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Die Formgebung der Schragwalzen bei Richtmaschinen 
fur Rohre und Rundstabe.

Yon Professor F . M a y e r  in Aachen.

ahrend in den Y ereinigten Staaten das 
’ ’ R icliten von Rohren fast ausschliefilich  

dureh Richtm aschinen mit Schriigwalzen erfolgt, 
gibt es in D eutschland nur w enige W erke, die 
zu diesem Zwecke solche Maschinen besitzen und 
mit ihren Leistungen zufrieden sind. D ie meisten 
deutsehen W erke ricliten die Rohre mit Hilfe 
von Ziehbanken oder zw ei parallelen Platten , 
zwischen denen die Rohre liin und her gerollt 
werden, oder auch durcli B iegen auf Exzeńter- 
pressen. D ie Verschiedenheit der in den beiden 
Landern vcrw endeten Richtverfahren hangt zum 
Teil mit der auBerordentlich hohen Produktion 
amerikanischer Rolirwalzwerke zusainmen, die 
nur yon den ungleich rascher und billiger arbei- 
tenden Rollenriclitm aschinen bew altigt werden 
kann, zum T eil erklart sie sich daraus, daB die 
deutsehen Abnehmer hohere Anspriiche in bezug 
auf vollstandig gerade Richtung, kreisrunde Form  
und g la tte  Oberflache der Rohre stellen und auch 
die Erfiillung ihrer W iinsche aus bekannten Griin- 
den leiehter erzw ingen konnen. D ie Erfahrungen, 
welche man in Deutschland mit Rollenricht- 
inaschinen, insbesondere fiir Rohren, bisher ge- 
sammelt hat, sind, sow eit sie dem Verfasser be- 
kannt gew orden, ziem lich ungiinstig und wenig 
ermutigend gew esen , so daB manche W erke die 
etw a au fgestellten  Maschinen wohl noch fiir das 
Auge des Besuchers, nicht aber in tatsaclilicher 
Benutzung haben. Es fragt sich nun, ist eine 
gute R ichtung undRundung der Rohre mit Rollen- 
richtmaschinen iiberhaupt nicht zu erreichen und 
liegt die Schuld am System  der Schragwalzen  
oder sind die Ausfiihrungen bisher mangelhaft 
und unrichtig gew esen?

In einer Abhandlung „Maschinelle Einrich- 
tungen fiir E isenhiittenw erke“ hat F r . F r o l i c h *  
unter anderem auch eine von der Osnabriicker 
Maschinenfabrik R. Lindemann gebaute Rohr-

* „Zeitschrift d. Y ereines deutscher Ingenieure“ 
1905 S. 46G fF.

richtmaschine beschrieben : „Es is t d iesein  Schrag- 
w alzw erk, bei dem die Achsen der W alzen  wind- 
schief zueinander ste lien ; die Mantelflache der 
W alzen muB, damit sie die zu richtenden Rohre 
in einer geraden Linie beriihrt, ein einschaliges 
Hyperboloid sein. D ie Beriihrung findet dann 
in der w agerechten E rzeugenden statt."  D iese  
iibliche Annahme, daB die W alze ein einschaliges 
Hyperboloid sein miisse und daB die Beriih- 
ru n glangs der w agerechtliegendenoberenM antel- 
linie des Zylinders erfolge, fiihrt zu einer B e
rechnung der ais M eridiankurve zu verwenden- 
den Hyperbel, w ie sie aus Abbildung 1 ersieht- 
lich ist.

Nachdem der kleinsteH albm esser e der W alze  
und der Schrankwinkel a  beliebig angenommen 
sind, hat man fur die Hyperbel die Gleichung

=  y2 • tg 2 a - f  e2 
x 2 y-  |
e2 e2 .c tg '2a '

Es ist dies die M ittelpunktsgleichung einer H y
perbel mit den Halbachsen e und e . ctg  a , ihre 
eine Asym ptote fallt demnach mit der Rohrachse 
zusammen. D ie Drehung der Hyperbel um die 
y-A chse ergibt dann das einschalige Hyperboloid. 
A uf diese W eise is t auch offenbar die Schrag- 
w alze berechnet, die im „Practischen Maschinen- 
Constructeur“ Jahrgang 18, 1 905 , S. 141 ff. 
reroffentlicht wurde, denn m it e =  2 0 5 , y  =  675  
und a =  6 0 wird x =  21 7.

Ein W iderspruch gegen die Verwendung eines 
einschaligen Hyperboloides ais W alzenform  wurde 
seinerzeit nicht erhoben und doch is t diese A ul- 
fassung unzutreffend. Zwar lassen sich auf einem  
einschaligen Hyperboloid zw ei System e von g e 
raden Mantellinien ziehen, aber wenn eine Mantel- 
linie eines geraden und runden Rohres m it einer 
der Mantellinien (Erzeugenden) des Hyperboloides 
zusam m engelegt wird, so beriihren sich die beiden 
Korper nicht, sondern sie werden sich stets gegen- 
seitig  unterschneiden. A uf den ersten Anblick
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erscheint diese Behauptung iiberraschend und 1111- 
wahrscheinjich, da z. B . die Form zw eier H y- 
perholoide fiir Zahnrilderpaare mit windscliiefen  
Aclisen nacli Theorie und P raxis einen guten  
Eingritf ergibt. DaB die Beriihrung zwischen  
richtig  geform ter W alze und Rohr nicht nach 
einer geraden M antellinie erfolgen kann, erkennt 
man aher sofort klar, wenn man eine beliebige 
A nzahl von P arallelschnitten  senkrecht zur Ro- 
tationsachse der W alze  fiihrt und dabeibeobachtet, 
daB die W alze  nach K reisen, das Rolir nachkon- 
gruenten E llipsen geschnitten w ird. In dem

P arallelschnitt an der S te lle  der starksten Ein- 
schniirung der W a lze  lieg t der Beriihrungspunkt 
zw ischen K reis und E llipse auf der kleinen Achse 
der E llipse, wahrend bei allen anderen P aralle l- 
sclm itten der jew e ilig e  K reis die in R ichtung  
ihrer groBen A chse yerschobene E llipse selbst- 
verstandlich nur seitlich  von der kleinen Achse 
beriihren kann. D ie Beriihrungskurve zw ischen  
W alze  und Rolir kann som it keine gerade M antel
lin ie sein , sie is t yielm ehr eine Raum kurre. D ie 
D urchm esser der jew eiligen , die kongruenten E l
lipsen beriihrenden K reise liefern , w ie aus Ab
bildung 2 unm ittelhar zu ersehen is t, die Durch- 
m esser der W alze  in der betreftenden Sclinitt- 
ebene. Ebenso b ietet die Konstruktion der B e-

fieh lt: Sind in Abbildung 3 a und b die Halb- 
achsen der E llipse, so beschreibe man um P unkt O 
K reise mit den Radien a, h und a -f- b, zieht, 
man alsdann einen beliebigen Halbmesser OCDE, 
so schneidet die zu OA parallel gezogene G e
rade CC die zu OB parallel gezogene Gerade D D  
im Punkte F , der ein Punkt der E llipse ist. 
D ie Gerade FE  is t die Norm ale in diesem Punkt. 
Ist nun ferner u der k iirzeste A bstand zw ischen  
R ohrachse und W alzenaclise, so schneidet die 
Norm ale F E  eine im Abstand u zu OA parallel 
gezogen e Gerade L L  im Punkte G, GF ste llt  
dann den H albm esser x desjenigen beriihrenden 
K reises dar, dessen M ittelpunkt um den B e- 
trag JG  verschobeu ist. H ierm it is t auch der

riihrungslinie keine Schw ierigkeiten. Um die E l
lipse nur einmal aufzeichnen zu miissen, bringt 
man die E llipsen durch Parallelverschiebung silmt- 
lich zur D eckung, wobei die M ittelpunkte der 
zugehorigen Beriihrungskreise um dieselben B e- 
trilge parallel zur x-A chse verschohen werden. 
D ie Liinge der L ote x2 von den K reism ittelpunkten  
auf die E llipse ergehen dann die jew eiligen  H alb
m esser der W alze (vergl. Abbildung 3). Man 
kann selbst ohne Aufzeichnen der E llipse die 
L ange der L ote bestimmen, wozu sich folgende 
K onstruktion der Normalen auf die E llipse emp-

A bbildung 1. Abbildung 2.

A bbildung 3.
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Abstand y  =  J G . ctg ca dor Ebene des beriibrenden 
K reises von der Ebene der stilrksten HMnscliniirung 
bestimmt, so daB die richtige Meridiankurve der 
Schriigw alze aufgezeichnet werden kann.

Um die analytische Gleichung der Meridian- 
kurvo aufzustellen , bezeichnen w ir den W inkel 
BOE mit o , den W inkel GNA mit und es 
gelten  dann m it R iicksicht auf Abbildung 3 fo l
gende G leichungen:

x = F G = - ^ - ^ ą  
8111 008 <b

N un is t NQ dio Subnorm alo der E llipse im 
Punkto  F , som it

NQ =  — . OQ =  ~ . a  sin tp 
a- a-

und da

FQ

x

ferner ist

tg* tb __
° Y NQ 

und deshalb

„ I #

FG  =  •
b • cos a . sin o

b . cos '-f
b . cos i . sin t • ctg<p

c tg 2 '■?

c tg  tp 

c o b  a

■ b . cos a . sin tp / H
y ;

=  ( ^ ~ b)  ] / 1  — sin- a sin- ^

Fiir die beąuemere logarithm ische Rechnung  
fiihrt man nocli den H ilfsw inkel [5 ein, dessen 
Sinus =  sin a . sin tp g esetz t w ird , dann wird

x =  ( — -*------- b ) cos fi.
\  cos tp /

Ferner hat man 
J  G =  y  • tg  a ■■ 

b
O Q - ł-F I I

u — b cos tp
—  sintp-4-

cos a tg o
som it y bsin a • sin tp -f u • cos a • ctg a • tg  tp.
D ie Gleichung der Meridiankurve lautet dann

in Param eterdarstellung

— b)y
| \C08Cp ) V

1 — sin -a 8in*<p
| \ cob  cp / »

\  y =  u • cos a • ctg; a  • tg  +  b sin a  sin o 
D iese Gleichung geht mit Rohrdurchmesser b 

— O (und u =  e -f- b =  e) in die Gleichung der 
oben gefundenen Hyperbel iiber, es wird nttmlich

■ \ /  1 — sin !n sin 2tp

und y =  8 •

cos tp

C0B2a
t g ?sin ot

som it x2 =  e2 -f- ys ■ tg2 2- 
W ir erkennen hieraus, daB das einscbalige 

Hyperboloid nur fiir den Grenzfall Rohrdurch
messer b =  O richtig  is t  und sich um so w eiter  
von der richtigen W alzenform  entfernt, je  groBer 
der Rohrdurchmesser im V erhaltnis zum W alzen- 
durchmesser gew ahlt w ird. Ferner verlaufen 
die Hyperbel und die richtige Meridiankurve um 
so flacher und sie fallen daher um so naher

zusammen, je  kleiner der Sclirankwinkel a ge
w ahlt wird, bis sie mit a == O beide in die 
Geraden x =  +  e iibergehen.

Die Gleichung der richtigen Meridiankurve 
lafit sich in expliziter Form nicht beąuem dar- 
stellen , da sie von sehr hoher Ordnung ist, 
jedoch kann eine Anniiherungsgleichung zw eiten  
Grades gefunden werden. die von der richti

gen Jleridiangleichung nicht allzusehr abweicht. 
S etzt man namlich in Abbildung 4 an Stelle  
der E llipse den Kriimmungskreis (mit Radius p 

a2
=  -r-) im Scheitelpunkte B, so erhalt man un-

mittelbar die Gleichung

(x+ t )  — y2ts2a: 

h i ) '  ,
■ ( • + 3

(e + i J  (e + Y j ctsla
Die durch obige Gleichung dargestellte H y

perbel stiinmt mit der richtigen Meridiankurve 
innerhalb normaler W alzenlangen ziem lich nahe 
iiberein, es is t jedoch zu beachten, daB diese 
Hyperbel zw ar ais M eridiankurve fiir die an- 
genuherte W alzenform  dienen kann, jedoch nicht 
um ihre M ittelpunktsachse, sondern um eine um 

a2
den B etrag -f- y  verschobene A chse gedreht 

werden muB, um die angenaherte W alzenform
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zu erhalten. Dor hierhei entstehenile Rotations- 
korper is t daher kein einschaliges Hyperboloid 
mehr, und er kann auch nicht durch Drehen 
einer geraden Erzeugenden um eine zu ihr wind- 
schiefe A chse gowonnen werden. D ie richtige 
M eridiankurve kann indessen fast ehenso beąuem 
berechnet und aufgezeichnet werden, so daB 
keine V eranlassung vorliegt, sich mit der an- 
genillierten K urre zu hegniigen.

Ein anderer W eg,*  den Meridian der Schrilg- 
w alze und die Beriihrungslinie zwischen Schrag- 
w alze und Rohr zu konstruieren und zu he-

rechnen, heruht darauf, daB man die Schrag- 
w alze ais Umhullungsflache einer K ugelschar 
auffassen kann, dereń M ittelpunkte auf der Achse 
der Schragw alze liegen  und die das Rohr von 
auBen beriihren. S te llt man das Rohr vertikal 
und leg t die R otationsachse der Schragw alze  
parallel zur Vertikalehene, so projiziert sich das 
R ohr im AufriB ais zw ei Parallelen im Abstand 
des Rohrdurchmessers, im GrundriB ais Kreis 
m it dem Durchmesser des Eolires. In Abbil- 
dung 5 sei Cj dx die V ertikal- und c , d2 die 
H orizontalprojektion der R otationsachse der 
Schragw alze. D er W inkel cc zwischen ct dj und

* Diese Losung der A ufgabe yerdanke ich H m . 
D r. E . K o t t e r ,  P rofessor an der Technischen Hoch- 
schule zu Aachen.

der Rohrachse werde Schrankwinkel oder An- 
stellw inkel genannt.

D a nun die Normale in einem Punkte der 
Bertihrungskurve zwischen W alze und Rohr 
durch den zugehorigen Kugelm ittelpunkt gelit 
und die Rohrachse senkrecht schneidet, so kann 
ein beliebiger Fahrstrahl OF ais H orizontal
projektion einer Normalen in einem beliebigen  
Punkte (aŁ a2) der Beriihrungskurve angesehen  
werden. D ie Horizontalprojektion a3 des Be- 
riihrungspunktes findet sich ais Schnittpunkt 
zw ischen Fahrstrahl OF und dem um O mit 
Rohrhalbmesser r beschriebenen K reis, desglei- 
chen die Horizontalprojektion m2 des K ugel- 
m ittelpunktes ais Schnittpunkt zw ischen OF 
und c2 d2. D ie Yertikalprojektion nij des K ugel- 
mittelpunktes erhalt man durch H inaufloten von  
m2 auf die Vertikalprojektion cŁ dx der W alzen - 
a ch se ; das L ot von mx auf die Rohrachse ste llt  
dann die Yertikalprojektion der Normalen im 
Beriihrungspunkte dar, so daB die Y ertikal
projektion aj des Beriihrungspunktes durch Hin
aufloten von a2 gewonnen werden kann. D a  
sich ferner die Normale in wahrer L ange auf 
die Horizontallinie projiziert, so is t die Strecke 
m2 a2 zugleich auch der Radius p der jew eiligen  
Beriihrungskugel. D er gesuchte Meridian der 
Schragw alze ergiht sich ais Umhiillungskurve der 
Kreisschar um den wandernden Alittelpunkt m ,, 
wobei die L ote von ax auf cŁ dt die Kreise um 
nij mit Radius p in den jew eiligen  Beriihrungs- 
punkten h, zwischen Kreisschar und Umhiillungs- 
kurve sclmeiden.

Entsprechend der einfachen K onstruktion laBt 
sich nuu auch die analytische Gleichung der 
M eridiankurve der Schragw alze ohne Schw ierig- 
keit in Param eterdarstellung auffinden. Mit den 
Bezeichnungen der Abbildung 5 gelten  folgende 
G leichungen:

S etzt man die W erte von z und p in die 
allgem eine Gleichung der Kreisschar

+  (z -  y)s =  p* (3)
ein, so ergiht sich

i— ry  (4)
\ s i n a  J)  \costp /

Um die Umhullungskurve der K reisschar zu 
erhalten, se tz t man die partielle A bleitung der 
Gleichung 4 nach dem Param eter cp 

» F (x ,y ,y ) _  0  

9 ?
und erhalt

cos2a ,
y = u —r-------t g ę  4 - r sin a 8in 9  (5)sin a 1 T y '
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In den Gleichungen 5 und 6 haben wir 
wiederum die M eridiankurve der Schragw alze in 
Param eterdarstellung, w elche mit den friiher ge- 
fundeuen identisch sind.

D ie Verwendung des einschaligen Hyper
boloides ais W alzenforra scheint auch in den 
V erein igten  Staaten die iibliche zu sein, 
w enigstens hat der V erfasser im Jahre 1903  
auf einem der groBten und besteingerichteten  
R ohrenw alzw erke diese Methode yorgefunden. 
D a jedoch die mit solchen Schriigwalzen er- 
zielten  R esu ltate nicht recht befriedigten, so 
so llte  bei G elegenheit eines Umbaues die Lange 
der Schriigwalzen w esentlich vergrofiert werden. 
D ie im B etrieb gem achte Beobachtung, dafi schon 
die bisherigen verhilltnismitl3ig kurzeń W alzen  
mit ihren Enden ziem licli w eit vom Rolir ab- 
standen und nur mit ihrer m ittleren Zone sich 
an das Rolir anlegten, liefi vermuten, dafi die 
neuen zw ar liingeren, aber nach derselben Me
thode gekriimmten W alzen  ebenfalls nur mit 
einer m ittleren Zone an das Rohr sich anschliefien 
wurden, die yoraussichtlich nicht lilnger aus- 
fallen konnte, ais bei den kurzeren W alzen . 
D iese Vermutung wurde noch verstilrkt dureh die 
w eitere Beobachtung, dafi die Enden der W alzen  
nicht auf der obersten Mantellinie des Rohres 
zum A nliegen  kamen, sondern, wenn iiberhaupt, 
nur seitlich  davon, wahrend andererseits oifen- 
bar die W alzenm itte das Rohr auf der obersten  
M antellinie beriihren mufite, und sie fiihrte den 
V erfasser dazu, an der R ichtigkeit der bisherigen  
Annahme, die Schragw alzen miifiten ein Um- 
drehungshyperboloid sein, trotz ihrer ansclieinend 
zutreffenden m athem atisch-theoretischen Begriin- 
dung zu zw eifeln  und an Stelle der bisherigen  
Form gebung eine solche zu suchen, die w enigstens 
den praktischen Anforderungen des Betriebes 
besser genugte. Y erfasser schlug dann den oben 
angegebenen W eg  ein, indem er die jew eilige  
L ange der L ote auf die E llipse zeichnerisch 
bestimmte, in der Rechnung jedoch an Stelle  
der E llipse den K reis mit Rohrhalbmesser r 
setzte , wofiir y ielle ich t besser der Krummungs- 
i • a2kreis mit Halbm esser gew illilt worden ware.

B ei dem kleinen Schrankwinkel von 1 3 °  er- 
schien aber diese Annaherung noch zulassig.

T reten w ir nun in eine Untersuchung dariiber 
ein, welche N achteile die Yerw’endung des ein
schaligen H yperboloides zur F olgę hat, so er- 
kennen w ir zunachst den Fehler, dafi die End- 
durchmesser der W alzen  fur einen bestimmten 
Schrankwinkel sich im V ergleich zur richtigen  
W alzenform  v ie l zu grofi ergeben.* Ist die 
Richtinaschine, w ie dies haufig geschieht, so ge- 
baut, dafi der Schrankwinkel nicht verstellt  
werden kann, so werden beim A nstellen der 
Schragw alzen ihre Enden das Rohr schon be-

* Y ergl. A bbildung 1 m it A bbildung 2.

riihren, wahrend ihr m ittlerer T eil noch ziem- 
licli w eit vom Rohr abstelit. E s leuclitet un- 
mittelbar ein, dafi mit einer solchen Richt- 
maschine keine gute R ichtung und Rundung der 
Rohre erzielt werden kann, vielmehr zeigen die 
Enden der falschgekriimmten W alzen  ein starkes 
B estreben, in die Rohre schraubenformigc R illen  
einzudriicken und ais F raser zu wirken. Aus 
diesem Grunde findet man die Enden solcher 
W alzen  vielfach etw as abgerundet oder auch 
auf einer kurzeń Strecke zylindrisch gedreht, 
wie dies z. B . bei der Osnabriicker Richt- 
maschine beobachtet werden kann. B esteht da- 
gegen die M oglichkeit, den Schrankwinkel zu 
verandern, w elche em pfehlenswerte Anordnung 
man bei den amerikanischen Richtmaschinen fast 
durchgehend antrifft, so kann dureh Vergrofierung  
des Schrankwinkels dem Uebelstand wohl einiger- 
mafien abgeholfen werden, insofern dann der 

m ittlere T eil der W al
zen mit dem Rohr zum 
A nliegen gebracht w er
den kann, wobei aber die 
Enden der W alzen von  
dem Rohr abstehen. 
Praktisch genommen wird
also nur eine m ittlere

A bbildung 6.

Zone der Schragw alzen au sgenutzt, wahrend 
der iibrige T eil ebensogut wegbleiben kSnnte,. 
da er ja  doch nicht mit dem Rohr in Beriihrung 
kommt. Richtm aschinen mit Hyperboloiden ais 
Schragw alzen liefern som it schon bei mafiig 
grofien Schrankwinkeln schlecht gerichtetes und 
unrundes M ateriał und zw ar um so mehr, je  
grofier der Rohrdurchmesser im Verhaltnis zum 
W alzendurchm esser gew ahlt wird.

Den Schrankwinkel y , unter welchem das fiir 
einen urspriinglichen Schrankwinkel a  berechnete 
Hyperboloid gegen das Rohr angestellt werden 
mufi, damit die m ittlere Zone der Schragw alze  
sich m oglichst gut an das Rohr anschm iegt, 
kann man, anstatt ihn miihsam auszuprobieren, 
auf folgende W eise berechnen (verg l. Abbildung 6). 
Nach friiherem lautet die Gleichung des Meridians 
des Hyperboloides

e* e2 • ctg  i
1

Zur Abkiirzung setzen  w ir e . ctg  a  =  i und 
erhalten fiir die Gleichung der Normalen im 
Punkte (x, y ) der Hyperbel

g — * H —  7
i2 • i  e2 • y

wobei ę und rt die laufenden Coordinaten bedeuten.
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Mit i  =  o ergibt sieli
o2 +  i2

Demnach wird

ferner ist

som it
cos <p

und cos o =
dx- +  dys

f=*lA+(i7j
D as Hyperboloid kann som it ais Umliullungs- 

flache einer K ugelschar aufgefaGt werden, dereń 
M ittelpunkte die Ordinaten r)0 haben und dereń 
Halbinesser =  p ist. P rojiziert man das Hyper
boloid unter einem N eigungsw inkel y , so ge-

Aą/mpfofeder
/fur/e

z. B. mit e =  2 r und a =  30 0 is t der giin- 
stig ste  Schrankwinkel y =  37° 4 5 ' 4 0 ^ .

In Abbildung 7 ist das fiir einen urspriing- 
licli angenonunenen Sclirilnkwinkel o. =  30 0 be- 
rechnete Hyperboloid gegeniiber dem Rolir unter 
dem giinstigsten Sclirilnkwinkel -{ =  3 7 °  4 5 ' 40"  
aufgezeichnet und zum V ergieieh die richtige  
Meridiankurve fiir einen Sclirilnkwinkel von  
3 7 °  45 / 4 0 // beigefiigt. Man erkennt deutlich, 
daB das Hyperboloid im Einklang m it den im 
B etrieb gemacliten Erfahrungen nur in seiner 
inittleren Zone mit der richtigen W alzenform  
geniigend libereinstimmt, wilhrend der iibrige 
T eil nicht bis an das Rohr heranreicht und dem
nach fiir das Richten wertlos ist.

Der abstehende Teil der W alzen  is t sogar  
nicht nur wertlos, sondern direkt schiidlich, in- 
sofern die Rohre von den Schrilgw alzen voll- 
standig aus der Richtmascliine ausgestoBen w er
den sollten, damit sie ohne besondere A rbeits-

winnt man die Projcktionskurve 
ais Umhullungskurve einer Kreis- 
sch ar, dereń Radien =  p und 
dereń Ordinaten

e2 4- i2 . ,
i\ =  — i —  . sin t  . v sind.I ,2

D a Punkt x, y  ein Punkt der 
Hyperbel is t, so fo lgt

D ie Gleichung der Kreisscbar laut.et daber:
/ e 2 4 -  is . V  o2 /.xi 2 +  • sm r  ■ y -  y, j  =  p  \ i

» F ( a ,  y.)

e2 +  i2

liefort y 

und schliefilicli
Xl2

0 gesetzt, 

yi

i- sin i

\ s in  -a /  
ais G leichung der Projektionskurve.

D ie Projektionskurve ist somit eine Hyperbel

mit den Halbachsen e und e —  O , dereń\s in  - i  /
Krummungshalbmesser im Scheitel =  dem Rolir- 
lialbmesser r sein muB, wenn die m ittlere Zone 
der Sclirilgw alze sieli m oglichst gut an das Rohr 
anschm iegen soli.

Abbildung 7.

krilfte selbsttatig  maschinell nach dem seitlicli 
liegenden Kiililbett geschatYt werden konnen. 
K leine Schrankwinkel mit den ihnen anhaften- 
den geringen Transportgescliw indigkeiten sind in 
dieser Hinsicht ebenfalls ungiinstig.

W ie schon oben erwahnt wurde, w eicht das 
Hyperboloid von der richtigen W alzenform  um 
so w eniger ab, je kleiner der Schrankw inkel ge- 
nommen wird. Ohne den genauen Zusammen- 
hang zu kennen und vielleicht mehr oder w eniger  
einem instinktiven Gefiihle gehorchend liat man 
den Schrankwinkel bei den Richtm aschinen in 
Deutschland meist sehr klein gew alilt, wodurch 
dann allerdings die Beriihrung zw ischen "Walzen 
und Rohr eine innigere wurde. E in kleiner  
Schriinkwinkel bringt aber einen erheblichen  
N achteil mit sich, insofern hierdurch einerseits die 
Transportgeschwindigkeit des R olires ( =  m itt- 
lerer U m fangsgeschwindigkeit der W alzen  mai
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sin a) herabgesetzt, wahrend anderseits die Urn- 
fangsgeschw indigkeit des Rohres ( =  mittlerer 
U m fangsgeschw indigkeit der W alzen  mai cos a) 
unangenehm erhoht wird. Mit anderen W orten: 
fiir je  eine Umdrehung des Rohres wird nur 
eine geringere L angsbew egung des Rohres er- 
zielt. Ueber eine ziem lich niedrig liegende Um- 
drehungszahl des Rohres darf man aber nicht 
hinausgehen, da andernfalls die beiden auBerhalb 
der Richtm aschine sich befindenden Enden des 
Rohres schlingern und das sclion gerichtete  
Rohrende w ieder krumm und unrund wird, unter 
Umstanden sogar aus der Fiihrungsrinne lieraus- 
springt. D ie L eistung der Richtmaschine wird da- 
her durch einen kleinen Schrankwinkel v ie lzu  sehr 
beengt. E rw iigt man, daB die Rohre im SchweiB- 
ofen auf eine sehr liohe Temperatur, die sie der 
Gefahr des Yerbrennens nalie bringt, erhitzt wer
den miissen, damit eine gute SchweiBung beim 
Durchlaufen des sich anschlieBenden W alzw erkes 
gew iihrleistet w ird, so iiberzeugt man sich leicht 
von der N otw endigkeit, die Rohre in dem Augen- 
blick, in dem sie die richtige SchweiBhitze er-
langt haben, auch sofort aus dem Ofen in das
SchweiBwalzwerk zu stoBen. Je  nach dem 
Gang und der B eschickung des Schweiflofens 
folgen die Rohre manchmal sehr rasch aufein- 
ander, und dann w ieder ziemlich langsam. 
Liefert z. B. das SchweiBwalzwerk durchschnitt- 
lich 500  Rohre von 4" in zehnstiindiger Schicht, 
so muB die Aufnalim efahigkeit der sich an
schlieBenden Richtm aschine eine v ie l hohere sein, 
damit keine Stockung eintreten kann und die
Rohre noch im rotwarmen Zustande gerichtet 
werden. Yon einem fur die genannte Produk- 
tion geeigneten  Schrllgw alzw erk wird daher ver- 
langt werden miissen, daB es die Rohre von 5 
bis 7 m L ange innerlialb 15 bis 20 Sekunden 
zu richten im stande ist. W ollte man bei diesem 
Schriigwalzwerk nur einen Schrankwinkel von 
C 0 annehinen, w ie es bei der a. a. 0 . beschrie- 
benen Richtm aschine der F ali ist, so ergibt sich 
eine Um drehungsgeschwindigkeit des Rohres (fiir

100  mm (J)) n =  7000 'i-° =  rd. 680 Um-
J w • 100 • 0,1 • 20

drehungen/Min., wahrend die Grenze der zu- 
lassigen Umdrehungszahl bei etw a 200  bis 250  
lieg t (fiir normale Verhaltnisse).

Ein w eiterer N achteil eines geringen SchrSnk- 
winkels lieg t in der geringen UinschlieBung des 
Rohres durch die W alzen . Bei einem kleinen 
Umschliefiungswinkel hat namlich das Rohr ein 
starkes B estreben, zw ischen den beiden W alzen  
seitlich  auszuweichen, so daB es nur durch kraf- 
tige Fiihrungen in der richtigen L age erhalten 
werden kann und w eniger gut rund wird. B ei 
dieser G elegenheit m ag noch darauf hingewiesen  
werden, daB die bisherige Schw ierigkeit in der 
richtigen Form gebung der seitlichen Fiihrungs- 
hunde durch die genaue Kenntnis der Beriihrungs- 
lin ie zw ischen W alzen  und Rohr behoben ist,

indem mm die Fiihrungshunde in einfacher W eise  
entsprechend der Beruhrungslinie gekriimmt w er
den konnen, wahrend fruher ihre Form im B e- 
triebe ausprobiert werden muBte.

Ferner besteht bei kleinein Sclirankwinkel 
nur ein geringer Unterschied der Durchmesser 
der W alzen in ihrer Mitte und an den Enden, 
so daB zw ischen Rohr und W alzen  nur eine 
geringe Gleitung stattfindet. Bei grofiem Schrank- 
w inkel werden dagegen die W alzendurchm esser 
ziemlich verscliieden und die Enden der W alzen  
suchen das Rohr sclineller zu transportieren und 
zu drehen, ais die W alzenm itte. Das Rohr nimmt 
eine m ittlere Transport- und Um fangsgeschwin
digkeit an, wobei ein Gleiten zw ischen W alzen  
und Rohr hervorgerufen wird. D ie Beriihrungs- 
linie wird demnach iiber das Rohr gleichsam  
hinw eggezogen und liinw eggedreht, so daB die 
Rohre viel besser rund und gerade gerichtet 
werden. AuBerdem wird infolge des Gleitens 
das Rohr an seiner Oberflache vom W alzensinter  
befreit und vorziiglich geg la tte t. D ies ist ins- 
besondere fiir das R icliten von Rundeisen nicht 
ohne praktischen W ert, w eil bei seiner W eiter- 
verarbeitung auf Revolverbanken fiir die Massen- 
fabrikation die Drehstahle infolge vorheriger 
Entfernung des W alzensinters ihre Schneidekraft 
langer behalten.

Man erkennt fernerhin unschwer, daB auf 
das Rohr bei seinem W ege von Anfang bis etw a  
Mitte W alze eine Staucliwirkung und eine Tor- 
sionswirkung ausgeiibt wird, wahrend seines 
W eges von Mitte bis Ende W alze wird es hin- 
gegen auf Zug und Torsion in entgegengesetztem  
Drehungssinn beanspruclit. Durch diese ab- 
w echslungsweise Beanspruchung bleibt das W alz- 
gut auch nach dem V erlassen des Schragw alz- 
werkes besser rund und gerade. W ill man jedoch 
das Rohr nur auf Zug und Torsion in einer 
Richtung beanspruchen, so kann man die vordere 
H alfte der W alze fortlassen und nur die hintere 
H alfte der W alze benutzen; das Rohr wird als- 
dann von der W alze mit ilirem kleinsten Durch
messer erfaBt, und in dem MaBe, w ie es mit dem 
groBeren Umfang der W alze  in Beriihrung kommt, 
sucht die W alze es rascher zu transportieren  
und zu drehen.

D ie Form der Schragwalzen hangt, w ie aus 
den Gleichungen der richtigen Meridiankurve 
ersichtlich ist, im G egensatz zu der friiheren 
A uffassung vom Rohrdurclimesser ab, und die 
Schragwalzen werden deshalb nur einem be- 
stimmten Rohrdurchmesser genau entsprechen. 
Indessen konnen innerhalb gew isser Grenzen auch 
Rohre von groBerem oder kleinerem Durchmesser 
mit derselben Schragw alze gerichtet werden, 
ohne daB hiermit fiir den praktischen Betrieb  
U nzutraglichkeiten verknupft sind. Ueber das 
MaB der Abweichung vergleiche Zahlentafel 1. 
Aehnlich w ie beim Hyperboloid wird auch hier 
durch nachtragliche Aenderung des Schrankwinkels
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Zahlontafel 1.

y =
2 r =  75 ; o c = 3 0 » 2 r =  150; a = 3 0 0 2 r  =  250 ; « =  30°

X X 9 X

600
450
300
150

0

53° 3 6 '
45° 2 1 ' 3 0 "  
3 3 °  5 2 ' 4 0 "  
18° 2 8 '
0 °

409,19
347,34
296,57
262,25
250,0

49° 3 2 ' 1 5 "  
4 1 °  6 ' 3 0 "  
29° 5 9 '
15° 5 9 '

0 “

393,82
336,54
290,69
260,56
250,0

44 ° 4 0 '
36 ° 1 7 ' 3 0 "  
25 ° 5 2 '
13° 3 1 ' 3 0 "  

0°

376,60
325.0 
284,73 
259,63
250.0

Z ah len ta fo l 2.

y =
2 r= =  75 ; a =  30° 2 r  =  150; a  =  3 1 ° 3 '? ' 2 r  =  25 0 ; a =  3 3 ° 3 8 '

9 X ?  ! x X

600
450
360
300
150

0

53 ° 3 6 '
45 ° 2 1 ' 3 0 "  
38 ° 5 5 '
33 ° 5 2 ' 4 0 "  
18° 2 8 '

0°

409,19
347,34
315,22
296,57
262,25
250,0

51 ° 4 1 ' 4 0 "  
4 3 °  1 5 ' 3 0 "  
36° 4 8 ' 3 0 "  
31 ° 5 0 ' 4 0 "  
17° 6 ' 4 0 "  

0°

408,8
345,82
313,55
294,98
261,35
250,0

49° 2 3 ' 3 0 "  
40 ° 4 6 ' 3 5 "  
3 4 °  2 2 '
29° 3 2 '
15° 3 7 ' 4 0 "  

0°

409,32
345,14
312,79
294,37
261,44
250,0

eine gegebene Schragw alze fiir einen groBeren 
Bereich noch verwendhar sein, ais hei ungean- 
dertem Schrankwinkel. D ie Bestimmung des 
giinstigsten  Schrankwinkels f  laflt sieli fiir die 
richtige W alzenform  nicht mehr bequem durch- 
fiihren, und man ist, um sich einen Einhlick in 
die V erlialtnisse zu schaffen, darauf angew iesen, 
durch Annaherungsverfaliren, dereń W iedergabe 
liier aus Raiimmangel unterbleiben muB, fiir den 
neuen Rohrdurchmesser denjenigen Schrankwin
kel 3 zu gew innen, fiir den Mit te W alzen und 
Ende W alzen  dieselben Durchmesser erhalten, 
wio fur den ursprunglichen Rohrdurchmesser und

Schrankwinkel. In der 
Zalilentafel 2 und A b
bildung 8 sind auf diese 
W eise fiir die Rohr
durchmesser 75 mm, 
150 mm, 25 0  mm die 
Schrankwinkel so ge- 
w alilt worden, daB sich 
fiir alle drei Scliragw al- 
zen in der M itte und 
an den Enden dieselben  

Durchmesser ergeben. 
Aus der gegenseitigen  
Abweichung der Meri- 
diankurven kann man sich 
w enigstens ein B ild  von 
dem Grade der Ueberein- 
stimmung machen, wenn  
auch die G renzen, inner- 
lialb dereń fiir verschie- 

dene Rohrdurchmesser noch dieselbe Schragw alze  
benutzt werden darf, zu letzt nur durch die Er- 
fahrungen im Betriebe fes tg e leg t wrerden konnen.

Die zu Beginn der Abhandlung aufgew orfene 
F rage, ob eine schlechte und fiir deutsche y e r 
haltnisse unzureichende R ichtung der Rohre bei 
allen Scliragwalzwerken notw endigerw eise in den 
Kauf genommen werden muB oder nicht, glaubt 
der yerfasser nach obigen D arlegungen dahin 
beantworten zu diirfen, daB in der bisher lib- 
lichen unrichtigen Formgebung die hauptsach- 
liclie, wenn nicht ausschlieflliche Ursache der 
MiBerfolge mit Rollenrichtmaschinen zu suclien  
ist, und v ielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, 
die Ahneigung, die den R ollenrichtm aschinen  
von den deutschen R ohrerzeugern entgegen- 
gebracht wird, zu mildern und die unleugbaren  
V orziige dieser A rt des R ichtens von Roliren  
und Rundstaben auch in D eutsehland zur ge- 
nugenden Geltung zu bringen.

y t s o

A b b ild u n g  8.
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Ein Beitrag zur Gesehiehte der direkten Verfahren zur Gewinnung 
von schwefelsaurem Ammoniak.

Von P atentanw alt S)ipI.sQttg. O t t o  O l i n e s o r g e  in Bochum.

I | e r  unverkennbare, wenn auch vielleicht nur 
'  vorlitufige Abschlufi, bei dem augenblick- 

lich die E ntw icklung der sogenannten „ direkten “ 
Verfahren zur Gewinnung von schwefelsaurem  
Ammoniak angelangt ist, regt mich an, sow eit 
mir Angaben dariiber vorliegen, einen kurzeń 
geschichtlichen Ueberblick ohne Anspruch auf 
V olłstilndigkeit iiber den Entw icklungsgang dieser 
Verfahren zu geben, ehe bei unserer rasch- 
lebigen Zeit sich das Bild yerzerrt und ver- 
dunkelt. Ganz besondere V eranlassung gib t mir 
aber dazu ein in dieser Zeitschrift erschienener 
A rtikel des H m . G. H i l g e n s t o c k  in Dahl- 
hausen, der das je tz t  von der Firm a Dr. C. Otto 
&  Co. angew endete Yerfahren beschreibt, und 
der in verscliiedener Hin- 
sicht einer K larstellung und 
einer B erichtigung bedarf.*

Sow eit sich heute die 
Gesehiehte der direkten Am- 
m oniakgewinnungs - Y erfah
ren, die natiirlich nach Eng- 
land w eist, zuriickverfolgen  
lafit, kann man wohl die 
Behauptung aufstellen, dafi 
diese neben den „indirekten"
Verfaliren hergingen, min- 
destens aber nur w enig jiinger ais letztere sind. 
D ie ersten tatsilchlichen Ausfiihrungen und auch 
die in die L iteratur gelangten Yersuche kniipfen 
sich aber an die Namen A d d i e  und M o n d .

Im A nfang der achtziger Jahre schlug Addie 
vor, Gase aus Hochofen und anderen Gaser- 
zeugern dadurch von Ammoniak zu befreien, 
dafi man in dieselben gas- oder dampfformige, 
schw eflige Sflure oder Schwefelsiture einleitete  
und das entstehende Ammoniumsulfit bezw. -sulfat 
auswusch (yergl. z. B . das britische Patent 
4 7 5 8 /1 8 8 2 ) . Mond benutzte ein ganz ent- 
sprechendes Verfahren, indem er die aus seinem  
G aserzeuger kommenden heifien Gase in einem 
Bieselturm mit saurer Lauge wusch und die so 
gewonnene Losung von schwefelsaurem Am
moniak bis zur geniigenden Anreicherung einen 
K reislauf durcli den Berieselungsturm  machen 
liefi. W ahrend es dabei Monds ursprungliche 
Absicht war, auf diese W eise unmittelbar schwe- 
felsaures Ammoniak herzustellen, kam er hier- 
von ersichtlich w ieder ab und verzichtete auf 
die H erstellung des Salzes in diesem Kreislauf, 
dampfte yielm ehr die erhaltene Losung zwecks

* „S tah l und E isen" 1909 S. 1644. 

III.H1

Gewinnung yon schwefelsaurem  Ammoniak in 
fester Form gesondert in Bleipfannen ein.

Das eigentliche V erdienst, dieses Addiesche 
oder Mondsche Verfahren auf die direkte Ge
winnung des Ammoniaks aus D estillationsgasen  
iibertragen zu haben, mufi wohl B r u n e k  zu- 
geschrieben werden, dem es zum ersteninal 
gelang, aus Koksofengasen durcli W aschen mit 
Schwefelsaure unmittelbar festes Salz herzu
stellen. D ie Schw ierigkeiten, die sich bei dieser 
Uebernahme Brunck entgegenstellten , beruliten 
auf zw ei sich scharf gegeniiberstehenden For
derungen : Einmal mufite zur Gewinnung des 
schwefelsauren Ammoniaks in fester Salzform  
in dem Saurebade eine Tem peratur inne-

gehalten werden, die ein N iederschlagen von 
W asser, das zu einer standigen Verdiinnung 
fiihren wiirde, verhiitete, und zum andern mufite 
der im G egensatz zu Hochofen- und Generator- 
gasen in den D estillationsgasen  reichlich entlial- 
tene T eer nach M oglichkeit vor der Beriihrung 
mit der Saure praktisch ausgeschieden werden, 
da sonst die Gefahr vorlag, dafi der T eer im 
Saurebade zersetzt wurde. A uf diese W eise  
ware einerseits ein unreines Salz und anderseits 
ein saurer T eer zu fiirchten gew esen.

Brunck w ar also gezw ungen, von der nor- 
malen Teerscheidung, die in der K alte yorge- 
nommen wurde, abzuweichen und eine heifie 
Teerscheidung zu versuchen. Mit dem E rfolg  
oder N ichterfolg dieser heifien Teerscheidung  
stand oder fiel sein Verfahren, w ie denn auch 
alle spateren Abanderungsformen des Brunck- 
schen Verfahrens sich nur auf die Methode der 
Teerscheidung beziehen. In der Abbildung 1 
is t sinnbildlich der W eg  der K oksofengase dureh 
eine Bruncksche A nlage mit H ilfe der Tempe- 
raturlinie der Gase zur D arstellung gebracht. 
Es tr itt dabei zunachst in die Erscheinung, dafi 
die Endtemperatur der Gase beim V erlassen des 
Saurebades immer oberhalb des naturlichen Tau-
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punktes, der etw a bei 8 0 0 C fur Koksofengas 
lieg t, gehalten  werden muBte, daniit eben nicht 
nur der natiirlicbe W assergehalt der Gase selbst 
niebt kondensierte, vielmehr das Gas befilbigt 
w ar, noch anderen W asserdam pf aus dem Saure- 
bade aufzunehmen. Bokanntlich sind fiir die 
Anreicberung des Bades mit W asser mehrere 
Quellen yorlianden, einmal das bei der chemi- 
schen Reaktion aus der nie ganz konzentriert 
verw endeten Schwefelsilure frei werdende Yer- 
diinnungswasser, und zum zw eiten  das Spiil- 
w asser, mit dem das Salz in den Trocken- 
schleudern zum Entfernen der letzten  Spuren 
freier Silure gew aschen w ird ; so miissen ja  auch 
die Trockensclileudern selbst und die Gasein- 
fiihrungsrohre von Zeit zu Zeit zw ecks Yer- 
hiitung von Verstopfungen gespiilt werden.

W enn nun auch Brunck zur Vermeidung 
dieser einen W asseranreiclierung m ogliclist hocli- 
konzentrierte Schwefelsaure verw endete, so blieb 
er von dem natiirlichen Taupunkt der Gase doch

200- 
^? so \  
« rm ■ 
•S n o  z
^720- 
£ 700- 
!? SO

SO. *9! W  
20 

O3

/fu /i/er

Ttsenscfiefder

Sofffęi/nęs/rasłert/ęt/ne?Sfroó

A bbildung 2. T em peraturverlauf bei dem Y erfahren  von KopporB.

immer noch so w eit abhilngig, daB etw a eine 
Temperatur von 9 0 °  C beim Y erlassen des Satti- 
gungskastens innegehalten werden mufite. Da 
mm die Teerscheidung vor der Beriihrung der 
Gase mit der Sfture vorgenommen werden muBte, 
so lag  diese ebenfalls iiber 9 0 °  C, und zwar  
zeig te  sich dabei die eigentiimliche Erscheinung, 
<laB dieselbe ganz bedeutend iiber dieser kriti- 
schen Temperatur liegen  muBte, da in dem 
Sattigungskasten trotz der entw ickelten Reak- 
tionsw arm e nicht ein Steigen  der Temperatur, 
sondern ein Fallen derselben eintrat. D ie Tempe- 
raturgrenze, oberhalb der also die Teerscheidung 
vorzunehmen war, riickte um diese Differenz 
noch nach oben, mit anderen W orten : die T eer
scheidung wurde damit noch ungiinstiger. D ie 
Brunckschen Anlagen haben dann auch dar- 
getan, daB sie an der Schw ierigkeit, den Teer 
auf so holien Temperaturstufen rationell aus- 
zuscheiden, sichtlich krankten.

E ine w esentliche Verbesserung dieses Brunck
schen Verfahrens brachte nun ein beispielsweise  
in der britischen Patentsclirift 20 8 7 0 /1 9 0 4  ge- 
machter Y orschlag von K o p p e r s ,  der dahin 
ging , w enigstens die Hinaufruckung der Teer- 
scheidungstem peratur infolge des W arm everlustes 
im Sattigungskasten zu vermeiden und die Teer-

sćheidung m ogliclist dicht am Taupunkte der 
Gase selbst vorzunehmen. D ie diesbezugliche 
technische R egel g ing dahin, die Gase bis in die 
Nahe des natiirlichen Taupunktes zu kiihlen, 
hier den T eer abzuscheiden und sie dann durch 
ein Snttigungsbad zu fiiliren, das durch kiinst- 
liche W armezufuhr auf einer solchen Temperatur 
gehalten wird, dafl eben eine Kondensation des 
W assers nicht eintritt. D ie schem atische D ar- 
stellung in Abb. 2 zeigt, im G egensatz zu Abb. 1, 
wie sich dieses Verfaliren in seiner Temperatur- 
kurve einstellt, und tut auch dar, daB damit in- 
sofern eine bedeutende Verbesserung gegeben  
war, ais je tz t wenigstens dio T eerscheidung  
bei Temperaturen unter 10 0°  C vorgenommen 
werden konnte. Immer war aber dabei an dem 
Gedatiken festgehalten, eiu A usfallen yon Kon- 
densaten und damit eines T eiles Ammoniak zu 
yermeiden, um dereń gesonderte V erarbeitung  
zu eriibrigen; eine freiw illige, aber durchaus 
unnotige bezw. sogar gefahrliche B eschrankung!

W as nun auf diesem  
W ege von der Firma Dr. C. 
O t t o  & Co. geschaften w or
den ist, erschopft sich in 
der Tatsache, daB Otto an 
Stelle des Brunckschen Teer- 
scheideapparates eine aiulere 
Form der T eerentfernung  
gesetzt hat, indem er einen  
mit T eerw asser betriebenen  
Stralilaiiparat an diese S telle  
eiugeordnet, im iibrigen 

genau die oben erlauterte V erfahrens- 
befolgt hat. D ieses T eerstrahlgeblase  

eine geschickte V ereinigung mehre- 
rer gleichzeitigrer Einwirkungen auf die im

indem die in

ft£/Mer

aber 
regel 
bildete

gleicbzeitiger  
Gase enthaltenen T eerteilchen , 
den bekannten Teerscheideapparaten verw endeten  
mechanischen Beeintlussungen, w ie starkę R ei- 
bung und Anprall gegen StoBflachen, yerein igt 
wurden mit der ebenfalls bekannten A uflose-  
fahigkeit von teerigem  Gaswasser fiir Teer 
selbst, w ie letzteres beispielsweise in der deut
schen P atentschrift 181 846  (Koppers) festge-  
leg t ist, wo der V orschlag gem acht wurde, die 
teerhaltigen Gase durch dunne Schichten von  
Teer selbst hindurchzupressen. Ueber den E r
folg dieser Teerscheidung kann ich mir kein  
U rteil erlauben, muB aber darauf hinw eisen, 
daB durch Einschaltung eines normalen Pelouze  
hinter dem T eerstrahlgeblase die Firm a Otto 
selbst diesem wohl nicht das beste Zeugnis 
ausstellt.

Mit dieser Einfiigung der Ottoschen T eer
scheidung in das Bruncksche V erfaliren sind 
dann auch ganz in dem oben angegebenen Sinne 
der \  ermeidung des A ngreifens von T eer mit 
dem E rfolge eines m ogliclist saurefreien T eeres 
und eines reinen Salzes anzuerkennende V er-
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besserungen erzie lt worden, ohne daB damit aber 
irgend ein neuer Gedanke selbst in das Y er
fahren hineingetragen worden ware. Es ist 
natiirłich nicht m oglieh, fiir diese Abanderung 
eine irgendw ie charakteristische Temperatur- 
kurve w ie vorher aufzustellen.

An dieser S te lle  darf v ielleicht darauf hin
gew iesen  werden, daB die Behauptung, die Reak- 
tionswiirme beim V ereinigen von Ammoniak und 
Schwefels!iure geniige selbst bei Einfiihrung des 
K ondenswassers, um die W asserverdam pfung aus 
dem Stturebade aufrecht zu erhalten, kaum wolil 
von der Firm a Dr. C. Otto & Co. belegt w er
den konnte. W ilhrend nilmlich bei den ersten 
A nlagen auf „Ju lia11 und „Vondern“ die Kon- 
densate niclit in der neuen A nlage mit ver- 
arbeitet wurden, sondern in den Ammoniak- 
fabriken der nebenstehenden alteren Anlagen nach 
der iiblichen Methode auf Ammoniak behandelt 
wurden, hat auf neueren A nlagen, beispielsweise 
„B ergm annsgliick“ , die Firma Otto ausdriicklich 
zur B eheizung des Satti- 
gungskastens durch Dampf- 
rohre gegriffen , d. h. sie 
hat sta tt der in Abbild. 1 
angegehenen urspriinglichen  
Brunckschen Anordnung die 
in Abbild. 2 gekennzeichnete  
Kopperssche Modifikation 
derselben benutzt. Auch 
wird die Firm a Otto kaum 
b estreiten , daB sie selbst 
in einer jiingsten  P atent- 
anmeldung festlegen  rnuBte, bei ihrem Verfahren  
koninie es vor, „daB das Gas hinter dem Ge- 
hlilse nicht mehr die notige Temperatur zeigt, 
die es zur E in leitung in das Siiurebad behufs 
Bindung des Ammoniaks geeignet m acht“ . Hier- 
mit is t  ja  wohl ganz im Einklang mit der Ein- 
ordnung der Dampfrohre festgestellt , daB eben 
die Reaktionswiirm e im praktischen Betriebe 
nicht geniigt, um die Gewinnung festen Salzes 
zu eraioglichen, sondern dafi es dazu ausdriick- 
licli der V ersetzung der Gase in einen bestimm- 
ten Zustand bedarf.

SchlieBlich waren liier auch die Versuche 
der Firma F . J . C o l l i n  zu erwahnen, die diese 
im Jahre 1903  auf der Zeche „Sclilagel und 
E isen “ angestellt hat, und die ebenfalls darauf 
hinausgingen, sich von den natiirlichen Beschran- 
kungen des Brunckschen Verfahrens zu befreien. 
Sie haben zu einem praktischen E rfolge nicht 
gefiihrt, dafiir jedoch ebenfalls eine Bestiltigung  
fiir die T atsache ergeben, daB die R eaktions
wiirme bei der Gewinnung von schwefelsaurem  
Ammoniak im praktischen B etriebe zur Gewin
nung ron  festen  Salzen nicht geniigt.

Neben dieser oben dargestellten Entwicklung  
des durch den Namen Brunck wohl am besten 
gekennzeichneten Y erfahrens, an der sich, w ie

schon erwftlmt, urspriinglich auch Koppers in 
dem angegehenen Sinne beteiligt hatte, stellt 
nun ais eine vollkommen parallele, an Mond an- 
schlieBende W eiterentw icklung das neue, von  
Koppers je tz t  zur Anwendung gehrachte, aus 
dem Jahre 19 04  stammende direkte Ammoniak- 
gew innungsverfahren. Der L eitgedanke, dem 
dieses Yerfahren fo lgt, ist mit kurzeń W orten  
folgender: S ta tt sich an die der ganzen ersten  
Entw icklungsreihe anhaftende Beschriinkung be- 
ziiglich des natiirlichen Taupunktes zu binden, 
hefreite sich Koppers einfach ron dieser nicht 
bloB beziiglich der Teerscheidung unangenehmen 
Einengung, indem er durch Kiihlung einen neuen 
Taupunkt schuf und dafiir die Gase riickwarts 
wiederum in den Zustand fiihrte, der eben zur 
direkten Gewinnung von Salz erforderlich war, 
d. li. in den der „Ueberhitzung". Mit diesem 
in dem P atent 1 8 1 84C und Zusiitzen geschutz- 
ten Gedanken war dann die Gewinnung des 
Ammoniaks von all den oben erwiihnten Grenz-

bedingungen befreit, indem je tz t  jede einzelne 
Vornahme ohne Riicksicht au f die sich an- 
schlieBenden V orgiinge bei der dafiir jew eilig  
giinstigsten Tem peraturstufe durchgefiihrt w er
den durfte. N icht allein konnte nun, w ie vor- 
her, die normale und auch in der P raxis bestens 
bewahrte Teerscheidung in der K alte wiederum  
Anwendung finden, sondern es konnte auch der 
V organg der Salzgew innung selbst auf einer 
niedrigeren Temperaturstufe ais oberhalb des 
natiirlichen Taupunktes vorgenommen w erden; 
damit waren aber fiir die Gewinnung eines 
reinen, saurefreien Salzes und fiir die m oglichste  
H erabsetzung von Ammoniakverlusten die besten  
Bedingungen gegeben. Zum dritten gesta ttete  
auch dieses Yerfahren gegenuber dem Brunck- 
schen die Verwendung eines m oglichst wenig  
konzentrierten Saurebades, das die durch das 
Bad noch durcligefiihrten organischen Bestand- 
teile  nicht anzugreifen verm ochte und das auch 
dank seinen E igenschaften die A nsauerung der 
Gase verhiitete.

In der Abbildung 3 ist nun in der ganz ent- 
spreohenden W eise w ie in den ersten Abbil
dungen der Tem peraturverlauf dieses Koppers- 
schen Verfahrens zurD arstellung gebracht. Gegen- 
iiber der dort strichpunktiert eingezeichneten
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Charakteristik des Brunckschen V erfahrens er
gib t sich sofort der eindeutige Unterschied des 
Temperatursprunges nach unten und wieder nach 
oben, wahrend die andere Kurve nur eine stetig  
oder absatzw eise sich niedersenkende Linie dar- 
stellt. D ieser Wendepunkt in der Temperatur- 
kurve des Koppersschen Yerfahrens ist auch 
g le ich zeitig  sein Signalem ent, nach dem es in 
auBerlich v ielleicht noch so unkenntlich ge- 
machten A nlagen jederzeit festgeste llt werden 
kann. Neben der eigentiimlichen Erscheinung 
der L inie an sich spielt ihre L age im Tempe- 
ratur-Koordinatensystem  noch insofern eine R olle, 
ais der V organg im Sattigungskasten selbst auf 
einer tiefer gelegenen Temperaturstufe vorge- 
nommen werden kann.

Mit dieser scheinbaren Komplikation durch 
die U eberhitzung der Gase scliuf sich Koppers 
eine vollstandige Bew egungsfreiheit und erzielte  
eine Beherrschung seines Y erfahrens in jeder 
P hase. So konnte das „fixe Ammoniak“, das 
sonst ins Saurebad gelangt, in der iiblichen 
W eise mit K alk zersetzt werden, wodurch zu
nachst die so gefahrlichen Sauren (Salzsaure) 
yollkommen unschadlicli gem acht wurden. Das 
A btreiben dieses freiw illig  ausfallenden Arn- 
moniaks aus dem Kondenswasser in einer D estil- 
lierkolonne, dereń Dampfe dem Rohgase wieder 
beigem engt werden, fiihrt dabei zu einer quanti- 
tativenW iedergew innung dieses Ammoniakanteiles 
und zu einer Einordnung in den Leitgedanken  
des Verfahrens, ohne daB dabei die Gase selbst 
irgendw ie eine neue W asseranreicherung durch 
die Abdampfe der D estillierkolonne erfiihren.

Um den von Hrn. E ilgenstock  in der er- 
wahnten Abhandlung angewendeten V ergleich  
mit der E isenerzeugung w eiter zu spinnen, 
mochte ich die beiden sich liier gegeniiber- 
gestellten  Verfahrensarten noch einmal durch 
F olgendes naher kennzeichnen: Soli aus dem
R oheisen, also einem Gemisch von Eisen mit 
Kohlenstoff, Stahl, also eine kohlenstoffarmere 
L egierung, h ergestellt werden, so kann man auf 
die W eise vorgehen, daB man den E insatz so 
lange entkohlt, bis der gewiinschte Prozentsatz  
von Kohlenstoff in dem Gemisch gerade enthalten 
ist. E in W eg , der an eine auBerordentliclie 
Sorgfalt und eine stete  Beobachtung gebunden 
ist, d. h. ein W eg, w ie er dem Brunckschen 
und damit Ottoschen Yerfahren mit der angst- 
lichen lnnehaltung bestimmter Temperaturen ent- 
spricht, w ie ją  denn auch die Kohlenstoffentfernung 
graphiscli dargestellt die charakteristisclie Linie

in Abbildung 1, d. h. eine stetige  Absenkung, 
zeigen wiirde!

Demgegeniiber geht aber die moderne Stahl- 
erzeugung einen anderen W eg, indem sie erst 
einmal aus der kohlenstoffreichen L egierung sich  
ein chemisch fast reines Eisen herstellt und nun 
diesem Eisen kiinstlich so viel Kohlenstoff zu- 
fiigt, w ie eben das gewiinschte Endprodukt, der 
Stahl, besitzen soli. Ein sclieinbarer U m weg, 
der sich aber von all den oben angedeuteten  
Beschrankungen vollstandig frei macht, d. h. ein 
W eg, der auch in dem Koppersschen Verfahren  
zur Anwendung gelangt ist, indem dieser sich 
nicht angstlich an die Erhaltung des natiirlicken  
W armeinhaltes der Gase und Yerm eidung des 
Ammoniakausfalls kniipft, sondern radikal erst 
die uberflussige W arnie fortschafft, und die er- 
forderliche nacliher mit dem ausgefallenen Am- 
moniak kiinstlich wieder einfiihrt! Ganz tiber- 
einstimmend wiirde auch der V erlauf der Kohlen- 
stoffentfernung und Riickkolilung genau der in 
Abbildung 3 zur Darstellung gebrachten Charak
teristik  des Koppersschen Verfahrens entsprechen. 
A lles dies ist hervorgegangen aus der klaren  
Erkenntnis, daB fiir das Maximum der W irt-  
schaftlichkeit eines Yerfahrens nicht einfach der 
kurzeste W eg  Bedingung is t, sondern die T at- 
sache, daB das Produkt aus W eg  mai K raft =  
aufzuwendende Arbeit ein Minimum w ird!

* *
*

D ie Redaktion hat Veranlassung genoinmen, 
vorstehenden Aufsatz einigen fur den Bau von 
Koksofen mit Gewinnung der Nebenprodukte 
maBgebenden Firinen vor der Ver6ffentlichung  
zur Einsicht vorzulegen. Hr. F r a n z  B r u n c k  
in Dortmund teilt uns darauf folgendes m it:

„Die Ausfiihrungen des V erfassers beziehen  
sich nur auf die u r s p r i i n g l i c h e  Form , nicht 
auf die j e t z i g e  Ausbildung meines Verfalirens. 
Ferner fehlt ein w ichtiges Moment, die R egu- 
lierung der Gastemperatur durch die zw ischen  
Oefen und Teerschleuder angeordneten Kiihler. 
A uf W eiteres hier einzugehen, habe ich keine 
Veranlassung und bemerke nur beziiglich des 
SchluBsatzes der Abhandlung, daB das Maximum 
der W irtschaftlichkeit dem Yerfahren innewohnt, 
welclies keinen Dampf zum Abtreiben von Am- 
moniakwasser erfordert. D iese groBe Ersparnis 
an Betriebskosten wird bei dem voraussichtlichen  
w eiteren Riickgang des Ammoniakpreises noch 
mehr ins Gewicht fallen. “
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Messung von Gasgeschwindigkeiten und Gasmengen.
Von A . D o s c h  in Charlottenburg.

Die  Ausfiihrungen von Ingenieur E. S t a c h  
in seinem A ufsatz „Messung groBer Gas- 

mengen m ittels Differenzdruckes“,*  die an sich 
ja  durchaus zutreffen, scheinen mir zu zeigen, w ie  
w enig die diesbeziiglichen grundlegenden Arbeiten  
v o n R e c k n a g e l  und besonders K r e  11 bekannt 
sind. D as Ergebnis dieser Untersuchungen hat 
D irektor O. K r e l l  sen.  in Nurnberg in seinem  
W erke „H ydrostatische M eBinstrumente“ ** zu- 
sam mengefaBt. V ervollstttndigt sind diese A us
fiihrungen noch durch die Broschiire von Ot t o  
K r e l l  j r . :  „Ueber Messung von dynamischem  
und statischem  Druck bew egter L u ft“ .***

Fiir vorliegende Abhandlung geniigt es, auf 
die betreffeuden W erke hingewiesen zu haben, 
ohne daB beabsichtigt is t, hier auf dereń In
halt nilher einzugelien. E s sollen lediglich die 
H auptergebnisse kurz gestreift und im AnschluB 
daran die neueren Apparate fiir Luft- und Gas- 
geschw indigkeitsm essungen, die ibr Entstehen  
der A nregung der erwahnten Versuche zum 
groBten T eil verdanken, beschrieben werden.

D ie in Abbildung 3 des genannten A ufsatzes 
von Stach abgebildete A rt der Erzielung des 
Geschwindigkeitsdruckes wurde schon im Jalire  
1860 von P e c l e t  benutzt. K rell gebiilirt das 
V erdienst, gemafi Abbildung 4 des erwalmten  
A ufsatzes se it langerer Zeit ein von ihm ais 
Pneumometer bezeichnetes Instrument konstruiert 
zu haben, f  das zur Messung von Luft- und 
G asgeschw indigkeiten in einfachster W eise be
nutzt werden kann. D ie W irkung is t die 
gleiche, w ie bei der von Stach angegebenen 
Einrichtung.

An dem in das fragliche Rohr oder den 
Kanał einzufiihrenden Ende des Pneumometers 
befindet sich die sogenannte Stauscheibe (ge- 
nauere Beschreibung vergleiclie unten), die den 
Geschwindigkeitsdruck (die Staupressung) auf- 
nimmt und durch Rohrleitungen auf das Mano- 
meter ubertragt. An diesem wird dann ein 
Druck gem essen von

ausgedriickt in M illimeter W assersto le , wenn o 
das Gewicht pro 1 cbm des Gases bedeutet. 
D ie iibrigen Bezeichnungen sind dieselben w ie 
in dem A ufsatz von Stach.

Durch zahłreiche Yersuche hat sich erwiesen, 
daB der K oeffizient k  ganz unbeeinfluBt von

* „S tah l und E isen “ 1907 S. 618.
** Ju liu s Springer, B erlin  1897.

*** R. O ldenbourg, Mfinchen 1904. 
f  Y ergl. die erw ahnte Broschiire von K rell sen.

der Gasart und der G eschwindigkeit is t und stets 
k = l , 3 7  betragt.*

B ei G eschwindigkeitsm essungen in Rohren, 
Kanał en usw. is t zu bedenken, dafi die Ge
schw indigkeit nicht in allen T eilen des Quer- 
schnittes die gleiche ist. Vielmelir is t  sie im 
allgem einen in der Mitte am groB ten, nach den 
W andungen hin kleiner. W ird die Messung also 
z. B . in der M itte des Rohres oder K anales aus- 
gefiihrt, so wird man im allgem einen etw as zu 
groBe, nach den W andungen hin etw as zu kleine 
W erte erhalten. W ill man daher die m ittlere 
Geschwindigkeit erm itteln, so is t  es erforderlich, 
an mehreren Stellen des Querschnittes zu inessen 
und daraus die mittlere G eschwindigkeit festzu- 
stellen. Jedenfalls aber gibt die angefiilirte 
Gleichung mit dem K oeffizienten k — 1,37 die 
Geschwindigkeit an der betreffenden M efistelle. 
E s ist daraus

h y 2 g
k • o

W echselt die Temperatur, so is t dereń E in
fluB in bekannter W eise zu beriicksichtigen.

Das Pneumometer.

Das Pneumometer (Abbildung 1) wird in den 
betreffenden Kanał, in welchem Messungen be
absichtigt sind, eingefiihrt und dient zur Auf- 
nahme des Geschwindigkeitsdruckes. E s bestelit 
aus der Stauscheibe s und dem Halterohr f. 
E rstere hat im M ittelpunkte auf beiden Seiten  
zw ei Einbohrungen a aŁ, die indessen nicht mit- 
einander in Verbindung stehen, sondern durch 
eine Zwischenwand yoneinander getrennt sind. 
D iese Einbohrungen, die die Stau-Ueber- undUnter- 
pressung aufnehmen, stehen mit den Rohrchen dd, 
in Verbindung, die weiterhin in einem gemein- 
schaftlichen UmschlieBungsrohr untergebracht 
sind. Sie endigen in AnschluBstiicken zur Be- 
festigung der R ohrleitung nach dem Manometer.

D ie Stauscheibe is t derart in die R ohrleitung  
einzusetzen, daB das stromende Gas senkrecht 
auf die Flachę der Stauscheibe trifft.

B ei sehr staubigen Gasen is t  es nicht aus- 
geschlossen, daB sich die Oeffnungen und Kanale 
in der Stauscheibe mehr oder w eniger zusetzen, 
wodurch die Messungen beeintrachtigt werden. 
Fiir solclie F alle  werden mit V orteil Pneumo
meter n a c h P r a n d t l  yerw endet (Abbildung 2). 
B ei diesen kommt eine diinne vo lle  Stauscheibe 
zur Anwendung. D ie beiden Rohrchen b e i,

* Nach neueren  Y ersuchen in der P riifungsanstalt 
fur Heizung und L iiftang  der T echnischen H ochschule 
C harlo ttenburg  scheint dieser Koeffizient doch n ich t 
ganz nnyer&nderlich za  sein.
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w elche den Gescliwindigkeitsdruck aufnelimeii 
und nach auBen fortpflanzen, sind gegen diese 
Scheibe umgebogen, derart, daB ihre Oeffnungen 
senkrecht gegen dieselbe stehen und sich in ge- 
ringer Entfernung davon befinden. Hierbei sind 
also die die Staupressungaufnehmenden Oeffnungen 
der Luftstromung nicht dem Gasstrom entgegen- 
gericlitet, sondern liegen den mitgefiihrten Staub- 
teilchen gegeniiber geschiitzt. D iese prallen auf 
die Scheibe auf und gleiten  an dieser nach 
unten, ohne sich vor die Rohroffnungen zu setzen.

In Abbildung 3 is t eine Einrichtung zur 
berjuemen Anbringung des Pneumometers an 
R ohrleitungen dargestellt. Yiefach wird, be- 
sonders bei Untersuchungen, w eniger allerdings

A bbildung 1. Abbildung 2.
Pneum om eterkopf nach Pneum om eterkopf 

K rell. nach Prandtl.

bei standiger Betriebskontrolle, der F ali ein- 
treten, daB an yerschiedenen Stellen einer Rolir- 
loitung oder iiberhaupt in verscliiedenen Rohr
leitungen die G asgescliwindjgkeiten gemessen  
werden sollen. Durcli die erwahnte Yorrichtung 
is t die Anbringung des Pneumometers an jeder  
Rohrleitung. von beliebigen Abmessungen leicht 
ausfuhrbar.

In der Rohrwandung wird eine Oeffnung o 
yorgesehen, dureh die die Stauscheibe einge- 
bracht wird. D ie Abdichtung der Oeffnung und 
des Halterohres h bewirkt das mit Leder oder 
dergl. ausgefiitterte zw eiteilige Stiick a, das 
sich seinerseits m ittels eines Bundes gegen die 
ein teilige H iilse b leg t. In ihr befindet sich 
noch die zw eiteilige Hiilse c, die .mit H ilfe der 
Schraube d ein F eststellen  des Pneumometers 
nach erfolgter E instellung gestattet. Eine um

das MeBrohr geschlungene G liederkette g e 
stattet mit H ilfe der beiden Traversen e und f  
und der mit Handrildchen yersehenen Schrauben- 
spindel g  ein Anpressen der Hiilse b an die 
Rohrleitung.

B ei dauernder Anbringung des Pneum om eters 
an einer bestimmten MeBstelle wird das H alte- 
rolir des Pneumometers am besten unm ittelbar 
in dic Rohrwandung eingeschraubt, oder sonst 
in geeigneter W eise befestigt.

Es ist, wie schon bemerkt, zur genauen  
Erm ittlung der Geschwindigkeiten erforderlich, 
die Stauscheibe senkrecht zur R ichtung des Gas- 
stromes zu stellen. Um dies auch von auBen 
beurteilen und die Stauscheibe richtig  einstellen  
zu konnen, ist auf dem Halterohr eine R icht- 
flilche angebracht, die zur Stauscheibenflaclie 
parallel steht.

Im allgemeinen werden die Stauscheiben in 
zw ei yerschiedenen GroBen, mit 11 und 22 mm 
Durchmesser, hergestellt, fiir sehr groBe Rolir- 
durchmesser mit noch groBerem Durchmesser. 
Die kleinen Scheiben kommen bei Rohren bis 
zu 200  mm Durchmesser zur Verwendung. D ie  
Lange des Halterohres paBt sich den ortlichcn  
Verhaltnissen an.

Das an den Pneumometerkopf anzuschlieBende 
Manometer, das nach den gestellten  Anforderungen  
verschieden beschaffen sein kann, braucht nicht 
in unmittelbarer Nahe der M eBstelle au fgestellt 
zu sein. A is A ufstellungsort kann yielm ehr  
eine besonders geeignete, bis zu 30 m und mehr 
entfernte S telle gew ahlt werden.

Soli die Einrichtung nicht nur zur U nter
suchung, sondern zur standigen K ontrolle dienen, 
so wird ais Verbindung zwischen Manomeler 
und Pneumometer am besten eine dicht ver- 
schraubte Gasrohrleitung von ł /4 bis ' /2 "  lichter  
W eite, je  nach der Entfernung genominen. 
Hierbei ist indessen, besonders bei M essung sehr 
geringer Druckunterschiede, darauf zu achten, 
daB die beiden Leitungen direkt nebeneinander 
yerlegt werden, um etw aige Tem peratureiiiflusse 
der Umgebung auszugleiclien.

W ird das Instrument nur zu Y ersuchszw ecken  
zeitw eilig  gebraucht, so wird die Verbindung 
zwischen Manometer und Pneumometer durcli 
einen d ichten , nicht zu engen Gummischlauch 
hergestellt.

Unter besonderen V erhultnissen is t es vor- 
teilliaft, fiir mehrere an yerschiedenen Stellen  
befindliche Pneumometerkopfe ein gem einschaft- 
liclies Manometer zu yerwenden. D ie ab- 
wechselnde Verbindung der yerschiedenen MeB- 
stellen mit dem Mikromanometer w ird durcli 
eine besondere Hahnanordnung erreicht (s. Ab
bildung 4), die fiir sechs M efistellen eingerichtet 
ist. D ie beiden von jedem einzelnen Pneum o
m eterkopf kommenden L eitungen werden nacli 
je  einem Doppel-Umstellhahn (lii, h2 . . .  h6) ge-



19. Ja n u a r  1910. M essung von Gasgeschwindigkeiten und  Gastnengen. Stahl und E isen. 119

fiihrt, die an die gemeinschaftlic.hen Rohre rt 
und r2 angeschlossen sind. D ie Doppel-Umstell- 
liiihne sind je durch eine gem einschaftliclie Stange 
(S i, s2 . . . . s6) gekuppelt. B ei L inksstellung  
der S tange sind die entsprecheuden Hahne mit 
den Rohren rj und r2 auBer Yerbindung, bei

Der F liissigkeitsdrnckm esser m it genoigtem  
HeBrolir (nach Krell).

Handelt es sich um gelegentliche Unter- 
suchungen, wobei es auf aufierste G enauigkeit 
nicht ankommt, die G eschwindigkeit nicht kleiner 
ais etw a 4 und nicht groBer ais etw a 18 m

R echtsstellung sind sie an dieselben angeschlossen. 
Je zw ei zusam m engehorige Halinę offnen und 
scłilieBen g le ichzeitig .

D ie beiden Rohre ri und ra sind durch eine 
R ohrleitung in geeigneter W eise mit dem Mano
meter, das sich je  nach Ortsverhaltnissen  
iiber, unter oder neben den Halin en be- 
findet, verbunden. Um die Geschwindig
k eit an einer der sechs M efistellen zu 
bestinunen, is t  es nur erforderlich, das 
entsprechende Hahnpaar nach rechts, alle  
anderen nach links zu stellen.

ist, so konnen m it Y orteil die K rellschen Zug- 
messer (Abbildung 5) Vervvendung finden. Ein  
solcher besteht in der Hauptsache aus dem 
GlasgefaB a und dem damit yerbundenen Glas- 
meBrohr b, die b'eide auf einem soliden Eichen-

A bbildung 3. Y orriclitung zur A nbringung des PneuraometerB an 
E ohrleitungen.

A bbildung 4. 

Ilahnanordnung  zum An 
BohluB yerschiedener MeB- 
stellen an ein M anom eter.

D ie Manometer.
J e  nach dem Z w eck , der GroBe der 

G eschwindigkeit und anderem kann die 
Konstruktion der zu pneumometrischen 
Messungen verw endeten Manometer sehr 
verschieden sein.

Is t die zu messende G eschwindigkeit 
iiber 10 m (bei normalem Luftdruck ge- 
dacht), so konnte man schon mit dem gewohn- 
lichen W assersaulen-M anom eter zu einigermaBen 
brauclibaren Ergebnissen gelangen. B ei kleineren  
Geschwindigkeiten is t  dieses Instrument zu  un- 
genau, ganz abgesehen daron, dafi eine R egistrie- 
rung der G eschwindigkeit bei ihm ausgeschlos- 
sen ist.

Abbildung 5. K rellseher Zugm esser.

holzbrett montiert sind. Zur E instellung der 
richtigen N eigung des Mefirohres dient die 
W asserw age c.

In das Gefafi a w ird nach Losen des auf 
ihm befindlichen Stopfens rotgefarbter A lkohol 
eingefiillt, bis die F liissigkeit an den N ullpunkt 
der am MeBrohr anliegenden Skala reiclit.
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Durch die beiden Gummischl&uche d und e steht 
sow ohl das Ende des Glasmefirohres ais auch 
das Gefa.fi a mit dem Y ierw ege - Umstellhahn i 
in  Verbindung, der einen g leichzeitigen  An- 
schlufi der beiden Mefileitungen an das Mano- 
nieter gesta ttet. E in g leichzeitiger Anschlufi 
der beiden Mefileitungen ist erforderlich, w ęil 
der absolute Druck in der R ohrleitung vielfach

hoher i s t , ais 
das Manometer 
iiberhaupt an- 
geben kann.

D er Anschlufi 
Abbildung 6. der zur Mefi-

stelle fiilirenden
L eitungen erfolgt bei f  und g. Der bei der 
M essung sich herausstellende Ueberdruck hat 
hierbei auf der F liissigkeit im Gefafi a zu lasten.

Entsprechend dem von f  und g  her wirken- 
den Druckunterschied ergibt sich ein Unterschied 
der F liissigkeitssp iegel im Gefilfi a und dem 
Mefirohr b, der, in senkrechter Richtung ge- 
messen, der vorhandenen Druckdifferenz in mm 
A lkohol entspricht. D iese 
Strccke ergibt jedoch auf 
dem geneigten Mefirohr eine 
w esentlich grofiere Lange, 
die um so bedeutender ist, 
je  mehr sich die N eigung  
des Mefirohres der Horizon- 
talen nahert. Ist das Mefi
rohr sehr scliwach geneigt, 
dann is t es moglich, noch 
Bruchteile von mm, */10 und 
darunter, ablesen zu konnen.

D ie Berechnung dieser 
Strccke kann mit B ezug  
auf Abbildung 6 in der fo l
genden W eise geschehen:
D ie L ange p sei der A us- 
sch lag am geneigten Mefi
roh r, die Strecke pi die 
senkrechte Entfernung der 
beiden F liissigkeitssp iegel, 
so is t allgem ein:

pi =  p . sin a
bezw .

p>p =  - t —  
sin a

Soli der A usschlag fur 1 mm W assersaule 
bestimmt werden, und ist das spezifische Gewicht 
der Sperrfliissigkeit s, dann ist fiir 1 mm W asser

1
pi =  —

8
und damit der A usschlag fur 1 mm W asser
saule an dem Mefirohr bezw. der Skala des 
Instrum entes

1

_  8 _  1
 ̂ sin a s . sin a

D ie Skala selbst wird naturlich so herge- 
ste llt , dafi sie den Druck in mm W assersaule  
und die Geschwindigkeit in m f. d. Sekunde ab- 
zulesen gestattet.

Mikroiuanometor (nach Kroll).

Fur sehr genaue Messungen, und besonders 
fiir kleine Geschwindigkeiten, is t die Anwendung  
von besonders genau kalibrierten Instrumenten  
zu empfehlen, die Krell mit dem Namcn Mikro- 
manometer bezeichnet hat.

D as Mefiprinzip ist genau das gleiche w ie  
bei dem yorstehend beschriebenen D ruckm esser 
mit geneigtein Mefirohr.

Das Mikromanometer (Abbildung 7) besteht 
aus einem mit Sperrfliissigkeit (gew ohnlich A l
kohol von 0 ,8  spez. Gewicht) gefiillten , dosen- 
artigen, auf 100 mm Durclnnesser ausgebohrten  
Gefafi a. Es is t mit der Grundplatte aus einem  
Stiick gegossen und mit aufgeschraubtem D eckel 
versehen. Mit dem Innern dieses Gefafies steht 
ein starkes Glasrohr c in Verbindung, das in  
die D ose a eingekittet ist. An seinem aufien

liegenden Ende is t das Mefirohr c durch eine 
Stiitze f  unverriickbar mit der M anometerplatte 
yerbunden.

In dem aufgeschraubten D eckel der D ose a 
ist ein Metallkonus i mit Schlauchtiille und 
W inkelbolirung eingesetzt. Nach Abnahme 
dieser W inkelschlauchtiille kann durch die Oeff- 
nung Sperrfliissigkeit in die D ose eingefiillt oder 
aus derselben herausgenommen werden, w as am 
bequemsten m ittels P ipette geschieht.

Durch die drei in die Grundplatte b einge- 
schraubten Stellschrauben p erfolgt die w age- 
rechte E instellung des Manometers auf der
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U nterlage nacli den beiden empfindliclien W asser- 
w agen, von denen dio eine (k) quer; die andere 
(1) parallel zum MeBrohr c b efestigt ist.

An der Sa,ule v  sind zw ei D reiwegehaline n 
verschraubt, dereń durch die Stange m verbun- 
denen Halm stangen ein g leichzeitiges Oeffnen 
und SchlieBen beider Hillme ermogliclien. D ies 
is t  erforderlich, w eil, w ie oben scbon bemerkt, 
bei hoherem statiscliem  Druck in der Leitung, 
ais das Manometer anzuzeigen verm ag, die 
Flussigkeit. herausgetrieben wiirde.

D as Mikromanometer wird schon bei der 
H erstellung unverruckbar auf ein festes N ei- 
-gungs- bezw . U ebersetzungsverhaltnis m ittels 
besonderer genauer Eichvorrichtungen einge- 
ste llt . F iir die verscliiedenen Vervvendungs- 
zw ecke werden Mikromanometer mit yerschie- 
denen N eigungen des MeBrohres yerw endet.

D ie festen  U ebersetzungen sind zur Verein- 
fachung der Bereehnung in runden Zahlen aus- 
-gewahlt. Fiir gew ohnlich werden Mikromano
meter fiir folgende N eigungen geliefert: 1 : 4 0 0 ,  
1 : 2 0 0 , 1 : 100 , 1 : 5 0 , 1 : 10. D ie gesam te 
LUnge des MeBrohres betragt 200  mm. Der 
maximale Druckunterschied, der gem essen w er
den kann, betragt somit:

fur N eigung 1 : 400 =  200 • =  0,5 m mW assorsaulc
n B 400

- » 1 : 2 0 0  =  2 0 0 - 1 , 0  „

„ 1 : 1 0 0  =  200 —  =  2,0 „

n 1 : 50 =  2 0 0 - - ^ - =  4,0 „

„ 1 : 10 =  200 • = 2 0 ,0  „ „

Ais Sperrfliissigkeit wird Alkohol von 0,8  
spez. G ewicht benutzt, w eil dieser fast iiberall 
le ic lit erhaltlieh is t und auch bei ganz kleinen 
K raften keinen toten Gang ergibt. \Y asser  
kann w egen seines V erhaltens zu der, wenn 
auch nur in geringem  Grade, verunreinigten  
Innenoberflache des MeBrohres nicht zur Y er
wendung kommen. — Um die D eutlichkeit der 
Ablesung zu erhijhen, is t der Alkohol durch 
etw as Fuchsin rot gefarbt.

W are das MeBrohr c auf die L ange der 
T eilung von 0 bis 20 0  mm genau gerade und 
gleich w eit, so wurden gleichen Unterabteilungen  
nu f dem Glasrohre auch gleichw ertige Mano- 
nieterpressungen entsprechen. — Da es jedoch  
sehr sehw ierig ist, derartige Mefirohre herzu- 
stellen*, so wird von  dem V erfertiger die den 
Abweichungen von der genauenForm  des Rohres 
entsprechende g leichw ertige, doch ungleiche 
T eilung fiir jedes einzelne MeBrohr m ittels be
sonderer E ichyorrichtungen festgeste llt**  und auf

* W enigstens fu r k leine Neigungen des MeBrohres.
** Y ergl. die Brosch. Yon O. K re ll: . H ydroatatische 

3IeB instrum ente“ S. 13.
111.3,.

einer an das MeBrohr angelegten  sogenannten  
„kompensierten Skala “ yerzeichnet. An einer 
solchen Skala wiirde w egen dieser ungleich  
langen T eilstrecken eine G leitskala nicht benutzt 
werden konnen. D a jedoch bei den meisten  
Messungen die G leitskala mit Y orteil angew endet 
werden kann, so wird, um trotz der ungleichen  
T eilung ihre Verwendting zu erm ogliclien, fo l
gende Einrichtung getroffen:

P arallel zu der kompensierten Skala auf dem 
MeBstab q (Abbildung 7) ist eine in Millimeter 
gete ilte  Skala von gleiclier L ange (2 0 0  mm) 
in einiger Entfernung angebracht, so zw ar, daB 
sich die Anfangs- und Endpunkte beider Skaleń  
unmittelbar gegeniiberliegen. Jeder zehnte T eil- 
stricli der kompensierten Skala wird sodann mit 
dem korrespondierenden T eilstrich  der gleich- 
form igen Skala durch eine gerade Linie ver- 
bunden. D iese Verbindungslinien erscheinen je  
nach dem Grade der U ngleicliform igkeit der 
kompensierten Skala mehr oder w eniger schief- 
geste llt  und werden mit fur beide Skaleń giil- 
tigem  Index versehen. Um den Nullpunkt des 
Mikromanometers nicht durch Zufullen von  
F liissigkeit in Uebereinstiinmung mit dem N ull
punkt der G escliw indigkeitsskala bringen zu 
mussen, besitzt die gleichform ig gete ilte  Skala, 
w ie in Abbild. 7 fiir G eschwindigkeitsm essungen  
dargestellt, noch eine auf dem Schieber o an- 
gebrachte und mit entsprechender T eilung ver- 
sehene Skala. Der Nullpunkt der verschiebbaren  
Skala o wird dann immer auf den P unkt ver- 
schoben, an welchem der Meniskus der F lu ssig 
keit nach E instellung der beiden W asserwagen  
einspielt.

In Abbildung 8 is t  die kompensierte und 
die Geschwindigkeitsschiebe-Skala fiir ein Mikro
manometer mit N eigung des MeBrohres 1 : 4 0 0  
dargestellt. D ie Teilung versteh t sich aller- 
dings fiir ein absolut gerades MeBrohr.

Mikromanoineter fiir  T erscldedone Zwocke.

Fiir manche Zwecke, besonders bei Unter- 
sucliungen, kann es erforderlich werden, sowolil 
kleinere ais auch groBere G eschwindigkeiten  
m oglicbst genau zu messen.

Fiir solche F alle  konnen Mikromanometer 
mit verschieden einstellbaren N eigungen, etw a  
1 : 2 0 0  und 1 : 2 0 , oder 1 : 50 und 1 : 10 usw., 
geliefert werden.

B ei Messung der kleineren Geschwindig
keiten stelit dann die Grundplatte des Mano- 
meters horizontal, bei E instellung der groBeren 
N eigung wird sie, und damit auch das MeBrohr, 
geneigt. Um die beiden N eigungen des MeB
rohres einstellen zu konnen, sind zw ei Langs- 
w asserw agen vorgesehen, von denen je  eine fiir 
die betreffende N eigung einspielt. D a die Ein- 
fliisse des nicht absolut geraden MeBrohres fur 
verschiedene N eigungen ganz verschieden sind,

16
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A bbildung 9. M ikrom anom oter m it gebogenem  MeBrohr.

gebogenem MeBrohr (Abbildung 9). D ie eigent- 
liche Skala eines solchen Instruraentes wird 
durch Abbildung 10 yeranschaulicht. Es kann 
an ihr sowohl unmittelbar die Geschwindigkeit 
(fiir eine bestimmte Temperatur und einen be- 
stimmten Luftdruck) ais auch die entsprechende 
Druckdifferenz abgelesen werden.

D as GlasineBrohr is t dabei in der 
A rt gebogen, daB gleichen Geschwin- 
digkeiten gleiche Strecken an der Skala 
entspreclien. Fiir je  1 ni Geschwin
digkeit ergibt sich die gleiche Strecke 
auf der Skala.

Manometer zur stand i gon Beobachtung und zur 
selbsttlitigen Aufzeichnung der G eschw indigkeit.

D ie beschriebenen Manometer und Mikro- 
manometer eigneu sich mehr zu Untersucliungen, 

nicht so sehr f i i r s t i l n d i -  
g e  U e b e r w a c h u n g  von  
A nlagen, wenn sie auch 
hi er fiir verw endet werden  
konnen und auch schon 
vielfaćh verw endet wurden. 
Immerhin wird in der P raxis  
eine V orrichtung yorgezo-  
gen, die eine A blesung an 
einer runden Skala durch 
einen Zeiger w ie bei den 
je tz t iiberall gebrauchliclien  

Hochdruckmanometern gestattet. In Nachstehen- 
dern sind Instruinente dieser A rt angegeben.

1. D r u c k m e s s e r  — u n d  M i n i m a l d r  u c k -  
m e s s e r  S y s t e m  S c l i u l  t z e - D  o s c h .

Fiir Luft- und Gasgeschwindigkeiten, unter 4 
und 3 m i. d. Sekunde gab es bisher auBer den 

Mikromanometern keine praktisch  
brauchbaren Instruniente, insbeson- 
dere also auch keine mit runder 
Skala , ganz ahgesehen von so l
chen , welche mit R egistrierung  
hatten yersehen wrerden konnen.

Manometer m it sonkreclitem MeBrohr.

Fiir grofiere G eschwindigkeiten, ais 
sie die beschriebenen Instruinente zu 
messen g esta tten , miiBtcn Manometer 
mit senkrecht stehendem Mefirohr, so- 
genannte Standmanometer, verwendet 
werden (Abbildung 11).

An dem mit B lei beschwerten FuB 
is t  die Saule b befestigt, die das durch 
die Stange c gekuppelte Hahnpaar k k i Abbildung 
tragt. An die beiden Halinę schliefien  
sich nach oben die beiden Rohre r und n  
an, die am oberen Ende einerseits mit dem 
MeBrohr d , anderseits mit dem etwas w eite
ren GefaB e in Yerbindung stehen. Nach 
Losen des Stopfens kann die Sperrflussigkeit 
in das MeBrohr d und in das mit diesem am 
unteren Ende kommunizierende GefaB e ein- 
gcfiihrt werden, bis die F liissigkeu  bei links-

10. Skala  zum M anom eter m it gebogenem  Mefirohr.

D iese Lucke ist durch die Minimaldruck- 
messer System  Schultze-D osch au sgefiillt , Ap- 
parate, die sowohl fur ganz kleine Geschwin- 
digkeiten (bis 2 m bei voller K reisdrehung), 
ais auch fiir hohere Gescliwindigkeiten geliefert 
werden. In Abbildung 12 is t  ein solches Mano
meter ohne, in Abbildung 13 mit R egistrierung  
dargestellt.

is t fiir jede N eigung eine besondero kompen- 
sierte Skala erforderlich.

In Fallen, in denen bei den Slessungen die 
G eschwindigkeit stark w echselt, und docli inog- 
lichst genau abgelesen werden soli, empfiehlt 
sich die Anwendung eines Mikromanometers mit

gestellter  Hahnstange auf Nuli der Skala, die 
nach oben und unten etw as verschiebbar ist, 
einspielt. D ie Skala ist einerseits in M illimeter 
W assersaule geteilt, anderseits kann auch die 
Geschwindigkeit in Metern i. d. Sekunde fiir 
eine bestimmte Temperatur direkt abgelesen  
werden.

Der AnschluB an die Zuleitungen zum 
Pneumometer erfolgt durch die beiden nach 
riickwarts zeigenden Schlauchtiillen g und g t .
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D ie geiiauere Beschreibung mogę einem spa- 
teren A ufsatze vorbelialten bleiben, hier sei nur 
kurz die W irkungsw eise im Prinzip angegeben.

Zwei oder mehr M etallglocken (je nach der 
Empfindlichkeit des A pparates) von geringer  
Hohe sind uberęinander angeordnet und dureh 
ein Gestiinge untereinander starr verbunden. 
Jede dieser Glocken taucht in eine nicht ver- 
dunstende F liissigkeit, die sich in ebenfalls iiber- 
einander angeordneten GefaBen befindet. Fuhrt 
eine einzige der Glocken eino B ew egung aus, 
so mussen sam tliche Glocken daran teilnehmen.

Der Glocken- 
korper is t dureh 
eine Stange mit 
einem zweiar- 
m igen, in der 
Mitte drehbar 
befestigten He
bel aufgehilngt 
und durcli ein

Glocken ausgeiibten W irkungen addieren sich so 
oft, ais Glocken yorhanden sind. Den W irkungen  
entsprecliend werden die Glocken mehr in die 
F liissigkeit hineingezogen oder aus ilir heraus- 
gehoben. D iese Bew egung wird in geeigneter  
W eise auf einen Zeiger iibertragen, der den ge- 
messenen Druckunterschied oder die ihm ent- 
sprechende Geschwindigkeit auf der Skala un
mittelbar angibt.

Durcli Anwendung einer beliebigen Anzahl 
von Glocken (drei, v ier und fiinf) kann die 
Empfindlichkeit so geste igert werden, daB auch 
die geringsten, praktisch yorkommenden Ge- 
schwindigkeiten noch gemessen werden konnen. 
AuBerdem wird da
bei so v ie l Kraft 
gewonnen, daB eine 
selbsttatige Auf- 
zeiclmung moglich  
ist.Selbstverstiind- 
lich kann der Appa-

am zw eiten Arm befindlichcs G egengew icht bis auf 
einen bestimmten B etrag, der vom MeBbereich 
abhangt, ausbalanciert. Unter die siimtlichen 
Glocken fuhren frei ausmiindende Rohre bis iiber 
den Spiegel der F liissigkeit. Sie sind entweder 
im Innern des A pparates oder auBerhalb des- 
selben untereinander verbunden und fuhren zu 
dcm einen AnschluB.

D ie Glocken sind sam t den erwilhnten Ge- 
fiiBen in einem nach auBen hin dicht yerschlos- 
senen Gehause untergebracht, das mit dem zweiten  
RohranschluB versehen wird.

W ird nun von dem einen oder andern An
schluB ein Unter- oder Ueberdruck ausgeiibt, so 
pflanzt sich derselbe unter jede der einzelnen  
Glocken fort, nnd die auf jede der einzelnen

rat auch zur Messung groBerer Geschwindig- 
keiten unmittelbar eingerichtet werden.

Durcli die erwahnte Anwendung einer An
zahl von Taucbglocken is t  noch ein w eiterer  
V orteil erreicht, der fiir gew isse F alle  w ichtig  
werden kann. D er Minimaldruckmesser kann 
namlich mit so y iel MeBbereichen versehen und 
auf sie dureh einfaches Um stellen eines Hahnes 
eingestellt werden, ais Tauchglocken yorhanden  
sind. E s is t hierzu nur erforderlich, eine oder 
mehrere Glocken von der W irkung auszuschalten, 
indem der Rauni unter den betreffenden Glocken  
mit dem Gehause (Raum iiber den Glocken) in 
Verbindung gebracht wird.

Angenommen, der Druckmesser enthielte vier  
iibereinander angeordnete Glocken und is t so

Abbildung 11. M anom eter 
m it Benkrechtem MeBrohr.

Abbildung 12. M inim aldruck- 
m esser System Schultze-Dosch.

Abbildung 13. M inim aldruek- 
m esser System  Schultze-Doscb 

m it R egistrierung.
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eingestellt, daB er bei W irkung samtlicher vier 
Glocken bis 3 mm W assersaule anzeigt. Sind 
nur drei Glocken in T iltigkeit, so wird er bis
4 mm, bei zw ei Glocken bis 6 und bei einer 
Glocke bis 12 mm anzeigęn. D ie jedesm alige 
E instellung auf einen andern MeBbereicli ge- 
sohieht durch einfache U m stellung eines Hahnes. 
D iese Anordnung hat den Y orteil, daB man den

Abbildung 14. D ruckm esser System  Durr-Schultze ohne R egistrierung.

Apparat jedesm al auf denjenigen MeBbereicli ein- 
stellen kann, w elcher der vorliandenen Geschwin
digkeit ani besten entspricht.

Druckmosser m it Taiicliglocke nach Diirr.

Fiir groBere Geschwindigkeiten ais 10 bis 
12 m konnen auch die Druckmesser System  
D iirr-Schultze Verwendung linden, die indessen 
nur fur e i n e n  MeBbereicli 
ausgefiihrt werden konnen.

In einem guBeisernen Ge
hause A (Abbildung 14,
Apparat ohne R egistrierung) 
befindet sich eine beweg- 
liclie, auf Stahlspitzen c 
ruhende und durch ein Ge- 
gengew icht d ausgeglichene  
M essingglocke b. Sie ist 
unten offen und taucht in 
eine Sperrfliissigkeit ein, die 
sich im unteren T eil der 
hinteren H alfte des Gehau- 
ses  belindet. A is Sperrfliis- 
sigk eit wird ani besten ge-

durch hervorgerufene B ew egung wird durch eine 
Hebelverbindung k, ein Zahnradsegment i und 
einen in dieses eingreifenden Trieb auf einen  
Zeiger h iibertragen, der vor der Skala spielt.

Um eine Aufzeichnung zu erhalten, w ird der 
Apparat nach Abbildung 15 ausgefiihrt. Das 
Gehause erhalt hierbei einen A ufsatz, in welchem  
einU hrw erk und der R egistrierhebel nebst Ueber- 

tragungsmeclianisnius P la tz  
finden.

An der freischwingenden  
Glocke is t der H ebel m 
drehbar b efestig t, der nach 
oben mit dem zw eiarm igen  
Hebel n in Verbindung steht, 
der hei o drehbar befestigt 
ist. Durch die Scliraube p 
laBt sich die V erbinilungs- 
stange zw ischen Glocke und 
Hebel yerlangern und ver- 
kiirzen. Am vorderen Ende 
von n ist die Schreibfeder g  
derart b efestig t, daB sie 
mit geringer P ressung am 
Papier des R egistrierzy lin - 
ders r anliegt. — Is t die 
Glocke in Ruhe, so wird die 

Lange der Verbindungsstange so ein geste llt, daB 
sich die Schreibfeder am unteren Ende der R e- 
gistriertrommel und damit auf der N ullinie des 
R egistrierpapiers befindet. N eig t sich die Glocke, 
so wird das kurzere Ende des Hebels n nach unten 
und damit das andere Ende mit der Schreibfeder 
nach oben gezogen und diese zeiclinet den Stand 
der Geschwindigkeit selbsttatig  auf.

Abbildung 15. D ruckm esser System D urr-Schultze.

rein igtes Paraffinol yerw endet. Unter die Glockeb  
fiihrt von unten das Rohr e, das dicht in das Ge
hause eingesetzt und auflerhalb mit einem Halin f  
yerbunden ist. Es miindet uber dem F liissigkeits- 
spiegel. Das Gehause besitzt einen zweiten H ahng, 
der mit dem Innenraum des Gehauses, d. h. mit 
dem Raum iiber der Glocke, in Verbindung steht.

Entsprechend der durch die an die Hahne g 
und f  angeschlossenen Rohrleitungen ausgeiibten  
Druckdifferenz neigt sich die Glocke. D ie da-

Ueber der Registriertrom m el und dem Schreib- 
hebel befindet sich der mit Glasfenstern yersehene 
Kasten L. E r is t in dem Scharnier S drehbar. 
Um eine sichere Abdichtung herbeizufiihren, wird 
die Fliigelschraube W  unter Zwischenlegung  
einer Gummiplatte fest auf den U nterteil auf- 
gepreBt.

Es sei noch bemerkt, daB die beschriebenen  
Apparate von der Firm a G. A . S chultze, Cliar- 
lottenburg, geliefert werden.
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Die Fortschritte im Geschutzbau.
Von J. C a s t n e r  in Essen a. d. Rulir.

eutnant D a w s o n ,  D irektor bei „Vickers, Sons 
and Maxitn“, hat am 30 . Juni 1909  auf der 

25 . Jahresversam inlung der „Junior Institution  
of E n g in eers“ einen V ortrag* unter dem T itel 
„The E ngineering of Ordnance“ gehalten, worin 
er die F ortschritte im Geschutzbau vom Jahre 
1864  bis zur Gegenw art in knapper Darstellung  
behandelte, jedoch ohne auf die neuesten Kon- 
struktionen naher einzugehen. Er begriindet die 
F ortscliritte mit der Entw icklung der M etallurgie, 
der SchieB- und Sprengstoffe und der angewandten  
Mechanik im allgem einen. D ieser geschichtliclie 
AbriB enthalt zw ar nichts, was nicht in Fach- 
kreisen allgem ein bekannt witre, aber der durch 
ihn angeregte Riickblick kommt zu einer Zeit, 
in der die englische Geschiitzfabrikation aber- 
mals vor oder in einer K risis zu stehen scheint. 
Dadurch gew innt die D awsonsche Abhandlung 
auch fur uns an Interesse.

D awson beginnt seinen geschichtlichen Riick- 
blick mit dem Jahre 1 864 , ais das „W oolwich- 
System u gezogener Yorderlader eingefuhrt wurde. 
D ieses System  w ar von A r m s t r o n g  entworfen, 
der damals Cliefkonstrukteur des Koniglichen  
Arsenals zu W oolw ich w ar; es trat an die Stelle  
des 1859  in England eingefiihrten Armstrong- 
sclien H in te r la d e r -S y s te m s . D iese Hinterlader 
waren R ingrohre mit melireren R inglagen, dereń 
R olirteile durch Schweifien schmiedeiserner, iiber 
einen Dorn schraubenformig aufgew ickelter Stilbe 
h ergestellt wurden. In dieser W eise wurden 
sowohl das Seelenrohr, ais auch die auf dieses 
nach ihrer Bearbeitung auf der Drehbank auf- 
geschrum pften R inge augefertigt. Das haufige 
Entstehen von R issen im Seelenrohr beim SchieBen 
in folge m angelhafter ScliweiBung, die gegen Ver- 
biegen ungeniigende Steifigkeit der Rohre und 
der m angelhaft lidernde, hochst unbeąuem zu 
liandhabende VerscbluB waren Uebelstande, zu 
dereń B eseitigung 1864  das V o r d e r l a d e r -  
System  eingefuhrt wurde, von dem die Schnitt- 
zeichnung Abbildung 1 (nach Dawson) eine An- 
schauung gibt. D iese Geschiitzrohre erhielten  
Seelenrohre aus Gufistahl, wahrend die Ringe 
nach dem Arm strongschen Verfahren aus Schmied- 
eisen gefertig t waren.

D ie A usstellung in Londou 1862 hatte die 
Aufmerksam keit der englischen Geschiitzfabri- 
kanten (B lakely, W hitw orth, Armstrong u. a.) 
auf den K r u p p s c l i e n  G u B s t a h l  gelenkt. D ic 
Erstgenannten bestellten 1863  und 1864  eine 
groBere A nzahl Seelenrohre aus GuBstahl fur Ge- 
schiitze aller K aliber bei Krupp. Armstrong hat 
dann in den Jaliren 186 5  bis 1867 im ganzen  
2 5 5  Seelenrohre yon 7 bis 1 0 1/2// Kaliber von

* Im  Buchliandel erschienen bei P . M arshall
& Co., London 1909.

Krupp bezogen. Dann horten die B estellungen  
auf, weil Arm strong in dem W ettbewerb mit 
Krupp, ais es sich um die L ieferung der Ge- 
schiitze fiir dic ersten deutschen Panzerschiffe 
handelte, gegen Krupp unterlag. Das von Arm
strong zu diesem im Jahre 1868  auf dem SchieB- 
platz z u Tegel bei Berlin ausgefiihrten V ergleichs- 
schieBen gegen Panzerziele gelieferte 9 zo llig e  
Geschiitz hatte die Konstruktion des in Abbil
dung 1 dargestellten Rohres.

Seitdem Armstrong die Seelenrohre fiir seine 
Geschiitzrohre nicht rnelir von Krupp bezog, 
fertigte er sie aus Stahl von hoher E lastizita ts- 
grenze, die dariiberliegenden R inge aus Schmied-

eisen von niedriger E lastiz ita tsgrenze. Daraus 
erklart es sich, daB durch die A nstrengung beim 
SchieBen die zwischen den R ingen und dem 
Seelenrohr vorhandene Spaunung verloren ging  
und infolgedessen die W iderstandsfuhigkeit der 
Kanonen allm&hlich abnahm. Das Seelenrohr 
wurde nun mehr ais zu lassig  beansprucht, so daB 
sich R isse bilden muBten. Daher kam es, daB 
oft sclion nach w enigen Schiissen ein AufreiBen  
des Seelenrohres eintrat.

Nach w iederholtenU nfallen mit diesen Vorder- 
laderkanonen in der englischen Marinę, a is dereń 
Ursache das freiw illige Vorrutsclien der Geschosse 
im geladenen Rohre und die M oglichkeit fest- 
geste llt war, daB unbewuBt das Rohr doppelt 
geladen werden konne, sali man sich zu Anfang 
der achtziger Jahre, ais alle M ittel zur B ese iti
gung dieser und noch anderer Uebelstande ver- 
sagten, veranlaBt, zum H i n t e r 1 a  d u n g  s s y  s t em  
zuriickzukehren oder iiberzugehen. D iese Rohre 
nach der W oolw ich -(A rm stron g-; Konstruktion  
waren Ringrohre ganz aus Stahl und hatten  
einen SchraubenverschluB.

Um die D urchschlagsleistung der Geschiitze 
gegen die immer starker gewordenen P anzer zu 
steigern, vergrtiBerte man nach und nach das 
Kaliber, bis man zu den 110 t schweren Unge- 
tiimen yon 41 , 3  cm Kaliber kam, die auf den 
Schlachtschiffen „Benbow “, „Sans P a re il“ , auch 
der im Juni 1893  untergegangenen „V ictoria“ 
u. a. A ufstellung fanden. D iese Kanonen stan- 
den in der englischen Marinę ihrer Unbeholfen- 
heit w egen und w eil sie  w egen unzureichender 
Steifigkeit sich kriimmten, iin denkbar schlech- 
testen  Ruf.
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W egen des groBen Gewichtes von Geschiitz 
und Munition bereitete sich nun ein Umschwung 
in alien Marinen vor, der fiir die Hauptgeschiitze  
ein w esentlich kleineres Kaliber verlangte. Lian 
g in g  selbst unter das in dor englischen Marinę 
noch heute zahlreieh (Schiffe der R -K lasse u. a.) 
vertretene 34 ,3  cin-Kaliber bis auf 30 ,5  cm herab. 
D ie bis 1892  vom Stapel gelaufenen Schlacht- 
schiffe waren die letzten , die 34 ,3  cm-Kanonen 
L / 3 0  erhielten. D ie neun Schiffe der „M ajestic“- 
K lasse, die um 1895 zu W asser kamen, erhielten  
je  v ier 30 ,5  cm-Kanonen L /3 5  der D r a h t -  
k o n s t r u k t . i  on  Mark V III, die mit H ilfe des 
inzwischen eingefiihrten rauchlosen P ulvers zu 
einer gegen friiher erheblich grofieren Durch- 
schlagsleistung gegen P anzer befahigt waren.

Dio Einfiihrung des Kruppschen einseitig  ge- 
harteten N ickelstalilpanzers macbte jedoch eine 
w eitere Steigerung des Durchschlagsverm ogens 
der Geschiitzo notwendig, die man durch eine 
w eitere V erlangerung des Rohres auf 40 Kaliber, 
Mark IX , erreichte. D ie acht Schiffe der 
„Formidable“-K lasse (von 1898  bis 1902 von 
Stapel gelaufen) waren die ersten Schiffe, welclie 
diese Geschiitze erhielten. Man wahlte die Draht- 
konstruktion, welclie nach der von L o n g r i d g e  
aufgestellten  und in offentlichen V ortragen er- 
lauterten Tlieorie die Rohre fiir einen hoheren 
Gasdruck w iderstandsfahig machen und demzu- 
folge zu hoherer GeschoBleistung befahigen sollte, 
ais sie mit der gebrauchlichen Ringkonstruktion  
erreiclibar sei. E s wiirde demnaeh ein Draht- 
rolir leichter sein konnen, ais ein Ringrohr von 
gleicher A rbeitsleistung. E s is t nicht notig, 
a u f diese Theorie naher einzugehen. Bekannt 
is t, daB sie nur bis zu einem gew issen Grade 
•Giiltigkeit behult, vor allen Dingen aber hat die 
P ra sis  nicht gehalten, was die Theorie versprach. 
E s hat unendlich v ieler Versuche bedurft, um 
zu einer Konstruktion zu kommen, die man ais 
brauchbar annahm und die auf M. V III und IX  
Anwendung fand. D ie Schiefliibungen weniger 
Jahre reichten aus, diese Rohre w egen RiBbil- 
Jungen im Kernrohr, Verengungen der Seele, 
Y erbiegungen des Rohres usw. unbrauchbar zu 
machen. „D aily Graphic* berichtete, die Rohre 
seien nicht imstande, 50 SehuB mit voller La- 
dung abzugeben. Im Laufe des W inters 1 9 0 4 /0 5  
muBten fast sam tliche Rohre der „M ajestic“- 
(Mark V III) und „Canopus“- (Mark IX ) Klasse, 
mehr ais 40  Rohre, gegen solche einer „ver- 
besserten4 Konstruktion ausgew echselt werden.

Unter diesen Umstanden ist die Frago be- 
rechtigt, weshalb man in England nach den er- 
walmten mifilichen Erfahrungen die Drahtkon- 
struktion nicht aufgab und zur Mantclringkon- 
struktion iiberging. Daruber sagte „N auticus“ 
vom Jahre 1905,  Seite 197 : „W ahrend fast bei 
allen Staaten der Ringkonstruktion der Y orzug  
gegeben wird, halt die englische Marinę an der 
Drahtkonstruktion fest, da den englischen Firmen

die Ringkonstruktion scheinbar bei sehweren und 
langenR ohren Schwierigkeiten verursacht. F r o i -
1 i c l i  g i b t  m a n  d i e s e n  G r u n d  n u r  m i t  
W i d e r s t r e b e n  z u . “ Und der franzosischo  
A rtillerieingenieur G u s t a v e  C a n e t  aufierte 
in scinem V ortrag: „Soine comparisons between  
french and english artillery“, den er am 18. N o- 
yember 1907 ebenfalls vor der eingangs ge-  
nannten V ereinigung gehalten hat: „Mathema- 
tisch hat die Drahtkonstruktion die groBte F estig -  
keit, sow eit wenigstens der radiale W iderstand  
gegen Gasdruck in Betracht kommt. E ine mehr 
ais dreiBigjahrige Erfahrung hat mich aber ge- 
lehrt, daB die tatsitchliclien V erhaltnisse den 
theoretischen Berechnungen nicht entsprechen. 
Ich wurde aber trotzdem ein Anhanger des 
Drahtaufbaues geblieben sein, wenn der Kanonen- 
stahl ebensowenig homogen und ebenso unzuver- 
lassig  geblieben ware, w ie er friiher w ar. Das 
is t aber nicht der F ali. D ie Technik liefert 
uns je tz t groBe homogene B locke, die frei von 
Fehlern sind, eine liohe E lastizita tsgrenze, F estig -  
keit und Dehnung haben. Ich habe daher die 
Ueberzeugung, daB die D rahtkonstruktion nicht 
notig is t .“ Dawson.verm eidet es in seinem Vor- 
trag, diesem Ausspruche Canets entgegenzutreten, 
und begniigt sich damit, ihn zu zitieren.

B r a s s e y  sagt in seinem „M arine-Jahrbuch“ 
fiir 1909.  daB die (vorerwahnten) unangenehmen  
Erfahrungen mit den Rohren Mark V III L /3 5  
und Mark IX  L /4 0  zu „ungeheuren F ortschritten1* 
in der Konstruktion und Ausfuhrung der neueren  
Rohre gefiihrt hatten, die groBe L angenfestig- 
keit besitzen sollen und dereń Seelenrohr beson
ders leicht ausgew echselt werden konne. B rassey  
ineint damit die durch w eitere V erlangerung auf 
L /4 5  gebrachten 30,5  cm-Rohre (Mark X ), die 
zuerst auf der „Dreadnought“-, dann auf der 
„N elson”- und auf der „Bellerophon“-K lasse zur 
Aufstellung kamen. A is dann fiir die neuesten  
englischen Schiffe eine w eitere Steigerung der 
A rbeitsleistung der Hauptgeschiitze a is notw endig  
erachtet wurde, haben, wie B rassey sagt, „die 
Admiralitat und die englischen Firmen nach Ver- 
suchen, die sicher entscheidend gew esen  sind, 
das Drahtrohrsystem auch fiir 30 ,5  cm -R ohreL /50  
(Mark X I) von u n v e r g l e i c h l i c h e r  K raft fiir 
anwTendbar gefunden“.

Hiermit so li die AeuBerung im „N auticus“ 
von 1908  Seite 158 entkraftet werden; „W enn  
schon von den 45 Kaliber langen Drahtrohren  
berichtet wird, daB sie keine geniigende Langs- 
festigkeit haben und zum T eil das tiir die D raht- 
konstruktionen t y p i s c h e  S e n k e n  d e r  Mi i n-  
d u n g  in bedrohlichem MaBe zeigen, so werden  
die 50 Kaliber langen Drahtrohre diese Erscliei- 
nungen in noch hoherem Grade aufw eisen .“ Und 
B rassey fiigt noch hinzu: „Obwohl Geriichte um- 
liefen, dafi sich Mangel bei diesen Rohren Mark X I  
g ezeig t hatten, is t  doch authentisch festgeste llt , 
daB sich die R ohre beim SchieBen auf groBe
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Entfernungen und beim Prllzisionsscliiefien ais 
sehr gut erw iesen haben.“ D as is t auch von 
den N achrichten in der P resse gar nicht in Zweifel 
gezogen  worden, die nur aus englischer Quelle 
m itzuteilen wufiten, daB die 30 .5  cm-Rohre L / 50  
Mark X I  beiin ScliieBen an der Mundung R isse 
erhalten hittten. D ieses oder ein anderes fehler- 
haftes Y erhalten der Rolire wird weiterhin von 
B rassey auch zugegeben, indem er sagt, es sei 
der F eh ler gem acht worden, die Dralitumwick- 
lung nicht bis zur Mundung fortzufiihren. Diesein 
Mangel sei durch eine „ verbessertc“ Konstruk- 
tion abgeholfen worden.

A us dieser M itteilung is t die Tatsache fest- 
zustellen , daB man in England an der Draht- 
rohrkonstruktion festhalten will. Zufolge dieses 
Entschlusses wird England seine bisherige Sonder- 
stellnng im Geschiitzrohrbau beibehalten. Aber 
die F rage ist berechtigt, ob „der N ot gehorchend, 
nicht dem eigenen Triebe" ? Denn alle Staaten  
mit eigenen Geschiitzfabriken und alle groBeren 
Geschiitzfabrikanten haben Drahtrohrkonstruk- 
tionen yersucht, Frankreich und Nordamerika 
sogar in nachhaltigster W eise ,*  aber alle sind 
.zuderU eberzeugung gekommen, daB dieses System  
nur ais ein geistreicher N otbehelf so lange Be- 
rechtigung liat, bis die H erstellung tadelloser 
M antelringrohre gelingt. DaB diese Anschauung  
auch in England Anhitnger hat, geht aus den 
derzeitigen Vorsuchen englischer Geschutzfabri
ken liervor, M antelringrohre herzustellen. Dawson  
bringt zum V ergleich die Liingssclmittzeichnun- 
g en  eines 2 5 ,4  cm-Drahtrohres L /5 0  und eines
25 ,4  cm-M antelringrohres L /5 0  mit folgenden  
Zahlenangaben :

R ohrkaliber . . cm 
R ohrlange . . . m 
R ohrgew ięht . . kg  
Geaehoflgewicht . „
Gowicht d. L adung  ,  J

Anfangagcśchw in- 
. digkeit . . . . m 

M rmdungsenergio. mt 
Mundimgacncrgie 

f. d. kg  Rolir- 
gewicht . . m kg 

Gasdruck . . . .  t

D ralitrohr j M antelrohr
K rupp- I 
sches I 

Rohr** i

25,4 25,4 25,4
12,70 12,70 13,35

40 086 28 356 27 600
226,8 225 225
Cord. Nitrozell. 93,5
110,5 78

914 872 940
9500 8590 10 120

237 303 367
18,8 18,8 —

Zu den yon Dawson. iiber das Mantelrohr ge- 
gebenen Zahlenwerten is t  zu bemerken, daB sie 
mit denen iibereinstimmen, die in „Brassey 1 9 0 9 “ 
yom 2 5 ,4  cin-Rolir L/f.O der Firma Vickers ver- 
offentlicht werden. D a letzteres doch wohl ein 
D rahtrohr is t, so is t  Uebereinstimmung nicht ver- 
standliish.

* „Stahl und E iseu1* 1892 S. 1008; 1897 S. 312; 
1893 S. 1021; 1901 S. 1234.

** Dieae A ngaben einea dem englischen im K a
liber und G escholigewicht g leichen K ruppschen ltohrea 
sind zum Y ergleich  liinzugefiigt.

D ie in England angewendete Drahtkonstruk- 
tion scheint ein Fortschreiten im Verlilngern der 
Geschiitzrohre zu erschweren, w orauf bereits 
hingedeutet wurde. W enn B rassey auch in seinem  
Jahrbuch fiir 1909 sagt, „daB man mit guten  
Griinden von den letzten  englischen Modellen 
(30 ,5  cm L /5 0 ) glauben darf, daB sie von keinen 
Rohren der W elt iibertroffen \verden“, so scheint 
die P raxis fiir seine Behauptung doch nicht ein- 
zntreten, denn nach M itteilung englischer Zei- 
tungen und Zeitschriften hat man auf eine aus- 
gedehntere Verwendung dieses Rohrmodells ver- 
zichtet, w eil man erkannte, daB es nicht w eiter 
verbesserungsf!ihig sei. Es sollen vielm elir die 
beiden letzten  Linienschiffe des E tats 1 9 0 9 / 1 0  je  
zehn 3 4 ,3 c m -(1 3 ,5 /'-)Kanonen von nur 45 Kaliber 
Rohrlilnge bei 86 t R ohrgew icht erhalten, welche 
dem 5G7 kg schweren GesclioB 86 0  m Miindungs- 
geschw indigkeit geben sollen. Danach wiirde man 
in England eine abermalige VergroBerung der 
Linienschiffe infolge G ew ichtssteigerung der Ge- 
schiitze mit Munition und der Panzerung, gegen- 
iiberden Schw ierigkeiten bei H erstellung haltbarer
30 ,5  cm-Kanonen L /50  von geniigender Leistung  
ais den kleineren Uebelstand betrachten.

Ein erstes dieser 34 ,3  cm-Drahtrohre soli 
sclion zu Versuchen fertig  sein.

Die im Yorstehenden geschilderten k o n -  
s t r u k t i v e n  M i C e r f o l g e ,  die England mit 
seinen D rahtgeschiitzrohren gehabt hat, haben 
schon mehrfach, w ie ebenfalls bereits gesagt 
wurde, in jenem Lande den W unsch laut werden 
lassen, zur M antelringkonstruktion iiberzugehen, 
w ie sie auf dem Kontinent und in den Ver- 
einigten Staaten liblich ist. D ieser W unsch ist 
um so verstiindlicher, ais die englischen Rolire 
auch sehr stark unter A u s b r e n n u n g e n  durch 
die Pulvergase zu leiden haben, wodurch die 
Lebensdauer der Rolire herabgesetzt wird. D ie 
Hauptschuld an diesen Zerstorungen ist, auBer 
dem englischen P ulyer, eben der Drahtkonstruk- 
tion zuzuschreiben, w as auch in England all- 
gernein zugegeben wird. D ie geringe Lebens
dauer der englischen Geschiitzrohre hat schon 
zu yerschiedenen kostspieligen und umstandlichen 
GegenmaBregeln ge fiih r t: Einmal wird in England  
eine yerhiiltnismaBig hohe R eserve an fertigen Ge- 
schiitzrohren von 25 °/o «ler Zalil der im D ienst be- 
flndlichen vorratig  gebalten, sodann werden seit 
einigen Jahren schon alle englischenD rahtrohre mit 
auswechselbaren inneren Futterrohren yersehen.

E s is t nun interessant zu horen, w ie die 
Englander aus ihrer N ot eine Tugend machen 
und riihmen, daB gerade die Drahtrohr-Bauart 
die Anwendung auswechselbarer, innerer Seelen- 
rohre e r l e i c h t e r e ,  wahrend doch in W irk- 
lichkeit die Drahtrohr-Bauart solclie Futterrohre 
w egen der Ausbrennungen e r f o i - d e r t e !  D ie 
Anwendung dieser diińnwandigen Futterrohre is t  
nicht nur umstandlich und teuer, sie hat auch  
grundsatzliche Mangel, w ie unter anderem Canet
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in seinem oben erwithnten V ortrag dargelegt 
hat. Da der Druck der P ulvergase stoBartig  
erfolge, sei eine m oglichst groBe trllge Masse 
des den StoB auffangenden Rohrkorpers am vor- 
teilhaftesten , denn dann w aclise dic Spannung 
im M etali nur langsam an und die Zeit reiche 
nicht aus, um die Spannung bis zur Bruchgrenze 
waclisen zu lassen, ehe die Belastung wieder auf- 
hore. Das diinnwandige innere Seelenrohr sei also 
w egen seiner geringen tr&gen Masse hoher Bruch- 
gefalir ausgesetzt und trage nicht das geringste zum 
W iderstand gegen den StoB der Pulvergase bei.

W ie sehr die nach der M antelring-Bauart 
hergestellten Geschiitzrohre den Drahtrohren an 
Lebensdaucr iibcrlegen sind, erhellt aus Dauer- 
versuchen, die die Kruppsche Fabrik mit schweren 
Geschiitzrohren angestellt hat und woriiber sie 
kiirzlich in einer von ihr herausgegebenen (nicht 
im Buchliandel erschieuenen) Schrift berichtet hat. 
D ie Yersuche wurden mit zw ei "21 cm-Kanonen 
L /4 5  C/Ol und einer 28  cm-Kanone L /4 5  C/01 
angestellt. A usdem B ericlit gehtfolgendeshervor:

1. D as 21 cm-Rohr L / 4 5  Nr. 1 hat 390  
SchuB mit Ladungen von 31, 5 bis 38 kg ver- 
feuert, davon 350  mit rund 8 50 , die iibrigen 
mit rund 940  m A nfangsgescliw im ligkeit, dar
unter drei Schnellfeuerfolgen von je  zchn SchuB 
mit durchschnittlich v ier SchuB in der Minutę. 
D er anfiingliche Verbrennungsrautn hat sich nur 
um 64  mm verlangert. E s wurde auf Ent- 
fernungen von 4 0 0 0  bis 14 500  m geschossen. 
D ie beigefiigten Treffbilder zeigen, daB die Treff- 
fahigkeit bis zu letzt tadellos erhalten blieb.

2. Das 21 cm-Rohr Nr. 2 hat 508  SchuB 
mit Ladungen von 35 bis 38 ,5  kg auf Ent- 
fernungen bis zu 15 200  m abgegeben. Be i d e n  
ersten 266  SchuB betrug die durchschnittliche 
A nfangsgeschw indigkeit 885  m, es folgten dann 
77 SchuB mit verminderter Ladung gegen Panzer- 
plattcn zu anderweiten Versuchszw ecken, dann 
fo lgte die F ortsetzung des DauerschieBcns bis 
50 8  SchuB mit einer durchschnittlichen A nfangs
geschw indigkeit von 900  in auf etwa 8000  in 
Entfernung. Das Ergebnis iibertraf alle Er- 
w artungen, denn die Streuungen hielten sich beim 
zweiten T eil des DauersehieBens in durchaus 
gleichm ilfiiger W eise auf gleicher Holie w ie beim 
ersten T eil der Versuche, w ie aus den beigefiigten  
Treffbildern hervorgeht.

3. D ie 28 cm-Kanone L 45 hat dem Bericht 
zufolge 184  SchuB mit 95 bis 107 kg  Ladung 
und rund 843  bis 885  m Miindungsgeschwindig- 
keit auf 10 00 0  bis 12 000  m Entfernung ver- 
feuert. D er Verbrennungsrautn verlangerte sich 
um 91 mm, also um etw a 1/ 3 Kaliber. D ie Treff- 
fiihigkeit blieb tadellos und hat auch keine Ein- 
buBe bei der W eiterfiihrung des Beschusses er- 
litten , der nach neueren M itteilungen der Firma 
bisher insgesam t 207 SchuB umfaBt.

In starkem Gegensatz zu vorstehenden Yer- 
suchsberichten stehen die M itteilungen iiber die

Lebensdauer der englischen und amerikanisclien  
schweren Geschiitzrohre, die in die Oeffentlichkeit 
gelangt sind. „D aily Graphic“ schrieb im A pril 
1905,  daB die 30 ,5  cm-DrahtrohreMark V III, d ied ie  
Hauptarmierung von 15 englischen Linienschiffen 
bilden, nicht imstande seien, 50 SchuB mit voller  
Ladung abzugoben. Ferner soli die aus England  
stammende schwere A rtillerie von 14 japanischen  
Linienschiffen dureh die nur kurze Gefeclits- 
tiitigkeit im russisch-japanischen Seekriege vo llig  
unbrauchbar geworden sein. B ei Tsuschim a er- 
eigneten sich in sieben von 16 japanischen
30 .5  cm-Drahtkanonen englischer Herkunft Rohr- 
krepierer infolge allmilhlicher V erengerung des 
weichen Seelenrohres unter dem AuBendruck der 
D rahtwicklung. Nach dem Jahresbericht fiir 1906  
des „Chief o f Ordnance11 der V ereinigten Staaten  
war endlich bei der 30,5  cm-Kiistenkanone L /4 0  
nach etw a 60 SchuB, bei der 15, 2 cm-Kanone 
L /5 0  nach etw a 150 SchuB die Treffithigkeit 
vollkommen aufgehoben. Fiir das erste Geschiitz 
wiirde also im Gefecht nur eine Lebensdauer 
von 1 V*, f>ir das zw eite von l 1/* Stunden zu  
berechnen sein.

D ie Dauerleistungen der Kruppschen Rohre 
sind um so hoher zu veranschlagen, ais die Rohr- 
ausnutzung, d. li. die Miindungsarbeit f. d. kg  
Rohrgewicht bei den Kruppschen Rohren w eit 
hoher war, ais bei allen anderen bekannten  
gleichaltrigen Geschiitzrohren. Sie betriigt bei 
den englischen 30,5  cm-Dralitrohren Mark V III  
2 2 3 , bei Mark IX  225 m /kg, bei der ameri- 
kanischen 30,5  cm-Kanone L /4 0  235 ,  bei der 
15,2 cm-Kanone L /5 0  nur 215  m /kg, dagegen  
bei den Kruppschen DauerversucheiL fiir die 21 cm- 
Rohre 263  und das 28 cm-Rohr 306  m /kg. D ie  
konstruktionsgemilBe Rohrausnutzung betragt bei 
diesen Rohren C/Ol sogar 322  m,'kg. D ie Rohr- 
ausnutzung wiirde nach dem Y orschlage des „Chief 
of Ordnance“ der V ereinigten Staaten , nilmlich 
die Lebensdauer durcli Herabsetzen der Ladung  
zu verlangern, bei der 30 ,5  cm-Kanone L /4 0  auf 
190 m /kg, bei der 15,2 cm-Kanone L /5 0  sogar  
auf 175 m /kg herabsinken. Bei der englischen
30.5 cm-Drahtkanone Mark X  endlich is t die R ohr
ausnutzung 265 ,  bei den gleichaltrigen Krupp
schen Rohren C/O6 dagegen 365  bis 37 0  m /kg.

E s bedarf wohl keines nilheren N achw eises, 
daB die M ogliclikeit einer so hohen R ohraus
nutzung in erster Linie der M antelringkonstruk- 
t.ion zuzuschreiben ist und von Drahtrohren nie- 
mals erreicht werden kann. Auch D a w s o n gibt 
es stillschw eigend zu, w ie seine oben (Seite  8) 
wiedergegebene Zahlenzusam menstellung bew eist. 
D iese holie Rohrausnutzung, verbunden m it liinge- 
rer Lebensdauer und den konstruktiYen V orziigen  
der Mantelringrolire, diirfte die Engliinder friiher 
oder spiiter veranlassen, endgiiltig die Dralit- 
rohr-Bauart und damit auch ihre so lange mit 
Stolz behauptete A bseitsstellung in der Geschiitz- 
fabrikation aufzugeben.
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Zuschriften an die Redaktion.
(F iir die un te r d ie se r Rubrik erscheinenden A rtikel iibcrnim m t die Redaktion keine Verant\vortung.)

Bemerkenswerter Fortschritt im Bau von Gasgeblasemaschinen.
Dio in  Nr. 47 dieser Zeitsohrift auf Seite 1860 

von L. G r a b a u  beschriebene Steuerung und 
R egelung fiir V  i o r t ak tgas m as ch i n e n dor Firma 
E hrhardt& Sehm orbietotw edergrundsatzlich noch 
in der K onstruktion etw as Neues. Ich liabo be- 
reits yor zw ei Jahren dio in allen Teilen gonau  
gleiche Steuerung und R egelung fiir oinfach- 
w irkendo V iertaktm aschinon (ausgefiihrt von dor 
Pokorny & W ittekind-M aschinonbau-Akt.-Ges. in  
Frankfurt a. M.-Bockenhoim) angew andt; sie hat 
sich boi diesen Mascliinon ebenfalls sehr gu t be- 
wahrt. Aber auch fiir Grofigasmaschinon ist eino 
ahnliohe S teuerung schon ausgefiihrt worden, und 
zwar von  der Fried. Krupp A.-G. in Essen a. d. R. 
Ich yerw eiso diosorhalb auf dio Abbildungon in  
„Stahl und E ison“, Jahrgang 1906, Seito 1048. 
Die R ogelung orfolgt auch hier durcli Drossel- 
klappen, die allerdings etw as wreit vom Einlafl- 
yentil en tfern t liogen, woduroh ihre W irkung  
beeintrachtigt wird. Dor AbschluC des Gases er
fo lgt boi der Kruppschen Ausfuhrungsform durch 
oinon Schiebor, w as botriobsteclmisch oinon Nacli- 
toil, grundsatzlicli aber keinen Unterschiod gogon- 
iiber der K onstruktion yon Ehrhardt & Sohmor 
bedoutet.

M i i l h e i m  a. d. Ruhr, Dezember 1909.
® r.s$ng. v. H andorff\

O beringen ieur der Friedrich-W ilhclm s-H utte.

* **

In Nr. 47 diosor Zoitsclirift S. 1860II. las ich den 
Bericht von  L. G r a b a u  iibor oine Nouerung an von  
Ehrhardt & Sohmor gebauten doppeltwirkendon  
Yiortaktmaschinon, dio diesen den bokannten 
V orzug der doppeltwirkendonZw eitaktm aschinen, 
namlich die Roguliorbarkeit der Umdrohungs- 
zahlen in  w eiton  Gronzen und damit dio Fahig- 
keit des Arboitens mit goringeron Umdrehungs- 
zahlen yerleihen soli. Es lieifit in dein Aufsatz: 
„daC dio Y iertaktm ascliinen bislang bei groCorer 
Umdrehungszahl sehr betriobssichor waren, daC 
sie dagegon le ich t yersagen, w onn eino niodrigo 
Umdrehungszahl yerlangt \vird“.

Die letzteren  W orte konnen insoforn otwas 
irrefiihren, ais sio anzudouten scheinon, daC es 
sich hier um eine bei a l l o n  Viertaktm asehinen  
vorhandeno E igentU m lichkeit handolt. Das ist 
aber keinosw egs der Fali, im Gegonteil, das V er- 
fahren ist liingst bekannt und von meiner Firma 
in einer sehr yollendeten  Form seit ungefahr 
20 Jahren angow andt, denn alle Kiirtingschen  
Y iertaktm aschinen, die se it dieser Zeit gebaut 
sind, also sow ohl die einfachwirkenden wio die 
doppeltwirkendon, benutzen es. Das in dor FufJ-

II r.™

noto des angezogonen A ufsatzes geschildorte Ab- 
drehen des Kollektors einer auf der Achso dor 
Gasmaschine sitzendon DjTnamo boi langsamom  
Gango der erstoren w ar boi uns otw as Alltiig- 
lichos. Ich orinnore mich z. B., diese A rbeit boi 
der 1895 gebauten doppeltwirkendon Y iertakt- 
maschino, bekanntlich der ersten Uberhaupt, zu 
jener Z eit selbst gosohon zu haben.

W o irgendw o dor W unsch lioryortrat, Ma- 
schinon m it yorandorlichor Um drehungszahl zu 
erhalton, is t diese E inrichtung durch oine ein- 
faclio Y erstellyorriclitung an dem eino Drossol- 
klappo betatigendon Rogulator der Maschine lior- 
gestellt. Eino ganzo Reihe yon A nlagen sind 
deshalb se it Jahren in Tiitigkeit, boi donon die 
Umdrohungszalil in  w oitosten  Gronzen vorgrofiert 
odor yorringort wird.

Dio M ogliclikeit einer einfachon Durchfiihrung  
einer solchen E inrichtung lieg t boi dor K orting- 
schen Maschine in der durch das solbsttatigo  
M ischyentil gogobenen, bei jeder Gangart go- 
sicliorten B ildung eines gloichm afiigen Gomischos 
yon Gas und Luft. D iese E igenschaft is t es auch, 
dio den Gasmaschinon K ortingscher Bauart das 
auffallig leichte Anspringon erm oglicht. So 
brauclit z. B. selbst bei den grofiten doppolt- 
wirkendon K ortingschen M aschinen der Druck 
der PreCluft fiir das A nlassen nur 4 bis 5 at zu 
sein. Sie beginnon boi ganz langsamor B ew egung  
schon w ieder zu ziinden. Ich habe gesohen, dafi 
eino Maschine von 125 PS durch ein ige Leuto  
yon Hand ganz langsam  am Schwungrad drehend 
bew ogt wurdo. Nach erstmaligor B etatigung des 
Ziinders yon Hand (Bowogen des AbreiChebels) 
sprang sio sofort, gloicliinaCig ziindend, an \ind  
gelangte ohne jedes w oitore Zutun auf die nor- 
male Umdrehungszahl.

E ine Drosselklappo in dor G aszuleitung allein  
kann nur die absoluto Monge dos anzusaugendon  
Gases rogeln; os w ird boi der m it yerschiedener 
G eschwindigkeit sich yollzieliendon K olbenbewe- 
gu n g  durch die jow eilig  e ingestellte  Drosselklappo  
zu A nfang der K olbenbew egung zu yiel, in , der 
M itte zu w en ig  und am Ende w ieder zu yiel Gas 
eintreten, m ithin wahrond dor Dauer einer U m - 
drehung schon eino ungleichm aflige M ischung  
entstehen, die fiir die V erbronnung nicht g iin stig  
ist. Soli eine bestim m te M ischung oingehalten  
werden, so m iissen die Durcbgangs-Q uerschnitte  
fiir Gas und L uft entspreehend der Kolben- 
geschw indigkeit sich gleichm afiig yerandern kon
nen. Dabei ist darauf zu sehen, dafi die Durch- 
trittsgeschw indigkeit so grofi bleibt, dafi k leine, 
niem als zu yerm eidende D ruckunterschiede zw i-
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schen dem anzusaugendon Gas und der Luft nicht 
stiirond auf die Gemischbildung einwirkon. Boi 
einem  gestouerton M ischyentil kann dieses nur 
fiir die normale U m drehungs-G escliw indigkeit der 
Maschino richtig durchgefUhrt wordon. A llein  
das solbsttiitige M ischyentil orfiillt don Zweck  
yollstiłndig, da sich dossen Hnbhoho nach dor 
jow eiligon  A nsaugem onge richtet. Da w egen  des 
E igengow ichtes dieses M ischyontiles sich dioses 
orst bei einem  gew isson Ansaugo - Unterdruck 
offnot, so ist stots der geniigende Uebordruck 
yorhanden, dor dio erwiihnten kloinon Druck- 
unterschiode ausgleicht, so dafl die fiir eino guto  
Gemischbildung notw endige und konstantę Ge
schw indigkeit des Gasluftgomisches gow ahrleistet 
ist. A is spiitor moino Firma zum Bau von Zwei- 
taktm aschinon iiborging, orachtote sio os ais ganz 
selbstverstandlich, daC auch dioso Maschinon dio 
gleiche Rogulierfiihigkeit bokamen, von donon 
Grab a u ja auch borichtet.

W er iibrigens eino doppeltwirkendo Korting- 
scho Yiortaktm aschino besichligt, wird wahr- 
schoinlich n icht abgenoigt soin, in  gleicliom  Sinne 
Uber dioso zu urtoilon, wio G r a b  a u Uber die 
doppoltwirkende Maschino von Ehrhardt &  Sohmor, 
nSmlich dafl der auflero Eindruck, don die Ma- 
sch ine infolge dor Art und W oise ihrer Steuorung  
macht, besonders w egen  der unm ittelbaren Vor- 
bindung des Regulators m it der die Menge des 
Gemisches iindernden Drosselklappo durch eino 
«inzige Zugstango, ein w ohltuend oinfachor und 
Ubersichtlicher ist. Ich glaubo nicht, daC or irgend- 
w io iibertroffon wird. Ich yorweiso auf dio doppelt- 
wirkendon Viertaktm aschinen, die an die Hiistenor 
Goworkschaft (750 PS) und Grube von der Heydt 
bei Saarbriicken (5(X) und 1000 PS) goliefort sind; 
man dUrfto kaum irgondwo ruliiger und eleganter  
.arbeitende Maschinen findon.

D u s s e l d o r f ,  im Dezember 1909.
Joh. K orting .

Zu den obigen Ausfuhrungon habe ich folgen- 
■des zu bomorken: In don Faclikroisen, dio sich  
ihr U rteil auf Grund praktischer Erfahrung bil- 
den, w ar — und das m it llech t — die Auffassung  
ganz allgemoin, daC dio Regelbarkeit der Yier- 
taktgeblaso nach unton oino ziem lich begronzto 
ist. Z w eck meinos A ufsatzes war, uber Ergeb- 
nisse praktischer Versucho zu berichten, die be- 
w eisen, dafl bei goeigneter Ausbildung der Steue- 
rung auch boi Y iertaktm aschinen m it sehr go- 
ringen Umdrehzalilen gofalirón werden kann. Die 
erreiehte Umdrehzahl von 22, die koineswegs die 
geringste erreichbaro darstellt, entspricht im yor- 
liegonden Falle einer m ittloren Kolbongeschwin- 
digkoit yon nur 0,66 m. Es sind mir bisher keine  
VerolFentlichungen bekańnt geworden ubbr Yor- 
suche an solchen Maschinen, die m it ebenso ge- 
ringen K ołbeiigeschw indigkeiten gefahren sind.

Dio Steuorung selbst yerw irklicht Grundsatzo, 
dio an und fur sich seit langom bokannt sind. 
Besonders klar hat Profossor Dr. S t  a u b e r in  
seiner Dissertation,* dio sich aufV orsucho stUtzt, 
dio or im Jahro 1901 yorgonomm on hat, die 
Grundsatzo fUr eine solche Stouerung niodor- 
gelogt. Dort hoiCt es:

„Gas und Luft werden von Organon go- 
steuert, w elche wahrend des ganzon Saughubes 
ein stots gleichos Vorhaltnis dor Gas- und L uft- 
Querschnitto gewahrleiston. Zur V erm oidung  
von RiickzUndungen wird Gas fruhor ais L uft 
abgescblossen, so dafi der Raum zw ischen dem 
Gasyentil und dom E instrom ventil m it L uft 
ausgospult wird.

Unmittelhar yor dem Gasyentil beoinfluflt 
der Reglor dio Gaszufuhr. J e  niihor dieso 
Regulioryorrichtung dem Gasyontil liegt, dosto 
grofier ist die Empfindlichkeit dor R eguliorung. 
Dies g ilt besonders bei A nw endung von Drossol- 
klappon, donn nach Schlufi des Einstrom yontils 
lindet Druckausgleich durch dio Drosselklappo 
nach dom Saugrohr statt, und boim W ieder- 
ijffnen des Saugyentils kann das V olum on zw i
schen Klappo und V entil yom Roglor nicht 
mehr beoinfluflt wordon.

Diese Regulierung lafit dio M oglichkeit zu, 
alle gostellten  Anforderungen zu orfUllon. Die 
Misehung zwischen Gas und L uft is t eine in  
allen Toilen gleichmafligo, und die Y ordichtung  
des Gomonges ist auch im Leerlauf eino so hohe, 
dafl dio ZUndfahigkeit sichorgostellt ist, w ie  
Fig. 10 (Diagramme) bow eist.1'

Noch an anderen Stellen findon sich ahnliche 
Grundsatzo ausgesprochen. D ie Firma Ehrhardt 
& Sehmer ist unabhangig dayon den gleichen  
W eg gogangon. Die von ihr ausgefUhrte Stoue
rung yerwirklicht diese Grundsiitze in denkbar 
einfachster und yollkom m enster Form. W ie mir 
die Firma nnttoilt, hat sie in  yereinzelten  A us- 
fuhrungen diese Steuorung fUr Dynam om aschinon  
beroits w esentlich fruher (vor ungofahr 3 Jaliren) 
ais fur Gasgeblasomaschinen ausgefUhrt.

Die yon Pokorny &  W ittokind an kleinon  
Motoron ausgefUhrte Stouerung ist mir n ich t bo
kannt. Nach Angabe von y. H a n d o r f f  vor- 
w irklicht sie dieselben Grundsiitze; ob dio tech- 
nische Ausfuhrungsform m it dor yon Ehrhardt 
& Sehmer identisch ist, yerm ag ich n ich t an- 
zugebon.

Zwischen der von der Fried. Krupp A.-G. in 
Esson (Ruhr) ausgefUhrton Steuorung und dor 
yon Ehrhardt &  Sehmor bestehen ein ige Unter- 
schiode, auf die zum Teil auch in dor obigen Zu- 
schrift h ingew iesen wird. A n und fUr sich ste llte  
auch diese Steuerung eine infolge ihrer E infach- 
heit sehr brauchbare AusfUhrungsform dar und  
hat nach dem allgem einen U rteil in  jeder W eise 
befriedigt.

* Berlin 1904.
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Dio friihor in  der „Zeitschrift des Veroines 
deutscher Ingen ieure8 beschriebono* Stouorung  
der K ortingschen doppeltwirkonden Maschinen 
w eich t in konstruktiver Porm m. E. ziomlich er- 
heblich von der S teuerung der Ehrhardt & Sehmer- 
M aschine ab. Soviel ich weifi, ist die Kijrting- 
sche Ausfiihrungsform  anderwarts n icht ange- 
w andt worden. Dam it soli iiber ihre Brauchbarkeit 
kein  absprechondes U rteil gefiillt worden; donn 
w io ich hiire, is t man m it dieser Steuerung  
durchaus zufriedon.

1907, 17. Aug., S. 1308.

Zu dem w eiteren  Inhalt der Zuschrift von  
K o r t i n g  kann ich koino Stellung nehm en, w eil 
alle Zahlen und sonstigen  gonauen A ngaben  
fehlon, dio Y ergleiche gestatton . A n und fiir 
sich ist es bokannt, daC man insbosondore m it 
oinfachwirkendon V iertaktm otoren unter Um- 
standen recht langsam  laufen kann. V om  Stand- 
punkte dor Technik aus ist es nur m it Frouden  
zu bogrUCen, w enn  m oglichst yielo Firmon sich  
bemiihon, Fortschritte auf diesen Gebieten zu 
schafTen.

K o l n ,  im Dozember 1909.
L u d w ig  G rabau,

ZiTll-lngenieur.

Der maschinelle Betrieb auf Hiittenwerken.
Zu dem A ufsatz von R i e c k o *  m ochte ich 

inir oinige Bemorkungon erlauben, da ich in 
diosem Friihjahr Y eranlassung hatte, mich oin- 
gohend m it don Kraftyerlialtnissen einer An- 
lage zu beschaftigen, fiir w elche m it geringen  
A bw eichungon dieselben Grundlagen gegobon 
w aren, w io bei dor genannton Borechnung.

Leider ist es mir w egen  Zeitm angels augen- 
blicklich unm oglich , einen eingehonden Ver- 
gloicli der beiderseitigen Ergebnisse anzustellon, 
ich mufi mich bogniigon, auf einige grundlegende 
Zahlen einzugolion. Die Angabe, dafi eino Kilo- 
w attstunde, an der Schalttafel gem essen, bei 
Gasmaschinenantriob 5000 W E erfordero, diirfte 
don wirklichen V  orhiiltnissen roichlich entspreclien, 
vorausgesotzt, daC dio Maschinen im M ittel nur 
zu  s/4 ihrer L eistung beansprucht sind und der 
gosam te „Selbstverbrauch“ oingorechnet wird. 
Grundsatzlich halto ich os fiir richtig, stets den 
ganzen Kraftbodarf dor fragl. Maschinenanlagen 
fiir Gasreinigung, W asserwirtschaft fiir Gasreini- 
gu n g  und Kiihlung (boi Riickkuhlung und Wieder- 
verw endung des gebrauchten W assers unter Er- 
satz dor V erluste), Kompressoren usw . gleich an 
diesor Stello zu boriicksichtigen.

D agegon m ochte ich durchaus bezw eifeln, ob 
M aschineningonieure auf Hiittenwerken sich be- 
reit erkliiron, die Angabe yon 8400 W E fiir die 
K ilowattstundo, durch Dampfturbinen erzeugt, 
ihren vorantw ortlichon Borechnungen zugrunde 
zu legon. Dabei w ill ich keinoswegs bostreiten, 
daC unter den giin stigsten  Yerhiiltnissen boziig- 
lich K osselanlage, Belastung, Wassor usw . bei 
Abnahm eversuchen eine Yoriibergehende Errei- 
cliung dieses W ertos moglich ist. Hier inter- 
essieren uns abor nur die Zahlen, w elche fiir den 
D a u e r b e t r i e b ,  unter yollster W iirdigung der auf 
H i i t t e n w e r k e n  im allgenieinen bestehenden be- 
sondoron Y erhaltnisse, s i c h  er oinzuhalten sind.

W enn bei dem Bedarf an W armeeinheiton 
der Dam pfturbinen selbstrodend zum Y orgleich 
w ieder der ganze „Selbstverbrauch“ der Anlage,

* „S tahl und E isen" 1909 S. 1852.

w ie Kondensverluste, A ntrieb der Kondensation, 
Gasroinigung, W asserwirtschaft fiir K ondensation  
und Gasreinigung usw . beriicksichtigt wird, so 
ist sichor m it rund 11900 W E nicht zu ungiinstig  
gerechnet.

Es diirfte von  allgem oinem  Interosso sein, 
von don L eitern dor Hiittenworkszentralon Aeufie- 
rungen zu erhalten dariiber, w olche der beiden  
Zablon, 8400 oder 11900, don p r a k t i s c h o n  Erfah- 
rungon naher komm t. Bei A nerkonnung meiner 
V oraussetzungen vorandern sich naturlich dio 
Ergebnisse der von R i e c k o  gezogenen  wirt- 
schaftlichen Folgorungen ganz erhoblich.

Auch die Annahm e yon  14 kg/qm  Vor- 
dampfung in Zweiflam mrohrkesseln (W irtschaft- 
lichkeit der Dampfmaschine fiir WalzenstraCen) 
und 16 kg/qm  in W assorrohrkesseln (W irtschaft- 
lichkeit der Dampfturbinen) schoint mir nicht 
den w irklichen V erhaltnissen zu entsprechen, 
ungoachtot der stofiw oisen bozw. gloichmaCigeren  
Dampfentnahme.

A a c h e n ,  im Dezombor 1909. N ieten.
* **

In einer friihoren A bhandlung* habe ich den 
Warmevorbrauch f. d. K w /Std ., erzeugt durch 
Gas- und Turbodynamos, nahor besprochen und  
es ergaben sich f. d. Kw/Std. fiir G a s d y n a m o s  
5050 W E (ausschlieClich des Enorgiebedarfes fiir 
Gasreinigung, W asserw irtschaft usw .), fiir T u r b o 
d y n a m o s  7580 W E (einschlioClich des Energio- 
bodarfes fiir die K ondensation, aber ausschlieClich 
desselben fiir Gasreinigung, Speisopum pen usvy.), 
11900 W E fiir 1 KW ./Std., w ie  sie N i e t e n  in der 
Praxis fiir Turbozentralen fiir zutreffend halt, 
sind m. E. fiir w i r k l i c h  m o d e r n e  T u r b o 
z e n t r a l e n  zu hoch und yerwoiso ich auf die 
yon F. C o n n o r t  gebrachte Zusam m onstellung**  
des W E -B edarfos' f. d. K w /Std. einer Reihe 
stadtischer Zentralen. GemaC dieser A ufstellung  
yerbraucht die Zentralo R um m elsbuigim  J a h r e s -  
d u r c h s c h n i t t  einschl. des gesam ten Selbst-

* „Stahl und E isen“ 1937 , 2 7 . N o t ., S. 1719 .
** „ A. E. G .-Zeitung“ 1909 , D ezem berheft S. 36.
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Yorbrauchos dor Station 6689 W E f. d. Kw/Std. 
Ich [bin dalier uberzeugif dafi moderno Turbo-
i liittenw erkszentralen, dio bei Speisung allor 
Walzonstrafion trotz schwankender Belastung  
oinon Yorhaltnismiifiig guton A usnutzungsfaktor 
aufwoison, dio Kilow attstundo boąuom rnit8400W E  
(25%  mehr ais in  der Zontralo Rummolsburg) 
orzeugon konnen, woboi dann auch dom boi Be- 
lieizung dor Kessel m it Hochofengasen yorhan-

denon schleehteron Kesselwirkungsgrad R echnung  
getragon ist. Ich nehm e naturlich an, daC die 
H ochofengase fiir don Kesselbetrieb gerein igt 
w orden und daC die Kesselanlage in allen Einzol- 
hoiten sobr sorgfaltig angologt ist. E ine solche  
K esselanlage diirfte auch 14 bezw. 16 kg/qm  ver- 
dampfen konnen.

B o r l i n ,  im Januar 1910.
E . Iłiecke.

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen.*
0. Ja n u a r  1910. KI. 24e, K  41 238. Aachenaus- 

tragyorriclitung  fiir G aserzeuger m it d rehbarer Aachen- 
schiissel. A nton yon K crpely, W ien.

KI. 4 0 a, H 42375. D relirohr - Schmolzofen fiir 
fliiasigen Brennstoff. H erb ert F . Ilo y e ler, M erton 
Abbey, Engl.

10. Ja n u a r  1910. KI. 31 a, G 28 947. Y erfahren  
zur atarkeren  und gloiclimiiBigen Belieizung yon Tie- 
geln in Tiegelflammofen. A ndreas Gedoon u. Josef 
D em eter, Miakolc, IJngarn.

KI. 31 a, L  28 382. K ippbarer Y orhord. Fa . l'h . 
Loko, H ennef a. d. Sieg.

KI. 35 a, St 13 626. E inrich tung  zur Beachickung 
yon Hochofen und dergl. m ittcls Schragaufzuges m it 
oberer G leiagabelung und den Forderkiibel tragenden 
"Wagon. Fa. H einrich  Stahler, N icderjoutz.

KI. 8 0 b, M 36 724. Y erfahren  zur H erstellung 
yon Schlackenzem ent aus feuchter Schlacke und Aetz- 
kalk. Adolf M uller, W etzlar a. L., B iam arckatr.

Gebrauchsmustereintragungen.
10. Ja n u a r  1910. KI. 7 a, Nr. 404 785. Rohr- 

tranaportyorrichtong. Akt.-Ges. Lauchham m er, Lauch- 
ham m er.

KI. 18c, N r. 404207. Gliihzylinder m it Vorrich- 
tung  zur HerBtellung einor L uftleere des Innenraum ea, 
doaaen Zylinderdeckel m it einem RuckachlagYcntil 
yeraehen ist. Emil Theodor Lam m ine, Miilheim a. Rh., 
S chonratherstr. 26.

KI. 18 c, Nr. 404 295. GeschweiBter, Bchmied- 
e iB erne r ,  aus einem BlechschuB m it W ulsten  her- 
geatellter Gliihzylinder, deasen oberer Y erstarkungs- 
rand  nach auBen und der obere Bodenrand nach innen 
um gebortelt ist. Emil Theodor Lam m ine, Miilheim 
a. R h., Schonratherstr. 26.

KI. 18 c, Nr. 404 296. GeschweiBter, achmied- 
eisorner, aua einem BlechschuB hergeate llter Gliih- 
zylinder, deaaen oberer Y eretarkungarand nach auBen 
und der uu tere  B odenrand nach innen um gebortelt 
ist. Emil Theodor Lam m ine, Miilheim a. Rh., Schon
ra th e rs tr . 26.

KI. 19a, Nr. 404 634. Y orrichtung zum Yerhiiten 
desW an d ern s yon Eiaenbahnschienen. H einrich Dorp- 
miiller, Aachen, B oxgraben 71 a.

KI. 19 a, X r. 404 635. Y orrichtung zum Yerhiiten 
dea W anderns yon Eisenbahnacliienen. H einrich Dorp- 
miiller, Aachen, B oxgraben 71 a.

KI. 19a, Nr. 404 636. Y orrichtung zum V erhuten 
des W anderns yon Eiaenbahnschienen. H einrich Dorp- 
m uller, Aachen, B oxgraben 71 a.

KI. 31 c, Xr. 40-4 5S7. A ufhangeyorrichtang fur 
S tam pfyorrichtungen. M asim ilian Bohlan, Rombach, 
Lothr.

KI. 49 d, N r. 404 616. Feilen- und R aspenhau- 
Mascliine. Gottlieb Peiseler, R em scheid-H addenbach.

KI. 49 d, Nr. 404 628. Feilen-IIauw erkzeug. Jam es 
Neill, Sheffield, Engl.

KI. 4 9 f, Nr. 404 278. Sicherheitsw asseryorlage 
fiir Azotylen-Sauerstoff-SehwoiBapparato m it Schwim - 
m eryentil, Schauglaa und Signalyorrichtung. W ilhelm  
W idm ann, S tu ttgart, W einateige 22.

Deutsche Reichspatente.
K I. 7 a , Nr. 211CC7, yom 14. F e b ru a r 1906. 

H a n i e l  & L u e g  in D i i s a e l d o r f - G r a f e n b o r g .  
V orrichtung zum  Verschieben und K a n ten  unn B locken  
an  beliebiger Stelle des W alzw erkrollganges.

Die K ant- und Y erschiebestangen a sind um  eino 
wagerechte Achae b scliwinghar, die in W inkelhebeln  c

* Die Aum eldungen liegen yon dem angegebenen 
T age an w ahrend zweier Monate fQr jederm ann zur 
E insicht und E insprucherhebung im Paten tam te zu 
B e r l i n  aus.

gelagort ist. Letztere konnen von don hydraulischen 
Zylindern d aus mittela der Zugatangen e geschw un- 
gen werden, wodurch dio S tangen a  gehohon oder 
gesenkt werden. AuBer dieser B ew egung konnon sie 
durch die Zylinder f  unter Y erniittlung von Zug- 
stangen g  noch im Bogon gescliwungon werdon. 
E rstere  Bowegung dient zum K anten, letz tere  zum 
Yersehiebon eineB Blockea.

K I. 2 4 c, N r. 211697, yom 30. A ugust 1907. 
M a s  K n o c h  in L a u b n u - W u n s c l i o n d o r f .  Gas- 
feuerung f i i r  Schriigretorten- und  Schragkam nterofen

m it Y o rw arn iung  des 
Heizgases und der L u f t  
d urclid ie Verbren n  ungs- 
gase.

Das Ilo iz g aa ljw ird  
aus dom -H auptkanal a 
durch Zw eigkanale b 
den einzelnen schnigon 
K am m ern zugefOhrt. 
Dio K anale b liegen so 
unter den K am m ern, 
daB sio von don A bga- 
sen zur Y orw iirm ung 
des Gasos a llse itig  um- 
spult werden. D urch 
K anale c ziehen die Ab- 
gase zu K analen  d , 
zwischen denen der Luft- 
Yorwiirmer f  liegt. Aus 
diesem  gelang t die Luft 

durch Kanale e in den Kaum g , wo sie m it dem 
Heizgas zusam m entrilft.
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KI. 1 0 a , N r . 21174S, yom 18. Septem ber 1908. 
D r . C. O t t o  & C o m p . G. m. h. II. in  D a h l h a u B o n ,

R ulir. E inrichtung an 
K okso fen  z  u r  AbkUh- 
lung  der F undam ent- 
kaniile des M auer- 
werkes.

Zur bessorcn Ab- 
kiililung der Funda- 
m entkanale sind in 
der O fenbatterie eino 
oder m ebrere soge- 
nannte blinde K am 
m ern b Yorgesehen, 

dio unten durch zahl- 
reicho Kaniilo a m it 
den Fundam entkam i- 
len c verbunden und 
oben zur ErliBhuiig 
dog Luftzugea zwock- 
miiBig m it einem 
Scliornstein d  ver- 

sohen sind. Dio heiBo Luft der Fundam cntkaniile 
wird durch die K am m ern a m it groBor Gescliwindig- 
k e it ab g esau g t, w ahrend im gleichen MaBo Yon den 
Seiten ber frische L uft in  die Fundam ente nachstrom t.

K I. 7 a ,  N r. 211780, Y om  1. Ja n u a r 1907.
F r i e d .  K r u p p  A k t . - G e s .  G r u s o n w e r k  in M a g d o -  
b u r g - B u c k a u .  M elirfachtcalzw erk.

Zwei oder m ehr dor an  sich beknim ten Doppel- 
duow alzw erke sind so h in tercinander goBclialtet, daB

das AValzgut zuerst 
sam tliche AYalzenpaare 
der einen und dann 
die der andern llohen- 
lage durchlauft. Es 
Boli hierdurch  orreicht 
w erden, bei yoUgtan- 
diger A usnutzung der 
A\ralzenballenliinge fiir 
die K aliber und leicli- 

te r  U eberw achung des AYalzgutca wahrend des AY alzens 
m it einer geringen Grundflache fur das AV alzwerk aus-

zukommen. Um dio AValzengoachwmdigkeit boąuein 
und sicher der K alib rierung  anpassen zu konnen, w er
den dio AYalzenpaare einzeln oder in  G ruppen Y on 
gesondorten, loicht regelbaren  E loktrom otoren an- 
gotrieben.

K I. 31 c , N r. 211SS8, Y o m  31. Mai 1908. M a x  
K a y s e r  i n  B o c h u m .  Yerfa h ren  zu m  Gieflen von 
M etali- Yerbundblocken in  einer durch  eine Scheide- 
w and geteilten G up form .

T erbundblocke sind bisher 
Yielfach u n ter Zwisclienlagen yon 
durchlocliten Blochen hergostellt 
w orden, die sich in  dem flussigen 
M otali aufldsten oder dam it yer- 
schweiBten. D or Erfindung gemaB 
Bollen diese die ATerm ischung der 
gcschm olzonen M etalle yerhindern- 
don Scheidewande nach beende- 
tem  GieBon aus dor Form  heraus- 
gezogen w erden , wonach dann 
die .Metalle, ohne sich m itein- 
ander zu yorm ischen, yerschw ei- 
fien. Alan kann dioso Sfcheido- 
wando a  auch so gowólbt aus- 

,—  '  % ' fuhręn , daB sich beim  Auswalzen
des B lo ck es , beispiolsweige zu 

Eisenbahnschienen, das auf einer Seito eingegossene 
weichc M etali c in das au f der andern Seito ein
gegossene, zur H erstellung  des Schienenkopfes dienondc 
iiarte M etali b e in d ran g t, so daB ein Schienenkopf 
m it weichem  K ern und b a r te r  AuBenflacho entsteht.

K I. 31 c , N r. 212023, yom G. O ktober 1908. AVi 1 - 
l i e l m  K u r z o  i n  N e u s t a d t  am Itubenberge. Y er
fah ren  z u r  H erstellung von Ilohlgit/Skorpern  iiber 
eisernen um kleideten K ernen.

Die eisernen K erne w orden m it Leinol bestrichen 
und darau f m it Kieselerdo oder ahnlichen Stoffen in 
otwa 1 mm Starko bestreu t. N ach dem T roeknen 
werden sio noch gcschwiirzt und dann in die Form en 
eingolegt. N ach dem  GuB lost sich dieser U eberzug 
ab und der eiserne K ern kann le ieb t aus dem GuB- 
korper herausgezogen werden.

Statistisches.
Y e r te i lu n g  d e r  R o lie ise n e rz e u g n n g  D e n tsc lilan d s  u n d  Ł u x em b n rg s  a u f  d io  e in z e ln e n  B e z lrk e  

im J a h r e  1909.

Rhetnland- 
W estfalen, 
ohne Saar

bezirk 
und ohne* 
Siegerland 

0/0

Siegerland, 
Lahn

bezirk  und 
Hessen- 
Nassau

o/o

Schleslcn

o/o

Mlttel- 
und Ost- 
deutscb- 

land

»/o

Bayern, 
W urttem - 
berg  und 

T huringen

»;•

Saar

bezirk

o/o

L oth
ringen  und 

Luxem - 
bu rg

o/o

A ntell 
an  der 

G esam t- 
E r

zeugung

o/o

G ieB o re iro h e isen ...................
(  1909 
\  1908

44,09
42,34

9,14
9,74

2,81
3,42

13,75
12,64

1,54
1,57

4,01
4,66

24,66
25,63

19,29
19,09

Beasem orroheiaen . . . .
(  1909 
\  1908

70,08
70,12

5,40
4,55

6,27
8,22

18,25
17,11

— — 3,19 | 
3,06 ;

T h o m a s r o h e is e n ..................
/  1909 
\  1908

41,36
41,14 __

3,31
4,61

3,14
3,23

1,98
2,14

12,48
12,08

37,73
36,80

63,96 ! 
64,56 i

Stahl- und Spiegeleisen
/  1909 
\  1908

60,43
58,30

23,73
26,44

14,42
13,58

1,08
0,91

0,34
0,77

8,51
7,91

P u d d e l r o h e i s e n ...................
r  1909 
(  1908

13,00
8,61

17,21
19,52

49,29
54,01 2,28

0,75
0,44 -

'
19,75
15,14

5,05 ! 
5,38 |

Gesam te R oheisenerzeugung /  1909 
\  1908

42,99
41,87

4,82
5,14

6,57
7,85

5,33
5,22

1,63
1,77

8,77
8,68

29,89
29,47

100,00
100,00

* 1908 m it Liibeck.
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GroBbritanniens AuBenhandol.

Einfuhr

Janunr bis Dezember

Eisonorzo, einsclil. m a n g a n h a l t i g e r ............................
S te in k o h le n ..............................................................................
S te in k o h le n k o k s .....................................................................
S te in k o h le n b r ik e t t s ............................................................

A l t e i s o n ..................................................................................
R o h e is e n ..................................................................................
E is e n g u B ..................................................................................
S ta h lg u B ..................................................................................
S c h m io d o s tu c k c .....................................................................
S tah lsch iu ied cs tu ck e ............................................................
SchweiBeiBen (Stab-, W inkol-, P r o f i l - ) .......................
S tahlstabe, W inkel und P r o f i l o ....................... ....
GtiBeison, nicht besonders ge na nnt . . . . . . . .
Schm iedeisen, nicht besonders g e n a n n t .......................
R o h b l o c k e ..............................................................................
Y orgewalzte Blocke, Kniippel und P latinen . . . .
B ram m en und W e iB b lo cb p la tin en ................................
T r S g e r .......................................................................................
S c h ie n e n ..................................................................................
Schienenstuhle und S eh w ellen .........................................
R a d s a tz e ..................................................................................
R adreifen, A c h s e n ................................................................
Sonstiges E isenbahnm aterial, n icht bes. g e n an n t. .
Bloche n icht u n ter ’/s Z o l l .............................................

D esgleichen unter 1 a Z o ll . . . ................................
Yerzinkto usw. B l e c h e .......................................................
Scliwarzbleche zum  Y e r z i n n e n .....................................
W e iB b lec h e .............................................................................
P a n z e rp la t te n .........................................................................
D raht (einschlieBlich Telegraphen- u. Telephondraht)
D r a h t f a b r ik a t e .....................................................................
W a l z d r a h t ..............................................................................
D r a h t s t i f t e ................................ .............................................
NSgel, Holzschrauben, N ie te n ...............................
Schrauben und M u t t e r n ..................................................
Bandeiaen und R o h ren stre ifen .........................................
R ohren und Rohrenverbindungen aus SchweiBeisen

Desgleichen aus G u B e is e n .........................................
K etten, Anker, K a b e l .......................................................
Bettstellen und Teile d a v o n .........................................
Fab rikate  von Eisen und Stahl, nicht bes. genannt
Insgesam t Eisen- und Stahlw aren ................................
Im  W erto T o n .................................................................... «£

1908
tons*

1909
tons*

6 057 510 

3 842

24 265 
68 829 

3 564 
2 641 

607 
6 194 

82 889 
35 185

21 147 
409 205 
130 187 
62 836 
30 899

2 063
3 203

34 378 
21 401

38 776

42 269
43 427 

5 622 
4 348

26 547 
17 944 

3 477

21 769

6 328 613 

6 518

32 948 
109 979 

5 393 
1 805 
1 127 

10 275 
93 644 
35 698

26 222 
359 604 
164 614 

60 413 
22 206

1 590 
6 342

40 337 
26 659

45 268

56 796 
44 570 
8 868 

4 712 
29 034 
16 966 

2 299

18 993
1 143 672 
7 745 558

1 226 362 
8 061 238

1008 
tons *

4 406 
62 547 175

1 193 036 
1 440 438

132 987 
1 296 521

5 295 
867 
901

1 363 
118 617 
168 271 
45 575 
53 173 

416
1 991

6
106131 
452 521 

67 450 
38 823 
20 960
60 242 

146 113
61 098 

390 124
61 098 

402 869
2 847 

48 466 
45 822

23 749 
21 397 
39 336 

119 070 
158 282 

27 826 
15 002 
92 299

4 229 508 
37 809 625

1909
tons*

5 062 
63 076 799 

1 161626 
1 455 842

162 602 
1 141 754 

5 308 
831 
691 

1 863 
111 647 
163 943 
43 671 
58 542 

147 
3 026

141 587 
583127 

74 258 
36 800 
16 275 
66 906 
99 454 
68 343 

494 826 
60 064 

439 804 
69 

65 133 
40 613

24 026 
19 781 
39 994 

141 475 
139 381 

26 088 
16 323 
92 313

4 380 665 
38 765 066

Fraukreiclis Hochofen am 1. Jannar 1910.**
W ie wir dem „Ćcho desM ines e td e laM eta llu rg io “ f  

entnehm en, standen in F rankreich  an Hochofen im 
F e u e r :

1. Januar 1. Juli 1. JanuarBezirK 1910 1909 1909
O s te n ..................................... 66 65 66
N o r d e n ................................ 14 14 14
Mittel-, Sud- und W est-

F rankreich  ................... 26 , 26 27

Zusammen 106 105 107

Danach w ar also am 1. Ja n u a r d. J . ein Ofen 
weniger im Betrieb ais am 1. Ju li 1909, w ahrend dio 
Zahl gegenuber dem 1. Jan u a r 1909 um zwei abge- 
nom men hat. Nach der A rt des erblasenen ltoheiBcns 
verteilton sich die Hochofen auf die Bezirke wie fo lg t:

Bczlrk

* Zu 1016 kg.
** Ygl. „Stahl und E isen“ 1909, 27. Jan ., S. 152;

21. Ju li, S. 1123.
f  1909, 13. Jan ., S. 34 und 35.

Puddel- Gleflerei- Thomas-
roheisen roheisen roheisen

l.Ja n . 1.Ju li l .J a n .  1.Juli 11.Jan. 1 .Juli 
1910 1909 1910 1909 1910 1909

O B te n .......................  6 6 20 20 40 39
N o r d e n .................. 6 6 1 1 7  7
H ittel-, Siid- und 

W est-F rankre ich  14 15 i

Die derzeitige tagliche R oheisenerzeugung F ran k - 
reichs b e trag t etwa 10800 t, ist also etw as hoher ais 
zu Anfang 1909.
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ein gewellteB Blech nm so w eniger federn wird, d. h. 
um so steifer ist, jo geringor hei g leicher S tarkę die 
Kriim m ung seiner W elle ausfiillt — w iederum  ein or- 
hehlicher Vorzug des K nutson - Doppolbleclies gegen- 
iibor einem  gleich hohen norm alen Triigerw ellbleche. 
DemgemaB bezweckt also das K nutsonsehe Doppel- 
b lee h :

1. dio E rhohung des W iderstandsm om entes bei 
gleiehem  Gewichte gegenilber der A usgangsform  
(Kurvo 2 in Abbildung 3 a ) ;

2. eine erhohto Y erw endungsm ogliohkeit von dunnen 
E isenbleehen zur AVellbłecherzeugnng. H ier wird 
es ni3glich sein, eine grolle A nzahl der heute 
ublichen, 2 und m ehr mm starkon und schweren 
Profilo dureh diinnwandige 1)opjjelp rofiIc zu er- 
se tzen ;

3. dureh K leinhaltung der B erg- und T alkurven auf 
eine inoglicliste Steifigkeit liinzuarbeiten. 
W ahrend Doppelbleehe fiir m ittlere und geringere

Stiirken besonders zwockuiaBig erscheinen, diirften 
sich Tripelbleehe nainentlich ais E rsatz  der schw eroren 
N orm albleche empfehlen. —

Boi H erstellung  der D o p p e l b l e e h e  wird m an 
auch in Zukunft yon der EszenterpreBse G ebrauch 
m achen konnen. "Wahrend zurzeit der F ab rikan t, um 
zu hoheren 'W idcrstandsm om enten zu gelangen, den

fYancfe g e n e /g fWanc/e y e r ///ta /

Abbildung: l a  bis d. D oppel-W cllblech.

A bbildung 2. Tripcl-W ellblech.

A bbildung 3 a  und  b. 

hohes TrSiger-W ellblech. 2 =  A usgangs-T rłger- 
W ellblecb. 3 =  D oppelblech (s. A bbild. 3b).

Umschau.

Nono W ollbleclifornien.
V on dem  Ingenieur K n u t s o n  in K ristiania sind 

yor kurzem  neue Form en  von flachom und Triiger- 
wellblech erfunden und in den K ultu rstaaten  patent-

dieser H insicht ist das Knutson - D oppelblech dem 
Blccho 1 (Abbildung 3a) iiberlegen, da bei ihm mit 
gleicher Itohe des Gesam tblcches die einzelne W elle 
nur halb so hoch wird, also aus diinnerom Bleche er- 
zeugt werden kann. Auch liegt auf der Hand, daB
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I lu h  der PresBO und die P lattenstiirko yorgrSBern muB, 
w ird er durch die neue Blechforin in den S tand ge- 
se tz t worden, an A rbeitskraft zu sparen, da er jetz t 
m it einem  dunnereu und oft auch niedrigoren Blcche* 
das gleiche wio vorher crreichon kann.

Oh sich daR T r i p e l b l c c h  mit einer E szentcrpresse 
w ird horstellen lasaen, erschoint freilicli fraglich. llio r

A bbildung 4. StoOausbildung.

Be/on

A bbildung 5. A nw endung des D oppel-W cllblechs zu D eckenbautcn.

wird es yieUeiclit liotwondig werden, erst ein W ell- 
b lech  m it achriigstehenden Seitenwanden yorzubiogen 
und dio endgultige Form ung in w arm em  Zustando 
mit Ililfo  besonderor Form on Y o rz u n e h m en .

DaB auch fiir dio Eiaenkonatrukteuro die Knutson- 
sclie Erfindung groBe Bodcutung hat, kann nicht be- 
a tritten  werden. M it ihror Hiife, nam entlich m it dem 
Doppolbleche, wird ca inoglich sein, erheblich groBcro 
W eiten freitragender W cllblechdacher ais liisher gegen- 
iiber don genieteteu K onstruktionen zu crreichen, und 
dieae durch w irtachaftlicho F rag en  heute auf etwa 
15 (bis 20) m festgelegte Grenzo bis auf rd. 30 m aus- 
zudehnon, ohne das E ia onm a tc r ia l  Ober dio iiblicho 
Beansprucliung liinaus zu boiasfcen. Auch wird sieli 
(Abbildung 4), bedingt durch W ellenform  und Profil- 
hohe, die StoBausbildung beim Doppolbleche aehr viel 
besser durchbiidon lassen, ala boim Norm al - W ell- 
bleche. W eitore, wiederum Yornehmlich im w irtscliaft- 
lichcn Sinno w ichtige Anwcndungagebioto sind: Ein- 
deckting dor D aeher auf P fettenunterbau, Decken- 
bau ten  a lle r A rt fiir Hoclibauten, F ahrbahntafo ln  fiir 
don B ruckenbau — durch die geringeren Gewichte 
der Uoberaehuttungs- (bezw. Beton-) Maaaen auagezoich- 
l ie t  (Abbildung 5) — freitragende W ando usw.

Jedenfalla  iat nicht zu verkenncn, daB in kon- 
struktiycm , yor allem . aber in w irtachaftlichcm  Sinno, 
dio Knutsonsche Erfindung eino gesunde und 1'reudig 
zu begruBende W eiterentw icklung unsorer W ellblecli- 
form en darstellt.

Dresden. Professor M . Foerster.

K ontinuierliches Rolirenstreifenwalzwerk. **
Die Montage dieser StraBe der Brom ford Iron- 

w orks in W est Bromwich (England) ist kurzlich be- 
endet worden. Die StraBe ist, wio sich aus der an- 
gegebenon M aschinenleistung yon 1100 PS der Drei- 
fachexpansionsmaBchine (von 508, 760, 1140 mm Zy- 
linderdurchm esser bei 835 mm Hub, 90 Um laufen und
11 a t U eherdruck) sowie der Kesselheizflache yon

* Es ist z. B. das W iderstandsm ittel des T ragcr- 
welibleches 100 . 100 . 1 boroits mit einem Doppelprofile 
60 .6 0  . 1 zu e rre ich en ; desgl. h a t ein Doppelprofil 
1 0 0 .1 0 0 .1 ’/!, ein gleich groBes W iderstandsm om ent 
wio das T ragerw ellblech 120 .1 2 0 . 2, daa zudem ge»-en- 
iiber dem zuerst genannten Profile um 10 kg/qm  
scilw erer ist.

** N ach .„T h e  Engineer® 1909 S. 483.

415 qm (wozu noch eine Rosorye yon ' zwoi k leineren  
Kesseln kommt) iiborsehen liiBt, nur fiir oine m ittle re  
E rzeugungsfiihigkeit gebaut. Sio besitzt sechs Goriiste 
h intereinandor. Die Anordnung ist inaoforn unge- 
wohnlich, ais das letzte Geriist m it dor Schw ungrad- 
weile der Maschine unm ittelhar gokuppelt ist. Seine 
U m laufgeschw indigkeit ist infolgedeasen langsam er, 

ala die dor beiden yorhorgeliendcn 
Geriiste. Dies h a t zur Folgę, daB 
das W alzgut zwischen den beiden 
letzten Geriiston in Schlingen ge- 
worfen werden muB, infolgedessen 
ist h ier ein groBerer A bstand yor- 
geselien. Bei dor langsam on Go- 
Bchwindigkeit des (in H artguB her- 
gestollten) letzten  W alzenpaares 
ist ein sorgfiiltiges E ntfernon des 
W alzsin ters, welches unm itte lhar 
vor dem letzten G eriist durch m it 
PreBluft betiitigte Y orrichtungen 
goschieht, m iiglich. A uch die G e
schwindigkeit dor anderen  Geriiste 
ist so bemessen, daB an  keiner 
Stelle zwischen zwei Gertisten ein 
Zug auf den S treifen  ausgeiibt w ird. 
Der A ntrieb des fiinfton und vier- 
ton Geriistes e rfo lg t durch  Seil- 

schoiben, der Antrioh der ersten drei Gorusto yon der 
W elle des yierten aus durch Zahnriider.

Bem erkenswert ist die einfache in der Abbild. 1 
dargostellto Y o r r i o h t u n g  z u m  A u s w e c h s e l n  d o r  
W a l z e n .  Dieselhe wird m it der Oese A in den K ran 
gehangt, faBt m it der unteren B ohrung iiber den freien 
Kleezapfen der W alzen und liebt sie fre itrag en d  in 
die Iloho. M ittels dea KettenradoB B w ird  das Ge-

7 t « f ------------------J

Y orrichtun

wechseln der ‘W alzen.

ó f . u . f .  ¥SS. |

hangę C entsprechend dem Schw erpunkt der zu lieben- 
den W alze Yerschoben. Zugleich w ird dabei auch 
das Gewicht G Yerschoben und zwar in solchem  MaBe, 
daB das System stets im Gleichgew icht b leib t, m ag  nun 
eine \ \  alze in der unteren B ohrung stecken oder nicht.

Es sei noch erw ahnt, daB der H uttenflur m it 
Ziegeln gepflastert ist und keinen E isenp la ttenbelag  
hat, dam it spa ter erforderlichfalls M agnetkrane ver- 
w endet werden konnen. Ul.

Ueberwacliung der K aliberw alzen.
F . S c h r u f f  h a t es vor ein iger Zeit dankens- 

w erterw eise unternom m en, in d ieser Z eitschrift*  ein

* „Stahl und E isen“ 1909 S. 1685.
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Sclioma fiir dio U eberw achung von W alzen anzugeben, 
das sich in langjiihrigom  Oebraucho bowiihrt hat. Da 
es 8elbstverstandlich im In teresse  der Betoiligton liegt. 
m oglichst viele Beispielo kenaen zu lernen, in wel- 
cher A rt yerschiedene W erke iiber ihrcn  W alzenpark 
Bucb fiihren, ao geben w ir nachatehend ais weiterea

Beispiel das Schem a w ieder, das fu r diesen Zweck 
auf einem  groBen a m e r i k a n i s c h e n  W alzw erk in 
Benutzung ist.

Die W alzenchronik  wird h ier m it H ilfe Yon 
K arto thekkarten  gefuhrt. DaB die Benutzung einer 
K arto th ek  auch in diesem  F ^lle  hesondere Vorteile 
b a t, b rau ch t wohl n icht niiher auseinandergesetzt zu 
werden. Im  iibrigen sprechcn die Angaben der Ab
bildungen 1 und 2 fiir sich selliBt. Die K arto thek
k arten  haben  eine GroBe von 15 : 10 cm.

Neae Anweisung fiir die Genehmigung und 
Untersnclmng der Dampfkessel.

Die am  10. Ja n u a r  d. J .  in yollem U m fange in 
K raft g e tre tenen  allgem einen polizeilichen Bestim - 
m ungen uber die A nlegung von Dam pfkesseln, Yer-

offentlicht im R eichsgesetzblatt Kr. 2 Yom 9. Ja n u a r
1909, bedingten auch eino A biinderung der KesBel- 
anweisung vom 9. Mitrz 1900. Das Jlin is te ria lb la tt 
der llandels- und Gewerbo - Y erw altung veroffent- 
licht in Nr. 25 Yom 30. Dezember 1909 die unter 
dem IG. Dezem ber 1909 voin H e rm  M inister fiir 

H andel und Geworbe fiir 
PreuBen erlassene neue An- 
weisung. D i e a l l g e m e i n e  
E i n t e i l u n g  entspricht der 
friiheren Anweisung. Die in 
der genannten  Quelle bei- 
gefiigte A nlage I en thalt 
die Gebuhrenordnung fur 

D am pfkesseluntersuchun- 
gen im staatlichen A uftrago; 
Anlage I I  en thalt die er- 
forderlichen Yordrucko fiir 
Bescheinigungen und Nach- 
w eisungen; Anlage III  out- 
h a lt die Y oreinbarung der 
Yerbiindeten R egierungen 
Yom 17. Dezember 1908, 
betroffend Bestim m ungen 
iiber die G enehm igung, Un- 
t e rB u c h u n g  und Revision 
der Dam pfkessel.

D er I n h a l t  d e r  n e u e n  
A n w e i s u n g  lehn t sich viel- 
fach an dio vorhin genann- 
ten  allgem einen polizei
lichen B estim m ungen an. 
Im  iibrigen sind eino Reiho 
in den Ietzten Ja h ren  er- 
schionener Einzelerlasse der 
Anw eisung in sachlicher 
W eise eingefugt.

A b sch n ittl k iiirt in besse- 
re r W eise gegen fruher die 
G eltungskreise der Anwei
sung und dieZ ustandigkeits- 
gebieto der einzelnen Prii- 
fungsorgane. Desgleichen 
ist fur die F reiziig igkeit der 
beweglichen K essel und der 
Schiflsdam pfkessel eine er- 
w eiterte  Grenze gezogen.

A bachnitt I I  en tha lt die 
B estim m ungon iiber die A n
legung Yon D am pfkesseln.

H ier ist m it F reuden zu 
begrilBen, daB in § 9 I I I  aus- 
gesprochen ist, daB fiir dio 
zu einer K esselanlage ge- 
horigo G enehm igung und 
D isponserteilung betr. des 
baulichen Zubehorea (Kes- 
selhaus, Schornstein usw.) 
n i c h t  die urtlich zugtan- 

digo Baupolizeibehorde, sondern ausschlieBiich die in 
Absatz I bezeichnete BeschluBbehordo (bei B ergw er- 
ken O berbergam t) zustandig ist. Form  und U nter- 
lagen de* A ntrages weichen wenig Yom friiheren  
Inhalte  ab. In der KeBaelbeschreibung ist wegen der 
M a t e r i a ł  p r u f u n g  auf hesondere B escheinigungen, 
seien es am tliche oder W erksbeacheinigungen, hin- 
gewiegen. Es ist h ier a l l e rd in g B  keine ganz k lare  
U ebereinstim m ung m it den Priifungen in A bschnitt I  
der M aterialvorschriften  fiir L a n d d a m p f k e s B e l  herbei- 
gefuhrt. W ahrend  fu r FluBeiBenbleche yon 34 bis 
41 kg/qm m  eine gogenannte W erkabescheinigung fur 
alle Fa lle  beizubringen is t, ist in der Anweisung 
n ich t ausgesprochen, daB diese in Fortfa ll kom m en 
kann, wenn ein K esselbesteller die Bleche durch  am t- 
lich anerkann te  Sachyerstandige prtifen lassen will,

Bestell-No. Auftrag-No. Abtlg. Walzen-No.

Rechnung No. Datum Bczogcn von

Einpfangcn Bezelchnung No. No. des Lieferanten

GuBn. Chargen-No.

Profil

f Unten 
-J Mitte

Art der Walze ( Oben

Qualitiit

Gcwicht Preis Ges.-Bcttag

Zapfcnbearbcltung und Abdrehen

Total

Datum, wami yerworfen Gcwnlzt t

Ursache

Bem.

...............O  .......................................... - .............. ...................................
________________________________________________________________________ WE N D E N

Abbildung 1. Yorderseite der Kartothekkartc einer Walzenchronik.

ni.so 18
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oder anders gedeutet, da fur daa eben genannto Ma
te ria ł eiue W erkabeacheinigung vorliegon muB, ao iat 
eine weitero Abnahmo iiberflusaig. Dio T atigkeit der 
biaher m it M aterialabnahm en beachiiftigten Personen 
iat alao gowissermaBen aufgehoben.

Die KeaBelbeachreibuug ist e rw eitert durch An- 
gaben iiber die GroBe Ton Fenaterilachen des Auf- 
a t e l lu n g a r a u m e B  im  Y erlialtuis zur Grundflache und 
iiber A rt und GroBe der L iifhingsyorriclitungen.

Beziigiich dea Y o r p r u f u n g s v e r f a h r e n s  ist 
auadriicklich bervorgehoben, daB die Stelle, bei der dio 
Y orlagen einzureichen sind (zustiindige Keseelpriifer), 
dieae nach don beatehenden baupolizeilielien Yor- 
achrifton sowie nach den zur AYahmehmung des 
N achbarschutzcs maBgebenden Gesichtapunkton und 
nach den allgomeinon polizeiliohen Beatimm ungen 
iiber dio A nlegung von Land- und Schifłsdampfkosseln 
zu prufen hat. Sofern die Yorpriifung sich auf Yer- 
e in ak cB B e l erstreck t, h a t die W eitergabo dor Yorge- 
priirten und boBcheinigten Y orlagen m it Auanahme 
beweglicher Keaael in landw irtaehaftliclien B etrieben 
a n  die BeachluBbehorde durch die H and des zuatan- 
digen Gewerbeinapektora oder BergroYiorbeamton zur 
P riifung usw. zu erfolgen.

D er oft geauBerto W unsch von Baupolizeibehordon, 
vor dor Zuatellung an die BeachluBbehorde die Ge- 
nehm igungsantrage von K oB Belan lagen  zur Priifung 
zu erhalten , ist in der Anweisung ebenso wie fruher 
n icht zum A usdruck gebracht. W iew eit die Be- 
achluBbehurde etw aige Genehm igungsgcauche an die 
Baupolizeibehorde zur Priifung iibergeben will, scheint 
dieaer iiberlaaaen zu bloibon.

§ 12 en tbalt gewiaae Yerachiirfungen bei der Ge- 
nehm igung a l t  a n g e k a u f t e r  Kesacl.

In der Genehm igungaurkunde ist ferner zu fordem , 
daB die A Y a r t u n g  y o n  D a m p f k e s a e l n  nur  zuver- 
lSasigen und gut ausgebildeten sowie gut unterw iesenen 
m annlichen Peraonen iibor 18 Ja h ren  ubertrugen wer
den darf. Der Kesselw iirter soli ferner verp0ichtet 
sein, bei der Bedienung des Feuers Rauch, RuB oder 
FlugaBcho m oglichst einzuschrilnken. In allen gceigne- 
ten Fallen , nam entlich bei dem Betrieb von KoBsel- 
anlagen in der N&he m enachlicherW ohnungen aol! ferner 
auf dio Verpflichtung zur m oglichaten Yerm eidung von 
R auch, RuB odor Flugaache h ingow icB en  werden.

In dem Abachnitte „ I n l i e t r i e b a e t z u n g  d e r  
D a m p r k e s s e l 11 iat ala beaondere TStigkeit im § 20 
die B a u p r f l f u n g  eingefugt, welche fruher wohl all- 
gem ein mit der eratcn AYaaserdruckprobe auagefuhrt 
wurde. Es ist ferner genau ausgesprochen, daB, wenn 
sich eine orneuto G enehm igung nur auf bauliclie Yer- 
iinderungen des Kesselhauses oder den E rta tz  altor 
durch neue Kessel bezieht, so ist Yon der Baupriifung 
und D ruckprobe der beBtehendon K esselanlage iiber- 
haup t abzusehen.

Dio Beatimm ungen iiber A Y a B s e r d r u c k p r o b o n  
sind gegen fruher dahin geandert, daB aowohl bei regel- 
miiBigen wńe auch bei D ruckproben neuer und aus- 
gebesaerter KeBsel die gleiclie Druekhohe gilt. Die 
D ruckprobe von Keaaeln bis zu 10 a t erfolgt h iernach 
m it dem P /sfach en  B etrage, bci Dam pfkeaseln iiber 
10 a t m it dem beabaichtigten U eberdruck -j- 5 at.

Im  g 24 „ A b n a h m o p r u f u n g e n “ ist noch be- 
sondera zum A usdruck gebracht, daB dic baupolizei- 
liche Priifung der ortlich zustandigen Baupolizei
behorde obliegt, jedoch m it der MaBgabe, daB Dampf- 
keBsel-Ueberwachungs-Yereine, die einen geeigneten 
B ausachverstandigen anstellen, auf ihren A ntrag  durch 
den M inister fiir H andel und Gewerbe auch m it der 
baupolizeilichen Abnahmo betrau t werden konnen.

In einem beaonderen ErlaB spricht der H err Mi
n ister fur Handel und Gowerbe den W unsch wiederum  
aus, daB dio Dam pfkessel-Ueberw achungs-V ereine von 
dieser Erw oitorung ih rer Abnahm ebefugnis m oglichst 
w eitgehenden G ebrauch m achen sollen.

Ea sei h ier nochm als d arau f hingowiesen, daB 
die Baupolizeibehorde n icht ohne w eitorea bei der 
Y orpriifung m itzuwirken, wohl aber die A bnahm e dea 
baulichon Zubehiirs einer K esselanlage zu bewurken 
hat. DaB hier ein gowiaser MiBatand vorliegt, ist 
n icht zu leugnon, aber anderaeits sollen dic Bausnch- 
veratiindigen nur das abnehtnen, was in dor Ge- 
nehm igungaurkunde enthalten iat. Eine Y eran tw ortung  
fiir dio R ichtigkeit der Yorpriifung kann diesen also 
ohne w eiteres garnicht zugeachoben werden.

Dio Abachnitte iiber NYirkungen dor A bnahm e- 
prilfung, Bescheinigungen, Reviaionsbucli haben wesent- 
licho A cnderungen nicht erfahren, ebenso wie dor Ab- 
schnitt IY iiber Priifung nach einer H auptausbesaerung.

Die unter Abschnitt Y aufgefuhrten  regelmiiBigen 
techniachen U ntersuehungen werden in den b isherigen  
Zeitriiumen ausgefuhrt.

Die Zustandigkeit fiir dio Priifung an bewegliclien 
und SchiiTakeBsoln, welche sich in andoron L andes- 
teilen befinden, ist besser geregelt und es is t sogar 
dom zustśindigen Kesaelpriifer gestatto t, um fiir den 
Kesselbetrieb storende Y erzogerungen zu verm eiden, 
sich in die Gebiete anderer Priifungsstellen  zu bc- 
geben, zur Vornahm e von K esseluntersuchungen oder 
zur Beobachtung von Kesselschaden. Bei den regel- 
milBigen iiuBoren Untersuehungen iat m ehr wio biaher 
W ert darauf zu legen, daB die F euerungcn  sachgomaB 
bedient werden.

Dio G e b i i h r e n  fiir die Keaael im  staatlichen  
A uftrage (Abschn. VI) sind allgem ein erhoh t worden, 
denn os iat nachgowieaen, daB die b isherigen Gebiihren 
dio entstehendeu Unkosten in keinem  MaBe deckten. 
Zu gering belastet erscheinen aber dio bewegliclien 
Kessel, die hauptsiichlich der Landw irtBchaft gehoren, 
gegeniibor den sonstigen K esselarten.

In  der Anlage III  „Y ereinbarungen der yerbiin- 
deten R egierungen“ ist noch von In teresse  die Be- 
rechnung der Quersclinitto der S icherheitaventile und 
die Erwiihnung der Sachverstandigenkom m ission, im 
Sinnc des § 2 Abs. 1 der allgom einen polizeiliclien 
Beatimmungen, der aogonannten D a m p f k e s s e l -  
N o r m  c n - K o i n m i s s i o n , *  doren E sisten z  allerdingB 
wohl n icht auf iibermaBig festen FiiBen steht.

Dio Znkuult (ler Stadt Gary.
Nach einem B ericht dea „Iron A ge“ ł * scheint der 

Stadt G a r y f  ein rasches und kriiftiges "Wachstum 
beschieden zu sein, da  eine Reiho bedoutender am eri- 
kaniacher Firm en dort Land gekauft haben, um in 
der Niihe der Betriebe der Ind iana Steel "Works eigene 
AYerko zu errichten. So ha t die A m erican  B ridge 
Company bereits auf einem 40 ha groBen G elande m it  
dem Bau einer Anlage begonnen, in der 4000 A rbeiter 
bescliiiftigt w erden sollen. Dio A m erican  C ar & 
Foundry Company besitzt 80 h a  und will 12000 Men- 
schen A rbeit geben; sie beabaichtigt, tag lich  200 Eiaen- 
bahnwagen fertigzuatellen, wozu 3000 t S tahl, nahezu 
die Ila lfte  der Leiatungafahigkeit der In d ian a -S ta lil-  
werke auf Grund von ach t im  Feuer stehonden Hoch- 
ofen, erforderlich sein sollen. Die A m erican Locom otive 
Company wollte urspriinglich 52 ha iiberbauen und 
m onatl ich  50 Lokom otiven herBtellen, wozu sie 4500
A.rbeiter benotigen wiirde, doeh beateht je tz t der Plan, 
die Anlage dreim al ao groB zu gestalten , so daB 
m onatlich von 12 000 Maun 150 Lokom otiven ge lie fert 
\yerden konnen. AuBerdetn haben die A m erican Sheet
& Tin P latę  Company und die A m erican  Steel & 
AN ire Company groBe Landankiiufe getiitig t.

Die^ Ind iana Steel Company aelbst fiihrte  im 
Monat NoTember in ihren Lohnlisten 5000 N am en auf

* Yergl. „S tah l und Eiaen" 1009, S. 489, 1907, 
S. 1855.

** 1909, 2. Dezem ber, S. 1715. 
f  Y ergl. „S tahl und E isen“ 1909 S. 1401.
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und glaubt, naeh  Inbetriebaotzung der ersten  aclit 
Hochofen und der dazugehorigen W eiteryerarheitungs- 
W erkśtfiU en 12- bis 15 000 A rheiter und Beam te be- 
Bchuftigen zu konnon. Bis vor kurzem  standen vier 
H ochofen im Feuer, zu denen je tz t zwei w eitere nebst 
zugohorigen M artinw erken gekom m en sind, so dal! 
die L eistung fiir den M onat D ezem ber 1909 auf iiber 
100 000 t Schienen und Kniippol geacbatzt w ird. Doch 
ist der B edarf an E isen  in  der S tad t G ary und ihrer 
U m gebung bedeutend groBer, und mail ist in maB- 
gebenden Kreisen dor A nsicht, daB erst naeh Ausbau 
der G aryw erke au f 16 Hochofen der Bezirk hinaicht-

Dr. Charles B . Dudloy f .
Nacli k u rzer K ran k h eit verschied am 21. Dezem 

ber 1909 in A ltoona, IJa., im A lter von 07 Jah ren  
der auch auBerhalb seines Y aterlandea bekannte und 
geschatzte C liefchem iker und M etallurge Dr. C h a r l e s
B. D u d l e y .  N achdem  er auf der Oxford Academy 
und dem Y ale College seine Stndien abgeschlossen 
h a tte , w ar or einige Zeit an der U niversitiit von Penn- 
sylvanien ais A ssistent uiul da rau f an der Riyeryiew 
M iiitary A cadem y ais L ehro r tiitig. N aeh kurzer 
Zeit ubernahm  or dann bei der PennsyW ania R ailroad 
Company in Altoona dio L eitung der neu e ingeriebteten 
cheniisehen Y ersuchsabteilung, der er 34 Ja liro  lang 
bis zu seinem Lebenseiido vorstand. Zu der da- 
m aligen Zeit befand sich die m etallurgiscbe Chemio 
und das Priifungew esen, besonders der E isenbahnbau-

m ateriaiien , noch Yollstiindig in don K inderschuhen; 
Dr. Dudley h a t bei der Entw icklung dieses W issen- 
schaftszw eiges AuBerordentliehes geleistet. E r ga lt 
infolgedessen ais anerkannto  A utoritiit in der Beur- 
teilung und P riifung a lle r m it dem Eisenbalinbau in 
V erbindung stehenden M aterialien ; auch auf dom 
Gebiete der Explosivstoffe und in der F rag e  der Eisen- 
bahnw agen - Y entilation h a t er GroBes geachaffen. 
Seine orfolgreicho T atig k eit fand besondere An- 
erkennung durch seino W ahl zum Prasiden ten  in 
m ehreren am orikanischen Fachvereinen, un ter denen 
nam entlich dio A m erican Society for T esting  M aterials 
zu nennen ist. E ine besondere E hrung wurdo dem 
Yeratorbenen noch auf dem letzten KongreB des 
In ternationalen  Y erbandes fUr dio M aterialprufungen 
der T echnik in Kopenhagen zuteil, wo or einatinim ig 
zum Prasidenten  des im Jah ro  191? in A m erika ab- 
zuhaltenden niichsten ICongresses des Y erbandes ge- 
w ahlt wurde. L eider ha t ihn der Tod schon yorher 
dahingerafft, so daB auch seine deutschen Fach- 
genossen m ittrauornd an se iner B ahre stehen.

Y olksw irtschaftlicho Frageu der Gegemvart.
D er unter yorstehender TJeberscbrift in dieser 

Z eitsclirift (Jg . 1909, 15. Dez., S. 1907 u. ff.) erachic- 
nene Y ortrag  yon H e i n r i c h  M a c c o  enth ielt einige 
D ru ck fe lile r: A uf Seito 1970, zweite Spalte, muB die 
erste  Jah reszab l in Zeilo 29 v. u. 1898 (an sta tt 1895) 
und die letzte  P rozentzahl in Zeilo 19 y. u. 40,85 (an
s ta tt ’50,85) heiBen.

Bucherschau.
H a n d b u c h  d e r  a n o rg a n is c h e n  C h em ie  i n  v ie r  

B u n d e n .  Unter llitw irk u n g  yon Dr. E . A b e l
u. a. herausgegeben von Dr. R. A b e g g ,  
etatsm . Professor an der Technischen Hoch- 
schulo und a. o. Professor a. d. U niversitSt zu 
B reslau, und Dr. F r . A u e r  b a c h ,  stand. 
M itarbeiter am Kaiserlichen Gesundheitsamt. 
D ritter Band, zw eite Abteilung. Mit 64 F i- 
guren. L eipzig, S. Hirzel 1909.  X II, 921 S. 
4°. 25 'j& , geb. 27 J b .

In yerbaltnismiiBig raschor Folgę orseboinen dio 
einzelnen Teile des yoriiegenden W erkes. W iederholt 
hatten  wir in d ieser Z oitschrift Geiegenheit, unter kri- 
tischem  Eingohen auf den Inhalt, auf die erschienenen 
Bando dieses wertyollen Ilandbuches hinzuweisen,* und 
es ist wohl, soviel bekannt ist, in der F aeh lite ra tu r a ller 
Sprachen das erste  groBere W erk , das die anorganische 
Chemie au f b re itero r G rundlage, w esentlich vom Stand- 
punkte physiko-ehem ischer Forscbung aus, darstellt.

D er h ier zu besprechende Teil des W erkes, welcher 
dio E lem ente der yierw ertigen Gruppen, Kohlenstoff, 
Silizium, T itan , Thorium , G erm anium , Zirkonium , Zinn 
und Blei en thalt, weist im  allgem einen, und besonders 
hinsichtlich des physiko-cbem ischen Teilea, dieselbe 
sorgfaltige  B ehandfung und K larheit in der Dar- 
stellung auf wie dio friiheren  Bandę. Den Eisen- 
hiittenm ann w erden nam entlich  die K apitel „Kohlen- 
stoff“ und „Silizium “ in teressieren , und er w ird h ier 
vieles yorfinden, was in einom H andbuche der an 
organischen Chemie noch n i e m a ł a  in solcher W eise 
e ro rte rt worden ist. So sei beispielaweise au f die 
wiclitigen und k laren  A usfiihrungeii auf S. 96 u. ff. und
S. 177 u. ff. iiber L euchtgas, F lam m e, F lam m entem pe- 
ra tu r, KohienatofFoxydation, R eduktionsenergie,W asser- 
gas usw. us\y. hingew iesen. Ich  bedaure jedoch  Behr, 
n icht um hin za konnen, auf einige Jlan g el in dem

* Ygl. „S tahl und E isen" 1909, 10. M arz,: S.;371.

Absobnitto „Kohlenstoff“ hinwoisen zu miissen. U nter 
„am orpher K ohle“ w erden au f Seite 57 dienea Bandes 
„alleKohlenBtoffm oditikationenzusam mengefaBt, wolche 
w eder die E igenschaft des D iam anten noch des Gra- 
phites habpn. Dio in der N atu r yorkom m enden A rten 
sind ais U ebergangszustando yon der Substanz der 
Pflanzen und T ierkiirper bis zum reinen Kohlenstoff 
anzusehen“. Nun gib t os ab er ga r keine Kohle, die 
nachw eisbar reinen „elem entaren* Kohlenstoff enthalt, 
und die D arstellung des am orphen, reinen, elem entaren 
Kohlenstoffes, der in der N a tu r liberhaupt n icht yor- 
kom m t (yorgl. u. a. M u s p r a t t s  theoretisch-praktischo 
und analytische Chemie, 4. Bd., S. 1578), ist bekannt- 
lich sehr achwierig. W enn w eiter auf Seite 62 yon 
den Substanzen dio Rede ist, die alg re iner Kohlen
stoff anzusehen Bind, und dabei yon Holzkohle, Lam pen- 
ruB und R etortenkohle gesprochen wird, so ist dies 
entsehieden anzufechton. In D a m m e r s  Handbuch 
der anorganischen Chemio (2. Bd., 1. Teil, S. 273) heiBt 
es: „Die D ntersuchung der pliysikaliscben E igen- 
B eh a f ten  des am orphen Kohlenetoffea b e z i e h e n  sich 
auf M ateriał Behr verachiedenen U rsprungea (Gaskohle, 
Steinkohle, Holzkohle usw.), und die A ngaben konnen 
n icht ais auf am orphen Kohlenstoff in elem entarem  
Zustando bezogen w erden." In M u s p r a t t s  Chemie 
(Bd. 4, S. 1578) wird ganz rich tig  angefiihrt, „daB 
re in e r am orpher Kohlenstoff in der N a tu r n ich t yor- 
kom m t“. Die ausgesprochene AnBicht, daB sich 
B raunkohle yon Steinkohle nur durch dag w eitere F o rt- 
geschrittensein  der V erkohlung unterscheidet, wird 
ebensowenig allgem ein yon den Geologen wie yon 
den Chem ikern geteilt. Man yergleiche u. a. auch 
P o  t o n i e ,  „Die Entstehung der Steinkoblen", 4. Aufl. 
(1907), S. 44, und W a l t h e r ,  „G escbichte der E rde 
und des L ebens“ (1908), S. 89, u. a. W enn der Autor 
dieses Kapitela h inzugefugt h a tte , daB es sich bei 
den K ohlensorten, die w eder D iam ant noch G raphit 
sind, stren g  genom m en g a r n ich t um das E lem ent, 
sondern um undefinierte Substanzen handelt, die im 
tag lichen  Leben ais „K ohle“ angeaprochen werden, bo 
h a tte  diea den T ataachen wohl am begten entBprochen
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D er L eser des Y o r l ie g e n d e n  Handbuchos wird 
naturlich  in erater Linie iiber die wesentlichsten D aten, 
betroffend daB physikaliache und chomiRche Y erhalten 
Y o n  Vorbindungen und Yerachiedenar tigBten Stoffen, 
A uskunft suchen und wird hierbei daB W erk in der 
T at Btets ais einen z u Y e r l a a s i g o n  E i i h r o r  benutzt 
haben. — Ich kann schlieBlich nicht umhin, den 
W unsch auszusprechen, daB bei allen aclbst nur in 
Kiirze geetreiften Fragen  niel it  die periodischo L ite ra tu r 
allein angegeben werden m ogę; denn es konnten m eh- 
rero Stellen aus dom in Rode atehonden Buche, namont- 
lich soweit aie technische F ragen  beliandoln, ango- 
fiihrt worden, wo dio Angabo you orBcliionenon Mono- 
graphion iiber daa E ro rte rte  fiir den Leser wesentlich 
von Y orteil wfire.

B r U n n .  Prof. Ed. Donath.

S cli i f  f , E m i l :  D ie  W e r tm in d e r u n g e n  a n  Betriebs-  

a n la g e n  in w irtscliaftlicber, rechtlicherundrech- 
nerischer Beziehung. Berlin, Julius Springer
1909.  V I, 184 S. 8 ° . 4 J 6 ,  geb. 4 ,80  J& .

Das W erk  legt dio Thoorie der Absclireibungen 
in einer A usfuhrlichkeit und m it einer Sachkonntnis 
dar, wio solches bislang n icht der Kall war. Der Yer- 
fasser erliiu tert F rag en , die n icht nur jeden W erk- 
bositzer und F abrikan ten , sondern auch groBe Erwerbs- 
gesellscliaften, Behorden usw. auf das lobhaftoate inter- 
essieren diirften, zumal da die Ausfuhrungen Yiolfach 
auf oino andoro, aber oftors unricbtige P raxis hinweisen.

Zunachst werden die B ow ertungsvorachriften in 
bezug auf offentliches und privates R echt auf Grund 
geBetzlicher Y orachrifton eingehend e rla u te rt; die 
A usfuhrungen iiber U o b o r bewertung, welclie „zu- 
m eiat auB eigenniitzigen und w irtachaftlich ungesun- 
d en  Beweggriinden oratrebt w erden", sowie iiber 
U n  t  e r bow jrtungen, welche vielfacłi zwar in guter 
Abaicht, aber doch zu U nrecht Y o rk o m m e n , sind 
troffond und Y o m  Goiato der Bilanz-IClarheit und-W ahr- 
he it g e trag en ; Schiff nennt ala o r d e n t l i c h a t o n  
S tandpunkt: „ ric litig e  B ew ertung in Inyentur und 
AbacliluB und B uchung a lle r  Riicklagen auf Riick- 
lagekonto". — W eiter wird die E rm ittlung deB H er- 
B tellungspreiB es, der fiir die A ufstellung einer ric li- 
tigon I iiY e n tu r  Yon grofitor W ichtigkeit ist, a n  H and 
eines Schemaa, daB eine georduete Selbstkoatenberech- 
nung angibt, eingehend erlau tert. W enn man auch 
m it dem Y erfaaser dariiber yerschiedener Ansicht sein 
kann, welche Unkosten ais zum H orstellungspreis im 
Siano des Gesetzes angeBehen werden konnen, und 
welche nicht, ao gibt da« Schiffache Schema doch 
im allgem einen ein zutroffendes Bild, jedenfalls aber 
eine Anleitung, nach w elcher sich jed er den k en d e  
F ab rik le ite r diese B erochnung fiir seine apeziellen 
Y erhaltn isse pasaend einrichten kann. — An Hand Y o n  
gu t gewiihlten Beispielen werden alsdann die durch 
Gesetz bedingten oder aus w irtschaftlichen Griinden 
notig  gewordenen Abschreibungen auf Anlagen, 
Y orrate , Konzessionen usw. beleuchtet und wird auf 
die G efahren liingewicaen, die infolge n icht geuiigeuder 
AbBchreibungen, wodurch Bestandteile des Vermogens 
a is  Gewinn Yerteilt werden, entatehen. — In  dem  
niichsten Abachnitt, iiber die Abschreibungatechnik, 
wird eingehend die F rag e  erlau tert, oh die Abschrei- 
bung Yom jew eiligen Buchwert oder Yom Anschaffungs- 
w ert zu m achen ist. Der Y erfasser weist in graphiachen 
D aratellungen nach, daB nur die Abschreibung Yom 
Anachaffungswert die richtige Bein kann, und be- 
s p r ic h t  dann die Y ie lfa ch en  w ir ts c h a f t l ic h e n  Schiiden, 
die infolge des fast allgem ein iiblichen falschen Ab- 
B chreibungSY erfahrens Y o rk o m m en . — Die s tr it t ig e  
F rag e  der B erechnung you Zinsen und Z inB eazinsen  
bei den A bschreibungen erliiu tert daa funfte K apitel 
in auagiebiger W eise; diese A usfuhrungen sind 
wohl g e e ig n e t, eine K larung dieser F rage  zu

fordern. — In  einem folgenden A bschnitte wird 
dor U nterachied zwischen T ilgung (A m ortisation) und 
A bschreibung bohandelt, besonders in bezug auf 
Aktieneinziehung, Bildung Yon A m ortisationafouds, 
Am ortiaationen bei B ergw erksuntornehm ungen (Jlassen- 
aufzehrung) usw. — Der in teressanteate A bschnitt 
des Schiffschen W orkes ist abor dor iiber die W ert- 
Yerminderung boi Heinifall. Die B ew ertung dor 
H eim fallast (Lasten, die bei Bolcben U nternehm en 
entstehen, die an einen urspriinglichen In h ab er auf 
G rund y o u  Gereclitsam en zuriickfallen), die B ew ertung 
fur durch Hoimfall erforderliche Riickatellungen, Ab- 
achroibungen, Eraatz, T ilgung und die A btrennung  
yon Teilen bei derartig  belasteten x\nlagen ist in gerade- 
zu Yollkommener W eiae behandelt; die A usfuhrungen 
konnen ais R ichtschnur fiir hoimfiilligo U ntorneh- 
m ungen dionen und werdon groBen Erw erbsgesell- 
B cliaften , stiidtischen und staatliclien Y erw altungou 
willkommen sein. — Nachdom  der Y erfasser dann in 
zwei weiteren Abschnitten die Beziehungen zwiachen 
Abschreibungen und ErBatz, ebenso zwischen der U nter- 
haltung und der W ertm inderung dargeleg t hat, gelang t 
er im letzten K apitel, der N utzanw endung des Y orherge- 
sagton, zu dor stouerrechtlichen B ehaiullung der Ab- 
schreibungen. Nicht nur die preuBiBchen, sondern auch 
bayorische, hessischo und aogar oaterreichische Ge- 
aetzesbeatimmungen werden herangezogon und yer- 
glichen. Zur Nutzanwendung finden w ir w ieder die 
Ueber- und Unterbewortung, die A bschreibungen 
wegen A V ertY enninderung, die R iickstollungen wegen 
Heim fall, MaBaenaufzehrung, ferner die B ehandlung 
Yon Rechten, Patenten usw.; auch authentiseho Aus- 
kiinfto in Steuerfragen dor Yerachiedensten Liinder 
werdon gegeben.

Alles in allem kann das Schiffsche AVerk bestens 
empfohlon worden, es bietet eino Fiillo des In to r- 
essanten und Lehrreichen. ^  P fe ife r.

T asch en bu ch  d e r  K r ie g s f lo t te n .*  X I. Jahrgang.
1910.  Ais Anhang: D ie Luft-K riegsschiffe. 
Mit teilw eiser Benutzung am tlicher Quellen. 
Herausgegeben yon B . W e y e r ,  Kapititnleut- 
nant a. D. Miinchen, J . F . Lehmann’s V er- 
lag  1910.  524 S. 8°. Geb. 4 ,5 0  J 6 .

Ais ziiYerliłsaiger Fuhrer auf dem Gebieto der 
Kriegailotten aller Staaten achon seit Ja h ren  bewiihrt 
und y o i i  una w iederholt an dieaer Stelle empfohlon, 
tr itt  das Yorliegende Taachonbuch griind lirh  durch- 
gearbeitet, ergSnzt und Yerbesaert erneu t an die Ooffent- 
lichkeit. Sehr in teressant ist der A bschnitt „M arine- 
politik, Flottenpliine und Schiffbautiitigkeit“ , beson- 
derB deahalb, weil e r  sich n icht nur iiber die neueste 
Entw icklung der Yerachiedenen Schiffsarten Yerbreitet, 
sondern auch die politischen Bewoggriinde stre ift, Yon 
denen m an sich nam entlich in E ngland bei don 
Floitenrustungen hat leiten lassen, Rustungen, wie sie 
in gleichem  Um fange die W elt bisher noch n ich t ge- 
sehen hat. Ganz neu aufgenontmen ist ein zeitgemiiBer 
Anhang, der die Luftschiffe ais W orkzeuge der K rieg- 
fiihrung behandelt und eino U ebersicht iiber dio zur- 
zeit in staatliehem  Besitze bofindlichen lenkbaren  L uft
schiffe bietet.

D ie  Y o r s c h r if te n  des B n n d e s r a ts  iib e r  d e n  B e 

tr ieb  de r  A n la g e n  d e r  G ro /S e is e n in d u s tr ie . Nach 
teclinisclien und rechtlichen Gesichtspunkten  
e r l a u t e r t v o n W i l h e l m O p p e r m a n n ,  Kijnigl. 
PreuB. R egierungs- und G ewerberat. Berlin, 
Carl Heymanns V erlag 1910.  47 S.  8° .  U .

Die Schrift bespricht die E ntstehung  der „GroB- 
eisenY erordnung“ , wie sie der Y erfasser abkurzend

* Ygl. „Stahl und E isen" 1909, 3. Feb r., S. 196.
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nonnt, und gib t sodami eine U eberne lit iiber das An- 
w endungsgebiet, das U eherarbeitsverzeichnis, Lohn- 
listen, MindestmaB dor P ausen  und A rbeitsunter- 
brechungen, M indestruhezeit zwischen den Arboits- 
scliichten, N iclitanw endung der Bestim m ungen der 
§§ 3, 4 bei A rboiten in Notfiilleu, A usnahm en boi 
U nterbrechungon dos B etriebes dureh Ungliicksfiillo 
usw. E in A nhang teilt den ErlaB des preuBischen 
H andelsm inistors, ein U eberarbeitsverzeichnis, einen 
Auszug aus den Lohnlisten und das M uster eines 
Schichtonbuches m it. In  der E inleitung w erden die 
A usfiihrungen des Abg. IIuo im R eichstage 1906 
wiedergegebon. E s wiirdo dor Objoktivitiit der D ar
stellung n icht geschadet haben, wenn auch aut' das 
hingew iesen w orden w are, was dom Abg. IIuo im 
R eichstage entgegnot worden ist. Die Redaktion.

I C a l e n d e r  f i i r  1910.*
Beton - Taschenbuch 1910. E rsto r und zwoiter Teil.

Berlin NW . 21, Y erlag  Zomont und Beton, G .m .b .ll.

* Ygl. „Stahl und E isen “ 1909, 8. Dez., S. 1955.

304, 225 S. 8°. 1. Teil gob., 2. Teil geh., zus.
2 J i.

M aseffinenbau- und M etali-A rbeiter-K alender f i l r  1910. 
H erausgegoben von C a r l  P a . t a k y  unter Mitwir- 
k ung  v ic lo r Fachleute. Reich illustriert. XXX.  
Jah rg an g . B erlin S. 42, C arl Pa taky . 128,195 S. 8°. 
In  Loinen gob. (boi fre ie r Zueendung) 1,10 J i.  

T on industrie-K alender 1910. E rste r bis d ritte r Teil. 
B erlin NW . 21, Y erlag  der Tonindustrio - Zeitung,
G .m .b . l l .  304, 225, 205 S. 8°. 1. Teil geb , 2. u.
3. Teil geh., zus. 1,50 

Webers Deutscher Bergw erks - Kolender. PorBonal- 
und statistisches Jah rb u ch  fiir dio deutsche Berg- 
und H iltton-Industrio fiir das J a h r  1910. 7. J a h r 
gang. 480 S. (nebst K alendarium ). 8°. ilam m  
(W ostf.), Th. Otto W ebor 1909. Geb. 2,70 Ji.

K a t a l o g e  u n d  F i r  m o n  s c h  r  i f  t  o u  :

A U  g e m  o in o  E l e k t r i c i t a t s - G e s e l l B c h a f t ,  B er
l in;  A E G -E in - und M ehrphascn-Turbodt/nam os.

— : Turbo-angetriebene H ilfsm aschinen f i i r  L a n d  und  
B ord-A nlagen.

Wirtschaftliche Rundschau.
Y ie r te l ja l i r e s  - M a rk tb e r ic l i t .  (O k to b e r, No- 

T om bor, D e ze m b er 1900.) — V II. B ELG IEN . — 
A l l g e m e i n e s .  Das letzto Y iertel des Jah res  
1909 tru g  dureh  den U m fang der eingelienden A r
beit, dureh dio AbstoBung der alten, teilweiBe ziern- 
lich verlustreichen Abschliisse, dio Festigung  der 
Preiso und dio H ebung doB A usfuhrgeschaftes der 
belgischen E isenindustrie  m it dazu bei, daB daB 
goschiiftliche Endergebnis des Ja h re s  1909 sich noch 
halbw egs befriedigend gestaltete . Dio Bescliaftigungs- 
und PreisY erhaltnisse wurden w ahrend der Berichts- 
m onato wesentlich gesunder und krfiftiger ais bisher. 
Dies ist zum groBen Teil da rau f zuriickzufiihren, dali 
endlich die Y orbraucher in den uberseeischen Absatz- 
gebieten aus ih re r  lange Zeit boobachteten Zuriick- 
ha ltung  h e raustre ten  muBten. — B estark t dureh die 
im H erbst ganz auBerordentlich schnello w irtschaft
liche Entw icklung in den V ereinigten Staaten und die 
n icht ungiinstigen G oldm arktverhaltn isse — teilweise 
auch dureh besondero Um stiinde, wie z. B. den Stand 
der indischen und ostasiatischen F rach ten  — gestaltete  
sich nam entlich im M onat Oktober die K auftiitigkeit 
der iiberseeischon Y orbraucher rech t lebhaft, was 
naturgemHB auf dom bolgischen E isenm arkte, deBsen 
W erko iiber 75 o/o ih rer E rzeugung auf dem W elt- 
m ark te  zum A bsatz bringen miissen, alsbald giinatig 
zum A usdruck kam . E ine sehr erhebliche Unter- 
stiitzung fanden die belgischen W erke in ihren  Aub- 
fuhrnotieriingen fob A ntw erpen dureh die wesentlich 
fester gew ordenen deutsehen A usfuhrpreiso. N ach einer 
voriibergehenden A bschw achung der M arktstim m ung 
Ende N ovem ber und AnfaDg Dezem ber nahm  die 
K aufta tigke it in der zweiten, gewohnlich ziemlich ge- 
schaftsstillen  H alfto des M onates Dezem ber noch er- 
heblicli zu, die A ussichten fiir das F riih jah r wurden 
rech t giinstig  beurte ilt, und da M itte Dezem ber das 
belgische S tahlw erks-C om ptoir seinoH albzeugpreiso m it 
Giiltigkeit ab 1. J a n u a r erhóhte, auch die Hochofen in 
ihren  N otierungen sta rk  anzogen, so setzte nam entlich in 
den le tz ien T ag en  des Dezem ber eine sehr lebhafte K auf- 
tUtigkeit ein. Die P reise stellten Bich fiir Fertigerzeug- 
n isaew ahronddesvergangenen  Y ierte ljah res , fu rd ieengl.

A nfang O ktober
£

S c h lcn en .................... 5.2/—
Tr^ęer . ................  5.0/ —
S ta h lb le c h e ............
FluS.stabeisen . . . .
Schw eiBstabeisen . 4.13/—

Tonne von 1016 kg, fob A n tw erpen ,m it2 ,/s'Y0Diskont, w{0 
un ten an g eg eb en is t. D erS ch ienen-undT rS gerp re is is t fiir 
die M onate O ktober und Novem ber nominell zu nehmen.

K o  h i e n .  Der bei der besseren B eschaftigung 
der Industrie  allm ahlich groBer w erdendo Brennstoff- 
bedarf und der sta rk ere  Absatz der Zechen dureh das 
w interliclie G eschaft in H ausbrandkohlen geB talte te  
die V erhaltnisae auf dem belgischen K ohlenm arkte 
wiihrend der lotzten drei Monate gloichfalls erheblich 
giinstiger, wenn auch der W ettbew orb der franzo- 
sischen, deutsehen und englischen Kohlen (letztere 
werden etw as weniger sta rk  ais in friiheren Jah ren  
angeboten) den lieim ischen Zechen vielo Y orbraucher 
s tr e i t ig  m acht. Im m erhin  konnten im  N ovem ber und 
Dezem ber m ehrerem alo Preiserhohungen vorgenom m en 
werden, die sich (zwischen 0,50 und 1,50 fr. f. d. t) 
auf M agerfeinkohlen und balbfette  Feinkoblen fiir 
Industriezw ecke bezogen.

E r z .  Das Geschaft, das bereits vom Ju li ab 
sehr rege w ar, yerlief in den letzten M onaten, bei 
s ta rk e r B evorzugung franzoBiacher Erze, sehr lebhaft. 
Die E infuhrziffern fQr das ganze J a h r  1909 sind noch 
n icht bekannt, doch ist eine Steigerung der E infubr 
um 32 bis 35 o/o gegen das V orjah r sicher.

R o h e i s e n .  Die starko Steigerung der Erz- 
einfuhr liiBi bereits einen SchluB auf den Roheisen- 
m ark t zu. Auch h ier e rfuh r dio E rzeugung eine bo- 
deutende Y erm ehrung um ungefUhrBO O/o; Ende D ezem 
ber standen neun Hochofen m ehr im F eu e r ais im 
Dezem ber 1908. Die N achfrago w ar sehr lebhaft. 
Ende D ezem ber n o tie r te : F rischereieisen  63, Thom as- 
Rohoisen 70, GieBerei-Roheisen 69 fr. f. d. t, was eine 
E rhohung von 3 bis 4 fr. f. d. t gegen die im Ok
tober v. J . giiltigen P reise bedeutet.

H a l b z e u g .  Die B esserung der K auftS tigkeit 
der lieimischen V erb raucher und die E rle ich terung  
des A bsatzes in E ngland sp iegelt sich am besten in 
der M itte D ezem ber vorgenom m enen, 3 fr. betragen- 
den P reiserhohung fur H albzeug wider, die bereits
am 1. Ja n u a r  d. J . ibre G uitigkeit e rlan g te ; fur den
Bezug aller, das J a h r  1908 ubersteigenden Mengen
erhóhte der belgische S tahlw erksverband die Preise 

sogar um 5 fr. f. d. t. Es no
tieren  som it je tz t: Rohblocke 
98 fr., Yorgewalzte Blocke 
103 fr., Kniippel 110,50 fr., 
P la tinen  113 fr. f. d. t, frei 
Y e rb rau ch sw erk , gegebe-
nenfalls 2 fr. m ehr.

bis 5.4/—

5.4/6 „ 5.5/6
41 4 /— * 4.15/— 

* 4.14/—

Ende O ktober
X

5.2 — bis 5.4/— 
5.4 —
5.5/— „ 5.6/ —
4.18/— - „ 5.0/ — 
4.16/— „ 4.18/—

EDde N ovem ber
X

5 .2 / -  bis 5.4/— 
5 .4 / -
5.4/— B 5.5/— 
4.1-3/— „ 4.19/6 
4 .1 6 / -  « 4 .1 8 /-

E nde D ezem ber 
£

5 .2 / -  bis 5.4/— 
5 .4 / -
5.5/— „ 5.6/—
4.18/— „ 5.0/ — 
4.18/— * 5.0/—
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F iir  F  o r t i g o r z e u g n  i s b e lilBt Bich dio E n t
w icklung deB M arktes aua unserer obigen Preiatafel 
erkennon. U eber dio gegenw artige L age des M arktes 
berichten  wir an anderer Stelle.*

Yoni Rolielsenuiarkte. — D e u t s c h l a n d .  Bei 
wenig yeriindorter Gesanitlago des r h o i u i B c h - w o s t -  
f i t l i a c h e n  Rohoisengeschaftea ha t die N achfrago nach 
GieBeroiroheisen wulirend der verfloaaenen beiden 
AYochen d e rart angehalten, daB die Preiso a llseitig  
eino geringe AufbeaBerung erfahren haben. Auch in 
S tahleisen und Spiegeleisen hat sich geBteigerter  Be
d arf geltend gem acht. bo daB diese Sorten, in denen 
yerB chiedene groBero Abachluasó zu Yerzoichnen waren, 
sich ebenfalls im Proise befestig t haben. Befriedigend 
bleibt ferner die N achfrage aus dem Auslande. Dio 
im letzten B erichte ausgeaproehene E rw artung, daB 
die Abrufe w eitor gu t bleiben wurden, ha t sich Yollig 
bestiitig t; dio Abnahm e seitena dor Y orbraucher ist
sogar ober noch stiirker geworden. Dio ProiBe stellen 
sieli wie fo lg t: f. d. i

M
G leflerelrohelsen Nr. I ab  H u t t e ....................................... 62—64

„ „ I I I  * * ..................................... 6 1 -6 3
HHiuatlt . . . .  ab H u t t e ....................................................64—66
B enem erroheisen  n „ ................................................ 62—65
S iegerlander (Jualitats-Puddelelsen ab Siegen . . . .  58—59
Stahleisen, weiBes, m it n icht iiber 0,1 % Phosphor, ab

S ie t re n .....................................................................................5 9 -  60
Dass. ab  rhein. "W erken .......................................................... 60—62
T hom aseisen m it m indesten* 1,5 % M angan frei Yer-

b rau ch sa te lle .......................................................................... 60—631/*
dasselbe ohne M a n g a n ............................................... ..... 56—59*/j

Spirgeleisen , 10—1 2 % ..................... ......................................... 62—64
Engl. G leBereirohelsen Nr. I I I  frei Ruhrort . . . .  73—74
Luaem burger Puddeleinen. ab L » ixen> burg ..................... 50—5 U/*

„ GieBereiroheUen Nr. I I I .......................... 52—55

Fiir einen erneuten ZusammenschluB der rheinisch- 
woBtfaliachen H ochofenw erke Bcheint dio Zeit noch 
nicht gekom m en zu sein. Denn schon die ersten  Yer- 
suehe in dieser R ichtung eroffneten wenig Auseicht 
auf Erfolg. W alirscheinlich wird man fiir die nachsten 
M onate dio A ngelegenheit n icht w ieder aufgreifen.

E n g l a n d .  — Ueber das o n g l i s c h e  Roheisen- 
geschiift wird una unterm  15. d. M. aus Middles- 
brough wie folgt berich te t: Der hiesige Roheisenm arkt 
ist in rech t e rreg ter Stimm ung. D er Betrieb der 
Hoehofen leidet m ehr und m ebr unter dem Mangel 
an Koks, gleichzeitig sind auch dio W alzw erke wegen 
Erscbopfung ih rer K ohlenlager stillgelegt. Die Be
richte aus dem Inlando lauten entBchiedon giinstiger. 
Auch vom Festlande m ohren sich die Anfragen. Dio 
Ver8chifl'ungen sind nur ungefahr 17 500 tons groBer 
ais im Y origen  Monate. Die W arran tslager verandern 
sich daher wenig, zeigen sogar Abnahmen. — Dio 
P reise  bessern sich betrachtlich . Fiir Januarlieferung  
no tieren : GieBereieisen G. M. B. Nr. 1 s h 5 4 /6 d , Nr. 3 
ah 52/3 d bis sh 52/6 d, H am atit in gleichen Mengen 
N r. 1, 2 und 3 sh 65/— ; fiir Ł ieferung im Friih jab r 
sh 1/— f. d. ton m ehr. H iesige W arran ts Nr. 3 
notieren  sh 52/1/* d fur sofortige Ablieferung, sh 52 4 d 
fiir Ł ieferung in einem Monat, sh 52/1 l*/s d fiir 
Ł ieferung in drei M onaten, K aufer, bezw. sh 52/1 d, 
sh 52/4'/^ d und 8h 53/— Abgeber. Connals Lager 
enthalten  je tz t 394 996 tonB, darun ter 357 143 tons 
Nr. 3. Die Yerechiffungen betrugen bis zum 14. d. M. 
ungefahr 57 500 tons.

Y e r e i n i g t e  S t a a t e n .  — Nachden A ngaben des 
„Iron A ge“ ** be trug  die R o h e i s e n e r z e u g u n g  der 
K oka-und A nthrazithochofender Vereinigten S taaten im 
D ezem ber 1909 insgesam t 2 677851 t gegen 2588268 t 
im  NoYeniber d. J .  Man schatzt, daB die Gesam t- 
Roheisenerzeugung der Y ereinigten Staaten im ab- 
gelaufenen Ja h re  die Erzeugung des Ja h re s  1907 
(26193S63 t) nahezu erreichen w ird; sie durfte sich 
auf etw a 26125000 t belaufen, also nicht unwesentlich

hoher sein, ais w ir zuerst angenom m en liatton.* Gonaue 
Angaben fehlen bisher, da die Żabien fiir dio H erstellung  
y o i i  Holzkohlenroheisen nocb n icht bekannt sind.

L o tb r in g isc li  - lu se m b u rg isc h o  R o h o isen  - Y er- 
k a iifs -G e u o sse n sc h a ft .  — Ain 13. d. M. ha t sich die 
Mohrheit der M itglieder des friiheren L o t h r i n g i s c h -  
l u x e m b u r g i s c h e n  R o h e ia o n - S y n d i k a t s  zu einer 
Yerkaufagem einschaft zusamm engeschlosaen. Es iat 
zunachst dio Festlegung des Yerkaufoa fiir das zweite 
H alb jahr 1910, dea weiteren abor die K ontingentierung 
und der Y ertrieb des Roheisens der W erke  vom
1. Ja n u a r 1911 an in Auaaicht genomm en.

Y ersan d  dos S ta h lw e rk s  - Y e rb a u d e s  im  D e
z em b er 190!). — Der Voraand doa S tahlw erks-Y er- 
bandes an Produkten A betrug  im B erichtsm onato 
409 840 t (R obatahlgew icht); ar w ar dam it um 19 485 t 
bober ais der NoYemborversand (390 355 t) und um
51 349 t bober ais dor Yeraand im  D ezem ber 1908 
(358 491 t). Im  einzelnen wurden veraandt: an Ila lb - 
zeug 152673 t gegen 130480 t im NoYember v. J . und 
108753 t im Dezember 1908; an Form eisen 100852 t 
gegen 106 610 t im NoYember y . J. und 66 259 t im De
zem ber 1908, an E isonbahninaterial 156 315 t gegen 
153 2G5 t im NoYember v. J . und 183 479 t im  De
zem ber 1908. Der dieajahrige Dezem berYersand war 
also in Ilalbzeug um 22 193 t und in E isenbabnm ateria l 
um 3050 t holier, in Form eisen dagegen um 5758 t nie- 
driger ais der Yersand im Y orm onate. Vorglichen 
mit dom Dezember 1908 wurden im  B erichtam onate an 
Ilalbzeug 43 920 t und an Form eisen 34 593 t m ehr, da
gegen an E isenbabnm aterial 27 164 t w eniger veraandt.

In den letzten 13 Monaten gesta lte te  sich der 
Yersand folgenderm aBen:

1003
Ila lbzeug F orm 

eisen
Eisenbahn-

m aterial
t

183 479

GcRatnt- 
p roduk te  A 

t
358 491Dezember . 108 753 66^59

1909 
Jan u a r . . 118 745 131 180 159 266 409 191
F e b ru a r. . 105 998 124 976 166 662 397 635
Marz . . . 144 946 171 409 204 456 520 811
A pril . . . 109 340 131 448 123 881 364 669
Mai . . . 112 418 148 437 116 863 377 718
Juni . . . 114118 157 850 146 588 418 626
Ju li . . . 1^3 456 140 337 134 121 397 914
August . . 120 926 135 404 162 686 419016
S ep tem b er. 136487 137 192 165 225 438 904
Oktober . . 133 775 129 007 158 112 420 894
NoYember . 130 480 106 610 153 265 390 355
Dezem ber . 152 673 100 852 156 315 409 840

PreiskonYention der Grobblecbwalzworke. —
Die PreiskonYention wurde in der am  13. d. M. in 
Koln abgehaltenen Sitzung bis Endo 1910 verliiiigert. 
Die G rundpreise wurden um 2,50 -K f. d. t erlioht und 
der ^ e rk au f fiir das zweite Y ie rte ljab r freigegeben.

Schiffbau-Stahlkoutor, G. m . b. II., Essen- 
Rulir.** — Das G u B s ta h lw e r k  W i t t e n ,  die A btei- 
lung H e n r i c h s h u t t e  der Fa. Henachel & Sohn so
wie das S t a h l  - u n d  A Y alzw erk  R e n d s b u r g  haben 
sich je tz t auch dor Y ereinigung angoschloBsen.

\ere in  deutscher Nietenfabrikanten. — In  der 
am 7. d. M. abgehaltenen GeneralYersam m lung w ur
den die P r e i s e  m it Riicksicht auf die w esentlich 
gestiegenen E isenpreise um 10 JC f. d. t e r h o h t .  D er 
heutige G rundpreis stellt eich som it auf 155 f. d. t.; 
die Erhohung tr it t  sofort in K raft. D er spateste Zeit- 
punkt fiir den Y erkauf wurde auf den 30. Septem ber 
d. J . festgosetzt.

Thomasiuebl-Konrention. — K urz vor Ja lires- 
schluB hat die Thomasmehl-KonYention die fiir 1910 
giiltigen Preise fur Thom asm ehl herausgegeben. Die- 
aelben bedeuten gegenuber den im  letz ten  Ja h re  in

* Ygl. S. 143 des Heftes.
** 1910, 6. Jan ., S. 70 und 71.

* Ygl. „Stahl und E isenu 1910. 12. Ja n ., S. 100.
** Ygl. „S tahl und E isen “ 1910, 12. Ja n ., S. 101
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K raft geweaenen Proiaen oino ErmaBigung. Ea stellen 
sich nSmlich die P re ise  fiir daa K ilogram m -Prozent 
Geaam t-Phosphoraiiuro im  ersten  H alb jah re  1910 auf 
21'/« 1909 au f 2 2 3/4 ^ ;  fu r das K ilogram m -Prozent
citr. Phosphorsiiure in derselben Zeit 1910 auf 24l/» 
1909 auf 2 6 '/j fiir das K ilogram m -Prozen t Gesam t- 
Phosphoraiiuro im  zweiten H alb jah re  1910 auf 2 2 '/i 
1909 auf 233/4 4 ; dosgl. fiir daB K ilogram m -Prozent citr. 
Phosphorsiiure in derBelben Zeit 1910 nuf 25'/a 
1909 au f 271/-* Dio K onvention gew aiirt fiir den 
Bezug im  ersten  Ila ib jah ro  1910 hesondere Yer- 
giitungen Ton 10 M  bei A bnahm e in der zweiteu 
H alfte  April, 7,50 ,X  bei A bnahm e im Mai und 5 M  
bei Abnahm e im Jun i.

Aus dor markisclien Kloinoisen-Industrie. —
U eber dio Lago der m itrkischen M etali- und K lein- 
eiBen-Industrio zuB eginn  dos Ja h re s  1910 w urde in einer 
am 4. Ja n u a r  abgehaltenon Sitzung der Liidonscheidor 
H andelskam m er u. a. folgendea ausgefiih rt: W enn 
man an der Schwelle des neuen Ja h re s  einen Riick- 
blick auf die w irtschaftlicbe E ntw icklung im Ja h re  
1909 werfe, so kommo an erater Stelle die Lago 
des A usfuhrgeschaftes in B etraclit. Obwohl dio 
Klagon uber dio E rschw erung des Absatzes nach fast 
sam tlichen frem den L iindern in verm ohrtom  Um fange 
lau t goworden soien, so diirfe doch m it Befriedigung 
festgestellt werden, daB os, von wenigon Erzougniasen 
abgeBohen, an A uftriigen n icht gefehlt liabe. Die im 
F riih jah r einsetzende lebhaftero  B eschaftigung habo 
aich von M onat zu M onat gehoben. Die gleiche zu- 
nehmende G escbiiftsbewegung habo sich auch au f dem 
inlandischen M arkte bom orkbar gem acht, so daB, 
Bowoit die E rzeugung in den einzelnen GescliSfts- 
zweigen in F rag e  kom m e, ein befrieiligendea Ergebnis 
zu verzeichnon sei. D er Bezirk aei som it an dem 
allgem einen A ufschw unge von H andel und Industrie  
in orfreulicher W eiso beteiligt.

Yom bolgischon Eisemnarkte.* — Dio E rstar- 
kung dor R o h e i s e n -  und II a l  b z e u g mśirkte nimm t 
m ehr und m ehr zu. Roheisen, beaonders Tliomas- 
RoheiBen, h a t im P reise  w eiter an gezogen ; gogen- 
wiirtig n o tie rt: Thomas-Roheieon 71 fr., GieBereiroh- 
eison 09,50 fr. und Puddelroheisen G3 fr. D er belgische 
Stahlw orksverbam l erhiihte dio llalbzeugpreiso um 
weitore 5 fr. f. d. t,** so daB dio Steigerung ab 1. Jan u a r 
d. J . nunm ehr 10 fr. f. d. t  betriigt. — Die B eschafti
gung dorbelg ischon Eisen- undStah lw erke in F e r t i g -  
e r z o  u g n i a s e n  ist je tz t bei faat allen Erzeugnissen fiir 2 
bis 3 M onate auare ichend ; die Spozifikationen gchon flott 
ein. In S t a b e i s e n  h e rrsch t bei den "Werken aicht- 
bare Z uriickhaltung, groBere Auftrago hereinzunehm cn. 
tn den erBten Tagen dieses Monata sind die Preise 
weiter gestiegen, und m an hSlt augenblicklich ais 
M indestsatze £. 5 .2 /— fiir FluBstabcisen und £  5 .0 /— 
bis ,£ 5 .2/— fiir SchweiBataboisen f. d. t frei belgischen 
Bahnhof fest. A uf dem B l o c h  m a r k t e  ist der Anf- 
tragsbo9tand je tz t g leichfalls wesentlich sta rker, und 
die W alzenstraBen brauchen nicht m ehr in der W oche 
rogelmaBig zu foiern. F iir Stahlbleche iat in der 
ersten \Yocho des Ja r.u a rs der P re is  fiir die A usfuhr um 
sh 2 bis 3 au f £  5 .6/— bis £  5.8/— fob Antwerpen 
gestiegen; der In landspreis ste llt sich auf 140 bis 
145 fr. Daa T r S g e r g o s c h a f t  lieg t der Jahrea- 
zeit entsprechend ruhig, doch kom m t zur Ausfuhr 
w eiterhin eine befriedigend starko A rbeitsm enge her- 
ein. Das in te rnationale  T riigerkartell, das den Richt- 
preis im O ktober v. J .  um sh 4 erhoht hat, diirfte, 
wie e8 heiBt, fiir das F riih jah r eine neuo E rhohung 
vornehmen, obgleich nach einigen L andem  noch 
groBere N aehlasse gew iihrt w e rd e n  m ussen. D er Auf-

* Y ergi. S. 141 d. H.
** Ygl. „S tah l und E isen“ 1909, 29. Dez., S. 2070,

1910, 12. Ja n ., S. 101.

tragsbestand in S c h i e n e n  und O b o r b a u m a t e r i a l  ist 
b e f r i e d i g e n d .  An groBeren AbschliisBOn der Ietzten 
W ochen sind zu n e n n e n : 13 000 t fiir A rgentinien, 
22 000 t fiir Holland, 2000 t fiir Portugal, 2800 und 
0500 t fiir Braailien, 7000 t fiir dio T iirkei usw. 
G egenw iirtig wird auch s e h r  fest auf D urchfiihrung 
des A usfuhrpreises von £  5 .2/— bis £  5 .4 /— ge- 
halten , den m an im Oktober noch Bel ten durchzusctzen 
yerm ochte. — 'W eniger gu t b e B c h a f t i g t  B i n d  dagegen 
noch die M aschinenfabrikon und Lokomotivbau-An- 
Btalten, denon eine groBere staatliche Y erdingung in 
rollendem  Eiaonbahnm atcrial sehr willkom m en sein 
wiirde, indessen erzielen die belgischen M aschinenbau- 
w erkstatten  infolge ih re r  guten Y erbindungen und 
niedrigen Preise im Auslande noch m ancho Erfolgo, 
so ging in don Ietzten Tagen noch ein A uftrag  auf 
15 Lokomotiven der P.-L .-M .-Eisenbahn ein.

Die Lage dos britisclien Sclnirbaues. — Wie
dor von „Lloyda R eg is te ruł kiirzlich roroffentlichte 
Y ierteljahrosausw eis uber die B eschaftigung der Schiff- 
bauindustrie  zoigt, hatten die groBbritannischen W erften  
am 31. Dezem ber v. J ., verglichen m it dem selben Tage 
des Ja h re s  1908, folgendo B auten , abgeseben von 
Kriegsschiffen, in A rbeit:

am  31. Dcz. 
1909

air 31. Dez. 
1903

1
A rt der Schiffe

"5
Na
<

liru tto -
Tounen-
gehalt A 

u z
al

i 1 B rutto-
Tonnen-

gelialt

■ 1 -

a) Dam pfschiife: 

aus Stahl ....................... 298 908 373 317 760 215
! 2 - aus E i s e n ....................... — — —

3. aus IIolz und irerschie- 
denen BaustofTen . . . 1 110 2 54

Zusamm en 299 908 483 319 760 269

1.

b) Segelschiifo: 

aus Stahl ....................... 14 3 G74 18 2 964
2 . aus E i s e n ....................... — — — —

3. aus IIolz und verschie- 
denen Baustoffen . . . 18 1 217 23 1 287

Zusamm en 32 4 891 41 4 251

a) und b) insgeaam t 331 913 374 1360 764 520

V ergleicht m an h ierm it dio Ziffern vom 30. Sep- 
tem ber v. J.,** so erg ib t Bich, daB am Schlusse des 
vierten Jah resv ierte ls  1909 der R aum gehalt der auf 
groBbritannischen W erften im Bau befindlichen Schiffe 
um 135 338 t hoher war, ais drei Monato vorher, und 
um 167 GG9 t hoher, ais am 30. Ju n i 1909.

An K riegsschiffenf hatten  die engliBclien W erften  
69 m it 273 210 tons W asserverdriingung im Bau, und 
zw ar w aren die S taatsw erften  daran  m it 10 Schiffen 
von 109 060 tons beteiligt, w ahrend der R est nuf 
Privatw erften  e rbau t wurde. 56 Schiffe m it 226 510 tons 
waron fur die britische K riegam arine und 8 Schifle 
m it 46 700 tons fur frem de S taaten  bestim m t.

R lieinische Stalilw erke zu Duisburg-M eidericli.
— W ie die „Koln. Z tg .“ m eldet, beschloB der Auf- 
sichtarat, e iner auf den 23. F eb ru a r d. J .  einzube- 
rufenden auBerordentlichen H auptversam m lung die 
E r h o h u n g d e a A k t i e n k a p i t a l o s  um  5 000 000**, 
d. i. auf 40000 000 vorzuschlagen. Die neuen 
Aktien, die vom 1. Ju li d. J . ab D ividendenberechtigung

* „The Econom ist" 1910, 8. Jan ., S. 73.
** „S tahl und E isen" 1909, 13. Okt., S. 1627.
f  „The Iron and Coal T rades R eview “ 1909,

7. Jan ., S. 14.
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haben werden, sollcn unter AusschluB des gesetzlichen 
B e z u g B r e c h t e s  der Aktioniire begehen worden. Der 
Erliis aus der A ktienausgabc, die an die Stelle der 
friiher in Aussiclit genomm ęnen A u B g a b o  von Schuld- 
yersehreibungen trilt, iat zur Beschaffung der weiteren 
M ittel bestim m t, die fiir die AufschlieBung der links- 
rheinischen Kolilenfelder, an dencn dio Gesellschaft 
betoiligt ist, erfordorlich sind.

Stahl- ii ii (1 Eisenwerk Dahlhausen, Aktien- 
Gesellscliaft in Daliibanson a. <1. Ruhr. — W ie 
der B ericht des Y orstandcs uber das G eschaftsjahr 
1908/09 m itteilt, e rfahren  dio ungiinstigen YerhKlt- 
nisse in der Eisenindustrie im B erichtsjahre eine wesent- 
iicho Y erschtirfung. Die stiindige Abnahm e dor Nacli-

frage in den Ilaup tartikeln  des U nternehm ens steigorte 
den W otthoworh und driickte dio Y erkaufspreise w eiter 
herab . Dio Arbeitslolm e hielten  sich dagegen n icht 
nur au f ih rer bisherigen Hohe, aondern atiegen teil- 
weiao 8 0g ar noch. W enn das W ork trotzdom  giinstigor 
abschlieBt ais im Y orjahre, so fiilirt der B erich t dies 
auf dio billigcn Rohstoffpreise, die verbosserten E in
richtungen der W erksanlagen und dio dadurch  wesent- 
lich verringerton Goatehungakoaten zuriick. D ie Ge- 
w inn-und Y erlustrechnung zeigt einerseits 0 5 3 9 2 4 ,5 3 ^  
B etriebsgew inn, anderseits 590 946,60 allgem eine 
U nkosten, Steuern, Zinsen usw. und 57 977,93 J t  Ab- 
schreibungen, so daB noch 5000 ais foste Y er- 
giitung fiir don A ufsichtsrat verbleiben.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Fiir die Yeroinsbibliotliek sind eingegangen:
(Die E insender sind durch * bezelchnet.) 

. D i a s o r t a t i o n ę n .  =
B r a u n ,  E r n s t ,  ®ipl.=3[lig.: D rućkschw ankungen in  

R ohrleitungen m it B eriicksichtigung der E la s tiz ita t  
der F lussigkeit und des R ohnnateria ls. Dissertation. 
(S tu ttgart, Konigl. Teclin. Hochsehnle*.) 1909. 

l i r o i t w i o s e r ,  W i l h e l m ,  Sipt.=3llfl.: Ueber die
R eduktion  von Cyanchińolinen m it N a tr iu m  und  
A lkohol. D issertation. (D arm stadt, GroBherzogl. 
Teclin. llochschule*.) 1909.

D r e y f u s ,  L u d w i g ,  ®ipl.sQng.: Die Theorie des
D rehstrom  - Asynchronom eters in der einachsigen 
Schnltung und ihre experimentelle N achprilfung . 
D issertation. (Munchen, Konigl. Teclin. llochschule*.) 
B erlin 1909.

H e c k e r ,  H e r m a n n :  Die W ohnungs fra g e  und das 
Problem architektonischen Gestaltens. D issertation. 
(Aachen, Konigl. Teclin. llochschule*.) 1909. 

K l e i n ,  G e o r g ,  U ntersuchung und R r i t ik
von Hochdruckmessern. D issertation. (Berlin, Konigl. 
Teclin. llochschule*.) 1909.

M e lć r ,  A u g u s t ,  Sip l.s^jltg .: Ueber Qxydation durch  
Schim m elpilze. D issertation. (K arlsruhe, GroB
herzogl. Teclin. llochschule*.) 1909.

R i c h t e r ,  P a u l ,  ®ip!.=3"S-: B eitrSge z u r  Theorie
des H untington - Hebrrlein - Prozesses und der ihm  
rerw andten . Verblasever]ahren. D issertation. (Dres
den, Konigl. Teclin. llochschule*, iii- Yerbindung mit 
dor Konigl. Bergakadem ie zu Freiberg .) Borna- 
Leipzig 1909.

W a m s l e r ,  F r i e d r i c h ,  S i p l .^ n g . : Die W arm e-
abgabe geheizter Iio rp er  an L u ft .  D issertation. 
(Munchen, Konigl. Techn. llochschule*.) 1909. 

Z e h ,  W i l h e l m ,  S ip l .t^ n g .: Ueber die Condensation 
eon Im idoathern  m it Am idoestern. D issertation. 
(D arm stadt, GroBherzogl. Teclin. llochschule*.) 1909. 

F e rn e r
0  Z u m  A u s b a u  d e r  Y e r e i n s b i b l i o t h e k g  0  

noch folgende G eschenke:
64. E insender: D irek tor A. K n a f f ,  W issen a. d. Sieg. 
E v e r s m  a n u , F  r  i e d r. A u g u s t  A 1 e x . : Ueber- 

sicht der Jiisen- und  S tah l-E rzeugung  a u f  W asser- 
tcerken in  den L a n d e m  zwischen L ahn  und Lippe. 
H aupttheil. D ortm und 1804.

65. E insender: H utteningenieur E r n s t  A. S c h o t t  
Cóln a. Rh.

l l o h l ,  Dr. R. A .: Eisenbahnen in  den Tropen. Ber
lin 1902.

Z eitsch rift f u r  p raktische Geologie. H erausgegeben 
y o ii M a x  K r a h m a n n .  Jah rg an g  1893 bia 1898. 
Berlin 1893— 1898.

§ Ygl. „Stahl und E isen“ 1910, 5. Jan u a r, S. 54.
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Colsman, R ichard, Ingenieur der C arnegie Steel W orks, 
Duąuesne, Pa., U. S. A., P . O. Box 22.
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w erk, M agdeburg-Buckau.
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hof 4.
Schm itt, Theodor, Ingenieur, D illonburg, B ism arckstr. 8.
Schumacher, Ju liu s, Ingenieur d. M aschinenf. Sack, 

G. m. b. H., Dusseldorf, B ahnstr. 33 a.

N e u e  M i t g l i e d e r .
.Baron, .E n isf.^ ip f.^H g ^B o trieb sin g en ieu r im H am m or- 

werk der Friedenshutte , Friedenahiitto, O.-S.
Buchholz, Theodor, Chef d. Abt. fiir Fertigw aren  des 

Paęoneieenwalzw. L. M annetaedt & Co., A. G., K alk .
Dobrowohl, II., S ip L ^ n g .,  B etriebsingenieur im Tho- 

m asstalilw erk dor Friedenabiitte, F riedenshu tte , O.-S.
Fcdorenka, Johann , Berg- u. H iittening., B etriebs- 

ffibrer der B riansker Stahl- u. Eisenw ., E katerinos- 
law, SiidriiBland.

Feller, ]V., Ingenieur, D inslaken, K aiseretr. 53.
Gdhler, Otto, B etriebsingenieur im W alzw erk  der 

Friedenshutte , Friedenshutte , O.-S.
Gomory, M ax, Ing,, H ochofenbetriebaassistent d. A. G. 

fiir lliittenbetrieb , D uisburg-M eiderich, H ollenberg- 
straBe 15.

Koch, H einrich, S ip L ^ ttg .,  H ocliofenassistent d. Apler- 
becker Hiitte, Aplerbeck i. W.

Osten, S r .^ t t g .  H ans, StaBfurt.
Pollak, Robert, k. k. K om m erzialrat, P rasid en t d. F rei- 

stad te r Stalli- u. E isenw erke, A. G., W ien IV., 
B rucknerstr. 6.

Sachs, Ewald, B ankdirektor, Essen a .d .R u h r, Zwreigert- 
straBe 10.

W inkler, II., S ip l .^ n g .,  B etriebsassistent d. Roch- 
lingschen Eisen- u. Stahlw erke, Y olklingen a. d. Saar, 
H ofstadtstr. 3.

U upperm ann, H ans, G eschaftsfiihrer u. Teilh. d. Fa. 
Theodor "Wuppermann, G. m. b. H., Schlebusch bei 
Coln.

Zahn, H einrich, Ingen ieur, D ortm und, A rneckestr. 50.


