in [s]* Dortm und fiir die Zeit vom 1. A p r il  
1912 bis 1. A p r il  1913. D ortm und 1913. (155 S.) 8°. 

Geschifts- Berieht, Zehnter, des Damp/kessel- Ueberwachungs- 
Yereins* zu Oppeln, 1912/13- (Oppeln 1913.) (94 S.) 8°. 

Geschd/ts- Bericlit [des]  Sdchsisch-Anhaltischcf n  ]  Verein[ s ] *  
zur P rU fung und Ueberwachung von Dam pfkesseln iiber 
das 43. Ycreinsjahr: 1. A p r il  1912 bis 31. M a rz  1913 
(Dessau 1913). (74 S.) S“.

Geschii/ts- Berieht, Zweiundvierzigster, des Schlesisclien Yer
e ins* zur Ueberwachung von Dam pfkesseln  t om Jahre  
1912/1913. Breslau 1913. (99 S.) 8°.

Jahresbericht [der] K ón ig lich e [n ] Fachschule* fu r die E isen- 
und Stahłindustrie des Siegener Landes zu Siegen uber 
das Schuljahr 1912/13. E rs ta tte t vom komm. D irektor 
E r lo r .  Siegen 1913. (17 S.) 4°.

Jahresbericht der Handelskam m er* zu  Berlin  fiir 1912. 
Teil 2: Bericlit uber die w irtschaftliche Lage. Berlin 
1913. (IX . 508 S.) 4° (8°).

Jahresbericht der Handelskam m er* in  D u isburg  fiir 1912. 
(D uisburg-B uhrort 1913.) (108 S.) 4°.

Jahresbericht der Handelskam m er * M unchen  1912. Miln- 
chen 1913. (X X I, 340 S.) 8°.

Jahresbericht der Kónig l. Preu/3ischen M aschinenbau- und  
Hiitlenschule in  Du isburg  fiir das Schuljahr 1912. (Duis
burg 1913.) (18 S.) 4°.

Jahresbericht, 43., des Bayerischen Revisions- Yereins,* 1912. 
Mtinchen (1913). (IG S.) 4°.

Jahresbericht, 44., [d e s ]  E lsa ssische [n ] Yerein[s] *  von 
Dampjkcsselbesitzern, 1911. Mit e. A n h .: Die Priifung 
und Bewertung der Schm iorm ittel. (Mit 3 Taf.) Strali- 
burg 1913. (147 S.) 8°.

Report on conditions of employment in  the iron and steel 
industry in  the United States. Vol. 3: W orking con
ditions and the  relations of employers and employees. 
W ashington 1913. (594 S.) 8°. [D epartm ent* of Com- 
mcrco and Labor, W ashington.]

Tdligkeitsbericht des Instituts* fiir Gcwcrbehygiene fu r das 
Jah r 1912. F rankfu rt a. M. (1913). (8 S.) 4°.

T i ib b e n ,  Dr. L .: D ie  Gefahren des Bergbaues und ihre 
Bekampfung. Festrcde '/.ur Kaisergeburtstagsfeier der 
Koniglichen Bergakademie* Berlin, gehalten am 
27. Ja n u a r  1913. Berlin 1913. (31 S.) 8°.

Ferner.
•K Z um  A u s b a u  d e r  V e r e in s b ib l io t l i e k  § 
noch folgendes Geschenk:

179. E insender: Geh. H ofrat Professor G. Ch. M e h r te n s ,  
Dresden.

M e h r te n s :  Notizen iiber die Fabrikation des E isen s und  
der eisernen Briicken. (Aus der „D eutschen B auzeitung" 
1882.) Berlin 1882. (114 S.) 8°.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Becker, Otto, Chomiker-Ing. der A. E. G., Charlottenburg, 

Nordhausenerstr. 1.
Graum ann, Herm ann, teclm. Łciter der Ges. fiir Fordera.nl.

E. Heckel m. b. II ., Saarbrilcken 3, G raf-Johannstr. 27.
Ilallbauer, S r.-^lig . h. c. Jos., K om m erzienrat, Kotzseheii- 

broda i. Sa., MeiBnerstr. 32.
Jendrzejewski, Z., Stalilwerkschef der H antke’schen H titto 

Czenstochowa, Czenstochau, Russ.-Polen.
Keller, Bernhard, Oberingenieur, Dusseldorf-Oberkassel, 

Lueg-AUee 7.
Klein, ®r.*3ttg. Georg, Betriebsingenieur des Stalilw. 

B aildonhtttte bei K attow itz, O.-S., Post Zalenze.
M orian, Jid ius,  Ingenieur, W iesbaden, M osbacherstr. 25.
Miiller, Otto, Betriebsingenieur der Gelsenk. Berg w.-A. G., 

Abt. Aachcner Hutten-V erein, Deutsch-O th i. Lothr.
Schmitz, Fritz, 2ipI.-Qug., Vorsteher des metallogr. Labor. 

der Bhein. Metallw.- u. Maschincnf., Dusseldorf, 
W orringerstr. 110.

Schnópf, Ernst, Betriebsleiter der Asphaltw. R. Tagm ann, 
Dusseldorf, Berger-Allee 2.

Strunk, Otto, Betriebsingenieur d. Fa. Fried. K rupp, A. G., 
Friedrich-Alfred-Hutto, Rhcinhausen-Friem ersheim .

N e u o  M itg lie d e r .
Bitzer, Ernst, Fabrikbesitzer, i. Fa. P au l Pocnsgen, Ma- 

schinen- u. Metallschlauclif., Coln.
Feldhoff, Fritz, Ingenieur des Eisen- u. Stalilw. Hoesch, 

A. G., D ortm und, Schwanenstr. 48.
Gieltowski, Konrad, Ingenieur der Deutschen Maschinenf., 

A. G., Duisburg, Lerchenstr. 23.
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U eber eine bem erkenswerte K upolofen-Explosion.
Yon Oberingenieur R ic h a rd  F ic h tn e r ; in  Duisburg-Wanheim.

I | i e  Kupolofen-Explosion, die meinern Berieht zu- 
grunde liegt, fand zu Anfang des Jahres 1912 

in einem bólimischen Eisenwerk sta tt. In Abb. 2 
ist die raumliche Anordnung der Sclunelzanlage 
dargestellt. Zwei Kupolofen, Nr. 1 und 2, sind 
an ein Enke-Gcbliisc Nr. 8 angeschlossen. Zwei 
in die Windleitung eingebaute Drosselklappcn er- 
moglichen es, daB der Gcblascwind dem einen 
Ofen zugefuhrt, wahrend der andero Ofen auBer 
Betrieb gesetzt werden kann. Dic Explosion 
ereignetc sich am Ofen II, der in der Abb. 1 in 
seinen Einzelheiten wiedergegoben ist. Der Ofen be- 
sitzt eine liohto Weite von 800 mm und eine normale 
Schmelzleistung von 4 1 i. d. st. Der Diisenanordnung 
nach haben wir es mit einem Kupolofen von Greiner & 
Erpf zu tun, bestehend aus einer unteren Diisenrcihe 
mit vier kreisrunden Diisen von 170 mm <$) und vier 
senkrechtcn Dusenreihcn. Wie das von der Explosion 
betroffene Werk angibt, waren die oberen Diisen- 
offnungen dieser senkrechten Dusenreihen zuge- 
m auert, so daB nur m it dem unteren, wagercchten 
Dusenring gearbeitet wurde. Bietet der Ofen im 
allgemeinen niehts Besonderes, so ist doch die Wind- 
zufiihrung selbst beachtenswert. Aus Abb. 1 und 2 
zusammen ist ersichtlich, daB das Geblase dio ver- 
dichtete Luft zunachst in eine 400 111111 weite, unter 
Flur liegende Leitung ausblast. Von einem Kreuz- 
stiick wird diese Leitung nach dem Ofen I  und II  
abgezweigt. Jede Abzweiguug miindet erst wieder 
in cin Windverteilungsstuck. Vor demselben ist 
dio Drosselklappc angeordnet, wahrend hinter dem 
Verteilungsstuck zwei wagerecht liegende Rohre 
austreten, die dann senkrecht aufsteigen und in 
den Windring des Kupolofens mttnden. Auf diese 
Anordnung der Windleitung werde ich an einer 
spateren Stelle des Berichtes nochmals zurttek- 
kommen. Der Kupolofen, der bereits eine achtzehn- 
jilhrige Dienstzeit hinter sich hatte , war frisch aus- 
gemauert worden und befand sich am Tage der Ex- 
plosion bereits wieder drei Tage im Betrieb, ohne 
daB irgendwelche Storungen beobachtet wurden. 
Die Windpressung betrug kurz vor der Explosion

* Berieht, e rs ta tte t auf der 19. Versammlung d e u t
scher GieBereifachleute am  3. Mai 1913 in  Dusseldorf.

X X V I.,,

550 mm WS. 21 t  fliissiges Eisen hatte  der Ofen 
bereits geliefert, und im Augenblick der Explosion 
betrug der Inhalt des Ofens noch etwa 3 t  unge- 
schmolzenes und 500 kg gesclnnolzenes Eisen.

Die Explosion selbst war von auBerordentlicher 
Ileftigkeit. Der Ofen wurde, wie in Abb. 1 ange- 
deutet, an der Nietstelle vollkommen aufgerissen. 
Das Geblase ging ganzlich in Trummer, nur dio 
Windleitung blieb unbeschildigt. Das feuerfesto 
Ausmauerungsmaterial des Ofens wurde nach allen 
Seiten m it soleher Gewalt geschleudert, daB noch in 
oiner Entfernung von 10 111 ein GieBer von einem 
herausgeworfenen Stein am Arm bedeutend verletzt 
wurde. I 111 ganzen crlitten vier Mann mehr oder 
minder schwere Ver\vutidungen.

Auf die berechtigtc Frage: „Gingen dieser heftigen 
Explosion nicht irgendwelche Anzcichen am Ofen 
oder dem Gcbliise voraus?“ ist dcm Berieht des 
Werkes noch folgendo Antwort zu entnehmen: 
Irgendwelche besondorc Anzeiclien der Explosion 
sind vorhor nicht bemerkt worden. E in Festsetzen 
oder Hangenbleibcn der Beschickung fand nach Aus- 
sage des Gichters nicht sta tt, doch ist diesem auf- 
gefallcn, daB dio blauliclien Flammon viel geringer 
aus der Beschickung emporziiiigelten, ais dies sonst 
der Fali war. „Das Geblase wurdo drei Stunden vor 
dor Explosion in Betrieb gesetzt und iiberhaupt nicht 
mehr abgestellt. Dasselbe blieb jedoch 1 min vor der 
Katastrophe einige Sekunden von selbst stchen, wobei 
der Riemen, der dasselbe nicht bewaltigen koimte, 
auf der Riemenscheibe gerutscht ist.“ So lautet der 
wijrtliche Berieht das Gebliiso betreffend.

Ais besondere Feststellung nach der Explosion 
mag noch erwahnt werden, daB Beschickungsmassen 
aus der Gichtoffnung nicht herausgeschleudert 
wurden, daB ferner die Abspcrrklappe in der Wind
leitung vor dem Ofen offen war und sich nicht von 
selbst schlieBen konnte und Wasser an der Gicht 
nie zur Anwendung kam.

Damit habe ich eine kurze Scliilderung der Ex- 
plosion selbst gegeben. Bevor ich auf die moglichen 
Ursachen derselben besonders eingehe, wollen wir die 
Erscheinung einer Kupolofen-Explosion im allge
meinen etwas naher betrachten. Legt man sich zu-
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