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Der Stahlwerks-Verband und seine Werke auf der Baltischen 
Ausstellung in Malmó 1914.

A  uf Einladung Schwedens haben sich die von  
* * '  dcm Baltischen Mcer bespulten Lander fiir 
den Sommer dieses Jahres in der siidschwedisehen 
Hafenstadt. Malmij zu einer groCen Ausstellung 
zusammengefundcn. Hirer niumlichcn Ausdehnung 
nach reicht diese Sonderausstellung der vier Landcr 
nicht an die letzten groGen Weltausstcllungcn heran. 
Sie findet yjelmehr ihre Bedeutung .und Kenn- 
zeichnung darin, dafi die durch das verkehrsvermit- 
telnde Band der Ostsee verbundenen Yólker 
sieli hicr zum ersten Małe geschlossen zu einer 
Schaustellung der Erzeugnissc ihrer verschiedenen 
Wirtschaftszweige begegnen, uud daB hier fiir 
kurze Zeit Industrie, Handel und Kultur der 
ani Baltischen Meer sitzenden Yolker zusammen- 
stoBen.

Die Ausstellung dehnt sich stidlich der Stadt 
Malmo auf einem von Teichen und Seen bedeckten 
Gelande von 50 ha aus nach der von dem schwe- 
dischcn Chefarchitekten B o b e r g  geschaffenen Anord- 
nung, von weit her kenntlich durch den 87 m hohen 
Turm,das 'Wahrzeichen der Ausstellung. Sowohl aus- 
stellungstechnisch ais auch kiinstlerisch ist die Ge- 
samtanlage (vgl. Abb. 1) ais sehr gliicklich zu be- 
zeichnen.

Um einen groflen, ais Burghof gedachten runden 
Piatz von 150 m Durchmesser sind die Ausstellungs- 
hallen und Yerwaltungsgetóude stemfórmig gelagert. 
Entsprechend einer altcn Wehrmauer verbindet ein 
erhóhtliegender Rundgang die verschiedenen Gebaude 
und gibt dieser Zentrai anlage den nótigen Zusammen- 
hang; ausstellungstechnisch ist auBcr der Uebcrsicht- 
lichkeit der Yorteil gegeben, die Hallen nach Bedarf 
nach hinten verlłngern zu konnen. Die vorherrschende 
Architekturform ist die schonische oder vielniehr 
baltische, denn das Motiv des abgetreppten Giebels 
i*t den mittelalterlichen Bauten sowohl Siidschwe- 
dens ais auch der deutsehen Ostseestadte und der bal
tischen Provin7.cn RuBlands eigen. In reizvoller Ab- 
"cchslung kehrt diese Form nie ermudend in Ver- 
hindungen mit Krenelierungen wieder. Es ist un- 
gemeiu viel Bewegung sowohl in der Linienfuh- 
fung ais auch in der Gruppierung der einzelnen 
łlasseu.

X X X III,,

Die besondere A u s s te l lu n g  S c h w e d e n s  ais des 
Landes, von dem die Anregung zu der Yeranstaltung 
ausging, hat naturgemiiB den grSBten Umfang, sowohl 
der raumlichen Ausdehnung ais auch der Mannig- 
faltigkcit der Ausstellungsgruppen nach. Ais Ganzcs 
genommen ist sie eine kraftvolle Regung des ge- 
samten wirtschaftlichen und kulturellen Lebens 
dieses mit Naturschatzen so reich ausgestatteten 
Landes. Die Ausstellung der schwed ischen Eisen
industrie soli noch den Gegenstand einer besonderen 
Abhandlung bilden.

Die d e u ts c h e  Abteilung steht der schwedischen 
an Umfang nicht wcsentlich nach, obschon sie nicht, 
wie die schwedische Abteilung, das gesamte Wirt- 
schaftsleben des Volkes erfaBt. In ihrer streng 
sachlichen, klarcn Gliederung ist sie vielmehr die 
Zusammenfassung von einigen Sonderausstellungen, 
von denen jede fiir sich, wie z. B. die Gruppen 
Werkzeugmaschinen. Kraftfahrwesen, Eisenbahn- 
wesen, Feuerungstechnik, Optik, Yolkswohlfahrt usw., 
ein eindrucksvolles, manchmal stolzes Bild von 
deutschem Konnen und Wissen auł dem besonderen 
Gebiete gibt. Die A u s s te l lu n g  D a n e m a r k s ,  
raumlich der deutsehen nachstehend, erfrcut durch 
feine Anordnnng —  besonders die groBe Yorhalle ist 
geschmackvoll entworfen — und teilweise durch 
ihren lnhalt: Kunstgegcnstande aus der Kónigl. 
Manufaktur Kopenliagen, Keramik, Kunstgewerbe- 
arbeiten in Silber usw. Die A u s s te l lu n g  R u B 
la n d s , des vierten Teilnchmers, ist weniger be- 
deutend.

Die nachstehende Beschreibung soli aus der 
deutsehen Abteilung die Ausstellung des Stahlwerks- 
Ycrbandes und von acht Yerbandswerken etwas ein- 
gehender behandeln, die in einer eigenen, 9 0 m langen 
und 25 m breiten Halle geschlossen ausgestellt haben. 
Die Mitte der Halle wird eingenommen d u rch  d ie  
b e so n d e re  A u s s te l lu n g  d es Y e rb a n d es  (vgL 
Abb. 2). Am Eingang befindet sich ein Modeli des 
Stahlhofes, des YcrwaStungsgetóudes des Stahlwerks- 
Yerbandes in Dusseldorf. Es soli dem Besucher 
einen Begriff von dem Umfang der Geschafte geben, 
die sich innerhalb des Yerbandes und in den Be- 
ziehungen zu den Abnehmern abwickeln. Es folgt
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Abbildung 1. O essm tplan der Baltischen A usstellung Malmo 1914.

Architekten B runo T a u t in Berlin entworfener Auf- 
bau, an dessen Scitenfliichcn reiehhaltiges statistisches 
Materiał vorgefuhrt wird, z. B. Tafeln flber die Ent- 
wicklung der deutschen Eisenindustrie seit 1888, iiber 
die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und 
den baltischen Landem, insofem dio Eisenindustrie 
in Frage kommt, und schlieBlich einige Tafeln flber 
den Versand des Yerbandes seit seiner Grflndung 
1904. An der gegenuberliegenden AVand zeigt 
ein groBes Gemalde: „Deutschlands Eisenindu-

die Betriebsergebnisse fiir 1913 zusammen. I^r 
Text lautet:

„Im Jahre 1913 wurden von denVerbandswerken 
in 257 Hochofen 16 MUlionen Tonnen Boheis® 
erblasen, in 133 Konvertern und 259 Martmófes 
15,65 ifillionen Tormen FluBeisen und stahl er- 
zeugt. Die Walzwerke lieferten 12,95 JlillionM 
Tonnen Walzerzeugnisse. In den Betrieben

») Vgl. St. a. E. 1913, 19. Juni, & 1015.

dann ein vornehm ausgestatteter Sitzungstisch mit 
Katalogen, Festschriften und reichhaltigem Propa- 
gandamaterial uber die ausgestcllten Gegemtande. 
In der Mittc der Halle, im Kreuzungspunkte der 
L&ngsachae mit der Querachse, erliebt sich ein voni

strie im Jahre 1912Ul) den Zusammenhang der 
Teilbetriebe und dereń Erzeugungsziffem wahrend 
des letzten Hochkonjunktur - Jalires. Eine TaJel 
an der Riickwand verzeichnet die dem Yerband 
angeschlossenen Werke und faBt in kurzer Form

ftussiscb?

paniŝ che 
A i te ib n j

A t/fe ilu '’# '
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A bbildung 2. łtlick  ij> die H alle des Stahl werku-Yerbandee.

eui Teil des Yerbandsmaterials, wieTrager, Schienen, 
SehweUen, Belageisen, U-Eisen usw., in der ublichen 
f orm der Profilabschnitte gezeigt ist. Besonders 
rmiztnrejsen *st auf die von den Rombacher Hfltten- 
werken jetzt bis zu einer Hohe von500 mm gewaJzten 
ortitflanschigen Paralleltrager. In der Mitte des 
Aafbaaes wird in einem Lichtbilderschrank der 

erdegaiig des Eisens in einer Reihe von Bildern 
wm Roheisen bis zu den Fertigerzeugnissen geschil- 

Es folgt dann eine volłstandige Sammlung 
lalłndischer und auslandischer Erze, die in Deutseh- 
. abgebaut und verhiittet werden. Dieser Samrn- 
Jjng ist angegliedert eine Zusammenstellung von  

G’chtst.aubbriketts, nach den verschiedenen 
 ̂ r '1 | hergestelit, sowie eine Zusammenstellung 

Tsa * (,rroiegieruiigen, deren Bedeutung seit langem

Ausstellung des Yerbandes, die in ihrer Art. nur 
reprSsentativer und wissenschaftlieher Natur sein 
konnte.

Die meisten der ausstellenden Werke haben sich 
yon dem Grundsatze leiten lassen, einen Zweig 
ihrer Erzeugung besonders hervorzuheben. Dadurch 
kennzeiehnen sich die Stande dieser Werke ais 
Sonderausstellungen, die den neuesten Stand auf 
dem betreffenden Gebiete wiedergeben. Die D i 1 - 
i in g e r  H iit te n w e r k e  haben den Schwerpunkt auf 
die W eitem rarbeitung der Erzeugnisse ihrer Bleeh- 
walzwerke gelegt. Yon der Abteiłung PreBwerk 
sind vorhanden BlechpreBteile fur den Lokomotiy- 
bau, aus der Abteiłung BlechschweiBerei stammen 
Wasserleitungsrohre, geschweiBte Bohrrohre sowie 
Hochdruckturbinenrohre, deren Bedeutung gerade

iiłsgesamt 382 000 Arbeiter tiŁtig; an Gchaltern 
and Lóltnen wurden 651,5 Millionen Maik, an 
Steuern und sozialen Lasten 76 Millionen Mark 
gezahlt.“
Der Aufbau ist im Gegensatz zu den anderen 

Au?;tcliungsgegeiist;indeu der Halle in bunten, fein 
abgestimmten Farben gehalten; die Saulen sind 
mit matt verkupferten Profilabschnitten .belegt. 
Er bildet den Mittel- und Kristallisationspunkt 
des Ganzen und ist ais Konzentration der Halle 
gedaelit. An den vier Ecken ist der Aufbau von 
seehseckigen Pyramiden flankiert, an deren Seiten

bei der Qualitatsstahlerzeugung eine steigende ist. 
Daran schlieBt sich ein Bauwerk, an dem die Ver- 
wendung yon Formeisen in Yerbindung mit Ziegelhohl- 
steinen fiir den Deckenbau veranschaulicht wird. Es 
werden dic gebrauchlichsten Bauarten von eng und 
weit gespannten Decken — Kleine, Konen, FSrster, 
Dressel— yorgeftthrt. Eine Sammlung von Modellen 
aus dem Huttenwesen— Gesamt anlage eines Htttteu- 
werkes, Fordergertlst m it MasrhiiWJiŁaus, Hochofen, 
Roheisenmiseher, K<mvertor, Martinofen, Blockwalz- 
werk, Induktionsofcn Bauart Rdehling-Rodenhauser, 
Lichtbogenofen Bauart Girod — b<fechlieBt die engerę
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in Sehweden eine groBe ist, da dieses Land den plan- 
mafiigen Abbau seiner Wasserkrafte eingeleitet hat 
und in  der nachsten Zeit kriiftig fordem wird. Das 
Feinbleehwalzwerk zeigt Tafeln von schwarzen 
Blechen zur Gesehirrherstellung* Dynamobleehe, ver- 
zinnte, verbleite und verzinkte Bleche. AuBerdemsind 
beschossene Panzerplatten und Deekpanzerplatten 
ausgestellt, die, wie bekannt, seit langem einen 
Scnderzweig der Erzeugung der Dillinger Hiitten- 
werke bilden. Die Ausstellung der A .G . P h o n is

gerader und gebogener Fuhrung zu beliebigen Langea 
aneinanderzuschweiBen und auf diesem Wege am 
besten Flansehdiehtungen zu rermeidcn. welche selbst 
bei der besten Ausfuhrung einer standigen Kontrolle 
und Dichtung bediirfen. AuBerdeni sind zu scheu: 
BoluTohre, Rundschlangen fiir Ktihl- und Heiz- 
zwecke, Heizkasten fiir Eisenbahnwageiibehcizung, 
Uebcrhitzerrohre fiir Lokomotiven, Rohre fiir Wind-, 
W&sser-, Gas-, Postleitungen, Federbogen, Flanschen- 
verbindungen jeder Art. Die Abteilung Ruhrort

A bbildung 3. Au» der Halle des S tah lw erks-V erbandes:

A nsstellungsstand d er G cU cnktrchcncr Bergw erks-A kiien-G csellsehaft, A bt. A acbeu-R othe Erde.

ist dureh die Abteilung D tisse ld o r fer  R flhren- 
u n d  E ise u w a lz w e r k e  veranstaltet worden und 
bietet eine reiehhaitige Zusammenstellung aus dem 
Gebiete der Rohrenherstellung. Auf die Patent- 
Spiral-Rippenrohre, System Phiinix, fiir Heiz- und 
Kfthlzwecke, welche seit einiger Zeit auf dem Markt 
erschienen sind und sich eines stetig gesteigerten 
AbsaUcs erfreuen, ist besonders Nachdruck gelegt 
worden. Gegeniiber guBeisernen Rippcnróhren zeieh- 
nen sieh die schmiedeisemen, aus besten naht- 
losen Siemens-Martin-FluBstahlrohreu hergestellten 
Ripperirohre dureh das gefallige Aussehen, hone 
Druckfestigkeit, Bruchsieherheit und das niedrige 
Gewicht aus, die auch eine Yerwendung groBer 
Langen gestattet und so die Aufstellungskosten auBer- 
ordentlich verringert. Es ist mógł ich, die Rohre in

der A. G. P h o n is ,  ist dureh Stalilflaschen, Geschoi- 
mantel und StraBenbahn-Oberbaumaterial, Wciehen 
verschiedenster Art, EntwŁsserungskasten, Stellvor- 
richtungen usw. vertreten. Eine zwar kleinc, aber 
wirkungsvolle Ausstellung hat das Elektrostalil- 
w erk  D o m m e ld in g e n  von den Yereinigtw . 
H u tte n w e r k e n  B u rb a ch -E ich -D & d elin g en sf- 
schaffen (vgl. Abb. 2). D ie  ausgestellten GegenstW<b 
mit hohen (jualitatswerten sind alle aus Elektrostak 
hergestellt und ohne Rucksiclit auf den Y o r u b e r -  

gehenden Zweck ais Ausstellungsgegenstande 
laufenden Erzeugung entnommen. Zur AussteliuBg 
sind gelangt: ein Windkolben von 2950 mm Dunii- 
messer und iiber 6  t Gewicht, ein YersehleiBstfn 
fiir eine Ortmann-Kupplung, ein Gestellunterteil f® 
Schiffsmotoren usw. In zwei Materialschranken sM
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die letzten Forschungsergebnisśe aus der Versuchs- 
anstalt des Elektrostahlwerkes in Form von ZerreiB- 
proben, Kerbschlagproben, Biegeproben sowie durch 
Schaulinien reranschaulicht, die den Wert des 
Elektrostahles ais Konstruktionsmaterial bckunden. 
Die Ausstellung des G eorga M arien  - B erg -  
werks- nnd H iit te n -Y e r e in s  zeigt, daB in 
Osnabruek im Sinne des vcrstorbenen Gcheimrata 
2x.«3 n0. H aarm ann mit Erfolg weitergearbeitetund  
jeforscht wird. Es ist eine systematische Zusammen-

stellung der letzten Ifeuerungen aus dem Gebiete 
des StraBcnbahn-Oberbaumaterials. Aufierdem ist 
eine Betonmischmaschine ausgestellt. Eine beson- 
dere Erwahnung verdient die von der Abteilung 
Aaehen-Rothe E rd e geschaffene Ausstellung 
('■gL Abb. 3) der G e lse n k ir c h e n e r  B e r g w e r k s-  
Akt.-Ges.; es ist vorwiegend Kesselmaterial aus- 
ęestellt. Der Stand wirkt sowohl durch die architek- 
tonische Gliederung ais auch durch die Wucht der 
Ausstellungsgegenstande. Ais Firmenschild dient ein 
Bleeh Yon 2ó m Lange, 2,3 m Hohe und nur 5 mm  
Starkę. In der Mitte des Standes steht wuchtig ein 
sehottischer Schilfskessel von 5,1 m  Durchmesser, 
dessen Mantelbleeh von 16,2 m Lange, 3,6 m Breite 

37 mm Starkę aus einem Stiick besteht. An 
“en Seiten erheben sich zwei Turme, aus je vier

Wellrohren zusammengefaBt, zwischen denen sieli 
zwei Profiltafeln m it Schilfseisenmaterial einfiigen. 
Kesselboden bis 4 m Durchmesser und sonstige 
BlechprcBteile fiir den Kessel- und Lokomotivbau 
umgeben und verbinden diese wirkungsvollen Stucke. 
Eine besehossene Panzerplatte zeigt, daB Gelsen
kirchen seit einiger Zeit auch auf dieses Gebiet iibet- 
gegriffen hat. Der Yordergrund zeigt Spundwand- 
eisen, System Rothe Erde, dflnnstegige Breitflansch- 
trilger, Schmiedestucke, DrahtroUen, Rohrverbin-

dungen, Materialprobcn usw. Der angrenzende Stand 
der R h e in isc h e n  S ta h lw e r k e  bringt auf be- 
schriinktem Raume Erzeugnisse dei Raderfabrik, 
wie Radsatze, Achsen, Radreifen, ferner Wellrohre, 
Bohrrohre, Rohre mittleren und kleinsten Kalibers, 
Heizkórper, Drahtgeflecht usw. Die D e u ts c h -  
L u x e m b u r g isc h e  B e r g w e r k s-  und  H u tte n -  
A k t.-G es., A b te ilu n g  D o r tm u n d e r  U n io n , ist 
mit den Erzeugnissen der vor kurzem yollendeten groB- 
artigen Neuanlagen in Dortmund auf dem Piane 
ersehienen. Eine 80 t schwere und 12 m lange 
Kurbelwelle von 900 mm groBtem Durchmesser fUr 
eine Zwillings-Tandem-Hoehofengasm&schine von  
6000 PS, das schwerste Stiick auf der Baltischen 
Ausstellung iiberhaupt, ist aus dieser Arbcitsstatte 
herrorgegangen. Von den ubrigen Ausstellungs-

Abbildung 4. Aus der H alle  des S tahhrerkg-Y erbundes: A usstellung der F irm a  F ried . K rupp A. O.
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stiicken seien noch genannt: Federn, rollcndes Eisen- 
bahnmaterial, ein vierachsiger Ticfgangwagen eigener 
Bauart, Anker, Modelle von Schiffen und Brueken, 
Kammwalzen, Spundwandeisen System Larsen 
usw. Nicht unerw&hnt darf bleiben das von der 
Dortmunder Union dem deutschen Generalkom- 
miswuiat zum Schmucke des Stahlhofes zur Yer- 
fOgung gestellte Polrad aus StahlformguB yon 78 t 
Gewicht und 585Q mm Durchmesser. Die Aus- 
stellung von F r ią d . K ru p p , A k t.-G es., E ssen  
a. d. R uhr (vgl. Abb. 4), ist die uinfangreichste 
der SonderaussteUungen der Werke. Der leitende 
Gedanke bei dereń Entwurf war, Stiicke aus der 
Mehrzahl der Betriebc des Unternehraens unter 
fast yollstluidigera AusschhiB des Kricgsmate- 
rials - vorzufuhren, zugleich jedoch Zahl und 
Umfang der Ausstellungsgegenstande so zu be- 
grenzen, daB dereń Gesamtgewieht emer Stun- 
denleistung der Kruppsćhen Werke an Rohstahl 
entsprieht. Es nnige nur kurz auf einige Sonder- 
heiten hinge wiosen werden. Am Eingang vcrsinn- 
bilden zwei Tiinne, aus Walzerzeugnissen verschie- 
denster Art, Schienen, Tragern, Stabeiseu, Spund
wandeisen System Krupp usw. zusammengebaut, 
die Lektungen der Kruppsćhen Walzwerke. Die 
daruber gespannte Nickelstahlbriicke deutet die 
Tatigkeit der Eisenbauangtalt in Rheinhausen an. 
Yon den groBen Schmiedestiicken, Schiffswcllen- 
teilen, siellach gekropften Kmbelwellen, Kamm- 
walzen, verdient ein Stuck besonders genannt zu 
werden, da es eine ebenso gl&nzende wie unfreiwillige 
Gateprobe der Kruppsćhen Stahle darstellt. Bei 
der ausgestellten Welle einer 1000-PS-Gasmaschine 
standen dic Kurbeln ursprunglich um 1 8 0 0 gegen- 
einandcr vereetzt. Durch BeiBen eines Pleuelstangen- 
bolzens ging die Masehine in Triimmer. Die eine 
Kurbel wurde um etwa 1 5 4 0 ohne AnriB verdreht, 
und zwar an der Łagerstelle der Welle. Die Yer- 
drehung geht, wie in dem Stiick deutlich zu erkennen 
ist, vom Ende der Nute fiir den Befestigungskeil 
des Schwungrades aus. Aus der Abteilung Stahl- 
formguB sind einige schwierige GuBstucke aus- 
gestellt: ein Łokoniotivuntergestell, ein Hochdruck- 
turbinengehause von 27 t Gewicht, sehragschenkligc 
Lokoniotivkui belachsen, ein patentierter Hall-Artkei 
verbesserter Neukonstruktion mit geschmiedetem 
Schaft aus Martinstahl usw. Die Abteilung fur 
Eiseubahnbedarf ist vertreten m it Lokomothrad-

satzeti, dereń Kurbeln aus Nickelstahl mit Frfiuont- 
Aussparung versehen sind, mit Laufradem ver- 
schiedener Bauait, patentierten Selbstentladem, 
Muldenkippern, Weiclien, Gleisstucken aus Hart- 
stahl, einer selbsttatigen Eisenbalmwagenkupplui!? 
und Kleineisenzeug. Die Wandflachen sind zerlegt 
in Tafeln von verschicdener GroBe zur Aufnabme 
der kleineren Gegenstande, die in geschinackvoliei. 
dekorativer Anordnung zusammengestellt sind: hoch- 
wertiges Konstruktionsmaterial fiir das Kraftfak- 
wesen, den Łuftschiffbau und das Flugwesen; aufier- 
dern Werkzeuge zur Stahlbcarbeitung, wie Bohrei, 
Fraser, MciBel, Silgen, eine vollstandige Zusammen- 
stellung an Feilen, von der kleinsten Feinmeehaiiiker- 
feile bis zur stiirksten Grobfeile, HartguBmateriał 
fiir die verschiedensten Zwecke usw. Ueber der 
Tafelung zieht sich ein Schriftband mit statistischen 
Angaben iiber die Kruppsćhen Werke herum. Zum 
Schlusse mogę noch der Proben von eiuigen neuen 
Stahllegierungen mitbesonderen pliysikalischenE%en- 
schaften Etwalmung geschehen. Der Zusammen- 
setzung nach sind es Chromnickelstahle mit hohem 
Chromgchalt. Die Proben sowie die Yergleichs- 
pioben mit FluBeiseu, Kohlenstoffstahlen und Nickel- 
stahlen zeigen die unbedingte Wlderstandsfiihigkei? 
gegen Rostbildung, gegen Einwirkung von kalter 
und heiBer Salpetersaure, eine hohe Feuerbestaiidig- 
keit sowie eine weitgehende Bearbeituugsmoglich- 
keit. Ihr TragvermSgen verlicren diese Stahle ersi 
bei 9 5 0 l). Aus diesen Eigenschaften ergeben sich 
die vielfachcn, zum Teil noch nicht ausgenuteten 
YerwendungsmOglichkeiten beim Bau von chemisctes 
Apparaten, bei Maschinentcilen, die hohe Festigkest 
bei hoher Temperatur und groBe Widerstands- 
fiihigkeit gegen Korrosion erfordern, beim Bau 
von Wasserkraftmaschinen, Teilen von Untersee- 
booten usw. Die in der Halle des Stahlwerk?- 
Yerbandes vorhandenen QualitAfaBtahlaussteUuage® 
zeugen iiberhaupt fiir den durch planmSfligeŁ 
wisscnschaftliches Forschen erreichten hohen Starid 
dieses Zweiges im Zollgebiet; das wird hier iu 
Schweden, im Lande des Qualitatsmatcrials, bewun- 
dert und anerkannt.

Zusainmenfassend darf gesagt werden, daB 
der Aus.stellung des Stahl werks-Yerbandes und der 
Yerbandswerke eine wiirdige und eindrucksrolie 
Yertietung der deutschen Ścliwerindustrie auf der 
Baltischen Au?stellung gegeben ist.

Die SprOdigkeit von FluBeisen infolge Bearbeitung in der Blauwarme.

Yon Privatdozent 'Jr.^Ufl. E. P reuB  in Darmstadt.

(Mitteilung aus der Materialprafungsanstalt Darmstadt.)

i j i e  groBe Spródigkeit, die FluBeiscn annimmt 
und beibeiiiilt, das in der Blauwarme, d. h. 

bei Temperaturen zwischen etwa 200 und 350*  
bearbeitet worden is t, ist allgemein bekanut.1) Diese 

' )  Vgl. S t. u. F.. 1914, 14. Mai, S. 844.

SprOdigkeit ist oft so groB, daB geringfiigige B»s- 
spruchungen, insbesondere StoBe und Sehliige, ?e- 
niigen, um den Bruch des in der Blauwilrme 
arbeiteten 3Iaterials herbeizufiihren. Erst kurzlkft 
haben wiederum E. H ev n  und O. B a u er  anliBM
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der Untersuchung eines esplodierten Dampffasses1) 
auf diegroBe Gefahr von bleibenden Formauderungen 
da FluBeisens innerhalb der Blauw&rme hingewiesen.

Zeigt ein Materiał bei Bruch en und sonstigen 
Anstanden groBe Sprodigkeit, so wird die Schuld 
daran hiiufig dem Materiał ais solchem, seiner che- 
mischen Zusammensetzung und der Behandlung 
wahrend der Erzeugung zugeschoben, wahrend nach 
vorstehendem die Sprodigkeit tatsiiehlich oft durch 
uiisachgemaBe Bearbeitung in der Blauwarme oder 
durch die Eigenart des Betriebes bedingt sein kann, 
die zu bleibenden, gegebeuenfalls auch nur ortliehen 
Formauderungen gefiihrt hat. ZahlennuiBige An
gaben daruber, in welchem Mafie dio Sprodigkeit 
des FluBeisens durch Bearbeitung in der Blauwarme 
wachst, liegen bisher nicht vor!). Es soli daher nach- 

stehend Uber einige Yer
suche berichtet werden, 
die hierliber au Hand von  
Zahlenmaterial AufschluB 
geb en.

Dio nachstehenden Yer
suche zur Feststellung der 
Sprodigkeit wurden an 
dem in Abb. 1 schematisch 
und in Abb. 2 im Bilde 
dargestellteu Dauerschlag- 
werk von K ru pp  ausge- 
fflhrt. Dieses Schlagwerk 
beruht darauf, daB ein 
kleiner, in einer Biiehse P 
gefCihrter Fallbar B auf 
den runden, auf zwei Auf- 

Abbildung 1. Schema lagern drehbar gelagerten
des Dauerschlagwerkes Probestab P  aus bestimin-

von Krupp. ter Hohe fallt, nachdem er
vermittels zweier Stangen S 

und einer Exzenterscheibe angohoben ist*). Der 
Probestab P besitzt in der Mitte zwischen den Auf- 
lagern und untcr dem Auftrcffpunkt des Fallbaren 
eine um den ganzen Umfang laufende Kerbe. Bei den 
vorliegenden Yersuchen betrug der Durchmesser
der Probestabe 15 mm, die Kerbe war scharfeckig 
und 1 mm tief, so daB der Durchmesser des Stabes 
ini Kerbgrunde 13 mm betrug. Das Gewicht des 
tallbaren war 4,19 kg, die Fallhohe 3 cm und dic 
Anzahl der Biirschlage in der Minutę 85. Nach jedem 
Schlage des Baren wurde der Probestab selbsttfttig 
um 180 • gedreht, so daB cr stets abweehselnd von

Mitt-eilungen aus dem Kgl. Materialprfifungsamt 
«rim-Ijcht<rfelde 1913 Nr. 2, S. 92.

*) Die in dieses Gebiet fallende Arbeit , ,Ueber GOte- 
Kobean BSechen“ von J . K le in ,  S t. u. E. 1914, 22. Jan ., 
‘-•138/8, erschien erst nach Fertigstellung dieses Be- 
1-ie.aea. Za dieser Znit erfuhr der Yerfasser auch erst von 
emuen, sich ebenfalls m it dieser Frage befassenden Ver- 
jnjT!? ron ®r‘ A- S c h m id , Ober die dieser am 14. Ju li 
■fiS m der Versammlung der sehweizerischen Mitglieder 
<s Internationa len Yerbandes fiir die Alaterialprtlfungcn 

in Zflrich berichtet hat.
) »gl. den Apparat von S t a n to n  der Cambridge 

wwntifw Instrument Co., S t. u. F- 1910, 29. Juni, S, 1124.

zwei entgegengesetzten Seiten vom Fallbiir getroffen 
wurde. Ais Mafistab fiir die Giite und Zahigkcit des 
Materials gilt die Anzahl Z der Barschlagc bis zum 
Eintritt des Bruches des Probestabes.

Bei sprodem Materiał m it nur geringer Schlag
zahl bis zum Eintritt des Bruches ist die Bruchflache 
vollkommcn gleichformig, wie dies Abb. 3 a erkennen 
laBt, Bei zahem Materiał dagegen zeigt dio Bruch
flache auf den beiden Auftreffseiten des Baren deut- 
lich feinkOrnigc Anbruchflachen infolgo der Wirkung 
der wiederholtcn Schlage. Zwischen diesen fein
kornigen Anbruchflachen liegt dann in der Mitte 
des Bruchąuerschnittes eine grobkOrnigo, elliptische 
Bruchflache, die durch den endgultigen Bruch her- 
beigeftihrt ist, der dann eintrat, ais der Stab durch

A bbildung 2. D auersch lagw erk  vun K rupp.

die zuvor cntstandcnen beiden feinkOrnigen Anbruch- 
flachcn sowcit geschwacht worden war, daB schlieB- 
lich der letzte Schlag gcniigte, um den endgultigen 
Bruch herbeizufiihren. Abb. 3b laBt das eben 
Gesagte erkennen. Zwischen den feinkornigen An
bruchflachen liegt dic elliptische, grobe, endgiiltige 
Bruchflache. Abb. 3b stam m t von einem Siemcns- 
Martin-Stahl mit 49 kg/qmm ZerreiBfcstigkeit. 
Dic Schlagzahl Z bis zum Bruch betrug 2444. Abb. 3c, 
die die Bruchflache eines Chromnickelstahles mit 
104 kg/qmm ZerrciBfestigkeit und einer Schlagzahl Z 
vou 26 198 darstcllt, zeigt noch ganz erheblich groBcrc 
Anbruehflaehen ais x\bb. 3b. In der Mitte zwischen 
beiden Anbruchflachen liegt die nur sehr schmale 
endgiiltige Bruchflache. Man erkennt daraus, daB 
die endgiiltige Bruchflache um so schmaler ist, je 
besser und zaher das Materiał war. Es kaim daher 
zweckmaBig neben der Schlagzahl Z bis zum Bruch-
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Bruchgefflge

b u
Abbildung 3.

Tcrschiedener łlaterialien beim Kerbschlagdauenersuch.

eintritt auch die Breite o (vgL Abb. 4) der endgiil- 
tigen Brnchfl&che fiir die Beurteilung annahernd 
gleichartigen Materialien mit herangezogen werden.

Die nachstehend be- 
schnebenen Yersuche zur 
Feststellung der Sprddig- 
keit infolge von bleiben- 
den Fornianderuńgen in 
der Blauwanne wurden 
an drei FluBeisensorten 
A, B , C gewóhnlicher 
Handelseisenąualitat aus- 
gefiihrt. Die einzelnen 
Sorten wiesen bei dcm 
ZerreiBvcrsuch bei Ziin- 

merwarme die in Zahlentafel 1 wiedergegebencn 
Festigbeitscigenschaften auf.

Zahlentafel 1. M ato ria lo igenaehaften .

Abbildung 4. 
Bruchbild beim Kerb- 

schlagbicgeYeraueh.

Streek- | Z^rreilł- 
f r a u t  ! fe*ttgk?U

'Z9
kf/ijm at 1 kgfąmm

Dęb
nu ng 

%

Quer-
schnttt*-
Yermln-
derung

%

1*.
3ii

33,9 43,7 22,9 43 0,78
*29,7 39,8 29,1 67 0,75
27,9 39,4 30,6 68 0,71

grenze naturgemaB wieder an. 
D ie spezifische Hochstbelasttmg, 
die dabei bei der Streckung um
2 bzw. 5 bzw. 10 mm jeweils er- 
reicht wurde, ist in den Zahlen- 
tafeln 3 bis 5 m it bezeich-
net. Eine Einschniirung der Stabe 
trat selbst bei der starksten ?e- 
wahlten Streckung von 10 mm 
noch nieht cin. Aus den so bei 
2 5 0 0 und 3 0 0 0 gestrecktcn 
Staben wurden Probestabc mit 
den gleichen Abmessungen umi 
mit der gleichen Kerbfomi wie 

die im Anlieferungszustand untersuchten Stabe 1
und 5 herausgearbeitet und die Scldagzahl Z bis
zum Eintritt des Bruches ermittelt sowie auch die
Breite 3 der endgiiltigen Bruchflache (vgl. das zu 
Abb. 4 Gesagto). Die erhaltenen Werte sind in den 
Zahlentafeln 3 bis 5 zusammengestellt

Das Materiał A (Zahlentafel 3) zeigt danach bei 
250 11 und 3 0 0 0 Strecktemperatur bereits bei nur
2 mm => 1,7%  Streckung eine nieht unerhcbliche 
Abnahme der Schlagzahl Z, bei 5 nun =  4,2%

Die Yersuche wurden in folgender Weise ausge- 
filhrt. Aus den drei Stangen A, B und C wurden je 
acht Probestfibe 1 bis 8 entnommen. An den Staben 1 
und 5 wurde die Schlagzahl Z des Materials im An
lieferungszustand bestimmt. Die iibrigen StSbe 
wurden in einem elektrisch geheizten Ofen mit Oel- 
bad, wie er fiir \VarmzerreiBversuche verwendet wird, 
gestreckt, und zwar die Stabe 2 bis 4 bei 2509 
und die Stabe 6 bis 8 bei 300 °.

Bei den Streckrersuchcn wurden a Ile Stabe zu- 
nachst bis zur Streckgrenze belastet und von hier 
ab um das vorgesehene MaB gestreckt. Diese Streckung 
nach Eintritt der Streckgrenze, also die der Bear
beitung in der Blauwanne entsprechende bleibende 
Formanderung, betrug bei den einzelnen Staben 2 
bzw'. 5 bzw. 10 mm, bezogen auf eine MeBlange von 
120 mm, das sind also 1,7 bzw. 4,2 bzw. 8,3% . 
NSheres laBt Zahlentafel 2 erkennen.

Bei dem Strecken um das ebengeuannte MaB 
stieg dio Belastung nach Ueberschreiten der Streck-

Abbildung 5. Wrsuchsergebnisse to i i  Materiał A 
(vgl. Zahlentafel 3).

Streckung betragt die Schlagzahl etwa nur noch rd. 
cin Drittel bis ein Siebentel der Schlagzahl im unge- 
strcckten Zustand, und bei 10 mm =  8,3 % Streckung 
ist die Schlagzahl von 926 bzw. 1154, das ist im^Mittel 
1040, des ungestreckten] Materials auf nur 61 fur die 
Streckung bei 2 5 0 8 und auf gar nur sechs SchlSge 
fiir dio Streckung bei 300 • gesunken. Es hat also 
durch die verhaltnismaBig geringfiigige Streckung 
von 10 mm =  8,3 % eine ganz auBerordentlichc Zu- 
nahme der Spródigkeit stattgefunden. Es ist ferner 
auch deutlich zu erkennen, daB diese Sprfidigkeits-

Zahlentafel 2. B ehandlung des Probem aterials.

un- 300 0
g e a ire ek t |

0 5 * 5

0 1.7 4,2
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zunahme durch die Streckung bei 300 0 crheblicher 
ist ais durch die Strcckung bei 260

Etwas anders liegen die Verhftltnisse bei dem 
Materiał B (Zahlentafel 4). llier  hat durch das

Abbildung 6. V«rsucbsergebuis80 von Materiał B 
(vgl. Zahlentafel 4).

Strecken um 2 und 5 mm bei 260 " nicht eine Ab- 
nahme, sondern eine Zunahme der Schlagzahl statt- 
gcfunden. Es diirfte sich dies daraus erkłaren, daB

Zahlentafel 3. 
Y ersuchsergebn isae  dor F lu B e iso n so rte  A.

Streck-
tempe*
ratur

Streck-
grenze

<33

IIBcłist- Strectamg
Schlag-

whl

z

Breite o
i Stab 
; Kr.

bclas-
tua^

auf
120mm
Mngo

der e.nd- 
cliltigen 
Brucłi- 
llikhe

»0 kg/ąmm kg/ąmm mm 0/A> - mm___—
1 20 __ ..

0 0 920 - * )
i 2 250 29.0 30,7 2 1,7 (124
i 3 250 28,8 38,8 5 4,2 396 —

4 250 30,5 49,7 10 8,3 61 —
5 20 — — 0 0 1154 —

! 6 300 23,3 30,2 2 1,7 901 =—
i 7 300 24,2 37,8 5 4,2 151 —

| 8 300 24,1 40,3 10 8,3 6 —

Zahlentafel 4. 
Y erauchsorgobn isse  d e r F luO o isenso rte  B.

i 20 __ 0 0 1721 1,9
2 250 24,7 29,0 o 1,7 2451 4,9
3 250 25,1 38,2 5 4,2 3021 7,4
4 250 26,9 49,5 10 8,3 1344 13,0
5 20 — — 0 0 1065 2,0

i 6 300 17,8 30,2 2 1,7 901 10,3
: 7 300 18,0 30,8 5 4,2 401 13,0

8 300 18,4 48,4 10 8,3 56 13,0

Zahlentafel 5. 
Y orauchaergobniaae der F luC oiaensorto C.

| 1 20 __ _ 0 0 2040 1,8 !
i 2 250 25,6 28,8 2 1,7 2517 4,5 !
1 3 250 24,5 37,5 5 4,2 702 11,0

4 250 25,5 49,0 10 8,3 9 13,0
i 5 20 - 0 0 2090 1,9
! 6 300 19,2 27,2 2 1,7 1807 5,8
! 7 300 20,2 37,1 5 4,2 110 13,0
1 8 300 19.0 47,2 10 8,3 3 13,0

°/

Abbildung 7. Yerauchaergebnisse von Materiał C 
(vgl. Zahlentafel 5).

‘las Materiał bei der Anlieferung wahrscheinlich nicht 
im gunstigen Zahigkeitszustand, sondom etwas 
spriide war, und daB es daher durch dio Erwarmung 
auf 250 • etwas ausgegliiht wurde. Es hat also hier 
der giinstigc EinfluB des Ausgliihens den ungiinstigen

XXXIII...

EinfluB des Streckcns bei Streckungcn bis zu 4,2 
iiberwogen. Bei 8,3 % Streckung zeigt sich dagegen 
schon eine Abnahme der Schlagzahl Z gegenuber 
dem ungestrecktcn Zustandc. Bei der Strcckung 
bei 3 0 0 0 dagegen tiberwiegt der ungiinstige E in
fluB des Streckens in der Blauwarme den gunstigen 
EinfluB des Ausgliihens wieder so erheblich, daB die 
Schlagzahl Z der gestreckten StSbe gegenuber der 
Schlagzahl der ungestrecktcn Stabe wieder ganz er
heblich geringer ist.

Boi dem Materiał C (Zahlentafel 5) zeigt sich bei 
2 5 0 0 Strockternperatur und 1 ,7%  Streckung der 
giinstigc EinfluB des Ausgliihens ebenfalls in ahn- 
licher Weise wio bei Materiał B. Im  iibrigen zeigt 
aber auch dieses Materiał die ganz erhebliche Spro- 
digkcitszunahme durch dio Streckung in der Blau
warme. Bei der Streckung um 8 ,3%  betriigt dio 
Schlagzahl nur noch neun bzw. drei, wahrend das 
Materiał im Anlieferungszustand eine Schlagzahl von  
2040 bzw. 2090 aufwies. Der Inhalt der Zahlentafeln 3 
bis 5 sowie das eben Gesagte tritt aus den Schau- 
bildern 5 bis 7 noch klarer zutage.

*) Wegen einer durch allo Stabe hindurch vcr- 
laufenden Folilstello nicht genau ermittelbar.

175



1374 S tah l und Eisen. Hocko/cnanlagen der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G. 34. Jahrg. Nr. 33.

Abb. 8 zeigt die Bruehflache des Materials C, 
und zwar einmal im Anlieferungszustand (s. Abb. 8a, 
Stab 1) und einmal nach der Strcckung um 8,3%  
bei 300 • (s. Abb. 8b, Stab 8). Unter Berucksich- 
tiguug des zu Abb. 4 Gesagten erkennt man deutlieh, 
wie sich bei dem Probestab im Anlieferungszustand 
auf den beiden Schlagseiten ganz erhebliche An- 
bruchsfl&chen ausbilden konnten, ehe der Stal) soweit 
geschwacht war, daB er brach. Bei dem in der Blau-

• b
Abbildung 8. Bruchgefflgo von Materiał C im An 

lieferungsjustamie und in Blauwarme gestreckt.

wanno gestreckten Stabe dagegen trat der Brueh 
ein, ohne daB sich zuvor Anbruchflachen ausgebildet 
hatten.

Zusammcnfassend liiBt sich auf Grund des vor- 
stehenden Versuchsmaterials sagen, dali bereits 
geringfilgige Streckungen von 1,7 bzw. 4,2 bzw. 8 ,3%  
bei 250 9 und 300 0 geniigen konnen, um eine teil- 
weise ganz auCerordentliche SprOdigkeitszunahme 
des FluBeisens zu Terursachen. Dabei hat die Tem
peratur von 3008 sich stets ais ungiinstiger er- 
wiesen ais die Temperatur von 250 *. Die Sprfidig- 
keitszunahme steigt mit wachsender GroBe der 
Streekung sehr schnell an. Bei einer Strecktem- 
peratur von 300® und 8 ,3%  Streekung war dic

Schlagzahl bis zum Eintritt des Bruches bei den 
FluBeisensorten A, B und G etwa 173- bzw. 30- bzw. 
688 mai kleiner ais die Schlagzahl im Anlieferungs
zustand1).

Diese durch Streekung in der Blauwarme er- 
zeugte ganz auBerordentliche Sprodigkeitszunahme 
ist um so unangenehmer, ais sich dieser Sprodigkeits- 
zustand bei der Untersuchung des Gefuges der- 
artigen Materials selbst bei den starksten Vergr8Be- 
rungen in keiner Weise zu erkennen gibt. Wurde 
letzteres der Fali sein, so konnte derartig gefahr- 
drohendes Materiał leicht ais solches erkannt und 
ausgeschieden werden, und zwar durch mikroskopi- 
sche Untersuchung an kleinen Proben unter Yer- 
meidung groBerer Probestabe, dereń Entnahme obie 
Wertlosmachung des betreffenden Teiles meist nicht 
mOglich ist

Zur Feststellung einer etwaigen Gefiigeandenmg 
durch die Streekung iii der Blauwarme wurden von 
den bei 300° am starksten gestreckten Staben 
Langs- und Querproben an den Stabenden sowie auch 
in unmittelbarer Nahe der Kerbe, also der Bruch- 
flache, entnommen. Diese Proben wurden in der 
ublichen Weise geschliffen, mit Salzsaure-Alkohol 
im Mischungsverhaltnis 1 : 100 geatzt und bei bis 
zu 1500facher YergróBerung untersucht. Irgend- 
welche augenfSllige Erscheinungen gegeniiber dem 
Materiał im Anlieferungszustand waren dabei im 
Kristallgefiige nicht erkennbar. Nur gróBere 
Schlackeneinschliisse waren bei der Streekung in der 
Blauwarme mehrfaeh und zwar meist geradlinig 
gebrochen und machten den Eindrack eines Stein- 
trilmmerfeldes. Diese Erscheinung wurde jedoch 
auch dann festgestellt, wenn das Materiał bei Zimmer- 
wiirme um den gleichen Betrag gestreckt wurde.

>) Ais Schlagzahl Z fur den Anlieferungszustand ist 
hier der Mittelwert der Stabe 1 und 5 benutzt.

Die Hochofenanlagen der Gelsenkirchener Bergwerks- A.-G. 
in Esch und Deutschoth

unter besonderer Berucksichtigung der Neuanlagen der Adolf-Em il-H utte.
Yon Oberingcnieur Mas Zillgen in Esch.

(Mitteilung aust der Hochofenkomnunsion 

(SchluB von

Die Adolf-Emil-Hutte.
I |  ie Hochofenanłage der neuen Hatte ist in „Stahl 

und Eisen** 1913, 1. Mai, auf Seite 714 bis 722 
bereits ausfUhrlich beschrieben worden. Ich be- 
schranke mich daher hier auf einigo erganzetide 
AusfÓhrungen.

Zur Inbetriebsetzung der Hochofen diente eine 
Gaserzeugeranlage, bestehend aus drei Gaserzeugern 
fur Yerarbeitung von Huttenkoks bei einer normalen 
Maschinenleistung von je 700 PS. Es konuten 
mittels des erzeugten Gases einige Gasdynamos und

des Yereins deutscher Eisenhfittenleute.)

Seite 1330.)

Geblase einlaufen und ebenso die Copwer der Oefen 1 
und 2 getrocknet und je einer auf 200 0 vorgewarmt 
werden. Zur Sicherlieit blieb diese Anlage fiir ein 
Gasgeblase im Betiieb, bis einige Zeit spSter das 
Stahlwerks-Dampfgeblase zur Yerfugung stand, wo- 
dureh hinreichend Sicherheit geboten war. Eine 
zweita Sicherheitseinrichtung war ein Turbogebliise. 
die einzige masehinelle Anlage in der Gaszentrate, 
welche mit Dampf betrieben wird. Das Turbogebliise 
ist mit einer Dampfturbine mit 400 PS Leistung 
diiekt gekuppelt und fOrdert 250 cbm Wind bei



13. August 1914. Ilochofenanlugen der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G. Stahl und Eiscn. 1375

50 cm oder 190 cbm bei 75 cm Quecksilbersaule. 
.lin 30. Oktober 1911 wurden dic Oefen 1 und 2 
anjeblasen, und zwar der zweite Ofen wenige Stunden 
nach dem ersten, um in der Gaserzeugung und Auf-

Abbildung 15. Erztaschen- und Hoehofcnanlage

rechterhaltung des Betriebes gcsichert zu sein, fiir 
den Fali, daB ein Ofen durch einen Umstand zum 
Stillstand kam.

Die Adolf-Emil-Hiitte erhiilt ihre Erze zur Halfte 
am den Grubeu von St. Pierremont und zur Halfte 
aus den Escher Giuben. Die Umladestellcn be- 
finden sich auf der Hiitte Esch im AnschluB an 
die dortigc Erztaschenanlage und in Yillerupt, 
wo das Erz durch die franzosische Ostbahn in 
Selbstentladern angefahren und durch eine Erz- 
taschenanlagc wieder in Selbstcntlader Bauart 
Talbot abgezogen und nach den Erztaschen der 
Adolf-Emil-Hiitte (vgl. Abb. 15 und 16) gebracht 
"ird. Diese fassen rd. 10 000 cbm oder 16000 t 
Erz. I)ie Kokstaschen fassen ebenfalls 10000cbm 
~ rd. 5000 t Koks, so daB der MOllervorrat in 
den Taschen etwa 3 bis 4 Tage reicht. Dic 
fetaschen wurden nicht groBer gewiihlt wegen 
der beąuemen Erzanfiihr und dci ausgedehnten 
\ orratslager auf der Hiitte selbst, in denen 
Dampfschaufeln im Notfalle das Erz baggern.

"ie bereits erwiihnt, werden die Aufzugs- 
motoren der Schragaufziige nach der Łeonard- 
schaltusg betrieben. Dabei ist fiir jeden Aufzugs- 
motor ein fahrbarer Drehstrom-Gleiclistrom-Um- 
formęr Torhanden, dessen Gleichstromdynamo 
dureh einen in ihrem Erregungsstromkreis lie- 
KfndenRegelungswiderstand in ihrer Spannung ge- 
regeh wird. Der konstant erregte Aufzugsmotor 
audert seine Drehzald genau nach der ihm zu- 
fefuluteu Spannu ng, und zwar unabhangig von 
H‘iner Belastung, so daB man mit dieser Schaltung 
m der Lage ist, genaue Hubbegrenzungen vor-

zunehmen. Ais Sicherheitsvorrichtung ist eine 
Manoverierbremsc sowie eine Notbremse yorgesehen. 
Erstere wird sowohl von einem Elektroinagnet ais 
auch von Hand betatigt, wahrend letztere von 

einem Teufeanzeiger oder 
vom Maschinigten aus 
durch einen FuBhcbel zum 
Einfallen gebracht werden 
kann. Bei 'Wirkung der 
Notbremse wird der Strom 
zum Anlasser ausgeschal- 

tet. Die elektrischen 
Steuerapparate bestehen 
aus einem Walzenardasser, 
einem ebenfalls in Anlas- 
serform gebauten Gleis- 
wahler, der in Yerbhidung 
mit dem Fahrtbegrenzer 
ein rechtzeitiges II alten 
der Katzc veranlaBt, so
wie einem durch FuBhebel 

betatigten Umgehungs- 
schaltcr, mittels dessen 
dem Anlasser wieder Strom 
zugefiihrt wird, um die 

dor Adolf-Emil-lliUte. durch den Fahrtbegren
zer bewirkte sclbsttatige 

Yerzogerung und Stillsetzung im Notfalle auf- 
zuheben. Das Einstellen der jeweils benótigten Ge- 
schwindigkeit sowie das Abstellen des Motors wird 
von einem besonderen Falirtbegrenzer bewirkt. Fiir 
die sechs Schragaufziige besteht zum Antrieb cin

Abbildung 16. Adolf-Emil-Hiitte: ZGblin-Yerscblus&e 
zum Kullrr. der Erzkiibel.

Reservcaggregat in der Unterstation mit einer Schal
tung fiir alie Aufziige. Die FOrderleistung in 18 Stun
den betragt 50 Ladungcn. Jcde Ladung besteht aus 
einer Erzgicht zu drei (vgl Abb. 17) und einer Koks-
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gicht z u zwei Kilbeln (vgl. Abb. 18). Im Falle, daB 
ein Aufzug unter Yerwendung des IJebcrgichtwagcns 
(vgL Abb. 19) zwei Oefen bedienen muB, kann die

Abbildung 17. Adolf-Kmil-Hfltte: Abheben eines Kiibels vom 
Erzkiibulzuge dureh <len Gichtaufzug.

Leistung eines Aufznges in 24 Stunden auf 60 Ladun- 
gen ~  300 Fahrten gesteigert. werden.

Besonders erw&hnen móchte ich an dieser Stelle 
die YorsichtsmaBregeln, die gegen das Zurttck- 
treten der Hochofengase in die Kaltwindleitung zur 
Yerhiitung von Esplosionen angewandt sind. Die 
von der Windverteilungsanlage zu den Oefen gehenden 
Windleitungen bilden vor der Cowperreihe eine 
durchgehende gemeinschaftliehe Leitung, dio fiir 
die einzelnen Oefen dureh Trennungsschieber unter- 
teilt ist. Um diese Schieber herum sind Umfiihrungs- 
leitungen von 100 mm Durchmesser eingebaut, 
welche dureh einen Hahn vollstiindig abgesehlossen 
werden kónnen. Der Hahn ist stets gefiffnet, so daB 
ein gewisser Druckausgleich dureh das 100-mm- 
Rohr entstehen muB, was besonders dann von 
groBem Wert ist, wenn dureh einen Fehler beim 
Umstelien der Cowper oder dureh sonst einen Um- 
stand ein Geblase plótzlich fiir einen Ofen ausfallt. 
Fiir den Fali groBer BetriebsstSrungen, bei denen 
samtliehe Gasgeblase zum Stilliegen kommen kunnten, 
bringt das Turbogeblase, wie bereits erwiihnt, bei einer 
Leistung von 250 ebm i. d. min geniłgend Wind, 
um vor den geschlossenen Kaltwindschiebem einen 
Druek von 5 bis 10 cm Quecksill>ersaule halten zu 
konnen und ein Eintreten der Gase in die Kalt
windleitung zu verhuten. Die AnschluBleitungen der 
Kaltwindleitung zu dem Cowper haben zwischen 
Kaltwindschieber und AnschluBstut7.cn ein Abblase- 
rohr mit Schieber nach dem Kamin, so daB in kri- 
tisehen Fallen sowohl der Cowper ais die Kaltwind
leitung dureh Oeffnen dieses Schiebers unmittelbar 
an den Kamin angesehlossen werden konnen.

Die elektrische Zentrale ist mit der Be
stimmung erbaut, auBer den Hilfsantrieben des 
Hochofenwerkes selbst auch das Stahl- und Walz
werk mit elektriseher Kraft zu veisoigen. Die aus-

gedehnte Yerwendung der elektrischen Energie ia 
beiden Abteilungeu machte die Aufstellung von 
neun Stromerzeugern von rd. 13 000 KW (Generator- 

leistung) crforderlich. Die Dynam® 
werden von Mrnberger Yiertakt-Zwil- 
lings-Gasmasehinen, Type DTG 13 B, 
angetiieben. Die sehr hohe Spannung 
(53Ó0 Yolt bei 50 Petioden) wurde hier 
mit Eiicksicht auf dic weite ortliche 
Yerteilung gewahlt.

Yon der Zentrale aus wird die elek
trische Energie im Hochofenwerk und 
Stahlwerk auf je vier Unterstationen 
mittels Kabel yerteilt. Die Untersta- 
tionen der Hochofenanlage sind die 
beiden Pumpenhauser, die Gasreini- 
gungsanlage und die Unterstation der 
Eiztaschen. In diesen Unterstationen 
werden alle Motoren iiber 100 PS direkt 
mit der Spannung von 5300 Yolt be- 
trieben, die kleinen .Motoren mit einer 
Spannung von 500 Yolt. Fiir die Erz- 
und Kokslokomotiven der Mallerei wird 

transformiert auf 120 Yolt im Inter- 
Betriebssichcrheit wegen der Strom- 
dureh zwei blankę Fahrdrahte und die

er weiter 
esse der 
zufiihruhg 
Schienen.

E<) laufen allein im Hochofenbetrieb 290 elek
trische Maschinen, davon 262 Motoren mit einer

Abbildung 18. Adolf-Emil-Hutte: KoksverUilun?.

Nennleistung von 10 850 PS ais stromcmpfangends 
Maschinen auBer den neun Dynamos der Gaszentrale 
von 19 800 PS (Maschincnieistung), von denen an
19 Umformer in der Hochofenanlage Stroni »b* 
gegeben wird.
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Die Łeistung der Zentłale (vgl. Abb. 20 und 21) 
beleuchten folgende Betriebsergebnisse des Monats 
Februar 1913. Es v̂urden erzeugt 4 146 000 KW, 
wovon das Stahlwerk 1 450 000 KW verl)iauchte. 
Der Gasverbrauch wiirde zu 151 680 000 cbm fest- 
gestellt, wascincrTageserzeugung von 12001 Boheisen 
entsprieht, so daB das Gas von 200 bis 3001 Roheisen- 
meugung zur weiteren Ausnutzung Verwcndung fin- 
den kann. Vou dem ausgenutzten Gase verbrauchten

die W inderhitier................  60 670 000 cbm
dio Kessel............................37 920 000 „
die Gaazentrnre......................4ó 500 000 ,,
Yerlust................................ 7 590 000 „

Hieraus wurden erzeugt in der Gaszentralc von Ge- 
hlascn 5688 000 PS, von Dynamos 5 638 000 PS

Abbildung 19. Adolf-Emil-lliltte: Kiibel am
Uebcrgichtwagen hangend.

-  11326 000 PS, so daB sich je PS ein Gasverbrauch
von 4 cbm erreehnet. Es ergibt sich hierbei fiir die
Dynamoseite ein Belastungsfaktor der Zentiale von
<5% und ein Ausnutzungsfaktor der Zentrale von 
47 o/p /O'

^asdenHochofenbetrieb imMinettebezirk 
betrilft, so herrschen zwei Betriebsauffassungen vor; 
die einen schreibcn vor, mit Rucksicht auf den Stanb- 
v«rlust den Ofen langsam zu betreiben, die anderen 
Î Yorzugen einen flotten Ofengang mit der Ueber- 
legung, Jag Jer schadliche Staub mit den Gascn 
ahgefuhrt wird. I)ie letztere Auffassung ist jeden- 
falls die richtigere. Die Staubbildung ist nieht die 
Mniittclhare Folgę eines Blasens mit hoher Pressung, 

h., ich kann z. B. 200 t Roheisen sowohl bei ge- 
ringem Fonnenąuerschnitt mit 50 cm Pressung ais 
auch bei groBerem Formenquerschnitt mit 25 cm

Pressung erblasen, ohne den Staubentfall zu andern. 
Die Staubbildung ist vielmehr die Folgę einer groBen 
Gasgeschwindigkeit. Je groBer diese Gasgeschwindig- 
keit ist, desto groBer ist auch die lebendige Kraft, 
dic dcm Gasstrom innewohnt, welche zur Folgę hat, 
daB auch verhaltnismaBig mehr Staub mitgerissen 
wird. Dieser Staubentfall wird natiirlich auch ab- 
hiingig sein von dcm Prozentsatz an feinem Erz, der 
im allgemeinen bei der Minette nieht unter 1 5 %  
betragt. Mit Riicksicht auf den Staubabgang kann 
nun bei flottem Betrieb das VerhSltnis von Erz zu 
Koks entsprechend hoher gcwiihlt werden, wodurch 
sich auch bei dem infolge des Staubentfalles nie- 
drigeren Ausbringen der Koksverbrauch nieht un- 
giinstiger gestaltet. Der flotte Betrieb hat aber 
zunilchst den Yorteil, daB der W&rmeverlust f. d. t 
Roheisen durch Ausstrahlung ein weit geringerer ist, 
und vor allen Dingen wird auch die Beschickungs- 
saule lockerer.

Beim langsamen Blasen wird durch das feinc 
Matciial dem Gasstrom ein Widerstand entgegen- 
gesetzt. Dieser Widerstand kann stellenweise so 
groB sein, daB das aufstromendc Gas sich den be- 
fjuemcren Weg durch das stUckige Materiał suchen 
wird. Es bilden sich dadurch k&ltere Teilc, die 
unreduziert niedergehen und zu Ans&tzen und Stflrun- 
gen fiihren. Bei hoher Pressung wird der Schmelz- 
und Reduktionsvorgang lebhafter sein, und zweifellos 
wird auch der unter hohem Druck gegen die heiBen 
Cowpersteine geprcBte Wind stilrker erwiirmt wer
den ais bei niedriger Pressung. Es ist daher lichtig, 
beim Abfallen des Ofens den Qucrschnitt der Formen 
so weit zu yermindern, daB trotz geringerer Wind* 
zufuhr mit gleicher Pressung wcitergcblasen werden 
kann, so daB durch den langsamen Gang eine sehr 
gutc indirckte und direkte Reduktion eifolgon kann. 
Es muB natiiilich, wenn dieses Blasen mit ver- 
ringertem Formcnquersclmitt voraussichtlich liinger 
dauem soli, sofort Koks zugegeben werden, weil 
sonst zur Yerarbeitung des bei der geringeren Gas
geschwindigkeit im Ofen niedergehenden Staubes 
niclit gentigend Biennstoff vorhanden ist.

Dic meisten Betriebsstorungen werden bei Yer- 
hiitten von Minette durch Staubvcrsetzungen vei- 
ursacht, welche sich in crster Linie bei schlechter, 
besonders bei zu weicher Koksqualitat zeigen, was 
einen kalten Ofengang mit staikem Hangen zut 
Folgę hat. Yon anderen Ursachen, die zum Hangen 
der Oefen Yeranlassung geben, fiihre ich weiterhin 
das Hangen der Gichten wegen ungendgender Wind- 
zufuhr an, was meist nur einen Erzeugungsausfall 
zur Folgę hat, wahrend die Roheisenbeschaffcnheit 
niclit allznsehr darunter leidet. Der Windmangel 
kann aber auch zu gróBeren Stórungen dann fiihten, 
wenn durch das Hangen die Leistung dci Geblase 
so weit heruntergedrUckt wird, daB allgemeinet 
Wind- und Gasmangel entstelit. Ferner gibt es ein 
sogenanntes kaltes Hangen, wobei entweder das Yer- 
hiiltnis von Erz zu Koks zu groB oder der Ofen durch 
Heruntergehen von Ans&tzen kalt geworden ist.
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Dann kann ein H&ngen eintreten infolge zu basisehen 
Ganges, was bei langerei Dauer zu em sten Starungen 
fuhren kann. In schweren Fiillen nimmt hierbei 
der Ofen, ebenso wie bei starken Staubversetzungen, 
meist fiberhaupt keinen Wind mehr an, und ein 
langsames Etkalten des Gestelles findet statt, so dali

Abbildung 20. Entwickluag der Kraft- und 'Windlicferung in den 
beiden alteren Anlagen.

aUmahlich Schlaeken- und Roheisenabstieh verloren 
gehen. In diesen Fiillen ist es notwendig, den Schmelz- 
gang gewaltsam dadurch aufreeht zu erhalten, 
daB dem Wind auf irgendeine Weise Durehgang 
versehafft wird, was sich in den meisten Fallen 
am leichtesten erreichen laBt, indem man das

nach und wegen seines hohen Gehaltes an kohlen-
saurem bzw. kieselsaurem Eisenoxydul sehr giinstig
indirekt reduzieren liiBt. Das Yerhaltnis von Erz
zu Koks kann hierbei um ein bis zwei Zehntcl hoher
gesetzt -werden, wodurch der Koksverbrauch sich
entsprechend giinstigcr stellt. Eine nachteilige Folgę

L beim Yerhutten diese:
fM tM d h M  Erzeist cin schrleichte5

Zerf allen derselben, was 
zu schwerem Ofengang 
AnlaB g ib t Es ist 
daher beim Yerhiitten 
dieser Erze in groBen 
Oefen notwendig, we
gen des hoheien Yer- 
brauehes an Sauerstoff 
durch die ausgedehnte 

indirekte Reduktion 
iiber eine geniigende 
Windmenge und ebenso 
wegen des Zerfallens 
der Erze iiber eine ge
niigende Druckleistung 
der Maschinen zu vet- 
fiigen. Ein Beweis fiir 
die gunstige indirekte 
Reduktion der fraiizó- 
sischen Erzeist dassekr 
hohe Gleichgewichts- 
verhiiltnis von Kohlea- 
saure zu Kohlenosyd 

in den Giehtgasen, das bei uns die Zahl 0,8 selten 
unterschreitet.

Was das Zerfallen der Erze in den Oefen anbetrifit, 
so wirken hier jedenfalls zwei Ursachen mit. Bei der 
Erwftrmung durch die Gichtgase wird einerseits ein 
Teil des in den Erzen enthaltenen Wassers zum

77 rsrz

ErMarting=

Abbildung 21. Yergleich der Kraft- und Windliefetung der drei Hochofenwerke 1912 nach erzeugten PferdestSrkea.

Mauerwerk anbohrt, beginnend im Scliacht, und 
so weit heruntergeht, bis der Wind Durehgang 
gefunden hat, wobei gleichzeitig festgestellt werden 
kann, ob sich bereits Ansatze gebildet haben.

E s werden in der Adolf-Emił-Hotte ungeffthr 50 % 
franzosischer Eisenci ze aus den Gruben von St, Pierre- 
inont verhiittet. D ie Erfahrung mit diesem Erze 
hat gezeigt, daB es sich seiner ganzen Beschsffenheit

Yerdampfen gebracht, das infolge der Dichtigkeit 
der Erze nicht entweichen kann und daher zu klemen 
Esplosionen fiihrt, welche die Erzstiicke zersprenges, 
anderseits wird die gilnstige indirekte Reduktion 
zu dem Zerfallen der Erzstiicke noch beitragen.

Die Bestrebungen, den Yerlust durch hflherea 
Entfall an Staub durch dessen Nutzbarmachunę 
wieder auszugleichen, haben eine sehr groiłe Aus-
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dehnung angenommen, und es wird die Aufgabo der 
Zukuiift sein, nicht nur den Gichtstaub, sondern 
auch das feine Erz bis etwa 10 mm KorngroBe in 
Stuckform zur Yerhiittung zu bringen, wodurch der 
Ofenbetrieb in liohem MaBe gewinnen konnte. 
Man kann schon bei Erzeugungen von 200 t in
24 Stunden mit einem Staubentfall von 150 kg je t 
Roheisen rechnen. Der Staub enthalt 30 bis 
40% Eisen, so daB das Nutzbaraachen ais sehr 
wirtschaftlich erschoint. Nur ist die Kostenfrage 
bei den billigen Erzkosten im Minettebezirk eine 
sehr schwierige. Wegen der geringeren Anlage
kosten und den gunstigen Reduktionsverhaltnissen 
wird das Nutzbarmachen des Staubes durch Briket
tieren gegenuber dem Agglomeriercn ais das Gfinsti- 
gere anzusehen sein. In der Adolf-Emil-Hiitte ist 
seit kurzem eine Tigler-Presse im Betrieb, deren 
Leistung ebenso wie die Festigkeit der Briketts zu- 
tóedenstellend ist insofern, ais beim Yerhiitten der 
Briketts kein groBerer Staubentfall festgestellt wer
den konnte. Es sind bereits die HersteUungskosten 
geringer ais die Erzgcstehungskosten. Hierbei ist 
zu beriicksichtigen, daB das Brikett mit einem  
Eisengehalt von etwa 36%  Fe, 1%  Lin und 7%  
Koks ais ein hoherwertiges Mateiial anzusehen ist.

Der Gichtstaub wird nach dem Chlormagnesium- 
'erfahren brikettiert, und es genugt ein Zusatz von
0,0 bis 0,8% MgCl,, d. h. 1,5 bis 2 ,5%  der liandels- 
iibliehen Chlormagnesiumlauge. Es hat sich auch 
gezeigt, daB der in der nassen Gasreinigung ab- 
geschiedene Staub, dem Gichtstaub ais Schlamm 
zugesetzt, bei Zugabe eines kleinen Anteils Gips 
genflgend Fahigkeiten hat, den ProzeB einzuleiten, 
d. h. genttgend katalytisch wirkende Eigenschaften 
besitzt. Ich bin der Ansicht, daB der Yorgang neben 
dem Abbinden ein HydratisierungsprozeB, wenn 
aicht ein OsydationsprozeB ist. Es steht fest, daB, 
je hyher der Eisengehalt ist, d. h. je weiter die Re
duktion der Eisenverbindung vorgeschritten ist, 
desto bessere Briketts hergestelit werden konnen, ob- 
schon hierbei der Prozentsatz der im Gichtstaub ent- 
haltenen Bindemittel entsprechend geringer geworden 
ist Es eignet sich also derjenige Staub weniger, der 
noch sehr wenig vorreduziert ist und die Bildung von 
hóheren Oxydationsstufen erschwert. Es ist daher 
empfehlenswert, den Eisengehalt durch Zusatz von 
Abfallerzeugnissen, wie Konvcrterauswurf, in feinem  
Zustande und nach erfolgter magnetischer Scheidung 
zu erhóhen. Auch die sehr starkę Warmeentwicklung 
spricht fiir einen weitergehenden chemisehen Yorgang 

einfaches Abbinden. DieseWarmeentwicklung itann 
durch den Druck der Presse begunstigt werden, und es 
»t daher nur eine Aufgabe der Presse, den hierfur 
erforderlichen Druck zu leisten, wie ja auch das 
Brikettieren nach dem Ronay-Yerfahren gezeigt 

, ’ ohne jede Beimengung von katalytisch 
wirkenden Substanzen sehr gute Briketts hergestelit 
werden konnen, sogar die besten, die ich bisher gc- 
sehen habe. Leider konnten mit dieser Presse keine

geniigenden Mengenleistungen erzielt werden. E s 
bleibt hier also die Aufgabe, durch kiinstliche W&rmc- 
erzcugung die Leistung der Presse zu erganzen, um 
hierdurch dic Festigkeit der Briketts noch zu er- 
hohen.

Was nun das Yerhiitten der Briketts im Hoch
ofen anbetrifft, so ist ein Brikett jedenfalls einem 
Agglomerat vorzuziehen. Abgesehen von dem leicht 
reduzierbaren Materia! selbst enthalt der Gichtstaub 
etwa 6 bis 8 % Koks beigemengt, wodurch eine direkte 
Brcnnstofferspamis erzielt wird. Der Yorteil, daB 
beim Sintem samtlicher Staub verwendet werden 
kann, tritt wohl nicht mehr so sehr in die Erschei- 
nung, ais heute bei den groBen trockenen Staub- 
flaschen iiber 90%  ausgescliieden werden und der 
bei der NaBreinigung fallende Rest des Staubes ais 
Schlamm beim Brikettieren groBtenteils sehr gut 
Yerwendung finden kann. Es bleibt noch anzufuhren, 
daB das Agglomerat ein an Eisengehalt hochwertiges 
Materiał ist, wodurch das Ausbringen verbessert 
werden kann. Es darf hierbei nicht iibersehen werden, 
daB dic hierdurch beabsiclitigte Koksersparnis voll- 
standig aufgehoben wird durch den zur direkten 
Reduktion des Agglomerats notwendigen hoheren 
Koksverbrauch, da eine indirekte Reduktion des 
heutigen Erzeugnisses ziemlich ausgeschlossen is t

Was die Betriebsergebnisse beim Yerhiitten 
von Briketts weiter hin anbetrifft, so liegen bei uns 
infolge der kurzeń Betriebszeit nicht genugende 
Erfahrungen vor, um ein abschlieBendes Urteil 
zu haben, doch haben dic bisherigen Ergebnisse schon 
gezeigt, daB die Erzeugung, ebenso der Koksver- 
brauch, gunstiger geworden sind. Es wurden bis zu 
15%  Briketts, die ais saure Bestandteile des Mollers 
gelten, zugegeben und entsprechend an sauren 
Erzen abgezogen, und zwar in derAYeise, daB jeder 
zweiten Ladung etwa 30 % des Mollers an Briketts 
zugegeben werden, wobei die Basizitat der Schlacke 
ebenso wie der Staubentfall dieselbengeblieben sind, 
was ais ein schlagender Beweis fiir die Brauchbar- 
keit der Briketts anzusehen ist.

Wenn man bedenkt, daB der Staubentfall in 
groBen Betrieben 7 bis 8 % des Erzmóllers erreicht, 
dessen Nutzbarmachung eine langere Lebensdauer 
der Gruben im Minettebezirk bedeutet, so mijgen 
folgende Zahlen den Wert der Nutzbarmachung 
beleuchten. Rechnct man m it einem Eisenerzvorrat 
von 300 Millionen t in Lusemburg und 2,3 Milli- 
arden t  in Lothringen, so ist der Gesamtvorrat 
im Zollgebiet auf rd. 2,0 Milliardcn t  zu sehfttzen. 
Bei einer jahrlichen Fiirderung von rd. 26 Milli
onen t wurden jahrlich rd. 2 Millionen t ais 
Gichtstaub m it den Gichtgasen abgefuhrt werden, 
was einer jahrlichen Roheisenerzeugung von 700 000 t  
oder 70 Millionen t Roheisen fiir den Gesamt- 
erzvorrat entspricht, d. h., bei gleichbleibender 
Roheisenerzeugung kann durch Nutzbarmachung 
des Gichtstaubes die Lebensdauer der Gruben um 
zehn Jahre rerlangert werden.
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Zuschriften an die Redaktion.
(Fiir die in dietcr Abteilun* erschelnenden VerfiffeatHchunj»en ubernimmt die Redaktion kelne VerantvortunR.)

Tabellarische Ausarbeitung von Kalibrierungen, im besondern verschiedenartige 
Schienenkalibrierungen.

Zu den Auafiihrungen von 'Sr.*3ttg. Puppe und 
Oberingenieur H olzw eiler1) muchte ich auf Grund 
15jahriger Erfahrung mit Schienenwalzen m it schrag- 
liegender Kalibricrung folgcndes bemerken.

Die seitllche Verschiebung der Walzen mit schrag- 
liegenden Kalibem, insbesondere Schienenwalzen, 
kann nur durch gut konstruierte Rander aufgehoben 
werden, keinesfalls aber nur durch die Seitenschrauben, 
auch dann nicht, wenn man ein ganz neues Geriist 
mit gut passenden Einbaustucken hat. In der 
Fertigwalze, wo ja der Seitenschub sich nicht so be
merkbar macht wie auf der Yorwalze, wird man mit 
gut gedrehten Konussen in jedem Falle auskonimen, 
wenn man schon beim Drehen der Walzen auf den 
Schub Riicksicht nim m t Anders auf der Yorwalze. 
Doch auch hier liUSt sich der Uebelstand beheben, 
wenn man in der Mitte noch einen Doppelkouus nach 
Abb. 1 anorduet. Hat man einen solchen Rand auch

Abbildung ł. Doppel- 
kouus »n Waljen zur 

Abstiltzung.
Walsenrerschleifl.

auf der Fertigwalze, so ist es um so besser. Werden 
diese Fuhrungsriinder gut geschmiert, so ist ein 
Schlagen der Strecke ganz ausgeschlossen und der 
YerschleiB der Rander sehrgering. Die Seitenschrauben 
miissen besonders in der Yorwalze natiirlich ebenfalls 
gut angezogen sein. Wiirde man nur mit Sciten
schrauben arbeiten, wie Holzweiler empfiehlt, so 
wtirde der YerschleiB an Walzenlagern auBerordentlich 
groS sein. Der Lagerhals (s. Abb. 2) wiirde sich sehr 
rasch abnttUen, oftmals ganz abbrechen, und das 
Lager, obgleich es vielleicht noch stark genug ist, 
unbrauchbar sein.

Ferner wiirde noch ein zweiter Uebelstand ein
treten. Der Lagerhals arbeitet sich in den Ballen der 
Walze ein (s. Abb. 2). Wird nun ein neues Lager 
eingelegt, so wird dieses entweder gar nicht oder nur 
mit der auBersten Kante an dem Ballen anliegen, 
und von einem Festhalten der Walze kann keine 
Rede mehr sein, und zwar so lange, bis sich der 
Lagerhals wieder in die Riefe eingearbeitet hat. 
Dreht man die Riefe heraus, so wiirde der Endrand 
sehr bald so geschwaeht sein, daB er bricht, obgleieh

») Vgl. St. u. F.
7. M»i, S. 797 SOO.
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die Walze noch stark genug ist. Noch viel iirgcr 
troten diese Uebelstande auf, wenn noch ein Spindel- 
schub hinzutritt, bedingt durch ungleiche Ballen- 
m ittel der in den einzelnen Gerusten liegenden 
Walzenpaare. Die Seitenschrauben werden in diesem 
Falle vielfach glatt abgerisscn. Triowalzen arbeiten 
insofern gunstiger, ais sich ja hier die Walzen gegen- 
seitig halten.

Die Broitungen konnen in den drei ersten Vor- 
stichen ganz gut et was gróBer genommen werden, 
da die Stege noch stark sind und das Materiał 
durch die noch scharfen Einschnitte nach Kopf und 
FuB gedrangt wird und die Rander noch genugend 
stark arbeiten, worauf im Interesse einer grtind- 
lichen Durcharbeitung des Kopfmaterials groBei 
Wert zu legen i s t  In den meisten Stichen arbeitet 
man zweckmaGig so, daB vom Vorstich in den 
Fertigstich liochstens noch 2 mm Breitung auf- 
treten. Eine hShero Breitung im Fertigstich ist jeden- 
falls von Nachtcil. Da die Breitung groBtenteils 
nur voin Steg aufgenommen werden muB, ergeben 
sich unvermeidlich in diesem Spannungcn, und ferner 
werden die Abrundungen an Steg- und Laschen- 
anlage Kopfseite einerseits und Steg und Laschcnanlage 
FuBseite anderseits sehr bald verschleiBen, sie werden 
rauh, und man ist gezwungen, im Stander nachzu- 
drehen, will man die Walzen nicht auslegen. DaB 
man bei geringerer Breitung im Fertigstich bc- 
furchten muB, ein Band am Kopf der Fertig- 
schienen zu erhalten, ist ausgeschlossen; es bedingt 
h a u p ts a c h lic h  nur das Materiał im Kopfe selbst 
H at man im Vorstich zu viel Materiał zwischen 
Laschenanlage und Kopfplatte, dann bekomme ich 
eben ein Band auch bei gróBerer Breitung.

Ich bin ganz der Meinung von !Sr.*3"n- Pupp®, ^  
die schrigliegenden Kaliber ganz bedeutende Vorteile 
gegeniiber wagerecht liegenden Kalibem aufweisen, 
und kann nur jedem Walzenkonstrukteur empfehlen, 
diese in ausgedehntester Weise zu benutzen.

Z w ick a u , im Mai 1914. G. Kundrat.

Auf die Ausfiihrungen Kundrats mochtc ich be- 
merken, daB andere Fachgenossen meine Ansicht 
vertreten, wonach der seitlichen Walzenverschiebung 
in der Hauptsache m it kr&ftigen Schrauben ent- 
gegengearbeitet. werden muB. Es ist ganz selbstver- 
standlich, daB man beim Drehen der Walzen die 
Rander so einschneidet, daB sic mithelfen kfinnen, 
die Walzen gegen seitliehes Yerschieben zu siehern, 
doch miissen die Schrauben imstande sein, auch dana, 

die Rander abgenutzt sind, die seitliche
Walzenverschiebung allein aufzunehmen. Wie oft
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kommt es vor, daB mail die richtigcn Abmessungen 
m  Profiien, z. B. ungleichschenkligen Winkeleisen, 
erst dureh das Nachstellcn der Walzen m ittels 
Sclteiwhrauben erreicht. Wenn sieli dureh das Yer- 
setabeii der Lagerschalen gegen den Walzcnballen 
die Nuten in den Walzenballen einlaufen, wie es 
Kundrat in seiner Abb. 2 darstellt, so kann das nur 
in zu schlcehiem Schmieren der Lager zu suchen 
sein, oder die Anlageflachen der Lagerschalen sind 
zu kfein. DaB Walzenrander, wenn sie fiir beide 
lugehorigen Walzen gleich groB im Durchmesser 
sind, wie Kuudrat sie in Abb. 1 zeigt, gute Dienste 
jiten Walzemmchiebung leisten, ist klar; es werden,

wenn sich Platz dafiir findet, solche auch ander- 
warts angewandt. Bei gcwohnliehen Walzenrandern, 
die im Durchmesser verschieden groB sind, mussen 
aber Streckenschlage auftreten, wenn die Seiten- 
schrauben sie nicht aufheben.

Ueber dic Breitungen der Kaliber mochte ich 
bemerken, daB bei 4,5 mm Ausbreitung und bei dei 
Stegdicke, wio sie Normalschienen besitzen, meBbiire 
Spannungen nicht auftreten. Man wird sich <lavon 
leicht an gewalzten Schienen Ilberzeugcn konnen.

A a c h e n -R o t lie  E rd e, im Juni 1914.
C. Ilolzweiler.

Umschau.
Hochofengasreinigung in England und Amerika.
Ueber den gegenwjirtigen Stand der Reinigung von 

liwhtgasen haben in letzter Zeit ziem lich gleiehzeitig der 
Englander II, St one wali Jackson  an dio Cleveland 
fiistitution of Engineers1) und der Amerikaner W. A. 
Forbcs an das American Institute of Mining Engineers*) 
beriehtet. Neben rielern allgemein Bekannten findet sich 
iu diesen Beriehten einigos iiber in Deutschland weniger 
befannte Einrichtungen und Yerfahren fUr Gasrcinigung 
sowtt einige Betriebsergebnis.se, die unsere Leser inter- 
mmn dfirften.

In Amerikastrebt man tunliehst weitgehendo t r o e k e n e  
Vorreinigung des Gases an. Mit der trockenen Yorreini- 
ring beabaichtigt man, dio Eigenwiirme des Gases zu er- 
nalten, die bei Anwendung von Wasser verłoren gehen 
rauS. Inahesondere fttr dio Cleveliinder Hochofen empfiehlt 

auch Jo*. }{. H a rriso n * ), wobei er fiir diese die 
.iuhibare Wartne" zu 71/* %  ihrer gesam ten verfUgbarcn 
Waruje angiebt. Hierbei ist jedoch zu ber Gcksichtigen, dali 

, von der Eigenwarme des Gases herrtihrendc Gowinn boi 
veit*m aufgehoben wird dureh dio infolge des hohen 
DaiopfgehalUa des Gases bei der Yerbrennung entstehon* 
J**1 \ er ûste. Dieser Umstand tr it t  besonders hen-or bei 
Hochofen, die mit hoher G ichttem peratur arbeiten und 
•rz und Koks rerhotten, die viel Feuchtigkeit oder 

Hydratwwser enthalten. Ein wirklicher Yorteil der 
n*bnreinigung ist jedoch dio bequeme Beseitigung des 

en Staubes im Gegensatz zur umstandlichen Weg- 
&araag des aus der NaB reinigung herrUhrenden Gicht-

* uiuraes. Die Grundlage der alteren Trockenreinigungs- 
Umhren bildefc die Anwendung der Schwcr- und der 
aehkraft, Diese Kriifte sucht man sich dienstbar zu 

•tł i*1 ^urc^ die Yerminderung der Gasgeschwindigkeit 
•JBi durch Richtungswechsel, der bis zur spiraligen Gas* 
7 fahlen kann. Yerachiedene dieser sogenannten 
!< t J Q’«flni^ ^ verfahren haben nach Forbes in den 
v -  ^  Jahren ihrer Anwendung in Deutschland hoho 
"r\olikoinmnung erlangt Einige von ihnen wurden 

^  in den Yereinigten S taaten  durch dio Firm en Brassert- 
1 Koberts, Kennedy und Dyblio w eiter ausgebaut, 

\V n ,lę aU8 * ersichtlich, gehort der B r a s s e r t -
itting^Reiniger zur Klasso der Fliehkraftreiniger.

) Proceedings of the Clevcland Institution of En- 
gmeers 1913. 3. Marz/7. April, S. 152/78.

i Biłlietm of the American Institute of Mining 
Okt, S. 2477/2514; Dez., S. 2953/86. 

ć off/TheIron Age 1913, 23. Okt., S. 905; 1914, 22. Jan., 
)4*v * c *rcm ant* Trades Reviewr 1913,
A : S- 759/60; 21. Xov\, S. 800/2; 1914, 10. Jan.,
'  ^  3.5Iara, S.SH3/4.
I,*.1 Pow*^>ngsoftheCleveUndInstitaiionof Engineers 

». a. Pebr./23. .Mir/, g. 09/101. — Vgl. St. u. E. 
” • 4- Juni. a  SKiO.
XXXIII.,,

Er besteht aus einem senkreehten zylintlrischen Gehause 
und einem in dieses hineinrogenden Rolir, aus dessen 
oberem Ende das Gas abgeleitet wird. Das innere Rohr 
ist an seinem unteren Ende kegolig erweitert. An der 
Innenwand des Gehiiuses sind eine Anzahl eisemer StoB- 
fliiehen angebracht. Das (Jas tritt tangential im oberen 
Teil des Apjwirates ein und 
durchstromt in drehender 
Richtung den zwischen den 
beiden Rohren liegenden

Abbildung- 1. 

Helnljjer.

AbMldunę 2.
Yerb«»sertcr hrasaert- 

WitUog-Helui^er.

Ilingraum. Beim Auftreffen auf die StoBflachen wird der 
Staub durch die Fliehkraft im Yerein mit der lieibung 
aufgehalten. Infolge der allmahlichen Quersehnittsver- 
ringerung des Ringraumes nimmt auch dio (Jeschwindig- 
keit und damit die entstaulxmde Wirkung der Fliehkraft 
zu und erreicht ihren Hochstwert am Unterrande des 
lnnenrohrs. Yon hier ab >vinl die Gesehwindigkeit rasch 
auf das MindestmaB verringert, und gleichzeitig tritt ein 
Richtungswechsel des Gases ein. Die von den StoBflachen

176
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nufgefangenen Staubteilchen fallen an diesen herunter In 
den Staubsammelraum. Di© in Abb. 2 dargestellte Ab- 
anderung dea B ra^ rt- Witting-Reinigers will durch Yer- 
meidung von WirbelbUdungen wirkungsvoller arl>eiten.

In dem in Abb, 3 wiedergegebenen Dyblie-Rei- 
niger beruht die Trennung des Staubes vom (Jas 
ebenfalls auf der Einwirkung der vereinigten Flieh- und 
Fallkraft. Ein hauptsachlieher Yorteil dieses Flichkraft- 
Reinigers tiegt darin, daB die Gasz.uleitung leieht auf 
gleieher Hohe mit dem Gasaustritt rorgesehen werden 
kann, und daB ferner keine seharfen Richtungsanderungen 
und Kruminungen des Gaaweges eintreten. Der Reiniger 
besteht aus einer nach unten zu geoffneten Spiralleitung. 
Das Gas tritt wieder oben tangential ein und stronit 
durch den ersten Teil der Spirale mit verhaltnismaBig 
groBer Geaehwindigkeit Es erfolgt dadurch eine Ab- 
scheidnng der besonders schweren Staubteilchen. Vom 
Punkt O ab erweitert sich der I-tfitungsąuerschnitt, 
vermindert sich also die Gasgeschwindigkeit, wodurch 
eine weitere Abscheidung des leichteren Staubes ermog- 
licht wird. Das auBere Eintrittsrohr liegt auf gleieher 
Hohe mit der inneren Austrittsoffnung, h o  dali das Gas 
keine Ablenkung in senkrechter Richtung erfahrt und 
der Staub sich rein unter dem EinfluB der Flieh- und Fall
kraft ungehindert nach unten ausscheiden kann. Dem 
am hinteren Itande der Austrittsoffnung angeordneten, 
slehelformig gekriłmmten Prallblech wird besondere Be
deutung beigelegt.

Wie die Erfahrung zeigt, gentigt eine Reinigung nach 
einem der vorbeschriebenon Yerfahren auch ais Vor- 
reinigung nicht, besonders nicht bei Hochofen, die mit 
feinem Erz arbeiten mtissen. Der gewohnlich© Staub- 
gehalt nach dem Yerlassen einer solchen Trockenreini- 
gnngnanlage betriigt je nach den Betriebsbedingungen 
2,3 bis 7,0 g/ebm. Der Wert dieser Anlagen besteht 
darin, daB sie es ermoglichen, mit etnfachen Apparaten 
und ohne hohe Betriebskosten einen bestimmten Teil des 
Staubes niederzuschlagen und so die Kas ten fttr die 
weitere Reinigung zu yermindero.

Wetm man sich trotz der im Bau und Betrieb billigeren 
Trc>ckenvorreinigung in Europa doch mehr der Yor- 
reinigung auf nassem Wego zugewandfc hat, so hat dies 
seinen Grund darin, daB hierbei neben einer guten Reini
gung gieichzeitig eine Abktthłung und damit eine Yer- 
ringerung dos Waasergehaltes des Gases erzielt wird. 
Einer der in Deutschland gcbrauchlichsten und be- 
kanntesten Nafiwascher, der Zsehocke-Ktthler, hat 
auch in den Yereinigten Staaten Eingaug gefunden und 
AnlaB zu weiteren Yerbcsserungen des NaBreinigungs- 
yerfahrens gegeben. Es sei besonders erwahnt derNaB- 
rein iger von Duąueane & S te in b a rt, dessenWirkungs- 
weise ebenfalls in der Erzeugung eines fein v er teil ten 
Spriihregens besteht. Ein Gehause von 24 m Hohe und
3,60 w 0  enthalt (Abb. 4) fttnf I-Agen von doppelten Sieben, 
die in Abstanden von 2,05 m voneinander angebracht sind. 
Unter der ersten und unter der łetzten I^age sind je sieben 
gleichmaBig rerteilto Spritzdttsen angebracht, bei denen 
der WasehwasserzufłuB durch ein auBen angebraehtew 
Yentil ger»*gelt wird. Die Zuleitungen zu den Spritzd&son 
werden aile 2 sek dureh eine geeignete Yorrichtung ab- 
wechsebid geoffnet und geechlossen, wodurch das Gas be
sonders gut durchgewaschen werden soli. Fur den Antrieb 
d^r Wasserregelungsvorrichtung zweier Waschtttrme ge- 
niigt ein 5-PS-Motor. Die tiber den Dtisen angebrach- 
ten Siebe zerstreuen das Wasser in feine Troj>fen. Bei 
diesem Yerfahren stromt das Gas mit einer Geschwindig- 
keit von 1,2 m/sek durch den Wascher, wahrend das 
Wasser mit einem Druok von 2,5 at und einer Gosehwimlig- 
keit ton 18 m/sek emgespritzt wird, Die Kuhlung des 
Gases ist eine sehr wirksame. Die Temperatur des aus- 
stromenden Gases ist nur um 3 bis 4° hoher ais die des 
eingespritzten Wasaers, >voł>ei der Feuchtigkeitsgehalt 
den Sattigungszustand nur um 1,1 g/ebm iibersteigt.

Der von Forbes sowio Jackson eingehend bes próchen e 
B ian-R einiger, der in England in der Mkldkisbrougher

Gegend viele Anhiinger haben soli, ist in dieser Zeitschrift1} 
ausftihrlieh behandeit worden.

In England wird fttr Cowper- und Kesselheizung ge- 
wobilich trocken und naB vorgereinigtes Gas angewandt. 
Auch finden sich Anordnungen mit Yentilatoreri zugleich 
in Verbindung mit daneben oder dahinter gt«chalteteu 
Thelsen-Reinigem fiir vorgereinigt<« bzw. feingereimgtes 
Hochofengas. Im allgemeinen sind fOr die Reinigung 
der Gase auf nassem Wege in England ebenso wie in 
Deutschland am m cis ten in Anwendung gekommen: fiir 
dio Yorreinigung Zschocke-H ordenw ascher, far die 
Nachreinigung ftir Mfisehinengas Theisen - Reiniger. 
In Amerika werden ftir die Fcinreinigung verwen<let <lic 
bekannten Bauarten von 
Theisen*) und Schwarz3), 
fenier die Wascher von 
Sepulchre4), Fowler &

,C

A b b lM u n j 3. 
D;bU*>tictBl^cr.

Sęhnt/r A -8

AbbSlduntf 4.
l>uquę»nt*-Uełnlifer.

Medley, Feld und Reco. Auf die letzteren soli, sowełt sicnieht 
allgemein bekannt sein dtSrften, niiher eingegangen werden.

Eine Theisensche G asreinigung findet sich in 
Bnglami bei der Frodingham Iron & Steel Co. Ltd. in Scun- 
thorpe, bestehend aus einem Zschocke-Hordenwascher mit 
zugeschaltetem Theisen-Reiniger Nr. 4 a. Dort sind boi 
einer geliefcrten Gasinenge von minutlich 220 cbm 
eine AuBenteraperatur der Luft von 2 0 ° Yersuche 
gestellt worden, die folgendes Ergebnis hat ten: 
Temperatur beim Eintritt in den Horden* 0tM " A*'rT

wascher von Z schocke .......................82* 239
Temperatur beim Austritt aus dem Horden*

wascher von Z schocke ............... ...  . 23° 37

ł ) St. u. E. 1909, 10. Nov., S, 1791/Ik 
*) St. u. E. 1904, l. Marz, S. 2H5 ff.; 1913, 1H. 

S. 201K).
3) S t u. E. 1913, 17-April, S. 042.
4) St. u. E. 1908, 24. Juni, S. 903.
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Temperatur beim Eintritt in den Theisen- Oas Vk’as-<er
Reiniger......................... . . . . . . 23° 23°

Temperatur beim Austritt ausi dem Thcisen-
Reiniger........................ . . . . 23*/,° 24°

Verbraucht.es KOhlwasser im Horden-
wascher......................... . . . . . . 1100 l/min

Verbrauchtes Kflhlwasser im Theisen-
Reiniger......................... . . . . COO »»

Staubgehalt beim Eintritt in den llorden*
wascher................. ...  . . . . . 8,42 g/cbm

Staubgehalt beim Eintritt in den Theisen-
Reiniger..................... ... 3,83 »»

Staubgehalt beim Yerlassen des Theisen-
Reinigers..................... 0,023 „

bestchend aus zwei hintereinander geschalteten Fowler- 
Modley-Waschern, dio in Zahlentafel 1 mitgeteilten 
Betriebszahien genannt.

Zahlentafel 1. B etricbsergebnisse von zwei h in te r- 
e inander geschalte ten  Fowler-M cdlcy -W aschcrn.

StaulK?ehalt

vor i nach 
g/ebra ! g/cbm

: Kraftbedarf 
Wasserbolarf fUr

łOOO cbm/«t
1/obrn jp9

Y o m in ig e r . , 

N achrciniger

<>

0,3
0,3
0,02

345 1,41 
193 | 0,85

DerKraftbedarf dcsTheiscn-Reinigcrs betrug wahrend 
der Yersuche 490 Amp bei 220 V Spannung oder rd. 3 % 
der Leistung der von dem Reiniger versorgten Gas- 
m&schinen. Eine genaucre Beschreibung unter Hinzu- 
fflgnag der betreffendeh Betriebszahlen von dem Theiscn- 
Dsuntegrator1) wird von Jackson mitgeteilt.

Wio aus der sich an den Jack&oftachen Bericht tlber 
diesen Reiniger anschliefienden Erorterung herrorgeht, 
hat man, um den beabsichtigten Erfolg zu crzielen, auf 
zwei Werken entweder don Nachreiniger dureh einen 
Theisen-Reiniger ersetzt o<ler hinter die beiden Wascher 
noch einen Yentilator geschaltet, der das Gas dureh die

Der Fowlcr-&-Medley-Gas w ascher, der in Eng* 
Wid auf der Barrow Hematite Steel Co., der Partingtori 
Steel & Iron Co. in Irlam und auch in Amerika vielfach 
angewendet wird, besteht. wie aus Abb. 5 bis 7 ersichtlich, 
aus dnem eisernen Zylinder mit senkrecht uinlaufender 
Aehse, auf der eine Anzahl von Scheiben. dureh besondere 
^erringe roneinander getrennt, in kleinen Abstandcn be- 
fsiigt sind, I>ie umlaufende Welle wird dureh einen senk* 
r^tea Motor direkt angetrieben. In die’Z wischcnraume jc 

fiei■ um laufen der S cheiben ragen z we i ei n ander gegen tiber- 
wgende Spritzd&sen von 3 mm (J) hinein. Die dureh*diese 
emtretenden Wasserstrahlen prallen auf die Lagerringe 
*« Achse auf und werden so nach den oberen und unteren 

ĉhen des Scheibenpaares und, dureh dio Schleuderkraft 
mForm von feinen Wasserschciben verteilt, an den Umfang 
 ̂w einschlieBenden Zylinders zurflckgeworfen. Das von 

her in die Vorriehtung eintretendo Gas durch- 
strwnfc die horizontalen Wasserscheiben und verlaCt den 
' ^  ^ er Apparat ist in vier voneinander
U,1t i  ̂ ^rlegt, von denen jeder seinc besondere, 
■ ‘ eJcht zuganglichen Schlammsieben rersehene Zu- 
?. peatit, wodurch die Moglichkeit gegeben sein soli,
* ‘ «*be und Sprifezdflsen wahrend des Betrie bes zu 

re'71̂ (‘t3, Es werden fiir eine Maschinengasreinigung,

, 'i Vg!. st. K. 1913, 18. Del., S. 209fi/103, l>ie 
-̂ remigung nach dem neuen Theiscnsehen Yerfahren.

beiden Apparato hindurchsaugt. Gegen die stehende 
Bauart wurden von einer Seite Bedenken erhoben.

Der Feld-G as wascher i-st in dioser Zeitschrift1) 
bereits kurz geschildert und dureh eine Abbildung er- 
lautert worden. Er besteht aus einer Grappe von tkber- 
einander liegenden Zellenwaschorn, die dureh Oeffnungen 
im Boden miteinander yerbunden sind und von dem 
Gas von unten nach oben durchstromt werden. Eine 
den ganzen Aufbau in der Aehse senkrecht durchziehende 
umlaufende Welle tragt in jeder Zclle eino Anzahl 
konzcntrischer Triehter, die das im Gegenstrom zum 
Gase in der oborsten Zelle eintretende und von Zelle zu 
Zelle bis zum unten liegenden Auslauf strumende Wasch- 
wasser dureh die Fliehkraft auf der inneren Seite hoch- 
heben und vom oberen Rande der abgeatuffcen Ringo in 
Form eines SprUhregens yerspritzen. Ftir die Yorreinigung 
besteht der Fcld-Waseher aus sieben einzelnen Zeilen. 
Dio drei unteren Zeilen diencn zum Waschen, die vierto 
zum Abseheiden und die drei oberen zum Kiihten des 
Gases. Fiir Gasmaschinenbetrieb kann das Gas in einem 
zweiten ahnlichen Wascher nachgereinigt werden.

Der von der R-oessing-Emst-Co. in Pittsburg gebaute
Ii e c o - G as w as c h e r dient zum Kfihlen, Reinigen und 
nótigenfalk zum Trocknen des Gases. Der Aufbau ist 
aus Abb. 8 zu crsehen. Innerhalb des Gehauses H be-

l ) St. u. E. 1913, 2. Jan., S. 23.

Abbildung 7. Querschnitt und Ein**lbł*it 
zum Fowlcr-Medloy-Wascher.

AbbOtJunę 5. Fowler-ModU-y- 
âschcr, An2enansicht.

Abbildung 0. Fottler-Medley- 
Wascher, Irmenanslcht.
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findet sich cin Rohrstuck B, dessen unteres Ende mit 
Zaeken versehen ist, dio bis auf einige Zoll auf den Wasscr* 
spiegel eines Wasserbehalters hinabreichen. Yon oben 
ist in das Gehause eine scnkrechte, kiigelgclagertc Wcllo 
eingefiihrt, die dio Haube E und die Fltigel C tragt. Die 
Fłfigel rag en in das Itohr ii binein, wahrend die Haube E 
in den Zwiaehenraum zwwchen Rohrund Gehause hineinfaOt. 
Sowohl die Innen wando des Gehause« ais auch die Haube 
sind mit Prallflachen Yersehen, Das Gas tritt von unten 
iiber dem Wasserbecken in den Wascher ein, sattigt sich

Abbildung Keeo-Fllohkraftreinltjer.

daselbst mit Wasscr und durchstromt hierauf die Zackcn 
des Rohres B. l)er ent-dehende Waascrdanipf wini durch 
die Drehung der Fltigel C innig mit dem Gas venniseht 
Hierauf stromt das Gas auf dem mit Pfeilen bezeichneten 
Wego in den Ringraum zwischen Haube und Gehause. 
Die Haube ist auBen mit wagereehten Ringen K ver- 
sehen. Ebenso besitzt der auBere Mantel eine Reihe solcher, 
jedoch schrag nach unten geneigter Ringo J. Das von 
oben auf die AuBenseite der Haube fallende Wasser wird 
auf die StoBflache J  geworfen und fallt hierauf (lber die 
geneigten Flaehen auf den nachsten umlaufen- 
den Ring, der es von neuem auf die Haube 
zurflekwirft, Das Gas tritt somit abwechselnd 
durch eine Reihe von Wawrschleiem und vcr- 
liert so seinen Staubgehalt. Auch dieser Appa* 
rat arbeitet nach dem Gegenstromgrundsatz.
Der ober© Teil des Gehauses ist mit einem 
Rost abgedecfct, der es ermoglicht, durch eine 
passende hygroskopische oder iihnliche Masse 
iiiw Gas vor dera Yerlasswi des Apparates zu 
trocknen.

Auch der S^palehre-G asw ascher1) ist 
in Amerika mehrfach in Anwendung und eignet 
sich besonders far Feinreinigung und Ktihlung vori Maso hi- 
nengas. Sein wesentlieher Teil ist bekanntlich ein Korting- 
seher lnjektor, durch tlen das Wasehwasscr mit hochgepreB* 
tem Reingas eingeblasen und mit dem Rohgas innig ver- 
miseht wird. Durch einen im unteren Teil des Zylinders 
nahe tiber dem Wasserbad angebrachten Kegel wird der 
Gasweg eingeengt und das Gas selbst gezwungen, unter 
der unteren Kante des Zylinders hindurchzutreten, wobei 
es seinen Staub- und Wasserdampfgehalt abgeben muB.

Zur Reinigung von teer* und schw efelhaltigen 
Gasen von Stein kohlen hochofen werden der Sum 
mę rlee- und der G rossley-R einiger erwahnt. Erste- 
rer ist ein Reiniger stehender Bauart, in dem das Gas 
durch StoBwirkung yon dera Teergehalt gereinigt wird,

*) Abbildung und Beschreibung vgL St. u. E. 1008, 
24, Juni, S. 903.

letzterer ein Fliehkraftrciniger, der sich zur Reinigung 
aller Artcn von Gas eignen soli. Er wird mit einem oder 
zwei Fliigelradem auf einer Welle ausgeftihrt. Die Teer- 
ausschcidung wird durch dio schlcudernde Wirkung de* 
in der Mitte der beiden Fltigelriider eintretenden Wassers 
erreicht. Das Gas muB vor dem Eintritt auf dio AuBen- 
temperatur der Luft abgektihlt werden. Ein bei der 
Manchester Corporation aufgestełlter Apparat hat fol
gende Reinhcitsgrade bei der Reinigung von karburicr- 
tem Wassergas crzielt:

Jlelm Eintritt Beim Austritt Aos r̂echicdła
0,182 g/cbm 0,0072 g/ebra 9«,0%
0,12 ' „ 0,0043 „ 96,3 „
0,282 „ 0,0095 „ 96,6 ..
0,204 „ 0,0068 „ 95,6 „
0,14ł „ 0,0063 „ 95,6 „
0,15 0,0070 „ 95,3 „

Der m ittlcrc R«inheitagr»fl dc3 Cascs b<?trug am
Austritt 0,007 g/ebm. 1 cbm Gas soli mit 0,8 1 Wa.^r 
boquem gereinigt werden konnen. Ftir die Refaigutig 
von G oneratorgas hat sich das von der Power Gas-Oor- 
poration ausgebautc Mond- Yerf ahren ais sehr einfach 
und wirks&in erwiesen. Das Gas wird in einem fest- 
atohenden Yorreiniger durch StreudOsen gekfihlt and ge
reinigt und dann durch zwei hintereinander geschalteU 
Yentilatoren mit dahinter angoordneteinWasscrabschcklcr 
und Trockenreiniger durch Sagemehlfilter von seinen 
weiteren Bestandteilen befreit. Der Wasserrerbrauch be
tragt hier ungefiihr 8 1 ftir das cbm Gas. Das Wasser 
wird jedoch wieder zur Reinigung verwendet. Der Kraft- 
bedarf betragt ftir 1000 cbm/st Gas etwa 11 PS.

Fiir das trockene Gasreinigungaverfahren wird das 
Verfahren H alberg - Bet h besonders berticksicht igt 
und eingehend erlautert. Es ertibrigt sich, hierauf naher 
cinzugehen, da dio Angaben durch Yeroffentlichungen1} 
bereits bekannt sind. Dieses Reinigungsverfahren leknt 
sich eng an das seit 20 Jahren fiir die \Viederg<*winnung 
der Zinkdampfe aus Zinkofen und Bleischmelzofen ver- 
wendete „bag housc“ genannte Ycrfahrcn an. In der sich 
dem Jacksonsehen Bericht anschlieiienden Krorterung 
werden dio Yorztige des Trockenreinigungsverfahrens ganz 
besonders ftir die englischcn Yerhaltnisse hervorgchobeiŁ 
Es wird ais geradezu verkehrt bezeichnct, das (Jas dieser 
Hochofen, das infolge sehr trockencn Kokses und Mollcrs

n  t
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weit weniger Dampffeuchtigkeit enthalt ais da  ̂ Gas 
Hochofen dc*s Festlandes, bei Anwendung des NaBreiw- 
gungsverfahrens durch Waswrzusatz noch mehr mit Feuch- 
tigkeit zu sattigen und so den łteizwert des Gas^ herunter- 
zudrticken. In England angestellte Versuche hatt<*n er- 
geben, daB mit einem Gas von weniger ais 12 g/chm Feucĥ  
tigkcit in den Winderhitzem eine Temperatur von 1600* 
und mehr erreicht wrerden konnte, wahrend bei einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 20 g/cbm es unmoglicli ware, emc 
hoheroTemperaturals 1400° zuerzielen. B eiA nw endun?< ^  
NafireinigungSYerfahrens ftir Yorreinigung łltirfe mcĥ  
tibersehen werden, daB ganz bedeutende Ausgaben m 
Wasserhebung damit verbun<len waren, die man gewBfen*

M S t u. E. 1911, 9. Febr., S. 229/32; 1912, 2. Mai, 
S. 747/8; 1913, 23. Jan., S. 160/1; 1914, 5. Febr., & 223.31: 
14. Mai, S, 849.
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lich nicht berticksichtige. Bei Betonung des erwahnten 
Grundsatzes, den Winderhitzern trockenea Gas zuzu- 
fahreo, ging man in der Yersammlung sogar so weit, 
ein in Staubsammlern trocken yorgereinigtes Gas von
0.5 bis 0,8 g Staub/cbm ais fiir den Betrieb der Wind
erhitzer Yortcilh&ft zuzulassen. Die Erfahrung ha bo ge- 
zeigt, daB bei einem Gas von weniger ais 1 g Staub- 
£ehalt/cbm und unter 15 g/cbm Feuchtigkeitsgehalt wlih- 
rend dfr Blasezeifc des Winderhitzers mehr Staub weggebla- 
aen, ab wahrend der Heizperiode abgesetzt wflrde. (?) Es 
erGbrigt sich hierbei zu erwiihnen, daB dieso Ansicht 
dem Bestreben der deutsehen Hochofenwerke, don Staub- 
gehalt des Gases auch fflr Winderhitzer moglichst weit 
herunterzudrGcken, durehaus entgegengesetzt ist.

Gegen dasTrockenreinigungsverfahrcn wird nurango- 
fuhrt, daB, wenn sich der Staub in dem Beth-Filterangesam- 
mdt habe, sich allmahlich eino undurchdringliehe Schicht 
bilde, so daB das Gas nicht mehr oder nur mit einem 
groBen Druckverlust hindurchzudringen vermag und des- 
halb der Auanutzung der Filter eine Grenze gesetzt sei. 
Zugunsten des NaBreinigungsverfahrens wird erwahnt, daO 
es in dcm Desintegrator jetzt ein Mittel gabe, in einer 
einzigen Maschine, die flbersichtlich gebaut sei und wenig 
Pktz, Wasser und Kraft crfordere, das Gas auf den 
fiir Maschinenzwecke erfonicrlichen Reinheitsgrad herab 
za reinigen. Um aber auch hier gtinstige Ergebnisse zu 
erzielen, mOase so viel Wasser angewandt werden, daB 
die Temperatur des zur Verwendung gelangenden Gases 
auf etwa 18® herunter gekflhlt wflrde, damit die Feuchtig* 
keit, die Ober der zu dieser Temperatur gehorigen Satti- 
gungsgrenzc im Gas noch cnthalten ist, noch nieder- 
geaehlagen und ein trockencs, staubfreies Gas ftir Heiz- 
zwecke erzielt wird.

Eine Abiinderung des Halberger- Yerfahrens, das 
^^ith-Bagley-Gasreinigungsyerfahren, ist in letz- 
t«*r Zeit In England vorgcsehlagen worden, ohne jedoch 
bis dahin praktische Bedeutung erlangt zu haben. Der 
Gnindgedaiike des FOtriercns in den feststehenden 
Filtersacken der Halbergerhtittc wurde dahin abgeaftdert, 
da£ an Stelle dieser Sacke ein bewegliches Gewebo aus 
Sĉ eltoęia oder ahnlichem Materiał 
v er wendet wird. Die KOhlung der 
Gase nach dem Verlassen der Staub- 
sammler soll durch Ktlhlrohre statt- 
finden, und zwar derart, daB die 
frroperaturschwankungen selbsttatig 
durch YergroBern oder Verkleinem 
derKiłhiflaehen ausgeglichen werden.
JWe Grijfie der Kuhlflachen wird 
durch eiektrisch angetriebene Drossel- 
kkppengeregelt. Nach der Kflhlung 

^  <,as d<>n eigentlichen 
Hltrierapparat. Die Filter bestehen, 

schon erwahnt, aus einem end- 
Łwen Band von Filtergewebe. Dieses 
B*nd bewegt sieh recht winki ig zur 
Durchstromrichtung des Gases, Die 
*r6Be der Filterflach© ist abhilngig 

der Zusammensetzung des Gc- 
webes. Beim Durehtreten durch das 
>ewebe gibt das Gas seine Yerun- 

^aigungen an dies<»s ab. Die be- 
*egłiehen Gewebe sind am Ein- 
'■jnd Austritt aus dem Reinigerraum
1 awh passend eingebaute Rollen 
gegen den Gasraum hin abgedichtet.
Beim Yeriassen des Filterraumea 
ntt łia* mit Staub beladene Filter- 
*ftd in den Bereich des magnetischcn Feldes eines Sehei- 
-'ts.indem die metallisehen und magnetischen Staubteil- 
ę~***kge«hieden und einem besonderen Behaltcr zugefiihrt 
werden, Hierauf gelangt das Filterband zu einem Staub- 
^?*r* Mehrere dieser Yakuumstaulwauger liegen in 
p ° nebeneinander und be marken eine vollkommene 

des brciten Filterbandes, so daB das Band

beim Wiederaufsteigen vollkornmen staubfreie Poren be
sitzt. Der zum Durchstrómen des Gases durch die Ge- 
webe erforderliehe Ueberdruck kann in gowisson Grenzen 
durch die Umlaufgeschwindigkeit des Gewebes gcregelt 
werden. Nach dem Yerlassen des Apparates wird da-s 
Gas auf die fflr Gasinaachinenbetrieb gewflnschte Tern* 
peratur heruntorgekflhlt. In Abb. 0 tritt das Rohgas 
nach dem Yerlassen des Staubsammlers in einen Rohren- 
kflhler D und durch die Łeitung E in den eigentlichen 
Reinigerraum F. G bezcichnet dio Filtergewebe, K dio 
AbdichfungsroHen am Austritt aus dem Filterraum, 
K den Magnctscheider, L den Staubsaugcr, M die Antriebs- 
rollen und N den Ktihler. Wio im Fingang erwahnt, hat 
der Apparat bis dahin noch keine praktische Bedeutung 
gefunden, besitzt aber iinmcrhin einige Aussichten aoiif 
Erfolg.

Forbes erwahnt noch weiterc Yerfahren der Gos- 
reinigung, dio indessen bislang noch nirgends erprobt sind. 
So das Howardsche V erfahren, das das Gas unter 
verminderter Geschwindigkeit Ober ein Netz wagerechter 
Kisenbleehe leitet, wo der Staub abgelagert und von Hand 
abgekratzt werden soli. Ferner das Niederschlagen des Stau- 
bca auf clektrischem  Wege1) nach C otrell, das auch 
noch der Eisenindustrie dienstbar gemacht werden konnte.

Elcktrisch betriebenc Beizeinrichtungen.
Die Haupt teile einer elektrisch betriebenen Beiz- 

anlage sind dic Antriebsmaschine, das Beizgerflst mit der 
Yorrichtung fflr die Hub- und Senkbewegung und die 
Beiztroge. Erstere kann zusammen mit den dbrigen 
Teilen im Beizraum untergebracht werden oder auch ge
trennt davon in einem besonderen, gerade zur Yerfflgung 
stehenden Raume (vgl. Abb. 1). Die Abbildungen 1 und 2 
veranschaulichen eine von der D eutsehen Maschinon- 
fabrik , A. G. in Duisburg ausgcfflhrte derartige Beiz- 
anlage. Die Beizkorbe hangen an kh*ineti l^aufkatzen, 
welche auf einer Hiingebałin verschoben werden (vgl. 
Abb. 2). Diese ist ent weder geradlinig ausgefflhrt, oder sie 
besteht aus einer in sich geschlossen en Schlinge, die mit 
Rflcksicht auf den An- und Abtransport gegebenenfallsun-

A b b il- iu n ę  I .  A n tH e b s r u a łC h in e .

mittelbar mit dem Zu- und Abfuhrgieis in Yerbindung ge- 
brac^ht wird. Yon der Fahrbahn sellłst ist dasjenigo Stflck, 
das ttb<?r den Trogen liegt, von dem flbrigen Schienenstrange 
getrennt und an einem die Hub- und Senkbewegung aus- 
fiłhrenden Querhaupt befestigt, das in seitlichen Fflhrun-

ł) Ygi St. u. E. 1913, 30- Okt., S. 1827.
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kommen, werden Beizkorbo 
von besonderer Bauart ver* 
wendet. Sie unterscheideu 
aich von gewohnlichen Beiz- 
korben dadurch, dali der 
Kii fig wahrend dea Arbcits- 
ganges um eino Achse ge- 
dreht werden kann. Beim 
Eintauchen in das Bad fallen 
sieh dabei die Hohlraume ?on 
selbst mit der Flfiamgkeit 
und entleeren sich beiai 
llerausnehmen ebenfalls wie- 
der aclbsttatig.

Eisenschwellen in denTropen.
Die Kolnische Yolkszcitung 

brachte am 13. Septembcr 
ęorigen Jahres unter der 
Ueberschrift „Eisenbahn- 
schwellen in den Tropeu* 
einen kurzeń Bericht, in dem 
unter Hinweis auf den Plan 
einer Saharabahn die in In- 
dien mit eisernen und hdl- 
zernen Eisen bahnsch wellen 
gemachten Erfahrungen be- 
sprochen wurden. Danaehbc* 
fiinde sieh derindischcEisen- 

Abblli!uD? 2. Klektrlacb betrlebooe BfUeJnrlehtun?. bahnbau in einer crnaien
Yerlegenheit, da gegen wartig

gen gleitet. Dieses Querhaui>t hangt an Drahtseilen, die 
Qber Rollen gefiihrt werden un<l mit dem anderen 
Ende am Kurbelzapfen der Antriebsmaschino angreifen. 
Der Kurbelzapfen dieser Maschine wird durch einen Motor 
unter Yermhtlung von Yorgelegen angetrieben. In der 
Yerlangerung der Kur bel welle ist eine in I>agern achsial 
verschiebbare Seiltrommeł angeordnet. Alle Teiłe der 
Maschine zeiehnen sich durch eine einfache und kraftige 
Bauart aus. Um den Kraft bedarf auf das MindestmaB 
zu besehriinken, ist. die (ibersehfisstgc l**st durch Gegen- 
gewiehte auagegliehen. Das Yerschieben der Bei z kor be 
von einem Troge zum andern geschieht von Hand oder 
mittels einer mechanischen Yorriehtung.

Der Arbeitagang ist folgender: Der mit dem Beizgut 
beladene Korb aus saurefeatem Materia! wird auf den 
bewegtichen Teil der Fahrhahn geschoł>en, dessen hochste 
Stellung der Schienenhohe der Hangebahn entsprfoht, 
wahrend die tiefste I-age durch die groBte Senkstellung 
dea Beizkorbea bestimmt iat. Nach Anlaasen des Motors 
wkkelt sieh das Hubsell von der Seiltrommeł ab, und der 
Korb senkt sich bis in seine tiefste Stellung. Nach Aus- 
riicken der Trommeł wird durch die Umdrehu ngen der 
Kur bel das Tanzen des Beizkorbea veranlaCt. Bei be- 
endigter Beizung wird die Seiltrommeł wieder eingertickt, 
und das Hubseil wickelt sich auf, wodurch der bewegliche 
Laufbahnabsehnitt wieder bis in Schienenh5he gehoben 
wird. Danaeh wird die Kat ze mit dem Beizgut zu dem 
nebenanliegenden Troge oder zur Abładestelle befordert, 
wahrend der nachate Korb mit frischem Materiał den frei- 
gewordenen Płatz einnimmt.

Bei Abb. 2 ist die Hangebahn ais gesehloasene 
Schlinge gebiUlet. Bei diesen Anlagen befinden sich 
zwei Beizbottiehe; es wird nur gebeizt und gespult, ein 
Neutralisieren ist hier nicht erforderłich.

Z weck ma Big wird die Transportbahn so angelegt, 
daB die zu beizenden Gegenstande aus dem G lii ho fen 
unmitteibar in die Beizkdrbe geladen werden konnen, 
in denen sie wahrend des Beizena, Spiilens und etwaigen 
Trocknena rerbleiben. Das Materiał braucht demnach 
erst an der Verwendungsstelłe dem Korbę entnommen 
zu werden. Durch den Wegfall jeglieher Umladung wird 
aomifc eine Ersp&rnis an Zeit und Arbritskraften erzielt.

Fiir einseitig gesehłossene Hohlkorper, wie sie in 
Emaillierwerken, Flaschen- und G esc ho B f ahriken vor-

keine der beiden Schwellenarten verwendbar ereeheine, 
Gewohnliehes Holz werde rasch ein Raub der Faul- 
nia und der Term i ten, gute Hartholzer, wie das bir* 
manische Teakholz, seien infolge des zunehmenden Be- 
darfa zu anderen Zwecken unerschwinglich, das Eisen 
alkT habe sich in den Wiistenstrecken, wo das Klima 
zwischen strengem Frost im Winter und auBerst troekener 
Hitze im Sommer schwankt, und auBerdem noch heftige, 
mit Staub und Salz beladene Windę zu furchten seien, 
ais ganz unver wert bar erwiesen, da es sich bald in „eine 
sehwammige Masse“ verwandele.

Der Yerein deutscher Eisenhuttenleute hat hierau* 
den AnlaB genommen, sieh iiber die Frage des fiir dk* 
Tropcn geeigneten Schwellenmaterials bei mehreren GroB- 
łieferern, tK*i kolonialen Eisenbahnverwaltungen und wei
teren Einzelpersonen zu erkundigen, die Gelegenheit 
hatten, ausgiebige Erfahrungen auf diesem Gebiete za 
sammeln. Das Bild, das sieh aua diesen N aehforschungen 
ergibt, sei in folgendcm wiedergegeben.

Die ausfuhrlichsten Naehiichten waren aus unsęreii 
afrikartischen Schutzgebieten  zu erhalten, 
Bahnstrecken liegen dort fast ausschlieBlich auf Eisen* 
schwellen, trotz der vielfach yorhandenen Holzreichtflmer. 
Nur in kleineren Strecken wurden Ycrsuchsweise Holz* 
schwellen verlegt. Die Yersuche mit ungetrjinkten afri- 
kaniachen Hólzern sind bisher alle fehlgeschlagen. We 
Schwellen wurden von den Termiten und anderen In- 
sekten zerstort. AuCerdem ist es vorgekommen, datJ 
getrankte Holzschwellen, die unter dem EinfluB derSonneti- 
ihitze an und fiir sich schon sehr warm und trocken 
wurden, dureh Funkenauswurf in Brand gerieten mit tl< r 
Folgę, daB groBere Strecken infolge des U m sich g re ifen s  
des Feuers zerstort wurden.

Die altesten Erfahrungen mit eisernen Schwellen 
sind jetzt 11) Jahre alt. Die 1895 verlegten Eisenschwellen 
der Strecke Tanga-Muhe.«a in D<‘Utach-Oatafrika sind im 
vorigen Jahre ausgel>ałit worden, da die Strecke starkereu 
Ober bau erhalten soli te. Der Zustand der Schwellen 
atattete ihre Wiederverlegung in Nebengleiaen; Nachteile 
der Eisenschwellen sind hier nicht beobachtet worden. 
Grund dieser guten Erfahrungen mit den EisenschweUen 
ist auch die ganze, 1905 begonnene und kiirzlich in Betri<- 
genommen© Bahnstrecke Dan^ssalam—Tanganjikasłee w 
ihrer voiłen I^ange von 1250 km ausschlieBUch auf Eî n*
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schwellen veilegt worden. Wahrend der Bauzeit haben 
sich Anftt&ndtf nicht ergeben. Die Bahngesellschaft ist 
voa der Unbrauchbarkeit holzerner Schwellen fur ihre 
Zwecke fiberzeugt.

Die auSerdeutschen Erfahrungen in A frika sind ganz 
ahnliche. Holzsehwellen zeigten dort, wo sio yerwendet 
warden, eine Lebensdauer von drei Jahren, ja es gibt 
Gegenden, wo sie nur drei Monate hielten. Einmal werden 
sie ?on den Terraiten zerstort, zura anderen reiBen 8ie 
unter dem starken rasehen Wechsel von Niisse und gro Ber 
Trockenbeit. Man halt infolgedessen dic Yerlegung von 
Holzsehwellen fUr einen groBen Fehler. In den letzten 
Jahren sind afrikanische Tropenbahnen im allgemeinen 
nur noch mit cisernen Schwellen yerlegt worden, und die 
friiher verlegten Holzsehwellen werden nach und nach 
durch eiserne ersetzt. Dies wird insbesondere berichtet 
ron den portugiesischen Kolonien, vom italienischen 
Soraaiiland, von Erythrea sowio von der englischen 
Kolonie Nigeria. Auch Hartholzer haben sich hier von 
nur wenig langerer Lebensdauer gezeigt, besonders wenn 
sie unmittelbar auf den Erdboden verlegt wurden, wo 
solcher aus festem Ton bestand. Wahrend die Yorztige 
der Kisenschwellen ftir das Binnenland ziemlich unbestrit- 
ten sind, wird ihnen ftir die tropischen Ktistenstreifen 
stellenweise naehgesagt, daB sio schnell rosten. Etwas 
anders scheinen die Yerhaltuisso in Stidafrika und in 
den Mittelmeerlandern zu liegen. In Stidafrika sind die 
Englander nach Yersuchen mit ungetrankten Austral- 
hulzeru dazu tibergegangen, Schwellen aus getranktem 
Kiefernholz aus Europa zu beziohen. Im Sudan und in 
Erythrea Yerwendet man ftir gro Bo Fahrgcschwindig- 
keiten lieber Hart holzsehwellen wegen ilirer groBeren 
Elastizitat. Ftir geringere Geschwindigkeiten und ftir 
Kleinbaiuien zicht man auch hier das Eisen vor.

In China, wo man, wenigstens in den nordlichen 
feilen, ebenfalls mit groBen Temperaturach wankungen 
w rechnen hat, sind Eisenschwellen verlcgt worden, die 
nach 15 Jahren Liegezeit noch so wenig angegriffen 
»aren, daB die betreffendo Bahngesellschaft damit rech- 
n«, diese Schwellen mindestens 30 Jahre liegen lassen 
*u konnen.

Aus ludien wird zuerst von 1874 berichtet, daB sich 
dort an einer Stelle Eisenschwellen sehr gut hewiilirt 
hatten. 1890 inuBten Eisenschwellen einer Strecko von 
300 englischen Meilen durch Holzsehwellen ersetzt werden, 
■U sie in vier Jahren in salzhaltigem Sand ihres Ge- 
«ichtes yerloren hatten. Unter normalen Bedingungen 
mdessen bewahren sich Kisenschwellen sehr gut, und die 
J\ahl zwischen Holz und Eisen ist nur eine Kostenfrage. 
jn Belutschistan haben sich Eisenschwellen ausgezeichnet 
hewiihrt, sobald sie nicht in feuehtem, salzigem Boden 
lagen, wo nur GuBeisen und Holz standhalt. 1900 wurde 
m S^dindien eine Bahn erbaut ais eino der wenigen 
nulischeu Bahncn, tlio Holzsehwellen gebrauchten. Sic 
'erftendete ein bestimmtes birmanisches Holz, das ter- 
initenfegt ist. Auch eine bengalische Bahn yerwendet 
Jirmajiische, australische und auch indische Hartholzer.
u, i *** a êm sich sagen, daB in normalem, trockenem 

u die Eisenschwellen den tropischen Einfltisscn gut 
sUadhalten. Dementsprechend ist auch weitaus dio 
gru&te Menge der Schwellen in Indien aus Eisen, da sich 

billiger er weist. Nur im besonderen Falle der in 
stellenweiso vorkommeiulen Gebiete, in denen der 

tHien dauernd oder zeitweise feucht oder salzig ist, 
ten Kisenschwellen schlccht, und man wird sich trotz 

(̂>u Preises der Hartholzer zurzeit mit ihnen billiger 
au&ea alg mit Eisen.

’̂ llva wurde bisher Teakholz yerwendet. Dieses 
'sz bleibt auch ungetrankt von den Termiten yerschont, 

zu teue-r. In Niederlandisch-Indien haben teerol- 
T n  cnropaische Kiefernschwellen gut gehalten. Das 
iv[ i S ^ort S»ter Termitenschutz erwiesen. 
pa o ?  ^at nAĉ  eingehenden Yersuchen eine offent- 
*• e Bahn auf Java vor 1 }Ą Jahren begonnen, besonders 
U1- den Hauptlinien achwero Stahlsehwellen deutscher

Erzeugung zu yerlegen. Auch ftir diese scheint sich 
krćiftiges Teeren vor dem Einlegen gut zu bewahren.

Kurz zusammengefaBt, ergibt sich aus den vorstehen- 
den Ausftihrungen, daB auch in den Tropen die Yerwen
dung der Eisenschwelle sehr gute Fortschritto macht. 
DaB in diesen Gegenden eine schnelle Yerwitterung des 
Materials eintritt, liegt in der Natur der Yerhaltnissr. 
Diese beschleunigte Yerwitterung trifft aber nicht nur 
die Eisen-, sondern auch die Holzsehwellen, und zwar 
letztere in viel starkerein MaBe. In allen Tropenlandcrn, 
in denen mit weitsichtiger Eisenbahnpołitik zu rechnen 
ist, und in denen nicht der Kisenschwelle besonders un* 
gtinstige YerhiiltnisBo \orliegen, wie sie bei dem Yorhan- 
densein eines dauernd feuchten oder salzhaltigcn Bodens 
gegeben Bind, werden deshalb in steigendem Umfang 
Eisenschwellen yerwendet. Eine Ausnahme in dieser 
Beziehung machen nur Lander, in denen die ersten Kosten 
der Yerlegung den Ausschlag geben; ist doch in manehen 
tropischen Gegenden das Holz noch so billig, daB Holz- 
schwellen zum Preise von 1,50 .K je Sttick bezogen worden 
konnen.

Gerade die groBen Temperaturunterschiede lassen die 
Eisenschwelle ftir dio Tropen viol geeigneter erscheinen 
ais dio Holzschwelle, da Eisenschwellen durch Ausdehnung 
und Zusammenziehung infolge der groBen Wiirme weit 
weniger beeinfluBt werden ais Holzsehwellen, bei denen 
hierdurch oft dic meist nicht unbedenklichen Spurerwei- 
terungen und das Wandern der Schienen hervorgerufen 
werden, MiBstande, die jeder Eisen bah n f ac hm an n in 
erster Linie zu yermeiden sucht.

Zur Geschlchte des Eisens in Bulgarien.
Mit tcil ungen uber die ehemalige Eisenerzeugung in 

Bulgarien sind recht selten1); im naehstehenden gebi* ich 
daher einigo Angaben wieder, die ich vor einiger Z<*it 
in einer alteren Arbeit von C onstan tin  J irccek : 
„Archaologische Fragmc-nte aus Bulgarien** zufiillig ge- 
funden habea). Die Ortsbezeichnungen habe ich z. T. 
nach der neuesten Auflage yon Stielers Handatlas 
(Gotha 1908) umgeschricben und auBerdem, um ein 
leichteres Auffinden zu crmóglichen, die kleine Karten- 
skizze Abb. 1 entworfen.

In den schriftlichen Ueberlieferungen des Altertum3 
fehlt es keineswegs an Nachrichten iiber den damaligen 
Bergbau in den siidlichen und ostlichen Hamuslandern, 
in Mazedonien, Thrakien und dcm unteren Donaugebiet, 
jedoch sind sie meist ohne genauere topographische 
Einzelheiten. Am deutlichsten troten der kustenlandische 
Erzbezirk der Chalkidike sowie das beruhmte Bergland 
am Berge Pangaies bei Philippi und Ainphipolis hervor. 
Dunkler sind die Angaben iiber die weiter gegen Norden 
gelegenen Erzlager des Binnenland es, so u. a. uber die 
m azedonischen Blei- und Eisenerzgruben.

Dieser alte Bergbau wurdo auch im Mittelalter fort* 
gesetzt, in der Turkenzeit aber ist er allmahlich ein- 
gegangen, und nur einige wenige Betriebe haben sich bis 
in das yerflossene Jahrhundert herein erhalten. So sind 
die im Quellgebict der Dragoyiseica, nórdlich von Izvor 
liegenden groBen Eisen werke yon Bozica, die sich jenseits 
des Grenzgebirges auch auf der serbischen Seite in der 
Uingebung des Sumpfset^s yon Ylasina und in den Tiilern 
der Yrla Beka und der Masurica im Kreiso von Yranje 
fortsetzen, erst um die Mitte des yerflossenen Jahrhunderts 
eingegangen. Es sind das die von dem turkischen Historiker 
und Bibliographen H adsehi Chalfa im 17. Jahrhundert

*} Ygl. S t  u. E. 1907, 27. Marz, S. 439.
s) Archaologiseh - Epigraphisehe Mitteilungen aus 

Oesterreich-Ungarn. Jahrgang X, Heft 1, S. 43 bis 104 
und 129 bis 209. Wien 1886. Diese Ab handlung scheint 
wenig bekannt zu sein. Wenigst ens erwahnt sie 
Frd. Froise nicht, der kurzlich eine Arbeit: „Aus der 
alten Geschichte der Industrie der Balkanlander** im 
Archiy f. d. Gesch. der Naturwissenschaften und der 
Technik, 1914, Mai, S. 241/51, veroffcntlicht hat.
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erwahnten „bcruhmten Eisengruben von Olassina, dio 
unyergleichliche Acz te und Waffen liefern“.

Das zu Bozica gewonnene Eisen wurde in dem Orle 
selbst in Hammer werken yerarbeitet und sodann in 
Form vón Sta be n meist nach Egri Palanka gefuhrt. 
Die Gewinnung selbst war aehr einfach: der yerwitterte 
Magneteisensand wurde gewaschen. I>ie łetzte derartige 
Eisensandwaseherei in Bulgarien befand sich in Samokoy1) 
an der Nordseite des Rilagebirges im Betrieb*), wo sie von 
vielen Reisenden (z. B. Hochstetter) gesehen und be- 
schrieben Ayurde*). Diese hochst einfache Eisenindu s t  rie, 
jędenfałls u rai ten Ursprungs, hatte einst auf der Bałkan- 
halbinsel eine sehr groBe Yerbreitung und umfaGte ein 
Gebiet, da* sich vom Sargebirge (dem alten Scardus) 
bis in die Rhodope, ja bis an das Uf er des Schwarzen 
Meeres erstreckte. Das Ewen, das in einer geographischen 
Sehrift des 4, Jahrhunderts unter den Landeserzeugnissen

von Mazedonien genannt wird, wurde wohl in derselben 
primitiven Wei.se gewonnen.

Die alten Eisen werke Bulgariena zerfallen in fiinf 
Gruppen. Die erste  Gruppo liegt im nordwcstlichen 
.Mazedonien im oberen Yardargebiet, an der Ostseite 
des Sargebirges. Mit den dortigen Eisenwaschereien steht 
offenbar auch der Name eines siki! ich von Kicevo gelegenen 
alten Ortes, der sławisch Zelezuica, turkisch Demirhissar4) 
genannt wird (źełezo, demir, Eisen), im Zusammenhang. 
l)er Betrieb scheint jetzt eingestellt zu sein.

Das zweite Gebiet ist das oben erwahnte in den 
Gebirgen zwischen der oberen Morava und Struma, bei 
Bozica und in den Talem von Masina und Masurica. 
Es erstreckt sieh bis in das Becken von Znepolje, an dessen 
Westende bei Groznatovci und Stra$imirovci, wo auch 
rómisehe Miinzen gefunden wurden, die Reste eines ver*

ł) Der Name „Samokoy** bedeutet wortiich „Selbst- 
hammer“,d. h. ein dureh Wasserkraft betriebener Hammer.

a) Ygl. Alphonse Muzet: I/Industrie minerale 
dans les Balkanau Bulletin de la Soeićte de FIndustrie 
Minerale 1911, Bd. XV, S- 139.

*) H oehste tter: Geologische Yerhaltnisse des 5st- 
łiehen Teils der europaisehen Tilrkei. Wien 1872, S. 337.

4) Ein groSerer Ort gleichen Namens findet sich auch 
»m ostlichen Teil von Mazedonien, nordwestlich vou Seres.

fallenen Eisenwerks gewesen sein sollcn. Die dortigen Berg- 
werke scheinen sehr alt zu sein. Der byzantinisehe Ge* 
schichtssclireiber Pr o ko pi u s aus Casarea1) nennt eine 
von Kaiser Justinian befestigte Ansiedelung Ferraria 
in dem Gebiet von Remesiana. Das d ritte , groBte 
und w ichtigste E iseugebiet umfaCt das Rila*, Pirin- 
und Rhodope-Gebirge. Esreiht sichan die „Siderokapaia"’ 
und „Mademochoria**, die uralten Eisen- und Silberberg- 
werke der Chalkidike an, die noch im 10. Jahrhundert 
im vollen Gang waren, wie aus der ausfiihrlichen Be
schreibung des franzósischen Reisendcn P ierre Belon 
(t 1564) zu erschen ist. Der See zunachst lagen die Eisen- 
gruben des Pangaios, die auch in der Turkcnzcit eifrig 
betrieben wurden; 1697 gab es eine groBe KugelgieBerei 
in Pravista bei Kavala2). Die Bewohncr von zehn 
Dorfern arl>eiteten damals in den Gruben, Schmelzwerken 
und GicBereien. Die gegossenen Kugeln wurden żuta 

Hafen nach Karała be* 
fordert.

Daran grenzen nordlicli 
die Eisensandwiischereien 
und Hammerwcrke an 
zahlrcichen Fliissen der 
Bezirke von Demirhissar 
und von Mełnik. Diese 
Industrie erhielt sich dort 
noch bis in die achtziger 
Jahre dea yerflossenen 
Jahrhunderts. Weiter 

nordlich gibt es, wie schon 
erwiihnt, Ilalden vonalten 
Eisenschlacken am Fufie 
des Rilagebirges, im Dorfc 
Rila auf der Westseite und 
in Banja und Macakórevo 
auf der Nordseite. Der 
schon genannte Hadschi 
Ghalfa kann te daselbst 
noch „an einigen Orten 
des stets schneebedeckten 
waldreichen Berges Yon 
Dupnica (d. h. der Ril*) 
Stahlgruben*4, und die 
Gruben von Rila selbst 
sollen erst seit 100 J*h- 
ren eingestellt sein. lTn- 
mittelbar daran schlieCt 
sich der Grubenbezirk von 
Samokor am oberen lsker, 

dessen Hammerwerke bis in das Quellgebiet der Mantia 
hinuberreichen. Sein. Gebiet erstreckt sich bis an da? 
YitoŚgebirge bei Sofia; die letzten Schlacken sieht nian 
bei Yladaja uml be i Grubljane in der nachsten Umgebunii 
der bulgarischen Hauptatadt. Dt*r lietrieb der Eisenwerkc 
von Samokoy ist infolge des Wettbewerbs des au.4amli- 
schen Eisens langst erlosehen. Noch weiter ostUch liegt 
am Nordfufle der Rhodop^1 das Stadtchen Pescera mit 
ausge<lehnten Ueberresten von ahnlichen Eisenwaschereicn, 
dereń Betrieb erst um 1850 eingestellt wurde. Ei^n- 
Hohlacken findet man auch im lnneren der Rhodoj», 
im Hochgebirge zwischen Batak und Nevrokop uud in 
der Nahe der letzteren Stadt selbst.

Die v ierte  G ruppe umfaOt dic Nordseite des west- 
lichen und des zentralen Teiles der lialkankette. In dea 
langen Tale der Crna Reka finden sich zahlreiche Spuren 
von Silber-, Blei- und Eisencrzgruben sowie Reste ton 
Schmelzofen. Weiter gegen Os ten gab es Eisenwerke 1 
dem Stadtchen Ciporovci auf der Nordseite des Bałkan*. 
Auf iler Sudseite der Gebirgskette fand man Eisen- 
whlacken bei Senokos in der Landsehaft Yisok. Alte. crs*

1) De aedificiis. (Ausgabe von Dindorf. B<jnn 1833>
S. 284.)

ł) H am m er: Geschichte des Osmanischen Rc»c 
III. 2. S94.

Abbiklung 1. Fiseuf-reyorkonimeR In Bulgarien.
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im rergangenen Jahrhundcrt eingegangene Eisen- und 
Bleiglanzgruben gab es bei der Stadt Etropolje. Ein 
*]te* Eisenbergwerk liegt im Bałkan an den Qucllen des 
gchwarzen OsenL Hier wurde das Erz bergmiinnisch 
gewounen. Daa fiinfto E isengebiet endlich lag an 
der Pontuskuste. Der Hauptort war das Dorf Tlałki 
SarookoT. Noch im 17. Jahrhundcrt lieferte er Eisen 
fur die tiirkkchen Arsenale, aber auch dieser Betrieb ist 
lingst eingegangen. Otto Vogel.

Centrafterband Deutscher Industrleller und MobUmachung.
Der Centralverband Deutschcr Industrieller erlaCt 

folgendes Rundschreiben an seine Mitglieder:
Durch die Mobilmachung werden voraussichtlich 

zahireiche industriello Arbeitgebcr gezwungen sein, z u 
Arbeiterentlassungen zu schreiten. Es ist dringend ge- 
boten, rechtzeitig dafiir Sorge zu treffen, daI3 diese Kriifte 
der nationalen Arbeit erhalten werden. Dies ist um so 
lekhter moglich, ais die durch Einbcrufung der Militar- 
pflichtigen gcrade in der gegen W’artigen Zeit — der Ernte — 
schwer bcdrangten Landwirte zahlreiche Arbeiter be- 
notigen. Ein Teil der frei werdenden Arbeitskrafte wird

auch lohnende Beschaftigung in den Militarw^erkstatten 
und den militartechnischen Instituten finden.

Bei der ungeheurcn B edeutung, welcho dio 
baldige und crfo lgreiche E inbringung  der E rn te  
fiir die E rn ah ru n g  des Yolkes und den Gang 
des K riegcs h a t, is t es ein G ebot der Notwcn- 
d igkeit, ungcsaum t der L an d w irtsch aft Ar- 
b c ite r zuzufiihren.

Wir bitten allo uns angcschlossenen Yerbande und 
Einzclmitgliedcr, ungcsaumt in ihren Kreisen in diesem 
Sinno durch Rat und Tat zu wirkcn und dafiir sorgen zu 
woUen, daB dio cntbchrlich werdenden industriellcn Ar
beiter auf dio patriotische Pflicht hingewiesen werden, an 
ihrem Teile mitzuhclfen, dali der Erntcsegen zum Wohlo 
des gesamten deutschen Yaterlandcs gliicklich in dęn 
Scheucrn geborgen werden kanu.

Wir wurden unseren Mitgliedern zu besonderem 
Danke verpflichtet sein, wenn sie uns tiber den Erfolg 
ihrer Beiniihungen Mitteilung machen wurden. Nach 
Lage der Organisation wird die Vermittlung der Arbeiter 
fiir dio Landwirtschaft am schnelLsten auf dem Wego iiber 
den zustśindigen Provinzialvcrband der gerneinniitzigen 
und offentlichen Arbeitsnaehweise zum Ziclo fiihren.

Aus Fachvereinen.
Verband fur autogene Metallbearbeitung.

In der Annahme, daB viele AutogenschweiBer durch 
ifcre Wehrpflicht ihrem Berufe entzogen sein werden, an- 
dereeits aber ein groBer Bedarf nach solchen Arbcitern 
in den fiir Kriegslieferungen tiitigcn Fabriken vorhanden 
sein wird, erbietet sich die Geschaftsstelle des genannten 
Verbandes, die Vermittlung zwischcn jenen Werken und 
Betrieben, die voriibergehend oder dauernd Autogen- 
sehweiBer benotigen, und zuvcrlassigen und mit der Tech

nik der Yerfahren vcrtrauten Arbcitern zu iibernehmen. 
Die Yermittlung gcschieht fiir die Arbeiter kostenlos, 
fiir dio Werke nur in dem Falle, wenn sie dem Yerbande 
fiir autogene MetaUbearbeitung angehoren bzw, seine 
Bcstrebungcn unterstiitzcn.

Anfragen sind zu richten: An die Geschaftsstelle des 
Yerbande fiir autogene Metallbearbeitung, z. Ud. dos 
Herrn Ingenieurs Theo. Kautny, Diisseldorf-Grafenberg, 
Yauticrstr. 96.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

3. August 1914.
KL lb , B 74 148. Elektromagnetischer Scheider mit 

an der Auiienwandung eines zyłindrischen GefaBcs gleich- 
sî Sic Terlaufenden Kraftfeldcrn; Zus. z. Pat. 243 232. 
$i$.«png. Stephan Briick, Charlottenburg, Kantstr. 143.

KL 7 b, A 23 775. Yorrichtung zum elektrischen 
leberłapptschweiBen besonders von engen und diinn- 
ândijien Rohren im AnschluU an das RoUen aus einem 

Blechstreifen. Allgemeine Elektricitats - Gesellsehaft, 
Berlin.

KL 24 b, B 75 245. Tragbare Brcnnercinrichtung fur 
fłussige oder gasformigc Brennstoffe. Wilhelm BueB, 
Hanncver, Stader Chaussee 41.

KL 421, B 71 977. Yerfahren und Yorrichtung zur 
^naiłtitativen Gasanalyse auf akustischem Wcge. Ba- 
dische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh.

KI 80e, D 29718. Kanalofen; Zus. z. Pat, 249 070. 
Conrad DreSler, Earl's Court, London, England.

KL 80 c, H 62 440. Verfahren und Yorrichtung zur 
Hemeilung eines basischen Futters in Drehiohrofen. Wil-

Happe, Hohenlimburg.
6. August 1914.

Ki 12 k, W 42 950. Yerfahren zur Gewinnung von 
-^aaioniak aus Kokslosche. C* Waldeck, Dort-
®8ad, Loewenatr. 7.

KI. 43ę, L 40 21S. Yerfahren zur Herstellung von 
Georg Lotterhos, Frankfurt a, M., Jahn-

*to0e 47.

) Die Anmddungen liegen Ton dem angegebenen Tage 
zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 

^proeherhebung im Patentamtc zu B erlin aus.
x x x in „

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
3. August 1914.

KL 7 a, Nr. 612 819. Universalwalzw«k mit in den 
Einbaustucken der Mittelwalze gelagertem Euhrungs- 
balken. Deutsche Slaschincnfabrik, A. G., Duisburg.

KL 7 b, Nr. 612 446. Zichbankwagen. Hans łtahm, 
Mariaschein bei Teplitz, Bolimen.

KL 7 c, Nr. 612 521. Durch autogene SchweiBung 
aus Blech hcrgestellter Flansch. Allgemeine Elektricitata- 
Gesellschaft, Berlin.

KL 19 a, Nr. 612 630. Tragezange fiir Eisenbahn- 
schwellen u. ilgL Albert Hoing, Kiinigsstccle a. Huhr.

KL 19 a, Nr. 612 747. SehienenstoBvcrbindung mit 
unter die vorspringenden Schienenkopfe bzw. FiiBe zweier 
anstoBender Schienen geschobenen, an die Stegenden an- 
stoBenden und miteinander Ycrbolztcn Verstarkungsstegen. 
.James Bernerd Evaiwt Sr., St. L#ouis, Missouri, V. St. A.

Kl. 24 a, Nr. 612 830. Feuerung mit Zufuhrung von 
Zusatzluft vor und hinter dem Kost. Friedrich Hermann 
Treibel, Berlin-Steglitz, Feuerbaehstr. 17.

Kl. 31 b, Nr. 612 544. Drehbarer Mitnehmer fur 
Formmaschinen. Yereinigte Schmirgel- und Maschinen- 
Fabriken, Akt. Ges., rormals S. Oppenheim & Cie. und 
Sehlesinger & Co., Hannover-Hainholz.

KL 31 b. Nr. 612 878. Kuttelformmaschine. Rudolf 
Geiger, Ziirich.

KL 31 e, Nr. 612 340, Feuerkorb. Fa. Ernst Wagner, 
Reutlingen.

KL 31 c. Nr. 612 720. Genietete Kernstiitze. August 
Yorberg jr,, Yollmarstein a. Kuhr.

KL 31 e, Nr. 612 767. Schmelzkorb mit Boden. 
Jakob Rahn, Thiersheim, Obcrfranken.

KL 421, Nr. 612 504. StaublKstimmungsapparat.
Friedrich li. Eierg, Dortmund, Hohcr Wall 14.

177
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Oesterreichische Patentanmeldungen1).
1. August 1914.

KL 7, A 3492/13. Antricb fiir Reversierwalzwcrke. 
Heinrich H ii bers, Berndorf, N.-O.

Kl. 18 b, A 5993/12. Verfahrcn zum Harten und 
Erhohen der ZUhigkeit von Eisen und Stahl. Joseph 
William Boyd, l)enver, Milwaukee, V. St. A.

Kl. 18 b, A 547/13. Verfahren und Yorrichtung zur 
Erzeugung von Metallblocken. Leslie Elwood Howard, 
Lockport, New York, Y. St. A.

KL 18 b, A 401/14. Yorfahren zur Bearbeitung von 
reinem Eisen. The International Metal Products Com
pany, Newark, New' Jersey, Middletown, Ohio.

KL 18 b, A 9643/13. Einrichtung an Siemens- 
Martin-Oefen zur Sicherung normaler Gasfiihrung nach 
Abtrennen der Ofenkopfzunge. Adolf Zdanowicz, Resicza- 
b&nya, tTngarn.

KL 24 d, A 9811/13. Untcrschubfeuerung mit 
rotierender Beschickungstrommel. Franz Marcotty, 
Berlin- Sehoneberg.

KL 31 a, A 3430/13. Yorrichtung fiir Formpressen 
zur Ermoglichung dea Formens mit doppelseitigen Modeli- 
platten. Societć Anonyme des Etablisscments Ph. Bon- 
villain & E. Bonceray, Paris.

KL 40 b, A 2016/12. Elektrischer Schmelzofen. 
Francesco Bassanese, Mail and.

KL 40 b, A 10 645/13. Yerfahren zum Schutz der 
Elektroden bei elektrischen Lichtbogcndfen. Rombacher 
Hiittenwerke, Jegor Israel Bronn und Wilhelm Schem- 
m&nn, Rombach.

KL 48 e, A 6541/13. Yorrichtung zur Beforderung 
von Stahl- und Eisenblechen. Morgan Lewin Jones, 
Neath und Thomas and Clement Limited, Llanelly bei 
Swanaea (EngL).

K1. 48 c, A 5348/13. Brennverfahren und Brennofen, 
insbesondere zum Emaillieren. Dr. Oskar Zahn, Berlin.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 18 a. Nr. 273 277, vom 16. Januar 1913. Dr. Wit- 

helm Buddeus in C harlo ttenburg . Yerfahren zum 
Kosten und S intern von Erzen und HuUenerzeugnissen, 
z. II. Eisen- und Manganerzen, Kiesabbrdnden, Gichtstaub, 
Blende usw., durch Yerblasen unter gesonderter Ixigerung 
des Brennstoffs.

Der Brennstoff wird in dem zu rostendcn und zu 
sinternden Erz o. dgl. in saulenformigen, senkrechten, 
parallel zum Luftstrom gerichteten Schichtcn angeordnet.

Kl. 31 c. Nr. 273 472, vom 9. Januar 1913. Feli*  
Singer in Berlin. Formmasse fur Ei*en- und Stvhł- 
formjufl

Die Formmasso fur Eisen- und StahlformguS bestcht 
aus den bei der Porzellan herstellung und ahnlichen Be- 
trieben ais Abfallstofferł gewonnenen hochfeuerfesten Kap- 
selscherben in Mischung mit Kaolinriickstanden, denen 
erforderlichenfalls eine geringe Menge Kalkhydrat zu- 
gesetzt werden kann.

Schweizerische Patente.
Nr. 64 879. H einrich Becker in N eukolln bei 

B erlin  und H ans Unger in Berlin. Yerfahren zur 
Y erwertung ton in schmelzbarem Muli torhandener Asche 
auf Eisen.

Oesterreichische Patente.
Nr. 03 962. M anganese S teel R aił Comp.,

Mahwrah (Y. St. A.). Yerfahren zur Herstellutig mn 
Formstucken aus Manganstahl.

Nr. 63 964. A ugustin Emilio B ourcoud,
London. Herstellung ton reinem Eisen und anderen 
M( falien aus ihren Erzen.

ł) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsieht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu Wien aus.

Nr. 63 967. Sooietś A nonim a Ita liana  Gio. 
Ansaldo <fc Co., Genua. Herstellung ton łunkerfreien 
Stahlblócken und anderem MetaUgufł.

Nr. 64 636. D ellw ik-F leischer Wassergas-Ges. 
ra. b. H., F ran k fu rt a. M. Yerfahren zur HersteUung 
von Edelslahl durch Kldren unter Yakuum.

Nr. 64 968. Dr. K u rt A lbert in Amoneburg bei 
B iebrich a. Rh. Yerfahren und Yorrichtung zum Ein,. 
schmelzen von fluchtige Metalle (Zink) enthaltenden Eisen- 
erzen oder Abfdllen im Siemens-Martin-Ofen.

Nr. 64 990. F irm a A. G. der B riansker Schienen- 
!E isenhuttenw erke und M aschinenfabriken in 
St. Petersburg . Einrichtung zum Giefien ton imKt- 
schichtigen Stahlblócken o. dgl., bei der die G u fi form, durch 
Zwischentcafide aus gereinigten Stahl- oder Eisenblechen 
in zwei oder mehr Kammern geteilt ist.

Franzósische Patente.
Nr. 464 208. Joseph  E m ery Johnson jr., 

Y creinigte S taa ten  von N ordam erika. Behand- 
lung ton Eiscnbddern mit Silizium und Sauerdoff.

Nr. 465 452. Georg C rusius, Deutschland. 
Brikettieren ton Erzen u. dgl.

Nr. 466 016. D eutsch-Luxcm burgische Berg* 
wrerks- und H titten  - A ktien - Gesellsohaft, 
D eutschland. StaMcrzeugung im Herdofen unter Um- 
icandłung des gesamien Phosphors in zitratlódiche Pkos* 
phate.

Nr. 466 241. Ju les-M arius J a n te t ,  Frankreich.
Hochofenbetrieb unler Rucklcitung ton Gichtgas in den 
Ofen.

Nr. 466 649. G odefrey John  Boyle Visconnt 
Chetwynd in England. Behandlung ton Stahl in der 
Gieppfanne mii elektrischem Strom zwecks Entfemung von 
Schlacken- und Gaseinschlussen.

Nr. 466 663. P ittsb u rg  Iron  and Steel Foun- 
dries Companie, Y erein ig te S taaten  von 
Amerika. Nickel und Chrom enthaltende. Eisenlegierunę 
mit 1,25 bis 3,5 % Gesamtkohhnstoff und 0,10 bis 2 % 
Silizium.

Nr. 466 910. Clemens Pasel in Deutschland. 
StahUegierungen mit einem Gehalt an Chrom ton 15 bis 
40%, Nic.kd 20 bis 4 % und bis 1 % Kohlenstoff sw 
Herstellung ton gegen Sduren uńderslandsfahigen Gegcn- 
stdnden.

Britische Patente.
Nr. 27 6-43, vom Jahre 1912. A rth u r Percy Strob- 

menger, London. Herstellung ton Metallen und Li• 
gierungen im Tiegd mit Hilfe des elektrischen Stroms.

Nr. 27 9(58, vom Jahre 1912. Georg Hillard
B enjam in, New York. Raffinieren ton Eisen im dek' 
trischen Ofen.

Nr. 28 394, vom Jahre 1912. H arry  Mackenzie 
Ridge, London, Gewolbe fur metallurgische (kftn.

Nr. 29 051, vom Jahre 1912. R om bacher Hfitten- 
wrerke und Jego r Is rae l B ronn, Rombach(I»thr.). 
Yerfahren und Einrichtung zur Stahlerzeugung.

Nr. 30 079, vom Jahre 1912. Norman Erskine 
M aceallum, P hoen ixv ille , Pa. Yerfahren zur Bt’ 
seitigung ton Ansdtzen aus Eisenoxyd u. dgl. in den Re
generatorem ton Herdofen.

Nr. 17 869, vom Jahre 1913. Charles Richard 
G ostling, E ustis , F lorida. Entgasen ton Stahl urd 
Eisen durch Zusatz ton Infusorienerde.

Nr, 18 116, vom Jahre 1913. E rn est Humbert, 
B arledue. F rankreich . Stahlraffination.

Nr. 27 147, vom Jahro 1912. George Tiscbenko 
und H erm ann P lauson , St. Petersburg . KoMf* 
tx»w EleJcłrolyteisen mit Hilfe ton Kohlenwasserslo}f

Nr. 145, vom Jahre 1913. Joseph So^ign*** 
Paris. Rósten ro* Eisęnkarbonaten.

Nr. 7707, vom Jahre 1913. F. L. Sm idth & Co., 
Kopenhag en. Agglomerieren ton Erzen in Drehófe*•
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Statistisches.
GroBbritanniens Roheisenerzeugung Im ersten Halb- lands in der gleiehen Zeit nur ura 3,01 % zuruckgegangen

Jahr 1914. ist. In den letzten Jahren zeigtc dic britlacho ltoheisen-
Nach den vorlaufigci> Angaben der „British Iron erzeugung folgende Entwicklung:

Tracie Association'*1) bezifferte sich die Roheisenerzeugung
GroSbritamiiens im ersten Halbjahr 1914 auf 4 580 112 t  n *lbJahr 3. Halbjahr Ganzes Jahr
gegen 5 497 19" t in der gleiehen Zeit des Yorjahrcs.
Es ist also ein Riickgang der Erzeugungsmenge, und zwar 1909 .................  4 791 130 5 027 780 9 818 910
uui 917 085 t oder 16,68 %, zu verzeichnen. Yergleichs- 1910 .................  5 073(545 5 306 849 10 380 494
weise sei mitgcteilt, daB die Roheisenerzeugung Deutsch* 1911 .................  5 192 596 4 681 540 9 874 136
------------- - 1912 .................  3 663 845 5 367 505 9 031 350

*) Iron and Coal Trades Review 1914, 31. Juli, 1913 .................  5 497 197 5 152 431 10 649 628
&;m  1914 .................  4 580 112

Wirtschaftliche Rundschau.
Rohelsenyerband, G. m. b. H., in Essen. — Nach 

einer Mitteilung des Roheisenverbandes ist infclgo dea 
Krieges der R oheisenversand sowohl nach dcm In- 
land ab auch nach dcm Ausland cingestellt worden.

Deutsche Drahtwalzwerke, Aktien- Gesellschaft, zu 
Dusseldorf. — Der Ycrsand des Walzdrahtverbandes be
trug im Juli d. J. fiir das Inland 22 900 (im Juni 22 700) t 
und fiir das Ausland 16 500 (15 900) t, zusammen mithin 
39400 (38 600) t.

FraehtermaBlgungen fiir Eisenerze und Koks1). —
Die ErmaSigung der Ausnahmetarife fiir Eisenerze und

Vgl. S t u. E. 1912, 26. Dez., S. 2195; 1913,16. Jan., 
S. 132/3; 13. Nov., S. 1920/1; 1914, 8. Jan., S. 87.

Koks (auch Kokskohle) zum Hochofenbetrieb im Yerkehr 
zwischen Lothringen und Luxemburg einerseits und dem 
Ruhrbezirk andereeits sollte nach der bei der Beratung 
dieser TarifmaBnahmen von der EŁsenbahnvcrwaltung 
abgegebenen Erklarung gleichzcitig mit der Eroffrtung der 
Schiffahrt auf dem Rhein-Herne-Kanal eintreten. Die 
Kgl Eiscnbahndircktion Essen tcilt hierzu folgendes mit:

Die von der Staatscisenbahnvcrwaltung geplanten 
FrachtermaBigungen fur Eisenerz und Koks zum Hoch
ofenbetrieb im Ruhr-Moscl-Verkehr und in den davon 
beriihrten Bczirken werden in Geltung gesetzt werden, 
sobald die baulichen und betrieblichen Vorbereitungen 
auf dem Rhein-Herne-Kanal soweit fortgeschritten 
sind, daB ein rcgelm aBiger Betrieb auf dem Kanał 
vollig sichergestellt ist.

Wirkungen des Krieges auf die Montanindustrie im westlichen Deutsehland.
Unser wichtigster Kohlen* und Eisenbezirk, Niedcr- 

rhemland-Westfalen, hat im Gegcnsatz zu den meisten 
anderen deutsehen Erzeugungsbezirken den augcnblicklich 
besonders ins Gcwicht fallcnden Yorzug, den Reichs- 
grenzen etwas femer zu liegen. Er wird dcshalb von den 
Folgen des Krieges, soweit sie sich aus der Drohung des 
Einfalles feindlicher Streitkrafte und aus dem Aufmarsch 
groBer Truppemnassen an den Grenzen ergeben, weit. 
weniger bedroht ais andere Bezirke. Eine selbatverstand- 
‘irhe Folge dieser Tatsache ist es, daB in Kriegszeiten 
fiir die Deckung des Kohlen- und Eisenbcdarfs der Staats- 
und Privatbetriebe in erster Linie auf Niederrheinland- 
^ cstfalen zuriiekgcgriffen werden muB. Das und die Riick- 
aicht auf die groBe Wichtigkeit der rheinisch-westfalisohen 
Montanindustrie fiir die gesamte Landes verteidigung sind 
uie ̂ Tolkswirtschafthchen Griinde“, aus denen im Bereiche

VII. Armeekorps, zu dem der niederrheinisch-west- 
falische Industriebezirk gehort, der Landsturm bisher 
nicht einberufen ist und nach Moglichkeit auch nicht ein
berufen werden soli. Die gewollte und auch erzielte Folgo 
<heser MaBnahine ist, daB sowohl der Steinkohlcnbergbau 

auch die Huttenwerke des Ruhrbezirks ihre Betriebe, 
wena auch in beschranktem Umfang, weiter aufrecht 
erhalten konnen.

Der Steinkohlcnbergbau ist infolge dieser MaB- 
nahme nicht nur in der Lage, die Gruben instand zu 
a ten, sondern auch eine, allerdings eingeschriinktc, 
uftierung zu erzielen. Nach der „Kolnischen Zeitung4* 

*"•» a‘c^ dabei allerdings groBe Yerschiedenhciten in 
en \ erhaltnLssen der einzelnen Gruben. Wo eine Zeche 

'*' r einen alten, seBhaften Arbeiterstamm verfiigt, 
Aachen sich die Wirkungen der Mobilmachung bei weitem 
r ln  ^  ^  anderen, jiingeren Zechen
" ^  erst im Begriff stehen, Arbeiter anzusicdeln 

Uii' Jare Fórderung zu entwickeln. Daneben spiełt natur-

lich der Umfang der Yorrichtunggarbeiten eine sehr groBe 
Rolle. Wo man in dieser Beziehung ausgiebige Yorsorge 
getroffen hat, isfc man imstande, die Fórderung auf ent
sprechend groBerer Hohe zu halten. So zeigt sich, daB 
einzelne altere Zechen in der Lage sind, augenblieklich und 
voraussicht!ich auch noch auf langere Zeit hinaus 60 bis 
662/j % ihrer bisherigen Fórderung zu leisten, wahrend 
andere, insbosondere jiingere Zechen bereita bis auf 40% 
ihrer bisherigen Fórderung zuruckgegangen sind und ein
zelne sogar noch erheblich groBere Ausfalle erleiden mussen. 
Die Fórderung wurde mithin allem Anschein nach ge- 
niigen, den Staatsbedarf und auch dtn augenblieklich 
stark eingeschrankten privaten Bedarf zu decken, um so- 
mehr ala die Ausfuhr, auf die in normalen Zeiten ein sehr 
erheblicher Teil der Fórderung des Ruhrbezirkea entfiillt, 
augcnblicklich ganz in Fortfall kommt. Bis zur Ermog- 
lichung einer einigermaBcn geordneten Wagengestellung, 
die nach rollendetem Aufmarsch unserer Armeen wohl 
zu erwarten ist, konnen aus dieser Sachlage von priraten 
Yerbrauchern allerdings nur diejenigen Yorteil zichen, 
die in unmittclbarer Nachbarschaft der Zechen liegen 
und bei ihrem Kohlenbezug nicht auf die Hilfe der Staats
bahn angewiosen sind.

Aehnlich wie bei dem Bergbau ist in Niederrheinland- 
Westfalen die Lage der E isenindustrie. Auch sie muB 
selbstverstandlich infolge der sich aus der Mobilmachung 
ergebenden Arbeitcrentziehung ihre Betriebe cinschr&nken. 
Immerhin ist aber auch sie in der Lage, ihre Betriebe in ge- 
wissem Umfang aufrecht zu erhalten. Einige Werke, 
insbosondere soweit sie fiir die Licferung von Kriega- 
und Eisenbahnraaterial in Frage kommen, haben bisher 
ihre Betriebe sogar in nahezu vollem Umfange aufrecht 
erhalten konnen. Dagegen i^t man allerdings an anderen 
Steilen gezwungen, den Betrieb in waclisendem Umfang 
einzuschrankcn. Erheblich anders liegen dagegen die
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Yerhaltnisse bei der sudwcstliehen Eisenindustrie, die 
fiir die I>eekung ihres Brenustof f bedarf s zum groCen Teil 
auf den Bezug aus dera Ruhrbezirk angewiesen ist. 
Ba, wie bereits beton t, eine regelmaBigc Wagengestell ting 
fiir den Priratbeelarf zunachst nicht moglich ist, entfallt

fiir sie die regelmiiBige Z uf uhr von Ruhrkohle und -koks, 
auf dic die siidwestlichen Werke fast durchweg angewiesen 
sind. Sie waren dcshalb gezwungen, einen Hochofen nach 
dem anderen auszublasen, und werden weiterhin auch den 
Betrieb der Stahl- und Wakwerke usw. einstellen miissen.

Bucherschau.
Rhfinisch? MelaUicaann- and Maschinenfabrilc, Dus

seldorf-! Jerendorf, ]889—1914. Zum 25jahrigen 
Beśtehen, den 7. Mai 1914. (Mit 81 Taf. Abb.) 
(Dusseldorf 1914.) (2 BL, 32 S .) 4°.

Des Jubilaums, das die Rheinische Metallwaren- und 
Maschinenfabrik am *7. Mai cL J. begehen durfte, haben 
wir in unserer Zeitsehrift schon gedacht1) und bei dieser 
Gelegenheit in kurzeń Worten den Werdegang und die 
jetzige Bedeutung des Untemehmens gesehildert, In aus- 
fiihrlicherer Weise tut dasselbe die vorliegende Fest- 
gehrift. Ihre Darstellung wird dadurch noch anschaulicher 
gemacht, daB neben den Bildmssen des Schopfers der 
Fabrik, des Geh. Baurates h. c. H einrich  Ehr-
h a rd t, sowie der derzeitigen Direktoren G ustav Mil ller 
und H erm ann B eitte r, zahlreiche AuBen- und Innen- 
Ansichten der Werke und Abbildungen verschiedener 
ihrer Erzeugnisse den Text begleiten. Grofl waren die 
Aufgaben, schwer die Pfliehten und zahlreich die Sorgen, 
denen das Unteraehmen vor allem in seiner Stellung ais 
Waffenfabrik unterworfen war; was Yorstand und Beamte 
befahigt hat, diesen Schwierigkeiten sich dauemd ge- 
wachsen zu zeigen, wird in den einleitenden Worten der 
Festsehrift treffend dargełegt, Mogę der Geist, der sich 
hier bezeugt, dem Unternehmen auch weiterhin treu 
bleiben. Die Rcdaktion.

Femer sind der Redaktion folgende Werke zugegangen: 
Forschungsarbeiten auf dcm Gebiete. des Ingenieurwe^ens. 

Hrsg, vom Verein deu tscher Ingenieure. Schrift- 
leitung: 1), Meyer und M. Seyffert. Berlin: Yerein 
deutscher Ingenieure — J. Springer i. Komm. 4 ® (8#).

H. 147. Ruff, Dr. O tto , Prof.: Ueber die Herstellung 
feuerfester Gegenstande fiir Temperaturen Uber 2000 • in 
Oefen mit reduzierendtr Atmostphare. 1914. (31 8.)
1 .«, fQr liehrer und Sehuler technwcher Schulen0,(50 JC.

H. 148 u. 149. MatschoO, Conrad: Die. geistigen
Mittel des technischen Fortschrittes in den Yereinujten 
Stmte.n von A mer tka2}. — A lesarider, M. W.: Die 
praktische Ausbildung mn gelenUen Arłteitern und tech- 
n ischen Beamtsn in der mechaniscken Industrie der 
Yereinigten Stmten von Amerika. 1914. (I Bk, 93 S.)
2 Ji, bzw. 1 „K.

ł) S t u. E. 1914, 14. Mai, S. 845.
*) Ygl. Zeitsehrift des Yereines deutscher Ingenieure

1913, 27. Sept., S. 1529 36; 4. Okt., S. 1570/6; 11. Okt., 
S. 1609/15; 18. Okt,, S. 1651/4; 25, Okt., S. 1696/8. — 
St. u. E. 1913, 27. Nov,, S. 1990.

H. 150 u. 151. Sanzin , Dr. techn. R.: Yersuche an 
e i ner Nafidampf-Z mil i ngs-SchmUzugslokomotire. 1914. 
(1 BI., 63 S.) 2 A ,  bzw. 1

H. 152 u. 153. Schulz, Br.; Kritische. Betrachtung 
der bisherigen Bestrebungen zur Herstellung von Gai- 
turbinen und eine. Untersuchung iiber ihre Etitwicklungs- 
mfylichkeit nach thermo-dynamischen, ba ulic hen und 
wirtschafUichen Gesichts punk ten. Preisaufgabe der
Koniglichen Akademie des Bauwesens in Berlin aus 
dem Gebiete des Maschinenbauwesens. 1914. (59 S.)
2 ,K, bzw. 1 ,fC.

H. 154 u. 155. Bulz, Friedrich: Beiirag
zur Kenntnis der Spurkranzreibung bei Laufkranen. 1914. 
(52 S.) 2 JC bzw. 1 X .

H. 156 u. 157. G roedel, Ernst Emil:
Erpcrimentelle. und theoretische Untersuchungen an 
luft-Hdmmern. 1914. (Mit 1 Zahlentaf.) (50 S.) 2 J(f 
bzw. 1

Yerzeichnis des Biichtrbcstandes der Handelskammer und 
der wirtschafUichen Yereine zu Saarbrucken. Saarbriicken 
1914: (Druck von) C. H. Scheuer. (IV, 195 S.) 8*.

•fi Wie aus dem Vorworte dieses Kataloges zu ent- 
nehmen ist, verdankt die Bflcherei der Hand ciskam mer 
und der wirtschaftlichen Yereine zu Saarbriicken ihre 
Entstehung der Notwendigkeit, f(ir die Tatigkeit der 
genannten Organisationen das wissenschaftliche Materiał 
z u  beschaffen und dauemd bereit zu halten. I>as 
Hauptgebiet der Bibliothek ist daher rechtawisseń- 
schaftliche und volkaw irtschnftliche Literatur, diese im 
weitesten Sinne des Wortcs, also auch Spezialliteratar 
iiber Landwirtsehaft, Beigbau, Handel und Gewerbe. 
Sozialpolitik, Finanz-, Zoll- und Steuerwesen, Yerkehrs- 
wesen, Geld-, Bank- und Krcditwescn, Yersicherungs- 
wesen, Genossenschaftswesen und Kolonialpolitik. Gut 
vertreten sind ferner statistischo Yeroffentlichungen und 
die einschlagigen Zeitsehriften. AuBerdem stehen die 
stcnographischen Yerhandlungsberichte des Rcichstages 
und der beiden Hauser des preuOischcn I-andtages 
yollstandig zur Verfttgung. —- Es ist erfreulich aod 
anerkennenswert, daB alle diese Schatze durch dea 
Druckkatalog weiteren Kreiscn zugiinglich gemacHt 
werden, zumal da eine yon liberałem Geiste diktiertp 
Bibliothcksordnung der lk*n\itzung der Biicherei, selM 
durch solche Interessenten, die den Yereinen nicht 
angehoren, nur unwesentlieho Schranken setzt. $

W ildhagen, Dr. Georg, Geheimer Justizrat, Recht.< 
anwalt beim Reichsgeriehte, Leipzig: Ikr EnJuwf 
eines Patentgcsetzes. Berlin; 0. Łiebmann 1914. (36 S.) 
8°. 0,80 .K.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(Die Elo9CQd«r siad mit etaem * tn-z^lc-buet.)

r" D issertationen. =
M iinzinger, F ried rich : Untersuchungen an einem

1$ pferdigm Die»dmotor der Maschinen fabrik Augsburg- 
Sitrnberg. (Mit 4 Taf.) ^r.-^ng.-Diss. (Kgl. Techn. 
H o ćh sc h u le *  zu Berlin.) B<‘Hin 1914. (48 S.) 4°. (8°). 

N icolai, G erhard : Die nonjegischen Eisenerze. und ihre 
wirt schaftliche Bed*utung. -Diss. (Kgl. Techn.
Hoehsehule* zu Berlin.) Berlin (1914). (57 S.) 4°. 

Ygl. St. u. E. 1914, 26. Marz, S. 544.

W u n s c h , R udolf: U eber das S yste m Wolfram-Kohlenstoff- 
(Mit 3 Taf.) 3x-3ng.-Diss. (Kgl. Techn. Hocbschult* 
zu Danzig.) lx"ipzig u. Hamburg 1914. (54 S.) S*.

Aenderungen In der Mitgllederliste.
Bosio, Emilio, Ingenieur der Soc. Siderurgica di SaTOOi, 

Societa llva, Bagnoli di Napoli, Italien.
Castner, Friedrich, Duisburg, Sternbuschweg ̂
Harttnannr Georg, Direktor u. Yoratandsmitglied der A.-0.

lkeder Hiitte, GroB-IUede bei Peine.
Papę., Dr. Martin, 2)ipL-3ug., Berlin S 61, Urbar^tr. 1- 
Jłampoti, Hermann, Ingenieur, Hannover, Engelboete^’ 

damm 83.
Y eratorben.

Butów, Ale rander, Oberingenieur, Essen. 8. 8. 1914.


