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Emil G oecke f .

A m  31. Ja n u a r  1910 verschied zu Duisburg- 
*■ *• Meiderich das lang jahrige M itglied unseres 
Y ere in sG eh .K om m erzien ra tE .G oecke . Am 8.N 0- 
vember 1842 ais Solm des Ju s tiz ra te s  H einrich 
W ilhelm Goecke in D uisburg geboren, besuchte der 
H eim gegangene das Gymnasium seiner Y aterstad t. 
E r  widmete sich dem K aufm annsstande und absol- 
v ierte  seine Ł eh rze it bei der F irm a A ugust Maj er t 
in Duisburg. Nachdem 
er seiner M ilitarpflicht 
beim 5. Rheinisclien I 11- 
fan te rie -R eg im en t N r. 05 
zu Koln geniigt h a tte , t r a t  
er in die D ienste der Duis- 
burger K upferhiitte und 
darauf 1867 in die des 
Bankhauses R obert Suer- 
mondt & Co. zu Aachen.
Beim Ausbruch des deutsch- 
franzosischen K rieges zur 
Fahne einberufen, machte 
er in den Reihen des 65.
Regiments den F eldzug  
m it und nahm an den 
ruhmreichen Schlachten bei 
St. Quentin, Bapaum e, an 
der H allue und Amiens 
teil. Zum Oflizier befor- 
dert und m it dem E isernen  K reuze geschrniickt, 
kelirte er in die H eim at zuriick und kam zunilchst 
ais kaufm annisclier D irek to r zur Kruppschen Jo- 
hanneshiitte nach Hochfeld. E inige Jah re  spilter, 
am 1 . A pril 1878, w urde er in den Y orstand der 
Rheinisclien S tah lw erke zu Meiderich berufen, 
eine S tellung, in der er bis zu seinem Tode in 
unermudlicher A rbeit und Scliaffenskraft w irkte 
und w esentlich zu der Entw icklung beitrug, 
welche diese W erke  bis auf den heutigen T ag  
genommen haben.

W ie er in seinem Berufe von der grofiten 
Pflichttreue und H ingabe an die ihm anvertrau ten  
Interessen beseelt w ar, so fand er tro tz  ange- 
streng tester T a tig k e it noch Zeit. sich in den 
D ienst der Oeffentlichkeit zu stellen. Ais Bei- 
geordneter der friiheren Gemeinde und spateren

S tad t Meiderich, die Ende 1905 in dem groBeren 
Gemeinwesen D uisburg aufging, betatig te  er sich 
111 aufopfernder und erfolgreicher W eise auf 
liommunalem Gebiete, und die Gemeinde Meiderich 
verdankt nicht zu le tz t seiner M itarbeit die groBe 
Entw icklung, die sie erfahren h a t. Zu besonderer 
F reude gereichte es Goecke noch, daB er in den 
le tzten  Jah ren  seines Lebens auch fiir seine ge- 

liebte V ate rs tad t Duisburg 
in ihrem  erw eiterten  Uin- 
fange tiitig  sein konnte, 
nachdem die Y ereinigung 
von Duisburg und Meide
rich erfo lg t w ar. Vom 
1. A pril 1900 bis zu r Auf- 
bebung des K reises Ruhr- 
o rt w ar er K reisdeputierter 
und seit dem 16. Marz 1906 
M itglied des P rov inz ia l- 
landtages. Seit 12 Jah ren  
w irkte er ferner ais Mit
glied, ais ste llve rtre ten - 
der P rasiden t und schlieB- 
lich ais P rasiden t der Hau- 
delskam mer zu Duisburg. 
Ais rech ter V orsitzender 
eines Kollegiums Gleich- 
berechtig ter bemiihte er 

sieli ste ts, auszugleichen und vor allem alle Mit- 
g lieder der Handelskam m er zu ta tig e r M itarbeit 
heranzuziehen. In  der N ordwestlichen Gruppe des 
Y ereins deutscher Eisen- u ndS tah lindustrieller w ar 
er ais V orstandsinitglied schon seit langen Jah ren  
ta tig , und aucli hier w ird man seinen wTertvollen 
R a t schmerzlich vermissen.

Nach veran tw ortungsvoller schw erer A rbeit 
w are dem V erstorbenen ein langer schoner Lebens- 
abend zu gonnen gewesen; doch un erw arte t is t er 
seiner Fam ilie und seinen zahlreichen Freunden 
entrissen worden. Die deutsche E isenindustrie ist 
in tiefe T ra u er v e rse tz t dureh den Y erlust eines 
Mannes, bei dem strenge Pflichttreue im D ienste 
sich m it gew innender H erzensgiite des W esens 
verband, und dessen kerndeutsche Gesinnung und 
Y aterlandsliebe allen ein Yorbild w ar.
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D er AułSenhandel der deutschen Eisenindustrie.

ie Gesam tausfuhr des deutschen Zollgebietes 
an Eisen und E isenw aren be trug  im ab- 

gelaufenen Ja h re  1909 4 044 391 t ;*  sie er- 
reich te dam it die g rofite bis je tz t  dagewesene 
Hohe und kommt der A usfuhr GroBbritauniens 
auch in der Gesamtm enge nahe, nachdem sie
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Schaubild  1. D eutsch lands E in- und A usfuhr von Eicen und E isenw aren.

Die Zunahme der deutschen A usfuhr gegen- 
iiber derjenigen des Ja h re s  1908, die einschliefi- 
lich Maschinen 4 093 977 t  betrug , berechnet 
sich auf 6,8 °/o ; g le ichzeitig  ging die E isen- 
einfuhr so zuriick, daB der AusfiihriiberschuB 
eine S teigerung von 11,3 °/o erfuhr.

In  der H auptsache ent- 
fiel die Zunahme auf Roh
eisen, w orin die A usfuhr 
von 257 849 t  im Jah ro  
1908 auf 471 045 t 
stieg. A ltm ateria l ha tte  
eine kleine A usfuhr- 
ste igerung  aufzuweisen, 
wohingegen die A usfuhr 
von H albzeug ein Ge- 
ringes un te r der vor- 
jah rigen  Ziffer blieb. In 
W alzw erkserzeugnissen 
und E isenw aren gingen 

die Ausfuhrm engen nicht 
wesentlich iiber die des 
V orjahres liinaus, und 
bei der M ascliinenausfuhr 
haben w ir sogar einen 
Riickgang von 27 000 t 
zu yerzeichnen gehabt, 
der auf die w ahrend 
der ersten Jah resha lfte  
iiberall herrschende Un- 
gewiBheit iiber die Ge- 
s ta ltung  der w irtscliaft- 
liclien L age zuruckzu- 
fiihren sein durfte.

Verglichen m it dem 
V orjahre ste llten  sieli Zu
nahme, beziehungsweise 
A bnahm e:

die britische A usfuhr in Halb- und F ertig fabrikaten  
zusanunengerechnet schon im Ja h re  1908 iiber- 
holt hatte .

Im einzelnen ste llte  sieli 1909 die A usfuhr 
in den beiden H aupt-A usfuhrlandern wie fo lg t:

D cutsches GroB- 
Z o llgeb iet b r itao n le n * *  

T onncn  zu 1000 kg
R o h e i s e n ...........................................  471 045 1 1 GO 022
A l t e i s e n ................................. ....  . 174 288 165 204
H a l b z e u g ........................................... 474 854 3 074
W alzw erkserzeugnisse  . . . .  2 315 242 2 501 942
E is e n w a r e n ...................................... 608 962 620 514

Z usam m en E isen und E isenw aren 4 044 391 4 450 756
D azu M a s c h in e n ............................  331 194 630 398

Insg esam t . . . 4 375 585 5 081 154

Ausfuhr A usfuhr-
uberschuB

* Y ergl. „S tah l und E isen" 1910, 2. F eb r., S. 210 ff.
** Y ergl. „S tahl und E isen" 1910, 19. Jan ., S. 134.

R oheisen, A lteisen, H albzeug . +  2M  %  +  63i8 °/9 
W alzw erkserzeugnisse  und E isen-

w are a ...............................................+  3,0 „ +  3,9 „
M a s c h in e n .......................................... — 7,5 „ — 7,5 „
I n s g e s a m t .......................................6,8 „ + 1 1 ,3  „

Unsere M ascliinenausfuhr yerniochte im letzten  
Ja h rz eh n t m it der A usfuhr yon E isenfabrikaten  
n icht S ch ritt zu lialten, denn w ahrend die Aus
fuhr von W alzw erkserzeugnissen und Eisen
w aren, wie das Schaubild 1 und die nachstehende 
Zalilenreihe zeigen, sich se it dem Ja h re  1900 
m ehr ais verdoppelte, ha t die M ascliinenausfuhr 
in  der gleichen Zeit nur um rund 40 °/° e e_ 
s te ig e rt w erden konnen.

Yon erheblicher Bedeutung is t in den le tzten  
Jah ren  m it der A usbreitung des M artinverfahrens 
der AuBenhandel in Brucheisen und S ch ro tt ge- 
w orden; er belief sich im abgelaufenen Ja h re
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Zalilentafel 1.

Des doutschen Zollgebtetea E ln fuh r ln  1000 T on n en *

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909

R oheisen, A lteisen, H albzeug  . , 83 0 296 177 220 240 205 529 616 409 327
'W a l z w e r k s s r z e u g n i s B e ....................... 76 43 52 54 57 69 112 143 103 90
E is e n w a r e n .......................................... 78 59 39 42 46 50 49 54 47 42
M a s c h i n e n ........................................... 99 68 50 59 75 76 80 89 76 68

Dea deutschen Z ollgebietes A usfuhr in  1000 T onnen

RoheiBen, A lteiaen, H albzeug . . 2 2 4 506 1153 1165 712 971 978 623 8 93 112 0
'W a lz w e rk se rz o u g n isa e ................... 928 1407 1676 1767 1500 1771 1983 2241 2 2 3 6 2 3 1 5
E is e n w a r e n .......................................... 396 4 33 48 0 546 557 606 697 569 602 609
M a s c h i n e n ........................................... 2 35 2 14 219 24 8 26 6 301 2 9 6 332 3 58 331

auf 38 °/o der gesam tenE iseneinfulir. Die folgende 
Zalilentafel 2 ze ig t den AuBenliandel i n A l t e i s e n  
und  B r u c h e i s e n  wahrend des Ietzten Jahrzelm ts.

Ausfukrinengen viele D urchgangsgiiter enthalten 
sind, die von den belgischen und hcfllandischen 
Hilfen seewiirts verschift't wurden. Bemerkens-

E in fuh r
t

A usfuhr
t

1900  . . 10 0  38 3 61 09 6
1901 . . 26  36 3 1 5 3  39 9
1902 . . 3 1 9 5 0 168 909
1903  . . 59  98 0 109  2 4 5
1904 . . 52  421 9 0  09 8
1905  . . 40  25 4 5 2  421
1906 . . 113  35 5 133  165
1907 . . 1 6 4 1 0 5 12 0  59 6
1908 . . 146  949 16 3  86 3
1909 . . 1 84  729 1 7 4  28 8

Die Entw icklung der 
Ausfuhr in einer Keihe 
w ichtiger E isenerzeug- 
nisse w ird durch das 
Schaubild 2 gezeig t, w ah
rend die Schaubilder 3 
und 4 und die folgende 
Zahlenreihe einen ge- 
wissen A nhalt bieten fiir 
die V erteilung unserer 
Eisenausfuhr auf die ein
zelnen Lander.

Hiernacli erscheint 
ais unser H auptabnehiner
GroBbritannien, dann folgen die N achbarlander 
Belgien und H olland; doch sind gerade diese 
Zahlen m it V orsicht zu behandeln, da wahr- 
scheinlich in den fiir diese L ander angeschriebenen

Schaubild  2. D entschlands A usfuhr an  E ck- und "W inkeleisen, Stabeisen, 
D rah t, Sohienen, P la tten , B lechen und schmiedeiBernen R ohren.

w ert is t die andauernde Zunahme unserer E isen
ausfuhr nach Italien  und der Schweiz, sowie

Y ergl. auch  „S tah l und E isen" 1905 S. 195.

Z ahlentafel 2.

A usfuhr in  1000 t n ach :

Belgien DSne-
m ark

F ran k -
re ich

GroB-
b ritan -

nien
Ita lien N ieder-

landc
Oenterr.-
U ugarn RuCIand Schweiz Spanien

Krit.
Ost-

ind ien

Chin*
und

Jap an

Bra- 
fiilien u. 
A rgen- 
tln ien

Yer.
S taa ten

1900 172 51 85 166 71 176 65 109 180 2 0 35 64 77 1 0

1901 30 5 59 85 46 6 74 2 80 76 97 145 15 93 84 105 22

1902 40 3 77 77 817 135 413 53 70 187 16 74 89 86 312

1903 453 84 76 836 130 366 61 59 189 17 97 92 111 29 5

1904 37 8 87 93 54 4 124 307 43 50 2 22 15 75 87 127 40

1905 507 1 0 0 99 723 147 33 6 70 50 226 13 90 1 2 2 20 9 59

1906 5 5 0 85 57 561 203 249 44 35 2 1 2 6 72 86 182 18

1907 40 0 104 83 43 9 287 315 97 55 276 15 101 149 38 7 37

1908 3 66 83 544 293 374 25 8 59 235 11 140 217 26 6 11

1909 5 36 93 132 596 302 3 6 4 154 42 248 19 102 178 303 31
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'7S88 SO 32  3 f  3S 38  1900 02 01 OS 081909

Schaubiid 4. D eutschlands E isen au sfu h r nach  den 

N iederlanden, derScliw eiz, Ita lien  und O esterr.-TJngarn.

fuhr nach RuBland, das in friiheren Jah rzeh n ten  
ein H auptabnelim er deutschen E isens w ar, stilndig 
zuruckgegangen ist.

Einen erfreuliclien Aufschwung h a t die A us
fuhr nach unseren Kolonien und Sclm tzgehieten 
genommen, sie iiberstieg im le tz ten  Ja h re  die- 
jenige nacli RuBland und v e rte ilt sich auf die 
einzelnen Gebiete wie fo lg t :

30  32 3V 3 0  39 T900 02 OS 08 T309

Schaubiid 3. D eu tsch lands E isenausfuhr nach  GroB- 

britann ien , B elgien, F ran k re ich , RuBland und den 

T e r . S taaten  von N ordam erika.

die groBe B edeutung, die die sudam erikanischen 
S taaten  A rgentin ien  und Brasilien fiir unseren 
E isenabsatz e rlang t haben , wahrend die Aus-

nach

Gcsam
aus

1909
t

telsen-
uhr

1908
t

D aru n te r E lsen- 
bahnm atu ria l 
1909 ; 1908 

t  ! t

D eutsck-O st-A frika  . . 
D eutsck-S iidw est-A frika 
K a m e ru n ............................

K ia u ts c h o u ........................
D eutsch-A ustralien  . .

32 137 
240 

7 500 
3 197 
1 136 

590

10 530 30 937 9 959 
313! — —

6 704: 7 269 6 425 
70 3 197 70 

334 1 136; 334 
12 — | —

44 800| 17 969 42 539 16 788

Handelspreise fur Kohle und Eisen.
(H ierzu T afe l T I  bis IX .)

I | i e  Schaubilder iiber die D urchschnitts-H an- 
delspreise von Kohle, K oks, E isenerz, Roh

eisen, H albzeug und einer Reihe w ich tiger F e rtig -  
erzeugnisse, die w ir in m ehrjfihrigen Zwisclien- 
rftumen unseren L esern vorzufiihren  pflegen,* sind 
nunm ehr bis A nfang 1910 fo rtgefiih rt und am 
Schlusse dieses H eftes ais T afeln  beigeheftet.

Bei dem Schaubiid au f T afel V I filllt vor 
allem die P re isste ige rung  des spanischen E rzes 
in die Augen,** das im le tz ten  V ierte ljah re  den 
P re is  fiir gerosteten  Spat iiberholte. W e ite r  ver- 
anscliaulicht diese Tafel die P reisherabsetzungen

* T g l. „S tahl und E isen u 1908, 12. F eb r., S. 217.
** T g l. „S tahl und E isen “ 1910, 12. J a n .,  S. 101.

des K olilensyndikates fiir K okskohle und Hoch- 
ofenkoks.

Die Tafeln V II und V III zeigen einerseits 
den unerfreulichen V erlauf, den der M ark t in den 
n icht durch Yerbiinde geschiitzten E rzeugnissen 
Stabeisen und Blech in den le tz ten  beiden Jah ren  
genommen h a t, und anderseits den EinfluB des 
S tahlw erksverbandes au f die P re ise  fiir Triiger 
und H albzeug, die sich bei der Aufwiirtsbewe- 
gung des Ja h re s  1907 yon A usschreitungen nach 
oben fernhielten , dann aber auch bei dem folgen
den R iickschlag auf etw a dem S tande des Jahres 
1905 gehalten  w erden konnten, w ahrend Bleche 
den niedrigsten  P re is  se it 20 Jah ren  erreichten 
und auch der P re is  fu r FluBstabeisen, der zeit-
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weise w esentlicli un ter den T rttgerpreis sank, 
naliezu seinen T iefpunkt erreiclite.

D as Schaubild au f Tafel IX , das nameutlich 
fu r die E isengi Bereien von In teresse sein diirfte, 
haben w ir diesmal durcli die Aufnahme des Preises 
von GieBereikoks erg ilnzt; es is t dadurch be
sonders bem erkensw ert, daB es die Bewegung 
der Rolieisenpreise nach Auflosung des Roheisen- 
sy ndikates veranschaulicht. Die Spannung z wischen 
doutschem GieBereiroheisen N r. I  und Nr. I II , 
die friiher s te ts  in gemessenein Abstande von ein- 
ander blieben, h a t sich im freien W ettbew erb

sehr y erringert, w ahrend der A bstand zwischen 
diesen und dem luxem burger GieBereiroheisen 
Nr. I I I  nahezu der gleiche geblieben ist.

Allen Bildern gemeinsam ist der erfreuliche 
Zug des Ansteigens der L inien fiir F ertige rzeug - 
nisse gegen das Ende der B erich tszeit; er zeig t, 
daB die diesmalige Periode des T iefstandes iiber- 
wunden ist, und erw eckt die begriindete Aus- 
siclit, dafi dio E isenindustrie in absehbarer Zeit 
wiederum P reise durchzusetzen in der L age ist, 
die m it den standig gestiegenen Selbstkosten im 
Einklang stehen.

B

V ersuche mit selbstaufzeichnenden Dampfmessern.
Von 5ł)V.=3 ltg. K. R u m  m o l in Aachcn-Rotho Erde.

is yor wenigeu Jah ren  gab es noch keincn 
brauchbaren M esser zu r Bestimmung der in 

einer L oitung strom enden Dampfmenge. Dampf- 
yerbrauclism essungen konnten dalier, wenn man 
yon der unzulanglichen Bestimmung des Dainpf- 
yolumens aus dem Indikatordiagram m  von Kolben- 
maschinen absielit, nur v o r  dem Dampfkessel 
durcli Messung der Speisewasserm enge oder h in  t e r  
der Y erbrauchsstelle durch Bestimmung des in 
einem Oberflaclienkondensator niedergeschlageiien 
W assers yorgenommen werden. Beide Moglich- 
keiten yersagen oft, nameutlich bei grofien Ma- 
schinen, weil die D am pfycrbrauclisstellen seltcn 
allein an e i n e  K csselanlage, e i n e  Oberflachen- 
kondonsation angeschlossen sind; beide Mefiarten 
sind umstiindlich und zeitraubend, beide liefern 
nur ein Bild der m ittleren  Dampfmenge im Yer- 
laufe einer gewissen Zeit, wahrend man oft den 
a u g e n b l i c k l i c h e n  Y erbrauch und seine 
Schwankungen wissen will.

Die ungeheure Entw icklung des technischen 
Messens in den le tz ten  Jah rzchn ten  hat den 
Wunsch nach brauchbaren M efiyerfahren fiir stro- 
mende Dampfniengen sowohl bei Abnahmcyer- 
suchen und der E rprobung technischer Neuerun
gen, ais auch bei der geordneten Betriebsiiber- 
wachung und Selbstkostenbestim m ung zu einem 
dringenden Bediirfnis anwachsen lassen. W urde 
docli unlangst die E infachheit der Messung elek- 
trischer E nerg ie ais ausschlaggebcnder F ak to r 
fiir die W ahl elek trischer s ta t t  Dampfwalzenzug- 
maschinen ins Feld gefiUirt!

Aus dieser Notwendigkeit. geboren, sind in 
le tz te r Zeit eine ganze Reihe yon Dampfmesser- 
bauarten entstanden. Sie lassen sich ih rer W ir- 
kungsweise nach in zwoi Hauptgruppen einteilcn. 
Da namlich die Dampfmenge, welche durch eine 
Leitung strom t, nach der F orm el:
Dam pfm enge =  fre ie r S tr6m ungsquerschnitt X  Dam pf- 

geschw indigkeit
bestimrnt ist, so ergeben sich ais einfachste Mefi- 
yerfahren die beiden M oglichkeiten, entweder den 
Strom ungsąuerschnitt yeranderlich zu machen und

diese Y eranderung zu messen, w ahrend die Dainpf- 
geschwindigkeit s te ts  dio gleiche bleibt., oder bei 
gleichbleibendem Strom ungsąuorsclinitt dio Dampf- 
geschwindigkeit zu andern und zu messen. 
Die erste  Ausfuhrungsform werde ais „ Q u e r -  
s c l i n i t t s m e s s e r “, die zw eite ais „ G e s c h w i n -  
d i g k e i t s m e s s e r “ bezeichnet.

Den Gruudgedanken eines Quersehnittsm cssers 
s te llt Abbildung 1 dar. Dor Y entilte ller a 
schwimmt auf dem D ąm pfstrom ; der S trom ungs- 
druck des Dampfes driickt den T eller so weit 
nach unten, bis der Druck- 
unterschied auf den boi- i , ,
den Seiton des T ellers 4-"Cv
gleich dem Gewichte G 
i s t ; nimmt die Dampf-
geschwindigkeit und da- 
m it der D ruckunterschied 
zu , so senkt sich der 
T eller w eiter nach unten, 
bis das Gleichgewielit zwi
schen D ruckunterschied 
und Gewicht w ieder her
gestellt ist. D er bei den 
ycrschiedenen Lagen des 
T ellers sich jew eilig  er- 
gebende freie Strom ungs- 
querschnitt ist so be- 
messen, dafi dio Absen- 
kung des T ellers aus der 
Nullage unm ittelhar der 
durchstromenden Danipf- 
monge yerhaltnisgleieh

U

a  t

G -

T
—

A bbildung 1. 

Quer8chnittsme8Ber.

i s t ; man konnte also z. B.
m it dcm Gewicht G einen Schreibstift yerbinden, 
w elcher dann die Dampfmenge in der Zeitein- 
heit aufzeichnen wiirde. Diese B auart kann 
man ais Y e n t i l m e s s e r  bezeichnen.

Ais Y ertre te r  der andern Ausfuhrungsmog- 
lichkeit, der Geschwindigkeitsmesser, ze ig t Ab
bildung 2 den D r o s s e l s c h e i b e n m e s s e r .  In  
die Dampfleitung w ird eine Scheibe m it kleine- 
rem ais dem Leitungsdurchm esser eingebau t;
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stromt* Dampf durch die Leitung, so en ts teh t in 
den beiden R ohren a uiul b ein D ruckunterscliied, 
w elcher dcm Q uadrate der Strom ungsgeschwindig- 
keit m it geniigender Annilherung yerhaltn isgleich  
i s t ; er w ird m it einem M anom eter gemessen, welches 
heispielsweise aus zwei m it Quecksilber gefiillten 
kommunizierenden Rohreii bestehen kann. Dic 
W urzel aus dem H ohenunterschied der Queck- 
silbei'spiegel ist der strom enden Dampfmenge 
yerhaltnisgleich. Bei selbstaufzełclm endenM cssern 
ergeben sieli aus der A rt, wic das Ziehen der 
W urze l auf mechanischem W ege selbsttiltig  er
folgt, yerschiedene B auarten .

Sowohl Q uerschnitts- ais auch Gcschwindig- 
keitsm esser haben sieli in eino ganze Reiho 
yon Betriehen eingefuhrt, oline dafi man einen 
siclieren A nhalt iiber die M efigenauigkeit gehabt 
liiltte. Die Eichung solelier Mefiwerkzouge ist 
seh r schwierig, und eine zweekmiifiige Priifanlage,

+

A bbildung 2. G eschw indigkeitam easer.

■etwa hestehend aus Dampf erz euger, Mefileitung 
und Oberflachenkondensator, welche die inner- 
halb w eniger Minuten niedergesclilagene Dampf
menge genau zu bestimmen g e s ta tte t, ist meines 
W issens noch bei keiner F irm a, welche Dampf- 
m esser bau t, yorhanden. Die yeroffentlichten 
Eichyersuclie yon K esselrevisionsyereinen usw. 
beziehen sich fast ausschlieClich auf gleichmiifiige 
S trom ung des D am pfes; wenn aber hierbei die 
M esser auch riclitig  zeig ten , so ist damit noch nicht 
erw iesen, dafi sie auch bei stofiw eiser Strom ung 
des Dampfes richtigc W e rte  angeben. In derM ehr- 
zalil der F alle  aber h a t man es in der P rax is mit 
stofiw eiser Strom ung zu tun, z. B. in den Zuleitun- 
gen von K olbenm aschinen; die Stofie sind h ier 
in der N ahe der Maschine am stitrksten  und 
gleichen sich um so m ehr aus, je  w eiter die 
Mcfistelle von der Maschine en tfern t ist. Stofie 
herrschen ferner in den Zuleitungen von Dampf
turbinen, welche m it einem absetzenden Drossel- 
regulieryentil yersehen sind, wie z. B. die 
Parsons-Turbinen in der A usfuhrung yon Brown, 
B oyeri & Co. u. a. m. Auch heftige Scliwan- 
kungen in der Dampfeutnahme, wie sie bei s ta rk

wechselnder B elastung der Maschinen auftreten , 
bei Dampfwinden, W alzenzugm aschinen, Dampf- 
hammern und dergleichen, konnen un te r Umstiln- 
den eine ungiinstige W irkung  auf die Genauig- 
keit des Messers haben.

F iir Querschnittsm esser erscheint in solchen 
F allen  eine riclitigo Anzeige fraglicli, weil die 
E ra fte , welche auf die im Dam pfstrom  schwim- 
mende Scheibe w irken, bei dem A uf-und N iedergang 
derselben yerschieden sind. Man kann sich dies 
in grober W eise k larm aclien , wenn man an- 
nimmt, es handle sich um stofiweises Strom en 
yon W asser, welches von einer Kolbenpumpe 
durch den M efiąuerschnitt hindurcli angesaugt 
wird. Die Drosselscheibe konnte ja  ohne wei
teres auch zu r W asserm essung b en u tz t werden.

Um zu sta rkes Auf- und Abschwanken des 
Zeigers bei jedem  Kolbenhub zu yermeiden, miifi- 
ten sehr kriiftige Brem sen angew andt w erd en ; 
trotzdein w ird der T eller bei der Y ergrofierung 
der W asserm engo im Y erlaufe der ersten  H alfte 
des Saughubes entsprechend den s ta rken  auf ihn 
ausgeiibten K raften  m ehr oder w eniger nahe an 
die L age kommen, welche der grofiten im Y er
laufe des Kolbenhubes angesaugten W asserm enge

^m ittlere  W asaorm engo X  -jj-j cntspricht. S inkt nun

die W asserm enge in der zw eiten Hublialfte, so 
ist die riickziehende K ra ft des G ewichtes der leb- 
haften  Brem sw irkung nur wenig uberlegen. D er 
R uckgang des T ellers w ird also selir langsam 
erfolgen. F o lg t nun die nachste Y erm elirung der 
W asserm enge, naclulem nu r ein k leiner T eil des 
W eges zuriickgelegt ist, und zw ar wieder mit 
erheblicher K raftw irkung  auf die Oberflachc des 
T ellers, so w ird er diesem D ruck schnell folgen, 
und die W irkung  dieses K raftespieles ist, dafi der 
M esser einen grofieren A usśchlag zeigt, ais der 
m ittleren  Strom ungsmenge entspricht. Die Bremsc 
w irk t also wie ein Gesperre, welclies beim Zu- 
rilckgehen des Y entiltellers in die Nullage eingreift.

Bei den Q uerschnittsm essern erhellt, aus dieser 
U eberlegung zum mindesten die Mogliclikeit eines 
Fehlers in der Anzeige. Bei Geschwindigkeits- 
inessern erscheint ein F ehler aus einem andern 
Grunde walirscheinlicli. D ieser ist darin  zu 
suchen, dafi diese Mefiwerkzeuge in der ublichen 
Ausfiihrungsform den M ittelw ert der Schwankun- 
gen in der Dampfentnahme falsch bestimmen. 
W ie erw ahnt, ist bei den Geseliwindigkeitsmessern 
der gemessene Druckunterscliied dem Q uadrat der 
Strom ungsmenge yerhaltn isgleich; die ublichen 
B auarten  arbeiten  nun in der W eise, dafi s ta rkę  
Stofie in den yon der Drosselscheibe zu den 
Queeksilberspiegeln fiihrenden L eitungen a und b 
in Abbildung 2 abgebrem st w erden; le tz te res  ge- 
schieht einmal durch die M assentragheit der in 
den Leitungen pulsierenden W asserm engen und 
des Quecksilbers, ferner durch die in den Lei
tungen auftretende Reibung, welche bisweilen
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noch durcli D rosselung m ittels eingebauter Vent.il- 
clicn y crs titrk t wird. Aus dem so erlialtenen 
M ittelw erte der Q uadrate dci Dampfmengen wird 
dann die W urzel gezogen. Dies ist aber unzu- 
liissig! E s miifite yielm ehr e rs t die W urzel aus 
dem jew eiligen W erte  des Q uadrates der Dampf- 
menge gezogen und aus diesen Zalilen das M ittel 
bestimmt werden. D er h ierdurch entstehende 
Fehler kann rech t betrachtlich  werden.

Diese tlieoretischen E rw agungen wurden durch 
eine Reihe von Y ersuchen bestiitigt. Gcpriift 
wurde ais Y e rtre te r  der Yentilm esser ein Messer 
der Farbenfabriken yorm. F riedr. B ayer & Co. 
aus dem Ja h re  1909 und ais Drosselscheiben- 
messer ein im Ja h re  1907 gebauter Gehre-Messer.*

Zusammengefafit kann das Ergebnis der Ver- 
suche wie fo lg t ausgedriickt w erden :

Beide M efigerate zeigen bei gleichmafiigcr 
Strom ung riclitig , bei stoflweiser Strom ung da
gegen nur dann, wenn die Stoflo geniigend ab- 
geschwacht w erden; le tz te res  lafit sich in der 
Melirzahl der F alle durch E inschaltung eines hin- 
reichend langen Strom ungsweges zwischen der 
Einbaustelle des j\Iessers und dcm E ntstehungs- 
orte der Stiifie erreichen. Selbstaufzeichnende 
Dampfmesser iniissen in ihren mechanischen Teilen 
so gebaut sein, dafi liier die lebliaften Scliwan- 
kungen, welche im Dampfyerbrauchc gewisser 
M aschinenarten auftreten , nicht zu s ta rk  durch 
Keilning gedam pft werden.

Aus dem bisher G esagten gelit hervor, daB 
dic yorhandenen Dampfmeśśer zw ar nicht un- 
bedingt b rauchbar sind, wohl aber in yielcn 
Fallen zuyerlassige Ergebnisse yerzeichnen. W enn 
man ilinen in der P rax is noch haufig mit Mifi- 
trauen begegnet, so liegt dies an den sclilechten 
Erfahrungen, die man mit ihnen bei stofiweisen 
Dampfstromungen gem aclit hat. Es ist j a  z. B. 
klar, daB man bei E inschaltung yon Messern 
unm ittelbar vo r Dampfhammern unmogliche Ab- 
lesungen erlialten wird. Auch die Mifierfolge 
in andern Fallen erk laren  sieli in gleicher Weise. 
Tatsachlich aber ist die Einfiihrung yon Dampf
messern in einer grofien Zalil yon Betrieben un- 
bedingt zu empfelilen, und zw ar iiberall da, wo 
Dampf zum Kochen und Heizen (Brauereien, 
Zucker- und Papierfabriken, chemische Betriebe 
aller A rt), zum B etriebe von Dampfstrahlgeblasen 
sowie Dam pfturbinen m it reiner Drosselregelung 
yerwendet wird, ferner zu r Bestimmung der yon 
Turbokom pressoren erzeugten  Druckluftmengen 
und schlieBlich bei Yerdam pfungsyersuehen aller 
A rt an Kesseln usw. Bei Kolbenmaschinen ist 
eine gewisse Y orsicht g eb o ten ; in yielcn Fallen 
ist auch h ier die Yerw endung mogllch, zumal es 
nicht einmal immer darauf ankommt, nur die 
M en g e n  zu messen, sondern oft bereits eine

* B eschreibung und B a u a r t : „Zeitsebrift des
y ereines deu tscher In g en ieu re“ 1909 S. 147 Abbil
dung 46 bis 50 und S. 146 A bbildung 42 bis 45.

Uebersiclit iiber dio wechselnden B etriebsyerhalt- 
nisse und die Schwankungen des Dam pfyerbrau- 
clies sehr w ertyoll sein konnen.

Den besten Ueberblick dariiber, was man mit 
den je tzigen  Dampfmessern erreichen kann, w er
den einige Beispiele yon Schaubildern gehen, 
welche im B etriebe eines grofien H uttenw erkes 
m it solchen Messern aufgezeichnet worden sind. 
Des besseren Vergleiches und der grpfieren Ueber- 
sichtlichkeit wegen sind im folgenden allerdings 
nur Schaubilder yorgefiihrt., welche mit einem 
D r o s ś e l s c h e i b e n m e s s e r  aufgenoinmen sind. 
Es sei ausdriicklich bem erkt, daB dies nicht wegen 
irgendw elcher grofieren V orzuge dieser B auart 
gegeniiber dem Yentilm esser geschehen i s t ; es 
ha t yielm ehr jede B auart ihre Yor- und Nach- 
teile, und man mufi yon F ali zu F ali entschcl- 
den, welcher Messer fiir den erstreb ten  Zweck 
der geeignetere ist. D er Yentilm esser scheidet 
zunachst iiberall da aus, wo es sich um die 
Messung g r o  fi e r  Dampfmengen handelt, da 
brauclibare Messer dieser A rt meines W issens 
bisher nur bis zu Anschlufiwelten yon 150 mm 
1. W . gebaut werden. F ern er ist ihr Einbau 
nicht ganz einfach und erfordert erhebliclie Aende- 
rungen der Leitungsanlage, da im Gegensatz zu 
den Drosselscheibenmessern das gesam te Mefigerat 
einschliefillch je  eines A bsperryentiles yo r dem 
E in tr ltt  und h in te r dem A u str itt in die Leitung 
geschaltet werden mufi. Dies ist aber kostspielig 
und m acht fiir jede Mefistelle einen yollstandigen 
Messer mit zwei Ventilen erforderlich, oder zum 
mindesten erschw ert es den Uebergang yon einer 
3Iefistelle zur andern. Derngegenuber ist der 
Einbau der Drosselscheibe billig und yerhaltnis- 
mafiig einfach; er m acht m ir da einige Schwierig- 
keiten, wo der fiir die Scheibendicke erforderliche 
Spielraum yon etw a 20 mm zwischen zwei Lei- 
tungsflanschen sich n icht schaffen liifit. So ge- 
ring dieses Mafi auch ist, so w ird docli liin und 
wieder, nam entlich bei grofien Leitungen, erlieb- 
liche K raft niitig, um die Flansclien fiir den Ein
bau auseinanderzuzwangen. D er Drosselflansch 
kann sowolil in w agerechten wie in senkrechten 
Leitungen Yerwendung finden; die mechanischen 
Teile des Messers konnen leicht von einer Mefi
stelle zu r andern geschafft werden und lassen 
sich bequem auf einem Tiscli in gew isser Ent- 
fernung yon dem Drosselflansch aufstellen, so 
dafi das Beobachten einfacher is t ais bei der 
iiblichen B auart der Yentilmesser. E in grofier 
Y orteil des Ventilmessers dagegen is t es, dafi er 
auch sehr kleine Dampfmengen in der zu unter- 
suchenden Leitung zu messen g e s ta tte t; beispiels- 
weise lassen sich m it ihm die in einer Leitung 
niedergeschlagenen Kondensationswassermengen 
bestimmen. Die Drosselśćheibenmesser eignen sich 
zu diesen Zwecken grundsatzlich  schlechter, da 
bei kleinen Dampfmengen die an der Drossel
scheibe auftretenden und auf den Quecksilber-
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spiegeł ubertragenen D ruckunterschiede solu- klein 
werden.

Die ersten  der nachfolgend bescliriebenen 
Schaubilder sollen zeigen, dafi man aus ihnen 
einen Einblick in die tatsilcliliclien B e triebsre r- 
liJiltnisse gewinnen kann, der, wenn er auch

Abbildung 3. U ngleichm aB igkeiten in der D am pf- 

lieforung  eines K ossels.

nicht unm ittelhar in Geldeswert. auszudriicken 
ist, doch eine n icht zu unterschatzende Bedeu- 
tung  hat. So z. B. g ib t Abbild. 3 die Dampf- 
lieferung eines Kessels im V erlaufe einer Stunde 
w ieder. D asB ild  ist. im norm alen Betriebe zwischen 
9 und 10 Uhr ro rm itta g s  aufgezeichnet. Die 
sta rken  Schwankungen der 
K esselleistung zwischen 
etw a 6 und 40 kg  Dampf 
in der Stunde auf 1 qm 
H eizflache sind uberra- 
scliend. An ih rer E nt- 
stehung w irken zwei Ur- 
sachen m i t : Die s ta rk
wechselnde D a m p f e n t -  
n a l u n e ,  dadurch hedingt, 
dafi an die Lcitung neben 
anderen Maschinen meli- 
re re  schwere W alzenzug- 
mascliinen angeschlossen 
sind; dann aber auch die 
Ungleichmilfiige D a m p f -  
e r  z e u g u n  g. D or un ter- 
suchtg K essel lieg t in einer 
grofieren B a tte rie ; sohald 
er gespeist w ird, lafit 
die D am pferzeugung in 
ihm nach , wiihrend die 
anderen K essel der B a t
te rie  stiirker herahgezogen Abbildung 5. 
werden.

U nerw arte t g ro  fi sind auch die Schwankun
gen in den H auptleitungen des W e rk es ; Abbil
dung 4 zeig t dieselben w ahrend eines Zeitraum es 
von 10 Minuten. An die betreffeiule Leitung 
w aren zu r Zeit des Y ersuches angeschlossen:

1 . eine schwere Scliwungrad - W alżenzug- 
maschine in einer E ntfernung von etw a 
300 m von der M efistelle;

2. eino etw as le ichtere Schw ungrad-W alzen- 
zugmaschine in einer E ntfernung von etw a 
500 m von der Mefistelle;

3. zahlreiche kleine Hilfsmaschinen.
D er Leitungsdurchm esser b e tra g t an der Drossel- 
scheibe 600 mm und nimmt daliinter auf 450 mm 
und schliefilich auf 350 mm ab. Die Leitung 
h a t zahlreiche Kriimmungen. Man sollte meinen, 
dafi sich bei einer so langen Leitung Yon grofiem 
Durchm esser, die also eine erhebliche Dampf- 
menge en thalt, die Schwankungen m ehr aus- 
gleichen werden, ais dies auf dem Schaubilde er- 
sichtlich ist. Dieses lafit jeden einzelnen Stieh 
an den W alzenstraB en erkennen.

E igenartige Lcituhgsscliwankungen zeig t auch 
das folgende Schaubild (Abbild. 5.) H ier tra te n  
sehr regelmafiige Schwingungen m it einer Periode 
Yon etw a 15 Sekunden auf. D as Bild entstam m t 
der Zuleitung zu einer elektrischen Z entrale, in 
w eicher zwei P arsons - Brown - Boyeri - Dampf- 
turbinen arbeiten; auch diese sind m it der 
oben erw ahnten absetzenden D rosselregelung 
ausgeriistet, und liierin ist der Grund fiir die 
Schwingungen zu suchen. Die H ubzahlen der 
K.egelYorricht.ungen sind namlich bei beiden Tur- 
binen nicht gleich; dic eine m acht 172, die an- 
dere 168 Hube in der Minutę. D er grofite ge-

meinsame D iyisor dieser beiden Zalilen is t =  4. 
Folglich werden in der Minutę yierm al die 
H ochstw erte der Yent.ileroffnungen im Yerlaufe 
der U eberlagerung der beiden Einzelschwingungen 
zusammenfallen, oder die Schwingungsdauer der 
zusam m engesetzten Schwinguug in der Leitung 
mufi ł/4 JLinute == 15 Sekunden d au e rn ,. wie 
dies auch ta tsaehlich  der F a li ist. Aehnliohe

A bbildung 4. Schw ankungen in der H auptdam pfle itung  eines W alzw erks.

Schw ingungen in der D am pfzu leitung  zu e iner e lek trischen  Z entrale.
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Sdiw ingungcn tre te n  in den Ansaugeleitungen 
von Gasmaschinen auf, und es ist, bekannt, dafi 
hierdurch beim P ara li elschalten von W echsel- 
strommascliinen grofie Schwierigkeiten entstehen. 
Es is t rie llcic lit niclit ausgeschlossen, dafi ahn- 
liche Verliiiltnisse auch infolge der Schwingun- 
geu des Schauhildes Abbild. 5 auftreten  konnen. 
Die Abbildung ist, aber nocli aus einem andern 
Grunde benierkensw ert. Die betreffende Zen- 
tra le  ist, wie jede H iittenw erkszentrale, sehr 
schwankend belastct, und der Stroni w ird m it 
lebhaften Stofien entnom- 
men. Yon diesen Stofien 
nun ist auf dem Scliau- 
bilde niclits zu bem erken; 
sie werden durch die s ta r-  
ken Liiufermasseii der T ur- 
binen und G eneratoren  ge- 
puffert. Bei den grofien

TrU gheitskraften der 
schweren, m it 1500 Um- 
drchungen in der Minutę 
umlaufendenM assen ist dies 
auch ganz yerstiindlich.

Die aus den besproche- 
nen drei Schaubilderri ge- 
zogenenSchliisse yerstehen 
sich unbeschadet der Mcfi- 
genauigkeit; der Dampf- 
messer erw eist sich ais ein 
śchatzbares Mefiwerkzeug, 
ganz gleich, ob die an- 
gezeigten Zahlenw erte der 
Dampfmengen absolut ricli- 
tig sind oder nicht. Man 
kann die Reihe solcher 
Palle durch diejenigen er- 
w eitern, bei welchen es 
in der H auptsache auch 
weniger auf absolute W erte  
ais auf Y ergleichszahlen 
ankommt. Zum Beispiel 
eine Maschine kann mit 
Dampf von 6 oder von 10  a t 
Ueberdruck betrieben werden. Es fra g t sieli, 
wie grofi der M ehrverbrauch an Dampf im ersten 
Falle gegenuber dem zweiten ist. Oder: Es ist 
der N utzen der Kondensation an einer grofien 
Maschine zu bestimmen. Es g ibt j a  Tabellen- 
werte, nacli denen sieli diese Zahlen schlitzen 
lassen. Allein es handelt sich im Hiittenbetriebe 
um sehr grofie Maschinen, dereń Arbeitsweise 
vielfach nicht ais „norm al“ angesprochen w er
den kann. Jedenfalls ist der unraittelbare er- 
sucli anschaulicher. Abbild. 6 bis 8 sind einem 
solchen Y ersuehe entnommen, bei welchem eine 
Schwungrad-W alzenzugmaschine eine Stabstrafie 
unter sonst gleichen B etriebsverhaltnissen ein- 
nial mit 6 a t  U eberdruck und Kondensation, 
dann mit 10 a t Ueberdruck und Kondensation 

VII. w

und schlioBlich m it 10 a t  Ueberdruck und Aus- 
puff betrieben wurde. D er Dampf w ar in allen 
Fallen schwach uberhitzt. Das Yakuuin am 
Auslafistutzen betrug  etw a 62 cm Quecksilber- 
siiule. j\Ian erkennt beim ersten  Bliek auf die 
Schaubilder, dafi die D am pfverbrauchszahlen sich 
etwa wie folgt stellen:

rund 3 kg/sek bei G a t  Ueberdruck und Kon
densation, rund 2V 2 kg/sek  bei 10 a t Uebor- 
druck und Kondensation, rund 3 x/2 kg /sek  bei 
10 a t Ueberdruck und Auspuff.

E ine genauere Berechnung un te r Zugrunde- 
legung des Dam pfverbrauches fur die Tonne ge- 
w alzten M aterials ergab :

21,7 v. H . M ehrverbrauch bei 6 a t  Ueber
druck und Kondensation gegenuber 10 a t  
Ueberdruck und Kondensation,

42,5 v. II. M ehrverbrauch bei 10 a t Ueber
druck und Auspuff gegenuber 10 a t  Ueber
druck und Kondensation.

Auffallig erscheint das s ta rk ę  Steigen des Dampf- 
yerbrauclies bei Auspuffbetrieb. E s h a t sich in- 
dessen auch bei anderen grofien W alzenzug- 
maschinen ein ahnliches E rgebnis gezeigt,.

Mit dem Schaubild Abbildung 6 w erde noch 
Abbildung 9 yerglichen. Sie ste llt eine Aufnahine 
der Leerlaufyerhaltn isse der Strafie dar, genom-

36

Abbildung 6 bis 8. D am pfverbrauoh einer A ntriebsm aschine 
fiir eine FeinstraB e un ter Terscbiedenen D am pfyerhaitn issen .
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men lici 10 a t Ueberdruck und Kondensation. 
Angekuppelt sind an die Mascliine zwei durch 
Seilvorgelege angetriebene W alzenstraB en mit 
fiinf und v ier G eriisten. D er Lecrlaufsyerbrauch 
ist aufierordentlich liocli; ailerdings w urde un te r 
den Aufnahmen eine besonders ungiinstige horaus- 
gegriffen. D er L eergangsverlust w echselt ja  bei 
W alzenśtrafien  je  nach der A nstellung der W alzen  
selir s ta rk . Im m erhin abor g ib t dio ersclireckende 
Hohe des Leerlaufsyerbrauchs gegeniiber der A r- 
beitsbelastung dem B etriebsle iter zu bedenken, 
ob n icht durch bessere L agerung  und Schmicrung 
der W alzcnzapfen und Yermeidung allor un- 
no tiger Reibungsverluste eine V erringerung der 
Selbstkosten zu erzielen ist.

Die E rniedrigung der Selbstkosten! Das ist 
es ja ,  w orauf schliefilich der H aup tteil der A rbeit 
des B etriebsingenieurs liinausliluft, und eine der 
e rsten  F ragen  des W alzw erksleiters bei der E r- 
w ahnung oines Dampfmessers wird se in : Kann

ren Dampfmengon am 
V entilm csser vorge- 
nommene Versuche 
ze ig ten , dafi dieser 
eine vollkommen ge- 
niigende Empfindlich- 
keit besitz t. N ur wird 
e r  leider, wie gleich- 
falls sclion erwilhnt, 
nocli n icht fiir so 
grofie Dampfmcngen, 
wie sie boi W alzenzug- 
maschinen (und auch 
bei Forderm aschincn) 
in F rag e  kommen, 
gehaut. D as Schau- 
bild Abbildung 10 ist 
aber tro tz  a ller Un- 
zulilngliehkeit docli 
beach tensw ert, und

A bbildung 9. L oerlaufsdam pfvevbrauch einer Feinstrafie.

man mit ihm eine w irtschaftlichere K alibrierung 
durch Beobacliten des D am pfycrbrauches fur die 
einzelnen Stiche erz ielen? Die A ntw ort hierauf 
mufi nun leider lauten, dafi der bei den Ycr- 
suchen benutzte M esser nocli nicht alle W unsche 
erfiillt. W ohl aber kann cr so vorbessert w or
den, dafi man der gestellton Aufgabe gerech t 
wird. Auch h ier kommt es j a  hauptsiichlich 
darauf an, re la tiv e  W orte , den M ehryerhrauch 
eines Sticlies gegen don andern, zu erm itteln ; 
w eniger w ichtig ist der absolute Y erbrauch. 
Abbildung 10 ze ig t den Dampfbedarf beim Aus- 
walzen einer Reihe von Blocken zu dem Normal- 
profil l_i 22 an einer schwungradlosen Trio- 
F ertig stra fie . Man erkennt wohl die einzelnen 
Stiche, man sielit auch, dafi der M esser ein fiir 
das betreffende P rofil charakteristisches Bild 
yerzeichnet; aber das ist auch alles. D er Messer 
ist zu tra g e ; e r  geh t bei dem jedesm aligen Stiil- 
setzen der .Maschine nach jodem Sticli n icht in 
die N ullage zuriick. E r  geh t auch zu langsam 
in die Hohe. Dadurch erscheincn die ersten 
Stiche, welche m it g ro fite r F iillung gefahren 
werden, aber bei der dann nocli geriugen Lilnge 
des Blockos nur kurze Zeit dauern, m it zu kleinem 
D am pfverbrauch. Es w ird aber, wie erwilhnt, 
a lle r Y oraussetzung nach moglich sein, den 
M esser empfindlięher zu g e s ta l te n . . Mit geringe-

zw ar wegen des Blok- 
kes V II. Błock V I  
und V I I  uberśclmei- 
den s ic h ; es sind also 
w ahrend der fiinf le tz 
ten Stiche des Biockes 
V I  und der v ie r ersten  
des Biockes V U  beide 
Stitbe in dor W alze. 
Nun ze ig t sieli aber, 
dafi die Stiche 5 bis 9 
von Błock V I I  einen 
ganz erheblich liohe- 
ren  D am pfyerbraucli 
haben ais silmtliche 
yorhergehenden Blok- 
ke. Dies lieg t daran, 
dafi Błock V I I  k iilter 
w a r; man ersieh t da
h e r  aus Abbildung 10 
don grofien Einflufi der 
W alz tem peratu r.

E in  w ich tiger P unk t 
fiir die Selbstkostener- 
niedrigung und Selbst- 
kostenbestim m ung ist 
der G esam t - Dampf- 
yerbrauch f. d. t  ge-
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w alztes M ateriał. Mau pflegt ilm auf Ordinaten zu 
den Y erliingerungen des W alzgu tes ais Abszissen 
aufzu tragen  und erhiilt so eine cliarakteristisclie 
K urve des D am pfverbrauches fiir die betreffende 
Strafie. Diese K urve vorlttuft natiirlich fiir jede
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Abbildung 11. D am pfverbrauch beim  "Walzen von P latinen .

Profilgnippe (Schienen, T riiger, P latinen, Kniip- 
pel usw.) etw as anders. Abbildung 11 gibt sic 
fiir P latinen von IGO mm B reite  bei verschie- 
dener Dicke wieder. Die schwarzen Punkte der 
M ittelw erte ordnen sich ganz zufriedenstellcnd

die Verschiedenheit der T em peratur der Stabe 
usw. — , so ist es fast venvunderlich, dafi die 
Abweichungen nicht noch grofier sind.

Abbildung 12 zeig t eine auf gleiche W eise 
an einer D rahtstraB e bestimmto K urve. Die Ver- 

schiedenheit in der Form  der 
K urven in Abbildung 1 1  und 12
ist so kraC, dafi cinige theo- 
retische Eii& uterungen hierzu 
geboten erscheinen. D er liyper- 
belartige V erlauf solcher Kenn- 
linien ist durchaus bekannt. 
Abbildung 11 b ie te t demnach 
nichts Aufiergewohnliches, es 
sei denn die Tatsache, dafi die 
K urve h ier ais H yperbel an- 
gesprochen ist, wahrend sie von 
anderer Seite ais P arabel be- 
zeichnet wird. Nehmen wir 
an , dafi dic W alztem peratur 
wahrend des W alzens der P la 
tinen annilhernd dieselbe bleibt 
(eine allerdings rech t rohe An- 
nalnne, die nur bei grofien W alz- 
ąuerschnitten ungefahr zutref- 

fen mag), und ferner, dafi zu r YerdrUngung der 
gleichen M aterialmenge beim W alzen ste ts  der 
gleiche Dampfaufwand erforderlich sei, so ergib t 
sich ais Gleichung fiir die Abhilngigkeit des 
Dam pfverbrauches y von der V erlangerung x die 
Gleichung x — l

: a ---------
X

H ierzu ist noch ein Zusclilag fiir die Leerlaufs- 
arbeit zu machen. Setzen w ir die le tz te re  in 
e rs te r rober Annilherung der Yerliingerung ver- 
haltnisgleich, so folgt fiir den Gesamt-Dampf-
v erb rauch :

y =
i

• bx.

A bbildung 12. D am pfyerbrauch  beim  W alzen  
yon D raht.

zu einer Ivurve hyperbolischen pliarakters. Die 
Einzelwerte fallen etwas aus dem Linienzug 
heraus; wenn man aber bedenkt, wie viele Um- 
stiinde die S ieherheit der Messung beeintrachtigen 

so z. B. die U ngenauigkeit in der Bestimmung 
der Anfangsąuerschnitte und der Fertiggewichte,

D er V erlauf diesei’ Funktion ist in Abbil
dung 13 dargestellt, ihre Form  stimmt m it der 
in Abbildung 11 gezeichneten K urve iiberein.

F iir das W alzen von D rah t darf man aber 
keinesfalls die Annahme machen, daC die Tem
p era tu r wahrend des W alzens gleich bleibt. Die 
Querschnitte sind h ier bereits so klein, dafi die 
im Eisen aufgespeicherte W arm e durcli Leitung 
und S trahlung wahrend des W alzvorganges zu 
sclmell abgefiihrt w ird. Tatsachlich yerlafit der 
D rah t bei kleinen Durchm essern die Polierw alze 
oft in nur noch dunkelrotem  Zustande. Nun w ird 
aber die Umbildungsfahigkeit, des Eisens bei ab- 
nehmender T em peratur wesentlich geringer. Bei 
kaltem  Eisen darf sie im Vergleich zu r Bild- 
samkeit bei hoher T em peratur praktisch  gleich 
Nuli g esetz t werden. In  diesem G renzfali wiirde 
der Dam pfverbrauch fiir die Tonne unendlich 
grofi werden. Es w ird also, wenn w ir beriick- 
sichtigen, dafi bei zunehm ender Y erlangerung die 
W alztem peratur immer w eiter und w eiter sinkt,



284 S tah l und Eison. Versuche m it selbstaufzeichnenden D am pfm essern . 80. Ja h rg . N r. 7.

sclilieClich einen P u n k t geben, an welchcm die
Funktion y _  f (x) =  ^
wird.

Bei selir grofier Y erlangerung  w ird man dalier 
eine C harak teristik  zugrunde legen miissen, wio 
sie in Abbildung 14 schematisch gezeichnet ist. 
D ie K urve in Abbildung 11 en tsprich t e tw a dem 
Teil a-—b der Abbildung 14, die K urve Abbil
dung 12 dem Teil c— d. Eines der Einzelschau- 
bilder, nach welchen der Dampfvferbrauch der 
D rah tstra fie  berechnet w urde, is t in Abbild. 15 
wiedergegeben. An den S tellen a, boi welchen 
die Linie des D am pfverbrauches oline s ta rk ę  
Schwankungen wahrend kurz e r  Zeit wagcrecht, 
yerlau ft, a rb e ite t die Maschine m it ih re r grofiten

F iillung; der R egu la to r lieg t in tie fs te r S tellung 
auf. Bei 1) lau ft die S trafie leer. Auch hier 
is t die L eerlaufsarbeit w ieder ziemlich erhoblich. 
Man erkennt ferner aus dem Schaubild, wie die 
S trafie g earb e ite t h a t ; die volle Leistung, welche 
die A ntriebsm aschine geben kann, is t nu r an den 
Stellen a  e rre ic h t; an den P unk ten  c h a tte  
schneller gesteck t und die Leistungsfiihigkeit der 
S trafie erlioht w erden konnen, ohne dafi die 
Maschine in ih re r Umlaufzahl abgeflaut w are. 
An den Stellen b sind S torungen im Y erlaufe des 
W alzens vorgekommen. So geben dic Schau
bilder des Messers dem B etriebsleiter ein Bild 
von der A rbeitsw eise der Strafie. E rforderliclien- 
falls kann die A ufzeichnungsrorrich tungim D ienst- 
z immer des Ingenieurs aufgestellt werden, und 
er is t  so in den Stand gesetz t, von h ier aus 
die Leistungsfiihigkeit des W alzw erkes zu iiber- 
wachen.

A ber auch iiber die Antriebsm aschine selbst 
geben die Schaubilder w ichtige Aufschliisse. An

einer W alzenzugmasĆhine tra te n  die in Abbil
dung 16 Teranschaulichten groBen Schwankungen 
auf, welche sich nicht aus der A rt der Be
lastung  der Strafie erk larcn  liefien. D er Grund 
fiir diese Unregelmilfiigkeit w urde darin gefun- 
den, dafi infolge ungenligender Schm ierung d er 
M aschinenregulator einen vicl zu grofien Un-

empflndjichkeitsgrad hatte . Nachdem diesemUebel- 
stande abgeholfen w ar, ergaben sich Schaubilder 
nach Abbildung 17.

Abbildung 18 g ibt Aufschlufi dariiber, wie 
am M ontag - M orgen der B etrieb  des W erkes 
wieder aufgenommen wird. Das Schaubild ist 
an der I I auptdam jlfleitung des W erkes genom- 
men. Bis zum Sonntag-A bend gegen 6 ll2 Uhr 
ze ig t sich so g u t wie g a r  kein Dam pfverbrauch. 
D a nichtsdestow eniger den ganzen Sonntag iiber 
dic Leitungen un ter Dampf gehalten  werden,

M in u fen

A bbildung 15. D am pfverbrauch  der A rbcits- 
m aschine einer D rah tstrafie .

zeig t der M esser h ier falsch. Es ist dies ein 
Beweis fiir die oben ausgesprochene Anschauung, 
dafi alle Drosselscheibenmesser bei sehr kleinen 
Dampfmengen grundsatzlich  im zuverlassig in ihren 
Angaben sind. Im m erhin aber h iitte  es sich be- 
m erkbar machen miissen, wenn die Kondensations-' 
yerluste  in den Leitungen sehr grofi w ilren ; sie 
sind j a  in der L ite ra tu r  m itun ter auf 10  °/o des 
norm alen D am pfverbrauches geschiitzt worden. 
D aron  ist natiirlich  keine Rede. Zwischen 6 
und 7 U hr am Sonntag-Abend beginnt die elek- 
trische Z entrale zu a rbe iten ; der S troni dient 
in der Ilaup tsache zu r B eleuchtung. K urz nach 
12 U hr naclits w ird der B etrieb im M artinwerk 
aufgenommen, von 3 U hr an lafit man einige
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schw ere Maschinen, an wclelien am Sonntag; 
L agerschaleu  e rse tz t worden sind usw., wieder 
einlaufen. Gegen 4 U hr bcginnt die Friihscliicht 
im T hom asw erk ; um 6 U hr nelimen die W alzen- 
strafien den B etrieb  auf (man erkennt, wic ptinkt- 
licli die E roffnung des Bet.riebes im W alzw erk 
mit dem Glockensclilage 6 U hr h ier erfo lg t!); 
um 8 U hr findet die Friilistuckspause s ta tt . Yon

dcm Augenblick an, wo die W alzenzugniasehinen 
mit ilirem stofiweisen Betriebe zu arbeiten be- 
gińnen, yerw ischt sich das Bild. D er Abszissen- 
mafistab ist zu kiein, die Schwaukungen der 
Dampfentnahme zu groG. Die gleiche Erschei- 
nung ist bei H iittenw erken an vielen Leitungen 
bemerkbar und m acht so dic loekende Aussicht 
zuniehte, durcli Einbau von Dampfmesscrn an 
allen wesentlicheii Y erbrauclisśtellen eine ge- 
regelte D am pfyerteilung durchzufiiliren, welche 
ja  fiir die Selbstkostenbestim m ung sehr wiclitig 
ist. L etz te res is t ohne Śchw ierigkeit nu r bei 
cliemischen Fabriken m it ilirem gleichmilCigen

D ainpfyerbrauch moglicli. Bei H iittenw erken 
wiirde die Liinge der D iagram m streifen iiis Un- 
gemessene wachsen und die A rbeit ih re r Aus- 
w ertung viel zu gro fi sein. Auch die Ausbildung 
der Mefiwerkzeuge zu integrierenden Ziililern 
(d. h. solchen, welche die A usw ertung sclbst- 
tiitig  besorgęn, wie z. B. ein K ilow attstunden- 
ziihler) w ird bei so schnellen Schwankungen auf 

Schwierigkeiten stoGen. Zw ar g ibt es 
bereits sinnreiche V orrichtungen dieser 
Ar t ;  iiber ih re Zuyerlassigkeit und 
Genauigkeit bin icli jedoch nicht im- 
stande, mir ein U rteil zu bilden.

Abbild. 19 und 20 geben zwei weitere 
kenuzeichnende Schaubilder des Bctriebes 
wieder, und zw ar Abbildung 15) das ru- 
liige Bild des Dampfyerbrauclies eines 
M artinwerkes fiir die G aserzeuger. 
T ro tz  des selir langsam en Papiervor- 
schubes yerlau ft die Linie des Dampf- 
yerbrauclies fast w |g e rec h t und is t nur 
bei An- und A bśchalten einzelner Gas
erzeuger treppenform ig unterbroclien. 
Das Bild ist an einem Samstag-Abend 
aufgenommen; am Sonntag-M orgen um 
3 U hr 20 Minut en werden die Dampf- 
yentile der G aserzeuger beim Stillsetzen 
des B ctriebes gesehlossen. D er Messer 
zeig te aber trotzdem  noch einen erheb- 
liclien Dainpfyerbrauch, der e rs t ver- 
scliwaiul, ais man um 9 U hr yorm ittags 
yersuchsweise die gauze Dampfleituug 
absperrte. Die kleinen Yentile der ein- 
zelnen G aserzeuger erwiesen sieli bei 
n ilherer U ntersuchung ziun Teil s ta rk  

undicht. E s is t also in diesem 
F alle durcli den Messer ein 
Feliler aufgedeckt worden. Sol- 
clie F e li le r , z u denen auch 
standig abblasende Konden- 
sationstopfe gelioren, werden 
sich auch in dem bestgeleiteten 
B etriebe m itunter finden. Ab
bildung 20 zeig t die Dampf
entnahme einer K onverter-G e- 
blasemaschine. Man erkennt 
deutlicli, dafi der betreffende 

E insatz in drei W inddruckstufen geblasen wurde. 
Bei der zweiten Stufe zeig t sich der E egulicr- 
yorgang. D er M aschinist h a t e rs t etwas zu
yiel Fiillung gegeben (bei a) und is t dann, ais 
er dies bem erkte, wieder auf kleinere Maschi- 
nenfiillung zuriickgegangen (bei b). Da dies
noch nicht geniigte, liat e r  die F iillung nocli
w eiter yerkleinert, diesmal aber zu s ta rk  (bei
c), so daC e r  spa ter w ieder etwas grofiere Ful-
lung geben mufitc. Bei einiger Sorgfalt hatten
sieli diese unnotigen und fiir den Gang des Bla-
sens nicht yorteilhaften  Schwankungen yermei-
den lassen.

A bbildung 10 und 17. EinfluB des M aschinonregulators 
bai einor W alzenzugm ascliine.

Sfunden

Abbildung 18. A nsteigen  des D am pfyerbrauches bei der Aufnahm e 
des B etriebes eines H iittenw erkes am M ontag M orgen.

f ,

m i i  i i i  fi //////////

B u u u l r\-rVrlllm
Sfunden

Abbildung 19. D am pfverbrauch eines M artinw erkes fu r die G eneratoren .
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Die M oglichkeit der Verwendung von Dampf- 
m essern besclirSlnkt sieli aber niclit allein auf 
die an den obigen Beispielen bewiesene Braucli- 
b arke it fu r E rniedrigung, Bestim mung und Ver- 
t.eilung ro n  S elbstkosten ; sie stellen aueli fiir 
den E n tw urf und die E rprobung von Neuanlagen 
ein w iehtiges H ilfsm ittel dar. In  dieses Gebiet 
fttllt z. B. ih re Yerw endung beim E n tw urf von 
Abdam pfturbinenanlagen. Aus ihren Schaubildern 
erg ih t sich ein k la re r  Uebcrblick iiber die zu r 
Y erfugung stehenden Abdampfmengen nach ihren

A bbildung 20. D am pfverbrauch  e in e r Kon- 
yerte r-G eblasem asch ine.

zoitlichen Schwankungen. Sie bilden so die Be- 
rechnungsunterlagen fiir die Abdampfakkumu- 
la to ren . F ern er w ird man die einzugelienden 
G ewilhrlcistungen auf Grund der M esseranzeige 
aufbauen konnen. Man w ird diese G arantien 
n icht nur auf Parade-A bnahm eversuche beziehen, 
sondern etw a auf eine m ehrm onatige B etriebszeit, 
wilhrend w elcher die zugefiihrten Abdampfmengen 
und vor allem der durch das selbsttiitige 
Frisehdam pfyentil zugesetzte  Frisch- 
dampf gemessen w erden usw. E rforder- 
iichenfalls kann man die M csser noch 
bei den A bnahm erersuchen auf dem 
P robierstand  eichen. D er Dampfmcsser 
w ird — um ein anderes Beispiel anzu- 
fiihren — w eiterhin auch iiberall do rt 
g u te  D ienste leisten, wo es sich darum 
handelt, die W irtschaftlichkeit des E r-  
sa tzes yorliandener k leiner Antriebdampf- 
maschinen durch E iektrom otoren zu be- 
stimmen. Auf a lteren  W erken  findet

reg le r an einem Dampfkessel wieder. D ieser 
K essel arbe ite t in einer grofien K esselbatterie. 
D urch die Yersuche sollte u. a. festgeste llt w er
den, inwieweit sich durch A nbringung des R eg- 
le rs eine gleichmafiigere Dampflieferung des 
Kessels erzielen lafit. Abbildung 21 zeig t die 
Dampferzeugim g beim Speisen m it der Hand, 
Abbildung 22 nach A nbringen des R eglers. In  
Abbildung 21 bedeuten die gestriche lten  F laehen 
die Zeiten, wahrend dereń der Kessel n i c l i t  ge- 
speist. w urde; man sieht, dafi die Dam pferzeu- 
gung bei jeder Speisung s ta rk  herun tergeh t. In  
Abbildung 22 ist zw ar eine groBere Gleichmiifiig- 
keit e ingetre ten , die Schwankungen sind aber 
noch immer sta rk . D er Speiseregler ha t also 
in diesem F alle n icht viel genu tz t, da die Dampf- 
e n t  n a li m e aus dem K essel zu wechselnd ist, 
ais dafi dic W irkung  des R eglers eine gleicli- 
mafiige Kesselbeanspruclning erzw ingen konnte. 
E s soli dam it n icht gesag t sein, dafi durch das 
Anbringen eines Speisew asscrreglers an Kesseln 
grundsatzlich kein Y orteil zu erzielen sei. Dies 
trifft im yorliegenden F alle  nu r desbalb zu, weil 
der betreffende Kessel selir ungieich in Anspruch 
genommen w ar. —

Die yorstehenden Ausfuhrungen iassen sich 
dahin zusammenfassen, dafi dic besprochenen 
M esser der beiden ublichen B auarten  erheblich 
falsch, und zw ar zu viel, anzeigen, wenn sie an 
einer Stello der Leitung oingebaut werden, an 
welcher s ta rk ę  Stofie in der D am pfstrom ung auf
tre ten , wie z. B. in der Nalie \-on Kolbenmaschi- 
nen. Dagegen sind die M esser iiberall dort, wo

sich heute fast iiberall noch eine ganze

iStunden

A bbildung 21 und 22. EinfluB eines se lbstta tigen  "Wasser- 
standsreg lers auf die D am pflioferung eines K essels.

A nzahl solclier k le iner, yielfach mit 
Auspuff betriebener Maschinen, iiber dereń Dampf- 
yerbrauch man yollig im Dunkeln ist.

E s mogę aus der unbegrenzten Fiille der 
Yerwendungsm ogliclikeiten bei der E rprobung 
yon neuen Maschinen und Y orrichtungen zum 
Schlusse noch ein Beispiel erw ahnt w erden : Ab
bildung 21 und 22 geben das Ergebnis von Yer- 
suchen m it einem selbsttatigen W asserstands-

keine lieftigen Stofie in der L eitung  herrschen, 
ais durchaus zuverlassige M efiwerkzeuge zu r E r- 
kennung der V organge in den Kesseln, Dainpf- 
leitungen und Maschinen, z u r  Bestimmung, Yer- 
te ilung und E rniedrigung der Selbstkosten, zur 
Ueberwachung des Betriebes, zu r Gewinnung von 
U nterlagen fiir neue Entw iirfe und zu r E rprobung 
yon Neuerungen zu cmpfeklen.
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U ntersuchung von Walzmaterial in den verschiedenen 

Verarbeitungsstufen.
(M itteilungen aus dem E isenhuttenm annischen In stitu t der Konigl. Technischen H ochschule zu Aachen.)

I n einer ausfiihrlichen A rbeit untersuchte 
®ipt.=^ng. JL M e i s s n e r  das R ohm aterial fflr 

die R o h r e n f a b r i k a t i o n ,  nOmlich Bleclistreifen 
aus Flufieisen und SehweiCeisen. Dio Streifen 
werden aus Blocken, bezw . gezangten Luppen auf 
die erforderliche B re ite  und Stilrke ausgcw alzt, 
wobei das M ateriał in den einzelnen Kąłibern 
auCer der Q uerschnittsverringerung Verande- 
rungen seines inneren Aufbaues erleidet. Um 
iiber diese Y eranderungen durch chemische und 
metallograpliiselie Untersucliungen Aufschlufi zu 
erhalten , w urde yon einem Fluflcisenblock und 
einer gezangten  Luppe naeh jedesmaligem Dureli- 
gang durcli ein W alzenkaliber ein Stflck abge- 
sclmitten und dann un tersueht. F iir die chemische 
Untersuchung erfolgt.e die Probenahm c von den 
einzelnen Stiicken durch Abhobeln des ganzen 
Querschnittes. Bei den Flufieiśenprobcn ergaben 
die Analysen innerlialb der ublichen Fehler- 
grenzen dio gleichen R esu lta te , so daB also das 
M ateriał wahrend des W alzprozesses keine 
chemisclien V eranderungen erleidet, auch nicht 
hinsichtlich des K ohlenstoffgehaltes wahrend des 
Erliitzens im Wfirmofen. Bei der Untersuchung 
der yerschiedcnen Schweifieisenproben zeigten die 
Analysen eine Abnahme des Schlackengehaltes 
durch den W alzprozeC . Im ersten K aliber der 
Luppenwalze w ird dic Schlacke bis zu 75 °/0 
ausgepreCt, da bei der holien T em peratur die 
Schlacke nocli dunnflussig ist; nacli Durclilaufen 
des ersten K alibers h a t sieli die Schlacke schon 
derartig  abgekiililt, dafi sic in dem zalien Zu- 
stande n icht mełir un ter dem Druck der folgen- 
den Kaliber ausfliefit. Nacli dem Zerschneiden 
der Rołischienen, dem P aketieren  und Anwarmen 
im Schweifiofen wird bei dem folgenden W alz- 
prozefi, der dic yollkommcne Schweifiung her- 
beifiihrt, im ersten  K aliber la u t Analyse wieder 
Schlacke ausgeprefit, diesmal aber nur nocli 
23°/0 der noch im Eisen enthaltenen Menge. 
Der Durchgang durch die nachsten K aliber yer- 
lindert den Schlackengehalt nicht mehr, so dafi 
demnaeh bei der ganzen W alzung etwa 8 0 °/0 der 
in der Luppe enthaltenen Schlacke ausfliefien, 
und das Blecli m it einem Schlackengehalt von 
*M7 °/Q die Polierw alzc yerlafit. Eine Ver- 
ilnderung in der chemisclien Zusammensetzung 
des eigentlichen Eisens t r a t  auch bei dem Schweifi- 
eisen in den yerschiedcnen V erarbeitungsstufen 
nicht ein. Die Zusam m ensetzung der beiden 
Eisensorten w ar fo lgende:

Flufieisen

K ohlenstoff . 0,170 °/o
Silizium . . . 0,020 „
M angan . . . 0,550 „
Schwefel . . 0,034 „
Phosplior . . 0,009 „
Schlacke . . —

D urch Polieren der einzelnen Querschnitte 
und A etzen m it Kupferammoniumchlorid konnten 
dic bei Flufieisen auftretenden Gasblascn und 
Seigerungen bei den Q uersclm ittsveranderungen 
wahrend des W alzprozesses ycrfo lg t werden. Dio 
A etzungen des Schweifieisens lieficn erkennen, dafi 
das M ateriał aus E isenkornern von yerschiedener 
chemischerZusammcnsctzungzusammongoschweifit 
ist, was darauf zuruckzufuhren ist, dafi der erste 
E insatz aus m ehreren Roheisensorten yon y e r
schiedener Q ualitat besteht, die sich n icht homo- 
gen m iteinander yercinigen und nicht gleichinUfiig 
an dem chemisclien Prozefi teilnelimen. Die 
mikroskopische Beobachtung der yerschiedencn 
yorbereiteten  Schiiffe gab ein umfasseiides Bild 
von der A rt, G estalt und Grofie der an dem 
Gcfiigeaufbau beteiligten B estandteile. Die mikro- 
photographisclien Aufnahmen zeigen, dafi das 
Gefiige des Flufieisens aus F erritk o rn ern  bestelit, 
dio im ungew alzten Błock am grofiten sind; 
sic nełimen in den einzelnen K alibern entsprechend 
dereń prozentualer Q uerschnittsverringerung an 
Grofie ab, und zw ar senkreeht zu r W alzricli- 
tung in gleichcm Mafie wie langs der W alzrich- 
tung, da das Eisen in glUhendem Zustande wah
rend des W alzprozesses so plastisch is t ,  dafi 
dic K orner keine besondere S treckrichtung an- 
nehmen, wie es z. B. bei kalt gew alztem  M ateriał 
der Fali sein wurde. Abbild. 1 und 2 (sielieum stehcn- 
de Tafel) geben in lOOfacher V ergrofierung das 
Gcfiigebild des ila te ria ls  im Błock, bezw. im le tz 
ten Polierstich. Die GriiCe der K orner in den 
einzelnen Abschnitten w urde in der W eise be- 
stimmt, dafi zwei gleichlange aufeinander senk- 
reclit stehende Geraden von bestim m ter Lange 
auf der Bildflache gezogen und die jedesm al yon 
ihnen beriihrte K ornerzahl festgeste llt wurde. 
Die auf diese W eise erm ittelten  W erte  sind in 
Schaubild Abbild. 3 graphisch dargestellt, wobei 
die Korngrofien in Milliinetern auf die Ordinate und 
die prozentuale Q uerschnittsyerm inderung des 
Kalibers auf die Abszisse eingetragen sind. Ein 
wesentlich anderes Bild ais das Flufieisen g ibt 
das SehweiCeisen bei der mikroskopischen U nter-

SchwciBeisen 
in  d e r  Luppe im  le tz ten  Sticb

0,070 > 0,080 °/o
0,100 n 0,100 n
0,250 n 0,150 yj
0,038 V 0,026 V
0,390 n 0,300 n
2,490 n 0,470 n
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suchung. Abgesehen von den Schlackenemscliliissen 
zeigen die einzelnen Bilder aucli liier (las Ge- 
fiige des Eisens ais aus F e rr it  besteliend; dieser 
ha t aber niclit die gleiclimJlfiige K ornung wie 
im Flufieisen, sondern er tr i t t ,  wie Abbildung 4 
beispielsweise zeig t, in einzelnen Lagen fein- 
oder grobkornig auf. Eine A etzung m it K upfer- 
ammoniumchlorid zeig t, dafi die verscliiedóiąe 
Grofie auf einen yerschiedenen P liosphorgelialt

dunklen Masse 
teilweise sclion 
System s zeigen. 
und M angan ist,

A bbildung 3. A enderung  der IiorngroC en im FluBeisen -wahrend der W alzung.

arbeitung in der Yor- und F ertigw alze  wieder 
an Grofie abnehmen. A ud i iiber das Y erbalten 
dor Sclilacke wiilirend des W alzprozesses geben 
die GcfUgebilder AufscliluC. W ie Abbildung 5 
deutlich zeigt, besteht die Sclilacke aus einer 

m it helleren Einsclilussen, die 
die K ristallform en des regulilren 
D a die Sclilacke reich an Schwefel 

kann man annelunen, dafi die 
kristallinisclien Ausschei- 
dungen aus Mangansulfid 
bestehen, wofur auch 
ilir hoher Sclim elzpunkt 
spriclit, da sie ja  ent- 
standen sein mussen, 
w ahrend die iibrige Masse 
noch fliissig w ar. F e rn e r  
zcigten die einzelnen 
Bilder, dafi die Sclilacke 
durch das erste  K aliber 
der Luppenw alze und 
der Y orw alze in tropf- 
bar fliissigem Zustand in

zuriickzufuliren ist, indem die bei der A etzung 
dunkler gefiirbten, also phosphorreicheren Stellen 
grofiere F e rritk o rn e r  zeigen. Infolgedessen mufi 
man zu r B eurteilung der den einzelnen K alibern 
entspreclienden K orngrofien yon jedem  Scliliff 
m ehrero yerschiedene Aufnahmen machen und 
aus ihnen dann den Durchschnitt. der Korn- 
grófio errechnen. Abbildung 5 und G zeigen, 
w iederum  in lO O facher Y crgrofierung, das

das sie 
eingeprefit 
tre ten  aber 
rund auf, sondern
ein Zeichen, dafi die Schlacke nicht melir aus' 
fliefien konnte, da sie in den E rstarrungszustand  
ilbęrging.

Aus den fertigen Blechen des untersuchten 
Flufi- und Scliweifieisens w urden in der Iiblichen

umgebendc Eisen in einzelnen Tropfclien 
w u rd e ; in den lUlchsten Kalibern 
diese Einscliliisse n icht m ehr kreis- 

sie erscheinen breitgedriickt, 
Schlacke n icht m ehr

A bbildung 7. A enderung  der KorngroBen im  SchweiBeisen w ahrend  der W alzung.

Kleingefiige des Scliweifieisens in der Rohluppe, 
bezw. im le tz ten  Stich. D as Schaubild Abbil
dung 7 s te llt graphisch den Y erlauf der Korn- 
grofienabnahme ais Funktion der prozentualen 
Abnahme der Kaliberquersclmit.te dar, wobei 
K urye I  die Abnahme in der Luppenwalze, 
K urve 11 dio in der F ertigw alze  wiedergibt. 
D a nach dem D urchlaufen der Luppenw alze 
die Boliscbiene p ak e tie rt in den Schweifiofen 
eingesetzt w ird , wo das E isen iiber die 
K ristallisa tionstem peratur des F e rrits  e rh itz t 
w ird, yereinigen sich die kleinen F erritk o rn e r 
w ieder zu grofien, die dann durch die Y er-

H erste llungsart je  zwei Rolire angefertig t, um 
das M ateriał auf seine Schweififahigkeit und 
H altbarke it zu priifen. Die l s/4"  Flufieisem-olu-e 
wurden iiberlappt, die 1 l /s// Schweifieisenrohre 
stum pf geschweifit, beide in einer Liinge yon
5 m. Bei der P riifung an der Drućkpumpe 
zerrissen  in der N alit die flufieisernen Rolire 
bei einem D ruck yon 435 und 480 a t, die 

.schwcifieisernen bei einem D ruck yon 570 und 
590 a t. D a die flufieisernen Rolire yon diesen 
Abmessungen fiir Betriebsdriicke bis 100 a t, die 
schweifieisernen Rolire fur Driicke bis 250 at 
yerw endet werden. bei • y e rlan g te r zweifaclier



A bbildung 1 A bbildung 2.

A bbildung 5.

A b b ild u n g  4. X  ioo A b b ild u n g  6. X  ioo
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Sicherheit, so reicht bei beiden M ateriał und 
Schweiflfahigkeit ftir ih re Zwecke aus.

©ipI.=QiU], H. F e ł s e r  untersuchte in alm- 
licher W eise die Rohm aterialien fiir die Her- 
stollung von B a n d  e i s o n  in den verseliiedenen 
V erarbeitungsstufen. Das Rohm aterial w ar 
TJiomas- und M ai||nflufi eisen von folgender Zu-
sa m m e n se tz u n g : Thomas fńscii Mailłnei.scn

Silizium . . . 0,010 o/o
K ohlenstoff . . . . 0,050 „ 0,045 „
Schwefel . . . . . 0,080 „ 0,050 „
Phosphor . . . . . 0,050 „ 0,020 „
M angan . . . . . . 0,700 „ 0,500 „

fiinf Sticlie (Kaliber B, C, D, E  und F), auf 
den kleinen Yorwalzen jo  einen Stich (Kaliber 
G- und H), auf der vorderen P ertigw alze  zwei 
Sticbe, auf der hin teren einen Stich (Kaliber I, 
K und L) und is t dann m it zwei Polierstichen 
auf den beiden Polierw alzen fertiggeste llt (Ka- 
liber M und N).

Die chemische und m etallographische U nter
suchung der einzelnen Absclm itte zeigte ahnliche 
Ergebnisse wie dio oben boi der Untersuchung 
des Flufieisens fu r R ohrenherstellung erhaltenen 
Resultate. Die bei der A etzung m it Kupfer-

A bbildung 8. A bbildung 9.

Festigkeitsw erte der Thomasflufieiaen-StSbe. Festigkeitsw erte  de r M artinfluBeisen-Stabe.

Das M ateriał lag in Form  von Kuiippeln 
vou (50 mm CD vor, welche in zwólf Stichen zu 
Randeisen von den Abmessungen 37 X  2,7 mm 
ausgew alzt w urden: nach jedem Stich wurde 
ein Stiick von dem Stabe abgetrennt und in 
Untersuchung gononmien, ebenso eine Probe des 
Ausgangsproduktes. Die Bandeisenstrafie be
steh t aus einer Trio-V orstrafie und einer Doppol- 
duo-Fertigstrafie m it drei G eriisten; le tz tere  
se tz t sich zusammen aus der yorderen und hintereń 
kleinen Y orw alze, der ro rderen  und hinteren 
Pertigwalze und der ro rderen  und hinteren Polier- 
walze. A uf der Y orstrafie erbalt das M ateriał

VII. so

ammoniumchlorid auf dem Quersclm itt auft.re- 
tende Zonenbiłdung (dunkłe K ern- und helle Rand- 
zone) wird durch das W alzen nicht en tfern t; 
die Zonen werden nur m itgestreckt. Bei den 
Enden der Stiibe is t haufig eine Y erlchiebung 
der dunkel gefarbten Innenzone dem Rande zu 
zu beobachten. w as auf lmgleichraafiigen D ruck 
zuruckzufiihren ist. Die m etallographische U nter
suchung ro ń  Schliffen der einzelnen Absclm itte 
liefi auch h ier erkennen, daB m it dem F o rt-  
schreiten der W alzung die K orngrofie der F errit- 
k rista łle  ste tig  abnimmt; aufierdem zeigte sich, 
dafi le tz te re  am Rande s te ts  grofier sind, ais

37
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Zahlentafel 1 : 
FoBtigkeitswerte der ThomaBfiuBeken-Stfibe.

Zahlentafel 2: 
FeatigkeitBwerte der MartinfluBeiBen-Stiibe.

K aliber Q uerschnitt

qm m

F estigke it

kę/qm ra

Dcłinung;

%

K o n trak tio n

%

A 316,7 31,39 33,70 39,44
B 309,8 33,38 29,13 34,54
C 314,2 34,06 27,25 31,75
D 321,7 33,13 22,25 33,30
E 317,9 31,40 29,90 38,82
F 79,6 33,91 19,60 44,39
G 79,5 36,24 15,85 41,35
H 80,1 39,95 11,60 37,44
I 210,1 43,79 28,05 43,69
K 219,2 38,12 26,00 51,57
L 173,8 38,24 31,85 55,41
M 107,3 39,75 27,40 61,84
N 86,5 41,61 31,60 55,91

K aliber Q uerschn itt

qm m

F estigke it

kg7qmm

D ehnung

%

K o n trak tio n

- %'

A 309,8 33,64 31,60 44,18
B 306,0 34,57 31,80 43,77
C 301,1 33.48 30,70 46,3S
D 312,0 34,94 30,90 44,31
E 306,4 35,62 18,20 45,32
F 78,9 31,70 10,40 47,10
G 79,3 33,52 19,84 41,30
H 78,9 35,14 20,56 47,10
I 213,2 40 57 31.25 50,2S
K 220,4 33,25 26,00 59,81
L 178.5 34,22 30,55 51,82
M 127,5 38,10 29,15 61,86
N 98,3 36,57 20,15 42,84

nach der M itte zu, was sieli v ielleicht durch die 
liohere T em peratu r der Randzone erklitren lafit. 
Die zunachst auffallende E rseheinuug, dafi dio 
K orngrofie bei dem oder den ersten  Stichen 
zuuimmt, is t wohl auf das Erwiirm en im Schweifi- 
ofen und beim W alzen selbst zuruckzufiihren.

Zur mechanisclien Priifung der W alzstilbe 
w uraen die A bschnitte z u Rundstaben von 
20 mm 0  (A bis E), bezw. 10 mm (J) (F bis H) 
abged reh t; die ttbrigen P robestucke mufiten ais 
F laehstiibc zerrisseu  worden. Die R esulta te  sind

in den vorstelienden Zahlen tafeln 1 und 2 zu- 
sam m engestellt und in den Schaubildern Abbildung 
8 und 9 graphisch zur Anscbauung gebracht, 
wobei die W erte  fiir die Zugfestigkeit, Dehnung 
und K ontraktion ais Funktion der prozentualen 
Q uersclm ittsverm m derung eingetragen sind. W enn 
die K u rren  auch keinen ganz regelm afiigen Ver- 
lauf zeigen, so ist doch deutlich zu erkennen, 
dafi durch den W alzprozefi dio F estigkeit eben
so wic dio K ontraktion  zunimmt, dafi die Deh
nung dagegen abnimmt.

Konstruktive Einzelheiten an doppeltw irkenden Viertakt- 
gasmaschinen.

Yon R. D r a w ę  in Schleifmiihle-Saarbriicken.

(ScliluB von Seite 253.)

Aus diesen Ueberlegungen und der Bedingung, 
dafi die Baulange des Kolbens eine mogliclist 

ku rze  sein soli, en tstand die in Abb. 9 dar- 
geste lltc  Kolbenform. Neu is t vor allem die dort 
gezeichnete Form  der K olbenm utter, dereń Druek- 
ttitche bei a  lieg t und in der Form  dem Kegel 
auf der K olbenstange entspricht. H ierdurch wird 
das M ateriał sehr gliicklich y e rte ilt; alle scharfen 
Ecken sind yermieden, die Nabe is t  s ta rk  und 
k ra ftig  ohne ubeM iissige GuBanhaufungen, und der 
Kolben selbst is t au f seiner ganzen N abenbreite 
gefaBt, ohne daB dadurch die B aulange verg ro fiert 
w iirde. D urch die breiten  Kegel an Kolben
stange und K olbenm utter sind die bislier nicht 
u n te rs tu tz ten  bezw. durch Eindrehungen ge- 
schw aćbten Q uersclm itte e (Abb. 7) wirksam 
u n te rs tu tz t. Die B reite des auBeren Umfanges 
is t im V erhaltn is zu r N abenbreite gering , so dafi 
die W arm e- und GuBspannungen herabgem indert 
werden. Ais M ateriał is t. wie die E rfahrung  
eines m ehrjahrigen B etriebes m it dieser B auart 
bewiesen hat, Gufieisen vollauf hinreichend. Die 
friiher unverm eidlichen Kolbenbriiche sind durch 
diese B au art endgtiltig beseitigt.

K o l b e n s t a n g e n  u n d  S t o p  f b  u c h  s e n .  
E b rh a rd t & Sehm er haben niemals sogenannte 
kolbent.ragende Stangen, d. h. S tangen m it ge-

m * k m

Abbildung 9. Neue Kolbenform.

kriim m ter M ittellinie yerw endet, Irgend  ein be- 
sonderer G rund, sieli ih re r zu bedienen, liegt 
n icht yor. Bei Gasmaschinen w erden die Kolben
stangen so k ra ftig  ausgefiihrt, daB die Durch-
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biegung infolge des Eigen- und des Kolben- 
gewichtes nur sehr gering  ist. Die Kolben 
gehen m it reichlichem Spiel im Zylinder, sodaB 
auch bei geraden Kolbenstangen ih r Gewicht 
auf die G leitschuhe der Kreuzkopfe ubertragen 
wird. F iir das D ichthalten der Stopfbiichsen ist 
es von keinem EinfluB, oh die Kolbenstangen

triebssichere Ausbildung h a t niclit geringe Scliwie- 
rigkeiten  bereitet.

An eine gute K olbenstangen-Kupplung w er
den auBer einem angemessenen P reise folgende 
Bedingungen g este llt: 1. betriebssichere Ueber-
tragung  der K olbenkrafte; 2 . M oglichkeit des 
leichten und schnellen Yerbindens und Losens

mit gerader oder krum m er M ittellinie gedreht 
sind. Die Stopfbiiclisen selbst werden von E hrhard t
& Sehmer in der W eise ausgefuhrt, daB alle 
Ringkamm ern in  einfacher W eise m iteinander 
gekuppeit sind, so daB beim Ausbauen, ohne 
daB ein besonderer E insatzdeckel vorhanden ist, 
die ganze Stopfbiichse g leichzeitig  aus dem 
Zylinderdeckel herausgezogen w ird. Die Kuppel- 
stiicke lassen sich sehr leicht entfernen, so dafi 
nach wenigen M inuten die Stopfbiichse auf der

der Kupplung; 3. geringe Baulange. Die Erfiil- 
lung der ersten Bedingung se tz t ein gutes Ver- 
spannen der Kupplung voraus. Gerade diesem 
P u n k t h a t die F irm a E h rh a rd t & Sehmer von 
A nfang an die gebiihrende W ich tigkeit beigelegt.

Die erste  Ausfiihrung einer Gasmaschinen- 
stangenkupplung is t in Abbildung 10 dargestellt. 
Die Kupplung besteht aus zwei H alften a und b, 
die durch die Schrauben c m iteinander verbunden 
werden. Zwischen diesen K upplungshalften und

A bbildung 12. K olbenstangen - K upplung. A bbildung 13,

Kolbenstange in ilire einzelnen Teile zerleg t ist. 
Zur Abdichtung selbst dienen teils selbstspan- 
nende, teils durch hesondere Federn angedriickte 
guBeiserne Ringe, dereń Fugen verschlossen sind.

K o l b e n s t a n g e n - K u p p l u n g .  Uin Kolben 
und Zylinderdeckel leicht ausbauen zu konnen, 
sind bei Tandem-Gasmaschinen die Kolbenstangen 
hn Zwischenstuck ge te ilt. Im Betriebe sind die 
beiden S tangenhalften durch eine Kupplung m it
einander verbunden. D urch diese Kupplung 
mtissen die gesam ten Explosionsdrucke des hin- 
teren Zylinders ubertragen  werden. Ilire be-

den S tangen liegen zwei M uttern d, die aus 
RotguB hergeste llt w erden, um sich n icht ein- 
zufressen. Ih r  Innengewinde ha t eine S teigung 
von v ier Gangen auf 1 ", das AuBengewinde yon 
2 1/-) Gangen auf 1“ . Die M uttern d wurden zu- 
n ac lis tau f die beiden Stangenenden aufgeschraubt, 
und dann wurde die zw eiteilige Kupplung auf- 
gelegt und m it den Schrauben c yerbunden. 
Durch Anziehen der M uttern d wird eine R elatiy- 
bewegung zwischen K olbenstangen und Kupplungs- 
halften hervorgerufen, die g es ta tte t, diese K upp
lung wirksam zu yerspannen. Diese Kupplung hat
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sieli sehr g u t bewfthrt und is t auch heute noch 
ohne jeden E rsa tz  und ohne Beschadigung der 
Kolbenstangen im Betriebe. N achteile sind: die 
etw as ver\vickelte B auart, durch die die Mon- 
tage nicht gerade einfacli g e s ta lte t w ird, die 
vielen Gewinde und zu le tz t die hohen K osten.

Zu der Zeit, ais man diese K upplung an-

A bbildung 14. K olbouatangenkupplung.

w andte, w urde von anderen Firm en die in Abbil
dung 1 1 dargestellte  Kupplung ausgefiihrt. Sie 
besteh t aus zwei Hiilften, die iiber die an den 
Enden beider Kolbenstangen befindlichen Gewinde 
ge leg t und dann durch Schrauben fest zusammen- 
gezogen werden. Diese K upplung is t von be- 
stechender Eiufaclilieit und von k u rze r Baulange. 
E s feh lt ihr aber die w esentliche V oraussetzung 
der H altbarke it, eine w irksaine V erspannung. Es 
w ar nicht inoglich, diese m it S icherheit durch 
festes Anziehen der V erbindungsschrauben zu 
erreichen. Die Folgen w aren: Beschadigung
der Gewindegiinge in der K upplung selbst und 
an den S tangen, die zu vielen B etriebsstorungen 
V eraulassung gaben und ein haufiges Aus
wechseln der bescliadigten Teile erforderten.

Um eine w irksam e Y erspannung zu erreichen, 
fuhrten  E h rh a rd t & Sehmer zunachst die K upp
lung nach Abbildung 12 aus, die genau der K upp
lung Abbildung 11 entspricht, nur daB sie durch 
G egenm uttern verspannt werden kann. Ih r  ein- 
z iger Nacliteil is t die verhaltnism aBig groBe 
Baulange. Um diese zu verkiirzen, wurde die 
Kupplung nach Abbildung 13 ausgefiihrt, bei 
der die V erspannung durch die Keile, die 
zwischen den Stirnflachen der K olbenstangen 
liegen, bew irk t w urde. D iese Kupplung is t an 
und fiir sich r ich tig ; sie h a t aber bei den 
groBen Abmessungen, die bei Gasmaschinen vor- 
kommen, n icht ausnalimslos befriedigt. Auch er- 
fo rdert ih re  H erstellung ziemlich groBe Sorgfalt.

Aus dem gleichen Bestreben, die Baulange 
kurz  zu halten , entstand die in Abbildung 14 
d argeste llte  Kupplung. A uf den Stangenenden 
s itzea  die beiden M uttern a und b; die erstere 
h a t imien Linksgewinde, die zw eite innen und 
auBen Rechtsgew inde. D as einteilige Kuppel- 
stiick c g re ift in das AuBengewinde der M utter b 
und s te llt so, wenn es fest angezogen is t, die

V erbindung der K olbenstangen m it der notigen 
V erspannung ber. Ueber das K uppelstuck w ird 
dann der K reuzkopf d geschoben und m it der 
M utter e gehalten. D iese Kupplung is t theore- 
tisch rich tig , prak tisch  is t sie zu verw ickelt; 
infolge der groBen Zalil der vorhandenen Ele- 
m ente und dereń E la s tiz ita t w ar es nur bei 
sehr gew issenhafter A rbeit moglicli, die Verbin- 
dung betriebssicher herzustellen.

Die heute von E h rh a rd t & Sehmer gebaute 
Kupplung is t in Abbildung 15 dargeste ilt. Sie 
besteh t aus zwei M uttern  a, in dereń Ein- 
drehungen zwei K upplungshalften b eingreifen, 
die m it den M uttern ze n tr ie r t sind und durch 
Schraubenbolzen c zusam m engehalten werden. Die 
beiden K olbenstangen werden in der W eise ver- 
bunden, daB zunachst die beiden M uttern a  auf 
die S tangen aufgescliraubt werden, dann werden 
die K olbenstangen zusammengeschoben, so daB 
sie sich m it iliren Stirnflachen beriihren. D arauf 
werden die beiden K upplungshalften in der ge- 
zeichneten W eise um die M uttern aa geleg t und 
durch die Schrauben c m iteinander verbunden.

Um nun dieser V erbindung die notige Y er
spannung zu geben, die die e rste  Bedingung 
fiir die H altb ark e it einer solchen Kupplung ist, 
w ird die eine der M uttern, gleicligiiltig welche, 
in der R ichtung des Pfeiles angeschlagen, da
durch pressen sich die F lachen m und n fest 
aufeinander und die Kupplung is t fertig . Gelost

w ird sie, indem man die eine der M uttern a in 
der um gekehrten R ichtung des P feiles losschlagt 
und dann die zw eiteiligen K upplungshalften ab- 
nimmt.

Die besonderen Vorziige dieser Kupplung 
sind: geringstinogliche Zahl von Gewinden — 
die yorhandenen Gewinde befinden sich auBer
dem auf dem kleinstm oglichen D urchm esser, d. h. 
auf dem Stangendurchm esser —  die Mijglichkeit 
leichten und schnellen V erbindens und Losens 
und ferner geringste B aulange, da tro tz  der 
richtigen Y erspannung der K upplung au f jeder



IG. F eb ru a r 1910. K onstru lc łw e E inzelhciten  an doppeltioirkenden V iertaktga$m aschinen. Stali 1 und E isen. 293

Stange n u r eine einzige M utter von norm aler 
Lange s itz t. Zu bemerken is t ferner, daB die 
Schraubenbolzen c verhaltnism afiig sckwack sein 
konnen, weil im G egensatz zu allen vorbe- 
schriebenen Kupplungen keine K ra ft vorhanden 
ist, die die beiden K upplungshalften ausein- 
anderzudriicken bestreb t is t. Diese Kupplung 
wird heute bei allen Maschinen ausgefiihrt und 
hat ausnahmslos befriedigt.

K r e u z k o p f .  D er Grundgedanke bei der 
Ausbildung der einzelnen K reuzkopf-Konstruk- 
tionen w ar, nu r ein eiuziges im K reuzkopf 
selbst liegendes L ag e r zu haben, das in ein- 
fachster W eise m it einer Stellschraube nach- 
gezogen w erden kann. Diese einmal gewahlte 
Ausbildung des L agers is t bei allen Kreuzkopf- 
K onstruktionen geblieben; geandert ha t sich 
nur die V erbindung m it der Kolbenstange. F iir 
die V erbindung zwischen Kolben
stange und K reuzkopf g ilt selbst- 
verstandlicli ebenfalls ais oberster 
G rundsatz : es mufi eine geniigend 
grofie Y erspannung yorkanden sein.
Bei der ersten K reuzkopf-B auart war 
in bekannter W eise die K olbenstange 
mit dem K reuzkopf durch einen Keil 
verbunden. Diese Yerbindung hatte  
den Nachteil, dafi sie sehr empfindlich 
war. Den M onteuren und Maschini
sten fehlt das rich tige Gefiihl beim 
Anziehen des Keiles, und es werden 
dadurch manche Betriebsstorungen 
Łerbeigefiihrt. Aus dem Bestreben, 
die K eilverbindung durch eine Schraubenverbin- 
dung zu ersetzen, entstand im Ja h re  1904 der 
Kreuzkopf nach Abbildung 16.

Dieser K reuzkopf w ird in der W eise zu- 
sammengebaut, dafi zunachst die M utter b auf 
die Kolbenstange geschoben w ird; dann wird 
die M utter a, die zweckmafiigerweise entgegen- 
gesetztes Gewinde erhalt, auf die Stange ge- 
schraubt, darauf die S tange in den Kreuzkopf 
geschoben und die M utter b angezogen. Diese 
B auart h a t sich im allgemeinen gut bew ahrt 
und w ird heute noch yon einer ganzen Anzahl 
von Firm en ausgefiihrt.

D er H auptnachteil, der E h rh a rd t & Sebmer 
yeranlafit hat, diese Y erbindung aufzugeben, 
is t die Gefahr, dafi die M utter b beim Anziehen 
frifit und die V erbindung nicht w ieder gelost 
werden kann. F ern er is t g rundsatzlich  zu be- 
anstanden, dafi die Kupplung zu viele Gewinde 
h a t und der Durchm esser des Aufiengewindes 
der M utter b zu grofl ist. Bei der Ausfiih- 
rung dieser Kupplung is t darau f zu acliten, 

dafi nicht etw a die eine Stirnflache 
der M utter b, sondern die Stirnflache 
der Kolbenstange selbst zum Anliegen 
kommt, da andernfalls eine richtige 
Verspannung nicht erz ielt wird.

Die heute von E h rh a rd t & Sehmer 
gebaute K reuzkopf yerbindung nach 
Abbildung 17 is t eine U ebertragung 
der je tz t  angewandten K olbenstangen- 
kupplung auf den K reuzkopf. Auf 
Grund des bei le tz te re r  Kupplung 
Gesagten is t die E ig en art dieser 
K reuzkopf-B auart aus der Abbild. 17 
ohne w eiteres yerstandlich. Ais be- 

sonderer V orzug verdient noch erw ahnt zu wer
den, dafi bei gleichzeitiger Verwendung der 
K olbenstangenkupplung (Abbildung 15) und der 
K reuzkopf yerbindung (Abbildung 17) die vor- 
deren und hinteren Kolbenstangen einander yoll- 
kommen gleich werden.

E i n l a f i s t e u e r u n g .  Kein Teil der Gas- 
maschine h a t eine so m annigfaltige Ausbildung 
erfahren, wie die E inlafisteuerung. Grund-

Abbildung 17. N eue K reuzkopfverbindung.

satzlich rich tig  is t es, den R egler nicht auf 
das schwere E inlafiyentil w irken zu lassen, 
sondern ihn mit besonderen, le ich t gehauten 
und leicht beweglichen Teilen zu yerbinden, 
die auschliefilich der Gemischbildung und Ge- 
mischbemessung zu dienen haben.

Unzahlige Losungen sind auf der Ja g d  nach 
W arm eeinlieiten, in  dem Bestreben, die Hochst- 
le istung der Maschine zu steigern , und aus 
anderen melir oder minder gerech tfertig ten  
Ursachen fiir die Mischventile geschaffen worden. 
Bald w ar der eine, bald der andere Gesichts- 
punkt Mode, und ihm wurde dann in mehr oder

A bbildung 16. K reuzkopf, A usfalirung 1904.
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ininder geeigneter Form  bei der Ausbildung der 
S teuerung  Rechnung getragen . Es is t ent- 
schuldbar, daB bei E rfiillung so schw ieriger 
Aufgaben die Hauptbedingungen einer S teuerung, 
E infacliheit und Regulierfiiliigkeit, zunachst sehr 
stiefm iitterlioh behandelt wurden. Nocli heute 
weisen die meisten S teuerungen eine auBerst 
verw ickelte B au art auf und geben dadurch der 
ganzen Maschine ein sehr uniibersichtliches Aus- 
selien. Ueber die einzelnen Form en dieser S teue
rungen und iiber die Zwecke, die dam it verfo lg t 
w urden, is t so viel geschrieben worden, daB es 
sich h ier eriib rig t, auch nur in kurzeń  Ztigen 
auf die Entw icklungsgeschichte einzugehen.

Die prak tische E rfah ru n g  h a t gezeigt, dali 
der Aufgabe einer G asm aschinen-Steuerung m it 
w esentlich einfacheren M itteln geniigt werden 
kann. W as zunachst die G asm aschinen-Steuerung 
von der D am pfm aschinen-Steuerung unterscheidet, 
is t der Umstand, dafi jene m it einem weniger 
reinen B etriebsm ittel zu arbeiten  hat, ais diese. 
D araus erg ib t sich fiir eine gute Gasmaschinen- 
steuerung  der G rundsatz , daB sie keine reiben- 
den F lachen haben darf, also vor allen Dingen 
keine Kolbenschieber.

D er w eitere grundsatzliche U nterschied ist 
der, daB der Gasinaschine chemische E nergie, 
der Dampfmascliine meclianische E nergie zuge- 
fiih rt w ird. W arm ew irtschaftlich  erg ib t sich 
daraus fiir die S teuerung der le tz teren  die 
F orderung , dem Dam pf w ahrend des E in tretens 
in den Zylinder m oglichśt groBe E in trittsquer- 
sclinitte zu bieten und die Dampfinenge selbst durch 
Fullungsanderung  zu regeln . Auch bei den Dampf- 
maschinen h a t man diese Aufgabe zuerst durch

auBerordentlich verw ickelte S teuerungen zu losen 
yęrsucht. D er F o rtsch ritt bestand in der H aupt- 
sache darin , immer einfachere Form en, die ebenso 
w irtschaftlich  arbe iteten , anzuwenden. Ganz 
sinnlos w ar das U ebertragen dieser Dampf- 
niaschinen-Steuerung auf Gasmaschinen, selbst 
wenn man dabei der E ig en art der Gasinaschine 
einige Zugestandnisse maclite. Die Forderung  
moglichst g iinstiger Brennstoffausnutzung in Gas
maschinen se tz t V erbrennung bei kleinstem  Vo- 
lurnen voraus, also in m oglichst k u rze r Zeit. 
Die V erbrennungszeit w ird giinstig  beeinfluBt 
durch innige Mischung von Gas und L u ft; diese 
Misehung w ird am besten, wenn w ahrend des 

ganzen Ansaugehubes Gas und L uft 
gleichmiiBig der Maschine zugefiilirt 
werden.

Es d a rf  ferner bei der A usbildung der 
G asm aschinen-Steuerung nicht auBer 
aclit gelassen werden, daB der V iertak t- 
Gasinaschine Gas und L uft in beliebiger 
Menge zu r V erfiigung stehen , da sie 
nicht zugemessen w erden. Das einzige 
naturliche M ittel, un ter diesen V erhalt- 
nissen die gewiinschte Gemischzusam- 
m ensetzung m oglichst vollkommen zu 
erz ielen , is t die D rosselung von Gas 
und L uft. lin G egensatz zu r Dampf
maschine sind m it dem Drosseln bei der 
Gasmaschine E nerg ieverluste  praktisch 
n icht yerbunden, weil der Gasmaschine, 
wie oben schon gesag t, chemische E nergie 
zugefiihrt w ird und n icht meclianische. 
W eiterh in  muB bei der Gasmaschine, da 
sie m it zwei yoneinander unabhangigen 
B etriebsm itteln  a rb e ite t, dafiir Sorge 
getragen  werden, daB w ahrend der Hub- 
pausen keine ungew ollten Mischungen 
zwischen Gas und L uft stattfinden. 

W ahrend dieser Zeit mussen die Leitungen also 
yoneinander ge trenn t werden. D am it der R egler 
seine Aufgabe rich tig  erfiillen kann, soli ferner 
der R iickdruck der S teuerung m oglichst gering 
und das S tellzeug ste ts  frei sein.

ZusammengefaBt ergeben sich ais Grund- 
sa tze fu r eino rich tige G asm aschinen-Steuerung: 
D rosseln w ahrend des ganzen A nsaugehubes, Ab- 
sperren  der Gas- und L uftleitungen wahrend 
der Hubpausen yoneinander, V erm eidung von 
Riickdriicken und Festklem m en des Stellzeuges. 
D iese F orderungen sind m it erheblich einfacheren 
M itteln zu erfiillen, ais sie heute im allgemeinen 
iiblicli sind. Bei den m eisten bis je tz t  gebauten 
Steuerungen is t das Regeln der Gemisch- 
mengen und das Absperren der beiden Leitungen 
yoneinander in einem einzigen O rgan yereinigt. 
Das sielit auf den ersten  Blick sehr einfach 
aus ,  erfo rdert jedoeli scliw ierige und uniiber- 
sichtliche U ebertragungen zwischen R eg ler und 
Mischyentilen.
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A bbildung 19. A bbildung 20.

G ekuhlte  AuslaBventile.

trennt und dafiir besondere Antriebs- 
organe in K auf genommen. Es soli 
hierm it n icht gesag t w erden ,, dafi es 
im Laufe der Zeit n icht gelungen sei, 
auch mit diesen Steuerungen vollkom- 
men befriedigende Ergebuisse zu er- 
zielen, sondern es soli nur betont w er
den,  dafi m indestens ebensogut ar- 
beitende Steuerungen m it wesentlich 
einfacheren M itteln gebaut werden

A bbildung 22. Zunddeckel.

konnen.
D er W eg, der zu einer besonders einfachen 

Ąusbildung der S teuerung fiihrt, is t derjenige, das 
Regeln der Geinischmenge und das Absperren der 
Leitungen voneinander durcli getrennte Organe

klappen eingestellt. In  besonderen Fiillen, z. B. 
wenn die Maschinen haufiger m it geringen Be- 
lastungen arbeiten miissen, empfiehlt es sich, 
auch die Luftdrosselklappen m it dem R egler zu
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verbinden und sie gleichzeitig  m it den 
G asdrosselklappen nacli irgend einem Gesetz 
sich bewcgen zu lassen.

Eine S teuerung dieser A rt is t in Abbil
dung 18 dargestellt.*  Ih r  H auptvorzug  
is t ihre E infachheit. Zur R egelung der 
jeder Zylindersei te  zuzufiilirenden Gasmenge 
dient je  eine D rosselklappe a, die von dem 
R egler eingestellt w ird. Gas- und L uft- 
le itung werden dureli das au f der Spindel 
des HaupteinlaBventiles sitzende V entil b 
voneinander abgesperrt. Diese S teuerung 
erfiillt in jed er Beziehung ih re  Aufgabe 
in geradezu verbluffender W eise und w ird 
sicherlicli von keiner noch so verw ickelten 
und teueren anderen S teuerung  iibertroffen. 
Die besonderen, seitlicli oder h in te r dem 
E in lafiren til liegenden M ischventile mit 
ihrem m ehr oder m inder yerw ickelten  An- 
triebe von der S teuerw elle aus und dem 
uniibersichtlichen R eguliergestange fallen 
fo rt. F iir den M ascbinisten, der n icht die 
Feinheiten einer der modernen iiblichen 
S teuerungen am R eiB brett gezeichnet und 
sie dort zu wiirdigen ge lern t hat, is t diese 
einfache S teuerung eine w ahre Erlosung.

Beim A ntrieb von Dynamomaschinen 
erg ib t sich durch diese S teuerung infolge 
der GleichmaBigkeit der D iagram m e eine 
Regelm aBigkeit des G anges, die bei den 
bisher iiblichen Steuerungen liSclistens iu 
Ausnahm efallen erreich t w urde. Bei Be- 
lastungsanderungen fo lg t die S teuerung, 
da sie durchaus riickdruckfrei is t und die 
zu bewegenden Massen denkbar gering 
sind, sofort. Bei Gasgeblasemaschinen er- 
moglichte es diese S teuerung , selbst bei 
kleinen Maschinen aufU m laufzahlen zuriick- 
zugehen, die bis dahin nicht bekannt waren. 
E ine 900 Hub-Gasgeblaseniaschine konnte 
zwischen 22 und 110 Umlaufen i. d. Minutę 
v erste llt werden, ohne daB ein Gasbelialter 
oder sonstige hesondere V orriclitungen vor- 
handen w aren ; einer Um laufzahl von 22
i. d. Minutę en tsprich t eine m ittlere Kolben- 
gescliw indigkeit von nur 0,66 m.

A u s l a f i v e n t i l .  Die gieiclie EnUvick- 
lung von der verw ickeltsten Form  bis zur 
einfachsten G esta lt h a t ein anderer wich- 
tig e r  Teil der S teuerung, das AuslaBvent.il, 
durcligem acht. Ais die ersten  grofien Vier- 
taktm aschinen gebaut wurden, g a lt es ais 
unumstofiliche N otw endigkeit, gekiihlte 
A uslaBventile auszufuliren.

Die ersten  von E h rh a rd t & Sehmer ge- 
bauten gekuhlten A uslaBventile sind in 
Abbildung 19 dargeste llt. D as V entil selbst 
bestand aus GuBeisen, die Spindel aus Stahl.

* Y ergl. h ierzu  „S tahl und E isen “ 1909, 
24 .K ov ., S. 1860. 1910, 19. Ja n .,  S. 125.
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Das K uhlw asser w urde vom unteren Ende aus in 
dem Zwischenraum zwischen der Innenwand der 
Spindel und der AuBenwand des eingezeichneten 
Rohres zugefiilirt; durch dieses floB das Kiilil- 
svasser ab. Die W asserzufiihrung an und fur sieli 
bereitete bei den A uslafiventilen nicht geringe 
Scliw iorigkeiten. G rundsatzlich  falsch w ar es, 
das K uhlw asser der Spindel vom AuslaB- 
ventileinsatz her durcli besondere Schlitze zu- 
zufiihrcn und auf dieselbe W eise wieder abzu- 
fiihren. Schwere Anstilnde w aren die Folgę 
dieser W asserzufiihrung. Im Laufe der Zeit wurde 
die W asserzufiihrung am unteren Ende der 
Spindel, wo das W asser m it den Auspuffgasen 
nicht in B eriihrung kommen kann, ais allein 
rich tig  anerkannt.

Dio in Abbildung 19 dargestellte Yer- 
bindung zwischen V entil und Spindel h a t sieli 
nicht bew ahrt. D as Gewinde in GuBeisen konnte 
den StoBen, die durch M assenbeschleunigung und 
M assenverzogerung hervorgerufeu  wurden, nicht 
w iderstehen. E s w urde deshalb un ter Anlehnung 
an die V erbindung zwischen Kolben und Kolben
stangen die in Abbildung 20 dargestellte  Yer- 
hindung vorgesehen. Diese B auart, rich tig  aus- 
gefiihrt, h a t in jed er W eise befriedigt.

Andere F irm en suchten die Schwierigkeiten 
der Verbindung dadurch zu umgehen, daB sie 
Ventil und Spindel zusammengossen, und zw ar 
zum eist aus Brorize. D er K unstfertigkeit der 
GieBereimeister, die diese Stiicke im Laufe der 
-Zeit ohne allzugroBen AussclniBanteil zu gieBen 
lernten, gebiihrt alle A nerkennung. Solche Aus- 
laByentile w aren n icht b illig ; sie haben sich im 
B etriebe leidlicli g u t bew ahrt. D er gYoflte Nach- 
teil bei all diesen B auarten  w ar die Kiihlung 
a n  und fiir sich selbst und der darin begriindete 
Mangel an E infachheit.

Um hier g rundsatzlich  Abhilfe zu schaffen, 
wandten E h rh a rd t & Sehmer, in schrittweisem  
Yorgehen, bei imm er grofieren Maschinen un- 
gekiihlte AuslaBventile (Abbildung 21), genau 
gleicher B au art wie die EinlaBventile, an. D er 
E rfolg w ar vollkommen. B ereits im Ja h re  1905 
wurden 2000pferd ige Tandem-Maschinen mit un- 
gekiihlten A uslaBventilen ausgeriistet. Die auf 
diese W eise erz ielte  V ereinfachung wurde von 
allen B etriebsleuten dankbar empfunden.

S c h w i n g e n k o 1 b e n k ii h 1 u n g. D er oberste 
G rundsatz la u te t :  Das Kolbenkiihlwasser ist 
innerhalb der Maschine geschlossen zu- und ge
schlossen abzufiihren. W ird  das Kuhlw asser 
nicht geschlossen abgefuhrt, sondern etw a in 
der hinteren F uhrung  und am Rahmen in TrOgen 
aufgefangen und w eitergele ite t, dann t r i t t  eine 
V erunreinigung des K iihlw assers mit Oel ein. 
H ierdurch entstelien zunachst O elrerluste; ferner 
aber werden bei W iederverw endung des Kiihl- 
w assers schwere B etriebsgefahren dadurch her- 
3)eigefuhrt, daB das m itgefiihrte Oel sich auf 

YII.,0

den Kiihlflachen der einzelnen Mascliinenteile 
absetz t und durch schlechte W arm eleitung die 
wirksam e Kiihlung unterbindet. E ine ganze An- 
zahl von Briichen sind ausschliefilich auf diesen 
bisher zu wenig beachteten Um stand zuruckzu- 
fiihren. K onstruktionseinzelheiten der Schwingen- 
kolbenkiihlung zu geben, eriibrig t sich.

Z i i n d u n g .  Die groBte V erbreitung h a t die 
AbreiBziindung gefunden. Zwei B auarten  sind 
besonders viel angew andt w orden ; die eine

A bbildung 2 3 a. Q uersehnitt dureh  die Y iortakt- 
gasm aachine von E h rh a rd t & Sohiner.

is t  die m agnetelektrische Ziindung, bei der der 
Ziindstrom in besonderen M agnet-Induktoren er- 
zeugt w ird; die andere is t die Schlagapparat- 
ziindung, dereń Ziindstrom in einer besonderen 
B a tte rie  erzeug t w ird. Beide B auarten  sind so 
bekannt, daB eine Beschreibung h ier n icht ge- 
geben zu werden braucht. Sie sind im Laufe 
der Zeit beide zu groBer B etriebssicherheit durcłi- 
gebildet worden und erfiillen ih ren  Zweck in 
jed er W eise. Die ihnen anhaftenden Nachteile 
sind nur gering . Um in den Ziinddeckeln die 
Bewegung auszufiihren, die den AbreiBfunken 
bildet, miissen bei beiden B auarten  Schlag- 
strecken zuriickgelegt werden. E s is t schwierig, 
die GroBe dieser S trecken und die zu iiberwin-

38
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denden W iderstande so zu bemessen, daB an 
jedem  Zylinderende die Ziindfunken an allen 
dorfc verbundencn Ziindstellen gleichzeitig  iiber- 
springen. Die Schlagapparatziindung ist in  diesem 
P unk te  der m agnetelektrischen Zundung iibcr- 
legen. N achteilig  is t ferner, daB dic Ziind- 
deckel bewegliche Teile haben, die nur dann 
betriebssicher arbeiten , wenn sie selir aufinerk- 
Sam unterhalten  w erden.

Dureli diese, wenn auch geringen Anstilnde 
und N achteile haben E h rh a rd t & Sehmer sicb 
veranlaB t gesehen, in den le tz ten  Ja liren  ein- 
gebende Yersuche m it der in E ngland seit Ja liren  
eingefiilirten L o d g e - Z i i n d u n g  zu machen. D er 
H auptvorzug  dieser Ziindung besteh t darin , daB 
der Ziinddeckel keine bewegliclien Teile bat, und 
daB die Ziindfunken an einem Zylinderende alle 
gleichzeitig  iiberspringen. F ern er konnen m it dieser 
Ziindung im G egensatz zu r Abreifiziindung Ziind- 
funken von beliebig lan g er D auer erzeug t w er
den. Das W esen der Zundung ergib t sich aus 
folgender kurzeń  B eschreibung: E in in einer
kleinen B a tte rie  e rzeug ter S troni von 8 bis 10 Volt

Spannung w ird durch L eydencr F lasclien und 
K ondensatoren in einen Stroni von hoher Spannung 
und hoher F reąuenz um geform t, der zu r Bildung 
des Ziindfunkens dient. G esteuert w ird diese 
Ziindung im primftren, also niedrig gespannten, 
S trom kreise, durch einen K o n tak tap p ara t auf der 
S teuerw elle. Der iiuBerst einfache Ziinddeckel 
selbst is t in Abbild. 22 dargestc llt. Die Durch- 
sch lagskraft des hochgespannten Ziindstrom es 
is t eine ganz erhebliche. Die Bildung des Ziind
funkens w ird n icht gestort., wenn der Ziinddeckel 
durch Staub, Oel oder W asser verschm utzt ist. 
Die E rfah rung  h a t ferner gezeigt, daB die Unter- 
haltung dieser Ziindung eine w esentlich ein- 
fachere ist, ais bei den bisherigen. An vielen 
Maschinen werden die Ziinddeckel nur alle Y iertel- 
ja h re  ausgebaut.

Die Abbild. 23 und 23 a geben eine Zeich- 
nung der neuen E h rh a rd t & Selnner-Gasm aschinen 
im Litngs- und Q uerschnitt sowie in A nsicht w ieder, 
aus der insbesondere die groBe V ereinfachung 
des ilufieren Aussehens der Maschine infolge der 
neuen S teuerung deutlich heryorgeht.

Zuschriften an die Redaktion.
(F iir die un te r d ie se r R ubrik  erscheinenden  A rlikel U bernim m t die Redaktion keine V erantw ortung.)

Gichtaufziige fiir H ochofen .*

In  Nr. 42 Ja lirgang  1909 Ih re r Z eitsehrift ist 
auf S. 1663 eine kurze A bhandlung uber Hoch- 
ofenbegichtungen und gleichzeitig ein Y orsehlag 
des H iittontechnischon Bureaus F r i t z  W.  L i i r -  
m a n n  iibor eine H ochofenbeschickung wiodor- 
gegeben, die gee ignet sind, irrtum liche Auffassun- 
gen  zu orzeugen. In  dem Aufsatz w ird au sg e fiih r t: 

„Diosom U ebelstand (dor KippaufzUge) w urde 
abgebolfen durch dio vom IU ittentechnischen 
B ureau F r i t z  W.  L i i r m a n n  vorgeschlagene A rt 
der B egichtung, bei w elcher dio Kubel n ich t ge- 
kippt, sondorn auf den Gasfang aufgesetz t sind, 
so dafi die Beschickung langsam  und  gleichm afiig 
verte ilt in  den Ofen ru tseh t, wobei der Koks 
n ich t m ehr ais je  zuvor leidet. Eino Zeiclm ung 
dieser A nordnung w ar sehon 1902 in  der Siege- 
ner K ollektivausstellung au f dor Gewerbo- und  
Industrieaussto llung  in  Dusseldorf ausgohiingt; 
die A nordnung  is t sp a ter der F irm a P o h l i g  
pa to n tie rt worden, ohne daC L iirm ann dagegon 
E inspruch  erhoben hat.*

Aus der Siegorliinder Sam m elausstellung in 
Dusseldorf 1902 ist LUrmanns Z eichnung ver- 
oflentlicht im A usstellungsbericht yon F r o l i c h  in  
dor „Zeitschr. des V ereines deu tscher Ingoniouro* 
1903, 6. Jun i, S. SIS. Die A nordnung is t aus Ab-

* In  Torliegender A bhandlung  bringen  w ir unseren 
L esern  eine D arste llu n g  der E ntw icklung der Kiibel- 
beg ich tung  in  D eutsch land  zur K enntnis, w elche von 
de r in dem  angezogenen A ufsatz y e rtre ten en  abw eicht.

D ie R edaktion .

bildung 1 ersichtlich. Zw ischen zwei Hochofen 
ist ein Schriigaufzug angeordnet, dor W agen m it 
tricbterform igem  Boden bis au f die Hohe der V er- 
bindungsbriicke der G icbten zwoier Hochofon 
hobt. D e r fW agen fah rt bis iibor don Hochofen, 
und h ier w ird das M ollorgut entladen. In  der Abbil
dung is t dies anscheinend durch Heben des Go- 
fiifies beabsichtigt. A uf jeden  Fali fiillt abor das 
M ollergut aus dem W agon zunachst in den Raum 
Uber dem oberen GichtverscliluC, ge lang t dann 
nach OefTnen dieses Verschlusses in den Bogicb- 
tungsraum  und nach Oeffnen des u n te ren  Ver- 
schlusses in  don Ofen. Das M ateriał w ird iiber 
dem Ofen dreim al umgoladen, dor Kubel n ich t 
au f den Gasfang aufgesenkt, was nach  dor Zeich
nu n g  n ich t moglich ist.

Diese A nordnung h a tte  L iirm ann auch fiir 
eine N euąnlage oines H iittenw orkes yorgesehen, 
die ich im  Ja h re  1903 ais dam aliger O beringenieur 
der F irm a J .  P o h l i g  A. G. zu boarbeiten hatte . 
Mir mififiel das hśiufigo U m laden des Koks, und 
ich m achto einon neuen  Vorschlag, der dann auch 
angenom m on und  yon Pohlig ausgefiih rt w urde, 
und  der den A nfang bildete zu einer sehr hiiufig 
angew andten  A usfuhrung ahnlicherSchragaufziige 
in  D eutschland. Das System  is t durch Abbild. 2 
yeranschaulicht. Der Kubel w ird  n ich t zunachst 
Uber der G icht entladen, sondern durch einen 
Schriigaufzug u nm itte lbar au f den oberen Ofenver- 
schluC gesonkt, so dafi der KUbelboden m it dem 
OfonyerschluC unm itte lbar zusam m enfallt. Durch
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Senkort dor A ufhangestange und  dam it des Kiibel- 
bodens ge lang t das Mollorgtifc unm ittelbar in don 
B egichturigsraum  und  dann in don Ofen. Es er
folgt n u r  eino zweim alige U m ladung ilbor dem 
Ofon a n s ta tt  oinor droimaligon nach Liirm anns 
Vorsohlag. Dio boidon A nordnungen haben fast 
nichts m iteinandor gemoinsam, und zu einem 
E inspruch gegon dio Pohligsche Patentam neldung 
durch L urm ann fehlto jeglicho Grundlage.

Dio A nordnung dor Lurm annschen Zeich- 
nung  zeig t dio M erkmale dor Beschickimg 
durch T rich te rw ag o n , n ich t die der Kttbel-

A bbildung 1. G asfang naob Lurm ann.

begichtung. Dio eigentlicho Kiibolbogichtung 
wurde aufiordoni in  D eutschland schon vor der 
Diissoldorfor A usstellung von R o c h l i n g  bei den 
Hochofen au f der C a r  1 s h ii 1 1  o oingefiihrt. 
Dieso viel altore Beschickung zeig t fast in allen 
Einzolheiten dio A nordnung des je tz t in der Zeit- 
schrift Yeroffontlichten L urm annschen Yorschla- 
ges, w enigstens w as das Heben dor Kubel durch 
eine fahrbare W indę und  den sonkrechten Fiih- 
rungsschacht botrifft. Auch boi dieser Anord
nung w erden  T riehterkiibel durch eine W indę 
gehoben, auf den Ofen gesonkt und hier ent- 
ladon. Auch h ier erfo lg t das Heben der Kii boi 
in einem sonkrechten  g itterform igen Schacht, 
der in einigem A bstande vom Ofen angebracht 
ist. Das F ah ren  der W indę bis iiber den Ofon, 
die Bedienung und  S teuerung  durch den bis iiber 
die Gicht m itfahrenden M aschinisten w ollte ich 
Yermeiden und  konstru ierte  aus dom Grunde den

Schragaufzug m it yollstandig autom atischer Senk- 
und E ntladevorrich tung  dos Kubels iiber dor 
Gicht..

Dieso A nordnung hie lt ich boi der Amnel- 
dung des P a ten tes durch Pohlig fiir nou. Aber 
selbst die A usfuhrung der Kiibolbogichtung m it 
Sclmigaufziigon w ar damals schon ausgofiihrt bei 
don Hochofen in  D u ą u e s n o  und durch eino schon 
vor 1902 datierte  am erikanische P aten tsch rift 
Nr. 579011 festgolegt. H ier w urde aber das Sen- 
kon des Kubels u n te r  Zuhilfonahmo einer beson- 
doron sonkrechten F u h ru n g  iibor dor Gicht durch- 
gofiihrt; aus meiner, bezw. Pohligs Paten tanm el- 
dung w urde daher, in Yerschiodonon Liindern ver- 
schioden, mohr oder w oniger umfassond p a ten tie rt

die AusfUhrungsform eines Gichtaufzugos, dor im 
w esentlicben dadurch gekennzeichnet ist, dafi das 
Senkon und Entloeron des Kiibols auf der Gicht 
infolgo der A ufhśingungsart dor Last an dor 
Katzo und entsprechender Schicnonausbildung 
durch oinfachos Anziehon des Ilubsoilos ohne bo- 
sondere F iih rung  erfolgt.

Diese AusfUhrungsform hat grofie Y erbrei- 
tu n g  gefunden. Es sind auch in E inzelheiten ab- 
w eiehende K onstruktionen ausgofiihrt w orden. 
W ie w eit diese m it den Pohligschen P aten ten  zu- 
sammenfallen, is t eine noch scliwobende S tre it- 
frage, auf die daher hier n ich t eingegangen w er
den soli.

Aus dem Y orstelienden g eh t wohl hervor: 
erstens, daC die B ehauptung , Lurm ann sei der 
U rheber der KUbelbegiclitung, n ic h t den Tat- 
sachen entspricht, zweitons, daf! die Pohligschen 
P a te n te  und  die L urm annschen Y orschlage, ins-
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Form  aber bislior dureh die Schragaufziige m it Kiibelbogich- 
tu n g  abgolost ist.

N icht en thalten  bei don R oehlingschen Aufziigen w ar 
eine V orrich tung  zum Drehon des Kiibels durcli den sonk- 
rech ten  F iih rungsschaeht und  der in  dem Liirnm nnschon 
Y orsclilag onthaltone Hilfsabschlufi filr don Kiibol w ahrend 
dor Begiclitung.

A bbildung 3 zeig t einen von Pohlig ausgefiihrten  Auf- 
zug der N i e d e r r h e i n i s c b e n  H i i t t e ,  boi dem das Drohon dos 
Kiibels u n te n  w ahrend des Mollorns durcli oino Drohschoibe 

geschiolit, so dafi m an die M oglichkeit hat, 
den Kiibel gleichm afiig oder nach Belieben 
oinseitig zu beladen. Auch kann  die Dreli- 
scheibe auf dem Z ubringerw agen angeord- 
n e t werden. (Pohligs P a te n t Nr. 212916.) 
Ebenso zeig t dieser A ufzug einen Hilfs- 
abschlufi, der auf der Aufhśingestango dos 
Kiibels gasdicht gloitet. Boido N euerungen 
sind zuerst von Pohlig bei don A ufziigen 
dor N iederrheinischen H iitto durchgefUhrt. 

' Dio V erw ondung oines Hilfs- 
abschlusses w ar in  anderer Form  
aber auch schon friilier geplant, 
indessen n ic h t zur A usfuhrung 
gebracht. (A m erikanischoPatent- 
schrift Nr. 705246 aus dem Jah re

W enn auch fiir das D rehen des 
Kiibels und  die Vorwen- 
dung dos Hilfsabschlus- 
ses in der A bhandlung

i?

A bbildung 3. H ochofen dor N iederrhein ischen  H iitte.

bosondero dio orwiilmto Zoiclinung, n ic h t das Ge- 
ringsto  m iteinander zu tu n  liabon, d rittens, dafi 
dio allgem eine Form  des Y orscblages in  der Zeit
sch rift schon vor vielen J a h re n  au f der Rochling- 
schen C arlshiltte ausgefiih rt w orden ist, dafi diose

auf S. 1663 keine U rheberschaft beansprucht wird, 
so orscheint doch der V ollstandigkeit halber oin 
H inweis darauf angezeigt.

D a n z i g ,  im O ktober 1009.
Professor Aumund.

Zum  heutigen Stande des Herdfrischverfahrens.*
H r. Ingonieur E. M o e l i l m a n n ,  B etriebschef m en t P erm  (Rufiland), m acht m ich freundlicher-

des Mart-inwerks K uschw inski Sawod, G ourerne- weise darauf aufmorksam, dafi ich bezuglich der
* „Stahl und Eisen" 1910, 5. Jan., S. 1/39; 12, Jan., im  U r a l  gelegenen M artinw erko falsch o rien tiert

S. 5S/82. w orden  bin. W ahrend von m ir angegeben w ar
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(S. 23 dor Quollo), dafi das S tahlw erk  Nadeseli- 
dinski Sawod im Bogriff soi, auf halbfliissiges Ar- 
boiton iiberzugehen, liogon die Y orhaltnisse auf 
diesem W ork in W irklichkoit so, dafi os yor 
Ja h re n  m it fliissigom Rohoison gearbeite t hat, 
je tz t  abor schon seit langoror Zeit aus mir un- 
bekannton Griindon diosos Vorfahron ganz auf- 
gogebon hat. Dagogon arboitot das M artinw erk 
Kuschwinski Sawod, ein N achbarw ork des W erkes 
Nadeschdinski Sawod, u n te r  L eitung  des Hrn. 
M o e h  1 m a n n  se it 1907 m it fliissigom Roheisen 
und zw ar in  ziomlich umfangroichom MaCstab. 
Der E insatz oines 30 t-Ofons sotzt sich, wie folgt, 
zusammon:

Fliiasiges Rohoison 80 bis 88 °/o
S c h r o t t ...................20 bis 12 °/o
E rzzusatz  . . . .  30 bis 10 °/o.

Hr. S. W. S u r z y e k i ,  D irektor der H iitten- 
worko in S tąporków  (Gouvornoment Radom, Rufi- 
land), m acht mich u n te r Bozugnahme auf moino 
M itteilung (S. 23), daC dio Donezko-Jurjow ski- 
Hiitto das erste russische W erk goweson sei, 
welches das A rbeiten  m it fliissigem E insatz im 
Jahro 1902 oingofiihrt babo, darauf aufmorksam, 
daC die H u t a  H a n t k o  in Ozonstochau un ter 
seiner L eitung  bereits Endo 1901 und Anfang
1902 das Roheisenerzyorfahron auch nach Ueber- 
w indung yieler Schwiorigkoiten eingefuhrt habe, 
und dafi es ihm moglich goweson soi, auf diesem 
Work bei genugondom  V orrat an fliissigem Roh- 
oisen ohno Miseher vior Chargen in dor Doppel- 
schicht aus 20 t-Oofen boi Erzeugung von weichom 
FluCeison zu orzielen.

Bozuglich des S u r z y  c k i - Y e r f a h r e n s ,  von 
dem auf Soite 28 moinos Y ortragos gosagt ist, 
daC os am Ende des Jah res 1907 wieder ein- 
gestellt w orden sei, bom orkt Hr. Surzyeki folgon-

dos: „Was nun  das Surzycki-Vorfahron anbotrifft, 
welches n u r ais eino Modifikation des Talbot- 
prozesses angosohon w orden kann, so wurdo das- 
selbe auf dor I lu ta  H antke deshalb eingostellt, 
weil os sich ais unm oglich orwios, das V orfahren 
ohno richtigen Miseher und boi stetigem  Mangel 
an fliissigem Roheisen, weshalb hiiufig m it kaltom 
E insatz gearbeite t wordon mufite, m it V orteil 
auszuiiben. In  don Zoiton, in donen goniigende 
Mengen flussigos Rohoison rochtzoitig zur Vor- 
fiigung standon, haben w ir sohr giinstigo Ergob- 
nisse beziiglich dor Erzougung, des Ausbringens, 
des Kohlenyerbrauehes, dor Lobonsdauor dor Oefen 
und der Qualitśit des Matorialos orzielt, wio ich 
auch in einer A bhandlung* vor dom „Iron and 
Steel In s titu te“ nśihor ausoinandergesetzt habe.“ —

Ich benutzo dio Golegonheit, um  noch fol- 
gendes rich tig  zu stollon: In  der Zahlentafel 8 
meines V ortragos (1910, Nr. 1, Seite 8) h a t sieli ein 
Druckfehlor oingoschlichen, indem boi Charge 5315 
dor Silizium gehalt dor V or- und Fortigporiodo 
gleichmaCig m it 0,26 °/o angegeben wird, wiihrond 
das Silizium dioser Chargo ebenso wio dor der 
beiden iibrigen Chargon gloieh zu Beginn des 
Prozesses yerb rann t wurde, so daC nach dor orsten 
Probenahmo n u r noch Spuron von Silizium im 
Bado yorhandon waren.

In der Zahlentafel 37, welche eine Ueborsicht 
iiber die Talbotanlagen ontliśilt, ist die Rimamu- 
rdny-Salgó-Tarjanor Eisenworks-A. G., Ozd (Un- 
garn) zu streichon, da sie n ich t nach dom Talbot- 
yerfahren, sondern n u r  m it fliissigem E insatz 
arbeitet. (Ygl. Uobersicht auf S. 5 dor Quollo.)

Petersen.

* „Tbo Jo u rn a l of tbo Iron  and Steel In stitu (e“ 
1905, T, S. 112/21.

Patentbericht.

D eutsche Patentanmeldungen. *
3. F e b ru a r 1910. KI. 11), K 41132. Y erfahren  

zur nasaen m agnetischen Scboidung. F ried . Krupp, 
Akt.-G es., G rusonw erk, M agdeburg-Buckau.

KI. 7 a, G 27 202. Y erfah ren  zum W alzen Yon 
T-, H- und U-Profilon m it F lanschen Yon gleichm aBiger 
Dicke. G ew orkschaft D eutscher K aiser H am born, 
B ruckhausen a. Rb,

KI. 31 c, B 54 310. F iih rung  fu r die Stifte von 
Form kasten  und dergl. in ihren  Augen. II. Bover- 
m ann Nachf., G. m . b. II., Gevelsberg i. W .

7. F eb ru a r 1910. KI. 18  b, B 48 906. H erstellung 
von E delstahl in zwei elek trisch  beheizten Oefen, in 
dereń erstem  M etali gerein ig t und in doren zwoitem 
es fertig  gem acht w ird. BiBmarckhiitto, B ism arck- 
liiitte, O.-S.

KI. 31 c, B 54 350. F o rm kasten  m it in N uten 
verstellbaren  Sandleisten. Ludw ig B om , A lten a i.W .

* Die Anm eldungen liegen yon dem angegebenen 
Tage an w ahrend zweier M onate fiir jederm ann  zur 
E insicht und E inspriichorliebung im 1’aten tam te  zu 
B e r l i n  aus.

KI. 31 c, B 54 447. F u hrung  fiir dio Stifto yon 
F orm kasten  in ih ren  A u g en ; Zus. z. Anm. B 54 310.
II. Boverm ann N achf., G. m . b. II., G evelsberg i. W .

G e b rau c h sm u ste re in trag u n g e n .
7. F e b ru a r 1910. KI. l a ,  Nr. 407 235. A ntriebs- 

vorrich tung  fiir Fórderrinnen . GeseUschaft fiir berg- 
technische E in rich tungen  m. b. H., H om berg a. Rb.

KI. l a ,  N r. 407 898. Y orrich tung  zum m echa
nischen Au8scheiden p lattenform iger Schiefer aua 
k lassierten  K ohlen. C arlshutte , Akt.-Ges. fiir E isen
gieBerei und M aachincnbau, A ltw asser i. Schl.

KI. 1 b, Nr. 407 711. E lek trom agnetischer Scheider 
in T rom m elform . Ferd inand  S te inert und H einrich 
Stein, Koln a. Rh., K lapporhof 15.

KI. 18c, N r. 407 650. Deckel fiir T iefofen und 
dergl. M ax Schenck,D iiaseldorf-O berkassel, R oonstr.5a.

KI. 19a, N r. 407 946. Stutzklem m e fiir E isenbahn- 
schionen. A dam  R am bacher, D resden-H ainsberg.

KI. 24 f, N r. 407 809. K ettenrostg lied  m it Luft- 
kaniilen. „G erm an ia-H utte“, F ab rik  m eta llu rg ischer 
P rodukte , D uisburg-W anheim erort.

KI. 24 f, N r. 407 925. K ettenrost m it g itte r- 
8chieberartigem  LuftabschluB in den R ostbalken. F a .
C. H . W eck, D olau b. Greiz.
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O esterreich ische Patentanmeldungen. *
1. F e b ru a r 1910. KI. 18 b, A 8233/08. In  die 

B lockform  b inein ragender A ufsatz aus Ton, und Y er- 
fab ren  zum GieBen lu n k erfre ie r B locke. N icolas Ko- 
B til eff ,  N ischne-Saldinsky Sawod (Rufil.).

KI. 19 a, A 71)9-4/08. Y erfah ren  zur H erstellung  
yon Scbienenyerbindungen durch  autogene Schweifiung. 
C urt Schwarz, W ien.

KI. 24 c, A 7037/08. R ost m it die selbattatigo  
B eschickung bew irkenden, yersch iebbaren  und aus- 
w ecliselbaren  Stiiben. Sparfeuerungs - Goaellschaft, 
D usseldorf.

KI. 24 d, A 3381/08. W anderroB tfeucrung. U nder- 
feed S toker Co. L td., London.

KI. 24 e, A 2350,08. G enerator. F a . Alplions 
CustodiB, "Wien.

K i. 2 4 e, A 1973/09. G aserzeuger m it zentriBch 
ge lag ertem  D rehrost. H ein r. K iippers, Peine, D eutsch
land .

KI. 40 b, A 5843/09. E lek triseh e r Ofen. Dr. Alois 
H elfenste in , W ien.

D eu tsch e  Reichspatente.
KI. lS b , Nr. 211611, vom 2. N ovem ber 1906. F e l t e n  

& G u i 11 e a u m e - L a h m e y e r w o r k e A c t . - G e e .  iii 
F r a n k f u r t  a. M. Yerfu h ren  z u r  D a rs ttllu n g  von 
hochicertigem  S ta h l d u rch  V erfe inern  von M a rtim ta h l
u. dgl.

G egenstand des franzosischen P a ten tes  Nr. 383 461; 
ygl. „S tahl und Eisen** 1908 S. 1400.

KI. lS b , Nr. 213 4S0, vom 1. Septem ber 1907. 
S o c i ć t e  S c h n e i d e r  & Co.  i n  L e  C r e u s o t ,  F ran k - 
re ich . K ohlensto ff, M angan , N ickel u n d  C hrom ent- 
haltender S ta h l, insbesondere f i i r  P anzerp la tten .

G egenstand  des franzosischen P a ten tes Nr. 379188; 
ygl. „S tahl und E isen “ 1908 S. 633.

KI. 1Sa, Nr. 213 719, yom 30. A pril 1908. H o n r y  
K e l w a y  G w y e r  B a m b e r  i n  G r e e n h i t l i o  (Kent, 
Engl.). Y erfa h ren  der B ehand lung  flilssiger Hoch- 
ofenschlacke m itte ls L u f t  allein oder gem einsam  m it 
s td rk e r  oxyd ierend  w irkenden  Sto/fen.

G egenstand  dea britiacbcn P a ten tes Nr. 2405 yom 
Ja h re  1908; ygl. „S tah l und E iaen“ 1909 Nr. 32 S. 1238.

KI. lS a , Nr. 213 720, vom 17. Ja n u a r  1908. N i l s  
W i k s t r o m  i n  H o g f o r s ,  F inn l. Y erfa h ren  u n d  Ofen  
z u r  H erste llung  von Roheisen, F lu fieisen  oder FlujS- 
s ta h l a u s  E r z -  u n d  K ohlenpulver, K a lk  und  anderen  
Zuschlagen .

G egenstand  des b ritischen  P a ten tes Nr. 167G yom 
Ja h re  1908; ygl. „S tah l und Eisen** 1909 Nr. 32 S. 1237.

KI. lSa, Nr. 213 721, yom 4. M arz 1908. E l o k -  
t r o c h e m i a c h e  W e r k e ,  G. m .b . H., i n  B i t t e r f e l d .  
Y er fa h re n  z u r  V erh iittung  eon schwefel- u n d  eisenhal- 
tigen  E rze n  oder schw efelhaltigen E isenverbindungen  
a u f  F erro siliz iu m .

Y ersuche haben  ergeben, dafi bei Y erarbe itung  
scb w efelha ltiger E rze au f F errosiliz ium  ein P roduk t 
e rh a lten  w ird, dessen Schw efelgehalt m it w achsendem  
S iliz iu ingehalt abnim m t. So z. B. wurde bei E rzeu 
gu n g  eines F errosiliz ium s

m it 6,4 o/o Silizium  3,1 %  Schwefel
.  8,5 „ „ 2,8 ,
„ 12,0 „ 2,4 „
* 22,0 ,  „ 0,12 „
„ 31,4 „ „ 0,00 „ ■„ nachgew iesen.

D as h ie rau f aufgebaute  Y erfah ren  besteh t nun darin , 
die K ieselsiiurem enge in den au f Ferrosilizium  zu

* Die A nm oldungen liegen yon dem angegebonen 
T ag e  an w ahrend  zw eier M onate fur jederm ann  zur 
E in s ich t und E inaprucherbebung  im P a ten tam to  zu
W i e n  aus.

yerhiittenden schw efelhaltigen  E rzen  oder E isenyer- 
bindungon u n ter B eigabe yon kohlenstoffhaltigen  Re- 
duktionam itteln  ao hoch zu wiihlen, dafi daa gebildete 
Silizium  h inreicht, aua dem Schwefeleiaen den Schwefel 
yollkom m en auazutreiben. L e tz te re r w ird h ierbe i in 
V orlagen  ala aolcher gew onnen. D as V erfah ren  wird 
im elek trischen  Ofen ausgefiihrt. E n tha lten  die eisen- 
ha ltig en  Stoffe Zink oder andere  fliichtigo M etalle, 80 
w ird der B eschickung ein schw efelb indender Stoff, 
z. B. K alk, zugesetzt. Der Schwefel g eh t dann in die 
S ch lacke, -wahrend die fliiclitigon M etalle abdestil- 
lie ren  und in Y orlagen  kondensiert worden konnon.

KI. 1 8 b, Kr. 213722, yom 4. A ugust 1908. 
A l b e r t  F r i e d r i c h Y o g e l  i n  D i l l i n g e n ,  Saar. 
Y erfa h ren  z u r  H erste llung  von N ad c lb o ien  f i i r  Besse- 
m erbirnen.

Erfinder fiihrt die geringe  H a ltb a rk e it der N adel- 
boden au f den ungleichen Brand derselben z u r ilc k ; 
sie sind im Innorn  n ich t g a r g eb ran n t und haben  
aufiordem  infolgo des ungloichen B randes yielfach 
R isse. N aeh dem  neuen Y orfah ren  w erden die N adel- 
boden m it e iner oder m eh re ren  zweckmąBig yerte ilten  
D urchbrechungen  yersehen, die beim B rennen ais 
Feuerkan iile  dienen und erm otrlichen, dafi die Boden 
durch  und durch  gleichm afiig b a r t  brennen. N aeh 
dem B rennen w erden dieae D urchbrechungen  m it ge
e igneter feuerfeeter Masae ausgefiillt.

O esterreich isch e  Patente.
Nr. 39 746. D r. F r i e d r i c h  W i l h e l m  D u n k e l -  

b e r  g  i n W i e s b a d e n .  Y e rfa h re n  z u r  H erste llung  
von ge form ten  u n d  gesin terten  E isen erzb rike tts .

Die m itte ls M elasse, K ieaelgur und S taB furter 
A braum aalzen b r ik e ttie rten  E rze  und dergl. e rhalten  
noch einen Zusatz yon C hlorkalium , zu dem  Zwecke, 
aus den E rzen beim  S in tern  im  D rehofen die schad- 
lichen B estandteile, wie Blei, Zink, A rsen  und dergl., 
ais C hloride zu yerfluchtigen.

Britische Patente.
Nr. 1 2 2 5 8 , vom Ja h re  1908. A d o l p h e  H u g o t  

l n  F i r m i n y ,  F ran k re ich . E lektriseher Ofen.
D er T iegel oder H erd  des Ofens, de r zugleich 

die eine E lek trode b ildet, iat aua m ehreren  Schichten 
yerachiedener Zusam m ensetzung gobildet. D ie innerste  
Scliicht, die m it dem  M etallbade in u n m itte lb a re  Be- 
riih ru n g  kom m t, besteht aus dem  fu r elektriache 
Oefen gebriiucblichen feuerfosten M ateriał, z. B. aus 
M agnesit; sie e n th a lt keinen Kohlonstoff. D ie w eiter 
naeh aufien befindliehen Schichten e rh a lten  jedoch  
einen G ebalt an Kohlonstoff, und zw ar um  so m ehr, 
je  m ehr sie nacli aufien liesren. Die auBerate Schicht, 
die m it der m etallenen  B ekleidung des H erdes in Be- 
ru h ru n g  steh t, besteh t aus G raph it odor einem  son- 
stigen  guten  E lek triz ita ts le ite r. Die m etallene Be
kleidung d ient zur Zuleitung dea Stroines. D e r Strorn 
nim m t seinen AVeg durch  die vorschiedeneu Schichten 
der A uskleidung, g eh t dann durch  das M etallbad und 
yon da zur anderen  E lek trode. E ine Kohlenstoff- 
auflosung durch das M etali kann h ierbe i n ich t sta tt-  
finden, da  die inneren  Schichten  de r A usk leidung  so 
arm  an K ohlenstoff sind, dafi eino Aufloaung desselben 
in nennensw ertem  U m fang n icht m oglich ist.

Kr. 1S6S0, vom Ja h re  1908. W i l h e l m  S e a -  
s i n g ,  T r o i s d o r f ,  R hein land . Y erfa h ren  zu m  
B rike ttie ren  von E rze n  und  dergl. m itte ls Hochofen- 
schlacke.

Zum B rik e ttie ren  w ird durch  L uft, G as oder 
D am pf g ran u lie rte  und dann gom ahlene Hochofen- 
achlacke benutzt, die besser bindende E igenschaften  
ais m itte ls W aaaer g ran u lie rte  Sch lacken  haben  soli, 
aufierdem  ab er durch  dio A rt der G ranu lation  yom 
groBten Teil ih res Schw efelgehaltes b e fre it iat.
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Statistisches.
R oheisenerzeugung D eutschlands und Luxem burgs im Januar 1910.

B e z i r  k e

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

im
Dezbr. 1909 

t

im
Januar 1910 

t

im
Januar 1909 

t

cr>
"S J0 O
g J-a
0

g
£ =a
1 *

R h e in la n d -W e s tfa le n ..............................................
S iegerland, L ahnbezirk  und H essen-N assau .
S c h le s ie n ......................................................................
M ittel- und O stdeutschland ............................
B ayern, W ilrttem berg  und T hilringen . . .
S a a r b e z i r k .................................................................
Lothringen und L u s e m b u rg ................................

106 539 
20 404 

4 724 
30 772 

3 394 
8 800 

56 543

106 555 
18 161 

7 402 
33 275 

3 440 
9 500 

50 494

-

74 586 
19 062 

4 650 
28 227 

3 069 
7 900 

55 064

GieBerei-Roheisen Sa. 231 176 228 827 192 558

"o £ -—.M B 5

i  o
j| .22 6»- 

CO

R h e in la n d -W e s tfa le n ..............................................
Siegerland, L ahnbezirk  und Hessen-N assau .
S c h le s ie n .....................................................................
M ittel- und O stdeutschland ............................

24 593
2 794
3 956 
6 690

25 391 
4 211 

297 
7 960

26 688 
3 474 
3 372 
5 260

Bessem er-Roheisen Sa. 38 033 37 859 38 794

H 'g'
.S Ja 
cS
1 S E

Ja .3
J

R h e in la n d -W e s tfa le n ..............................................
S iegerland, L ahnbezirk  und H essen-N assau .
S c h le s ie n .....................................................................
M ittel- und Ostdeutschland ............................
B ayern, 'W ttrttem berg  und T hilringen . . .
S a a r b e z i r k .................................................................
L o thringen  und L uxem burg  .................................

301 455

25 467 
28 180 
15 570 
86 704 

287 296

298 407

27 730
28 012 
15 640 
89 751

290 109

266 385

20 635 
20 676 
15 480 
78 851 

227 349

Thom as-Roheisen Sa. 744 672 749 649 629 376 |

g **
■= i 1'?  
& i  1 

■ ł l  i  
“ a  |  
-  3 S

Siegerland, L ahnbezirk  und Hessen-N assau . 

B ayern, “W urttem berg  und Thuringen . . .

66 392 
16 009 
12 188 

4 242

72 371
23 559 

9 842

69 626 
21 285 
11 321

Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. 98 831 105 772 102 232

g "s*
-ao bo tó .*i J. «x.<Ł> CO T3
^  1

R h e in la n d -W e stfa le n ..................................... ....  .
S iegerland, L ahnbezirk  und H essen-N assau .

B ayern, W ilrttem b erg  und T huringen . . . 
L o th ringen  und L u ie m b u rg ................................

6 853 
10 508 
27 801

350 
6 400

7 299
8 561 

28 047

250 
11 310

7 353
10 191 
29 048

360
11 809

Puddel-R oheisen Sa. 51 912 55 467 58 761

bo
5) gCS Uri® ,t3

i  *s 
3 sG3

R h e in la n d -W e s tfa le n ..............................................
Siegerland, Lahnbezirk  und H essen-N assau .

B ayern, W ilrttem berg  und T huringen . . . 

Lothringen und L u iem b u rg  ............................

505 832 
49 715 
74 133 
69 884 
19314 
95 504 

350 239

510 023 
54 492 
73 318 
69 247 
19 330 
99 251 

351 913

444 638 
54 012 
69 026 
54 163 
18 909 
86 751 

294 222

G esam t-Erzeugung Sa. 1 164 624 1 177 574 1 021 721

boCl 
& g 
1 i  w
i  « 

CS
P u d d e l-R o h e ise n ........................................................

231 176 
38 033 

744 672 
98 831 
51 912

228 827 
37 859 

749 649 
105 772 
55 467

192 558 
38 794 

629 376 
102 232 

58 761

G esam t-Erzeugung Sa. 1 164 624 1 177 574 1 021 721

Steinkohlen . 
Braunkohlen

J a n u a r  1910:
E in fu h r: A usfuhr:

603 572 t 1 789 986 t 
5 5 1 5 1 7 t 6 546 t

E in fu h r: A usfuhr:

E is e n e rz e ...................................  628418 t  248307 t
R o h e is e n ...................................  7 961 t 53 752 t
K upfer ...................................  14 989 1 454 1
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I)Je Rohoisonerzengung der Yereinigten Staaten 
im Jahre 190!).*

Die R olieisenerzeugung der Y erein ig ten  S taaten  
b e tru g  nach  don endgiiltigen  E rm ittlu n g en  der 
„A m erican  Iron  and S teel A ssociation"** im  abge- 
laufenon Ja h re  26208 199 t, w ar also um 10017205 t 
oder iiber 61,8 °/» hohor ais im Y o rjah re . D ie Ge- 
sam torzeugung  des abgelaufenen  Ja h re s  w ar die 
groBte in der Goschichte dor R oheisenorzeugung dor 
Y erein ig ten  S taaten  und iib e rtra f  d ie b isher erre ich te  
H oelistziffer des Ja h re s  1907 noch um  14 337 t. 
A uf dio einzelnen S taaten  der U nion vo rteilt sich die 
R oheisenerzougung dos B erich tsjah res, yergliclien  m it
1908 und 1907, wie in  n achstehender Z ahlen tafel 
a n g e g e b e n :

N ach don beim  Ilochofenbetrieb  Yerwendeten 
B r e n n s t o f f e n  en tfa llen  yon der R oheisenm enge 
des J a h re s  1909 auf R oheisen , m ittels b itum inoser 
K ohle und K oks erb lasen , 25 116 574 t f f ,  m it An- 
th ra z it  oder A n th razit und Koks erb lasen , 709 606 t, 
und au f H olzkohlenroheisen  382 019 t§ , und zw ar w ar 
bei a llen  drei Sorton de r A nteil der zweiton H alfto  
des B e rich tsjah re s  grSBer ais dor de r ersten .

Ł eg t m an  den Y e r w e n d u n g s z w o c k  fu r die 
E in te ilung  nach  Sorton zugrunde, so b e tru g  die E r
zeu g u n g : 1909 190S 1907

an t t t
B essem er-R oheisen  . 10 726 2SS 7 332 448 13 443 326 
R oheisen  f. d. basischo 

Y erfah ren  (ohne Holz-
kohlenroheieen) . . 8 382 229 4 074 306 5 461 223

Som it h a t dio E rzeugung  yon B essem erroheisen  wśih- 
rond  des le tz ten  J a h re s  im Y ergleich  zu 1908 um 
3 3 9 3 8 4 0  t  oder iiber 46,2 /̂o, d i e j e n i g e  y o n  b a 
s i s c h e m  R o h e i s e n  s o g a r  u m  4307 923 t o d e r  
i i b e r  105 o/o z u g e n o m m e n . §§ — Dio H erste llu n g  yoii 
Spiegeleisen  und F erro m an g an  stieg  you 154450 t im

* Y gl. „S tah l und E isen “ 1909, 17. F eb r., S. 258.
** „The B ulle tin" 1910, l .F e b r . ,  S. 12 u .Supplem cnt.
f  E inschlieBlich N ordcarolina. 

f f  EinschlieBlich e in e r k leinen M enge Yon R oh
eisen, die yersuchsw eise m itte ls Gas orzeugt w urde.

§ EinschlieBlich e iner kleinen M enge von R o h 
eisen, e rzeu g t m ittels Holzkohle im elek trischen  Ofen.

§§ Ygl. h ierzu  dio Ziffern der E rzfo rderung  (auf 
S. 311 d. H .), m it de r diese E rscheinung  unm ittelbar 
im  Z usam m enhang  zu b ringen  ist.

J a h re  1908 auf 228 641 t  im B erich tsjah re . Zu d ieser 
le tz ten  Ziffer s teuerte  PennsylYanien 169 775 t  und 
J llin o is  58 866 t  bei.

B e tr ie h s l i in g e  d e r  B a lin s t r e c k e n  d es Y e re in s  
D e u ts c h e r  E is e n b a l in y e n r a l tu n g e n .

"Wio w ir der „Zeitung des Y ereins D eu tsch er 
E isen b ahnverw altungen“ * entnelim en, h a tte  das N etz 
der von den Y ereinsm itg liedern  betriebenen  B ahnen 
am 1. Ja n u a r  d. J .  eine G esam tausdehnung  yon 
104 782,06 km . IliorYon en tfa llen  56 888,01 km  a u f  
deutsche Y erw altungen  (d a ru n te r 37 060,80 km a u f  
die preuBisch-hessiBchen S taatsbahnen), 40 936,53 km  
auf osterreichiBch - ungarische  und bosnisch - herze- 
g ow in ische, 3141,02 km  au f niederliindische und 
3816,50 km  au f andere  Y erw altungen . AuBerdem  

nahm en  noch 19 Y erw al
tungen m it einer G esam t-B e- 
triebslango  yon 1395,91 km  
an den Y ereinse in rich tun - 
gen teil. D a s B ahnnetz  des 
Y ere in es is t im  ab g elau 
fenen Ja h ro  um 2331,22 km  
gew achsen. An dieBOr Zu- 
nahm e sind die deutschen. 
B ahnen  m it 1131,81 km  
(48,55 °/o) und die o ste r- 
re ich isch -ungarischen  B ah- 
n en m it 1199,41 km (51,45°/o) 
beteilig t.

F r a n k r e ic l i s  A n B en lian d e l 
in  E rz e n .

N ach  dom „E chodes M ines 
ot do la  M ctallu rg ie"**  ge- 
s ta lte te  sich die E in fu h r 
und A usfuhr F ran k re ich s 
an  E isenerzen im Ja h re
1909, Y erglichon m it den 
Y o r h e r g e h e n d e n  Ja h re n , 
w i e  fo lg t:

J a h r  E in fuh r A usfuhr J a h r  E in fu h r A usfuhr
t  t t t

1902 1 563 334 422 677 1906 2 015 061 1 758 953
1903 1 832 806 714 159 1907 1 999 294 2 147 265
1904 1 738 138 1 218 772 1908 1 454 313 2 383 875
1905 2 148 423 1 355 590 1909 1 202 606 3 907 339

W ahrend  also Yor sechs Ja h re n  die E in fu h r an
E isenerzen die A usfuhr tioch um m eh r ais 1 000 000 Ł 
iibertraf, is t dio A usfuhr je tz t iiber 2 700 000 t bober 
a is die E infuhr. D iese fiir F ra n k re ic h  erfreu licb e  
E ntw icklung findet ih ren  G rund in de r bedeutenden 
Z unahm e der E i s e n e r z f o r d e r u n g  d e s  B e c k e n s  
Yo n  B r i e y .  D ieselbe be trug  niim lich, nachdem  sie 
sich  im  Jah ro  1899 au f n u r 102131 t  boziffert h a tte , 
iiber 6 0 0 0 0 0 0  t im  Ja h re  1909.f  A is H auptabnehm er 
der ostfranzosischen E isenerzgruben  tre ten  im m er m ehr 
B elgion und D eutsch land  auf. N ach D outschland
w urden an E isenerzen a u sg e fiih r t:

im  J a h re  t im  J a h re  t

1906 . . . 455 740 1908 . . . 765 588
1907 . . .  590 000 1909 . . .  1 173 552

Die Eisenerzausfuhr nach Deutschland hat sich 
also in den letzten Yier Jahren  beinako Yerdreifacht, 
wahrend umgokehrt die Einfuhr deutscher und luxem- 
burgischor Eisenerze, die 1905 noch 1 631 000 t aus- 
gemacht hatte, im letzten Jah re  schon auf 863 000 t 
zuruckgegangen war.

* 1910, 15. Jan ., S. 63 u. 64.
** 1910, 10. F eb r., S. 146.
t  V gl. h ierzu  „S tahl und E isen “ 1909, 4. Aug., 

S. 1203.

S taa ten

H ochofen  am  
SI. Der.. 1909

K rzeuguntr von  Roheisen 
(einschl. S piegcicisen , F erro m an g an ,

im auGcr
F errosilizium  usw.) in  T onnen

B etriebe B etrieb 1909 1908 1907

M assachusetts , C onnecticut 4 1 18 682 14 015 19 425
N ew Y o r k ................................. 17 11 1 761 414 1 035 807 1 686 308

5 6 299 186 228 978 379 160
P e n n s y l Y a n i o n . . . . . . . . . . 134 28 11 093 525 7 098 986 11 530 126
M a r y la n d ................................. 4 1 291446 186 438 418 422
Y i r g i n i a ................................. 13 13 397 392 325 585 486 431
G eorgia, T e x a s ................... — 8 26 489 24 735 f  56 718
A l a b a m a ................................. 29 22 1 791 835 1 419 366 1 713 661
W e s tv irg in ie n ........................ 3 1 231 934 66 600 295 723
K e n tu c k y ................................. 2 6 87 753 45 818 129 993
T e n n e ss e e ................................ 13 8 339 187 295 479 399 396
O h i o .......................................... 61 13 5 640 370 2 907 106 5 334 698
J l l i n o i s ...................................... 23 3 2 506 630 1 719 015 2 497 092
Ind ian a , M ichigan . . . . 18 4 979 718 353 665 443 491 |
W isconsin , M innesota . . . 7 1 353 321 151 321 327 236
M issouri, Colorado, Oregon, 

W ashing ton , K alifornien 5 5 888 890 318 080 475 982

Zusam m en 338 131 26 208 199 16 190 994 26 193 862
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Aus Fachvereinen.
Verein deutscher EisengieOereien.

Am F ro itag , don 18. F eb ru ar, abends 8 U hr, wird 
der bekannte am erikan ische G ieBereiingenieur Dr.
II. M o l d e n k o  im Ilu tten h au se  zu B e r l i n  NW ., 
BachBtraBe 9, vor dor G ruppe B randenburg  des Yer- 
eins doutschor E isengieB ereien einen Y o rtrag  iiber 

A nierikanischos GieCeroiwosen 
halton. G enannto G ruppe des Y ereins deutscher 
EisengieBereien ladot die G ieBereifachleute zu diesem 
Y ortrag  ein.

Verein deutscher W erkzeugm aschinen-  
fabriken in Dusseldorf.

Am  5. d. M. fand im C ontinentalhotel zu B erlin 
un ter dem Y orsitze des Geh. K om m erzienrates ®r.*$)tg. 
E r n s t  S c h i o B  aus D usseldorf eino sehr zahlreich 
hesuchto H a u p t v e r s a m m l u n g  deB Yoreinos sta tt. 
Nach einem M einungsaustausch iiber dio G eschaftslage, 
iiber den w ir an anderor Stelle berichten,* orsta tte to  
G enoralsekretiir P a u l Ś t e l l o r  aus Koln B erich t iiber 
das abgolaufono G o s c h ii f t s j  a  h r. D ieses brachte  
dem Y orein oino F iille  von A ufgabon in w irtschafts- 
politischer H insicht. Insbesondere gaben die neuen 
Zolltarife in F ran k ro ich  und Schweden, sowie dio 
N euregelung de r Z ollyorhaltnisse in und m it den Yer- 
einigten S taaten  von A m erika  AnlaB zu einer lob- 
haften T iitigkeit bohufs A bw ehr der von diesen Seiten 
dem Geschiiftszweige drohenden N achteile . N am ent
lich die nouen franzosisclien Zoile, die teilw eise eino 
E rhohung dor je tz ig cn  Siitze um 50 bis 60 °/o bringen, 
wurdon ais eine groBo G efahr fiir dio betriichtlicho 
deutscho A usfuhr von W erkzeugm aschinen  nach  F ran k - 
reich nachdriicklich bekiim pft. — Gegen den riick- 
siclitslosen am erikanischon W ettbew erb  wandto sich 
der Yerein u. a. in m ehrfachen  Yeroffentlicliungen 
und sonstigen K undgebungen, nam entlich  auch gogen 
die im m er noch vorhandene unborechtig te Yorliebo 
fiir amerikaniBche ErzeugniBse. N icht w eniger be- 
kam pfte dor Y erein  das unbillige Z ollverhaltnis, wo- 
nach in A m orika auch je tz t  noch der unerschw ing- 
liche Zoll von 30 %  vom W erte  (bisher 45 % ) gegen- 
uber einem solchen yon hochstens 5 bis 10 o/o in 
D eutschland erhoben w ird. E s wurdo daher yon dor 
"V ersam m lung m it lebhaftem  Unw illen yernom m on, 
daB bei dor beyorstehenden  N euregelung  der handels- 
politischen Boziolm ngen zu den Y erein ig ten  Staaten** 
dieson der ganzo doutsche Y e rtra g s ta rif  zugebilligt 
werden soli, obwohl W erkzeugm aschinen zu denjenigon 
Erzeugnissen gohorten , fiir die in dem bisherigen 
Handelsabkom m en A m erika  n i c h t  der YertragBtarif 
zugestanden w ar, so daB fiir am erikan ische M aschinen 
bis je tz t der autonom e deutscho Z olltarif galt. Dio 
dieson E rzeugnissen  je tz t  zugedachte Zollbegunstigung 
wird fur den deutsehen W erkzeugmaBchiDenbau des- 
halb fiir um so n ach teiliger o rachtet, weil der am eri- 
kanischo W ettbew erb  in D eutsch land  und E uropa

* Ygl. S. 310 d. H.
** Inzw ischen o rfo le t; ygl. „S tah l und E isen“ 1910. 

9- Febr., S. 272.

neuerdings ganz bosondere A nstrengungon m acht, sein 
A bsatzgebiot zu bohaupten oder zu ycrgroB ern, so 
z. B. dureh E rrich tu n g  von Y erkaufsstellon , V cran- 
s ta ltung  einer deutsehen Ausgabo seines hauptsiich- 
liehsten am orikanischen F achb la ttes, Iłeteiligung an 
einer am orikanischen A usstellung in B erlin usw. — 
W enn nichtsdestow eniger die V orsam m lung davon ab- 
sah, gegen das neue zollpolitische U obereinkom m en 
m it A m erika Stellung zu nehinen, so geschah  dies 
im H inblick au f dio gesam tw irtschaftlichen  In teressen  
D eutschlands, die dio tunlichsto Pfloge des A usfuhr- 
geschaftes nach den Y ereinigten S taaten , an dem d e r 
deutsche W erkzeugm aschincnbau w egen der iiber- 
miiBig iiohon Zollaatze A m erikas doch n icht toil- 
nehm en kann, erheischen. D er Y erein  e rw arte t abor 
auch von dor deutsehen A usfuhrindustrie , daB sie sich 
der jedom  auslandischen W ettbow erb  ebonbiirtigcn, 
ja  in m anclier Beziehung uberlegenen deutsehen Ma
schinen in allen Fallen , wo dies irgendw io angang ig  
erschein t, bedienen w ird, und begrOBt un ter diesem 
G esichtspunkte eine Y eroftentlichung* des G eheim rats 
P rofessor E. v. H o  y o r ,  worin dieser sagt, daB der 
deutscho W erkzeugm aschinenbau eino Stufe erroichfc 
habe, die es gebiete, endlich einm al ernst und nach- 
d riicklich die am erikanischen AnmaBungen, yor allem  
aber dio noch so vielfach gehiirte, vollstandig unbe- 
griindeto B ehauptung zuruckzuweisen, daB die dout- 
schen AYerkzougmaschinen in ihren  Leistungen gegen- 
iiber den am erikanischen und onglischon M aschinen 
m inderw ortig  seien. Ein w eite rer Beweis fu r die 
Giite der deutsehen M aschinen wurdo in dom Um- 
stande erb lickt, daB ih re  A u s f u h r  im letzten  Ja b r-  
zelinte sich verfiinffacht ha t, w ahrend  sio leider in 
folge dea allgem einen w irtschaftlichen N ioderganges 
und der auslandischen Zollpolitik im Ja h re  1909 um 
nicht w eniger ais den sechsten Teil, niimlich von 
58 500 t au f 48000 t, sich Torringert hat.

Centralverband D eutscher Industrieller.
Dem C ontralvorband D eutscher In d ustrie ller w aren 

von Terschiodenen Seiten Pltine z u r F o r d e r u n g  d o r  
d o u t s c h o n  A u s f u h r  un terb re ito t worden m it dom 
W unsche, sie zu priifen und zu unterstiitzen . Infolge- 
dessen fand am  10. F ebr. im  H otel Adlon zu B erlin 
eine Y ersam m lung s ta tt, die von Exporthande!sver- 
einigungen, w irtschaftlichen  A'ereinon sowio Indu- 
s triellen  zahlreich  besucht w ar. Sie w urde geleito t 
vom Y orsitzenden des C entra lverbandes D eutscher 
Industrie ller, L andra t a. D. R o t g e r .  D as gescbiifts- 
fuhronde M itglied des D irektorium s, G oneralsek re ta r 
B u e c k ,  e rsta tte to  den einleitenden B ericht. Ohne die 
Yorgelegten P iane  im einzelnen gutzuheiBon, w urde 
beschlossen, in gegebenen Fallen  w ieder zusam m en- 
zutroton, um gom einsam  F rag en  des A usfuhrhandels 
und der A u s f u h r i n d u B t r i e  unter L eitung des C entral- 
verbandes D eutscher Industrie lle r zu besprechon und 
so den vielfach gem einsam en In teressen  beider Seiten 
und dam it der vaterliindischen A usfuhr zu dienen.

* „Zeitschrift fiir W erkzeugm aschinen und W erk - 
zeuge“ 1910, 25. Jan ., S. 161/2.

Umschau.
"W irtschaftlichkeit des elektrisclien Antriebes 

yon FeinstraCen.
Es steht heute fest, daB bei N euanlagen von 

FeinstraBen dem  elektrischen A ntriebe, abgesehen von 
sonstigen \  orteilen, auch aus w irtschaftlichen Grunden

YIT.so

in den m eisten F a llen  bei m ittle ren  Strom - und D am pf- 
preisen w eitaus der Y orzug zu geben ist. Bei F e in 
straBen ist der fiir Y erzinsung und A m ortisation  auf- 
zuwendendo B e trag  nu r ein B ruchteil der B etriebs- 
kosten, eine besondere stSndige B edienung der Mo- 
toron eriibrig t sich, die B elastung ist eine yerhiiltnis-
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maBig glcichmSBige. D iese bei FoinstraB en im Gegen- 
satzo zu G robstraBen horyortro tenden  Y erhiiltnisso be- 
d ingen eine um so groBere W irtschaftlichko it des 
e lek trischen  AntrieboB gogenubor dem D am pfantrieb , 
j e  k leinero  Profile gew alzt werden. T rotzdem  diese 
Y erhiiltn isse, wie gesagt, lioute feststehen, ist docli 
je d e r  durch Z ahlan begriindete Nachwois d ieser T at- 
sachen zu begriiBon, schon deshalb, weil jed es oin- 
w andfreie  Z ah lenm ateria l an Bieli wortyoll ist. Einon 
solchon B eitrag  lie fert "W. S e h o m b u r g  in einem 
u n ter obiger Spitzm arke erBchienoneu A ufsatz.*  Die 
G r u n d l a g e n  seiner R en tab ilita tsberechnung  sind 
fo lg en d e :

A ntrieb  einer FeinstraB e m it einer YorstraBe 
{zwei GoriiBte, 400 mm D urchm esser) und Doppelduo- 
fertigstraB e (fiinf G eriiste, 280 bis 260 mm D urch
m esser).

D ainpfyerbrauch  f. d. t  3000 kg, S trom yerbrauch  
f. d. t boi olektrischom  A ntrieb  180 KW -St. Preis yon 
1000 kg D am pf 2,70 einschlieBlieh A m ortisation . 
P re is  yon 1 K ilow attstunde 4 ^ einschlieBlieh A m orti
sa tion . E rzeugung der StraBe 24 000 t im Ja h r. Letz- 
te re  Zahl schein t fiir diese StraBe orheblich zu hoch 
angenom m en zu sein.

A n  1 a g  o k o s t e n :
a) bei  D a m p f a n t r i e b :

1. T andem m aschinovon800  PS m it 50 t- M
m Se ilsche ibe_ .................................................... 65 000

2. R ohrleitungen , AnschluB an Z eutral-
k o n d e n s a t io n ............................................... 12 000

3. F u ndam en te , K a n a l e ............................  12 000
4. S eilan trieb , Seilscheibe usw .................. 20 000
5. D rei K essel zu je  120 qm m it E in-

m a u e r u n g ................... .... ............................ 36 000
Insgesam t 145 000

b) bei e l e k t r i s c h e m  A n t r i e b :
1. Y orgroB orung der Z entrale  durch eine 

[600 K W -D am pfdynam o (500 Yolt) . 100 000
'2. R ohrleitungen , AnschluB an Z en tral-

k o n d e n s a tio n ................................................ 10 000
3. S c h a lta n la g e^ ab e lzu m W a lzw erk u sw . 15 000
4. Zwei W alzw erksm otoron m it Zubehor 51 000
5. Schw ungriider dazu m it ZubehSr . . 15 000
6. Zwei K essel zu je  120 qm m it Ein-

m a u e r u n g ..........................................  24 000
7. Fundam en te , K anale  u b w ....................... 15 000

Insg esam t 230 000 
U n te r B eriicksiclitigung yonB ed ienungs-und  Repa- 

ra tu rk o s te n  ergeben  sich aus dieson Zahlen die G o - 
e a m t k o s t e n  f i i r  d e n  A n t r i e b  zu 

9 ,3 4 ^  f. d. t bei D am pfbetrieb ,
8,20 „ „ „ „ „ e lek trischem  A ntrieb.

Zu der B erecbnung  yon Schom bnrg ist zu be- 
inerken , daB in der betreffenden e lek trischen  Zentrale 
wohl besonders giinstige Y orbedingungen fur den An
schluB der FeinstraB e herrschen  m iissen, da die Auf- 
ste llu n g  eiuor 600 K W -D ynam o ohne jed e  E rsatz- 
m ascliino gep lan t is t und 600 KW  m ittle re  D auer- 
le is tu n g  zum B etriebe der StraBe knapp geniigen 
d iirften . BI.

Zementieren mit Gas.
U n te r den yerschiedenen H arteijfen , w elche w ir 

kurzlich  unBeren L esern  yorfiihrten,** befand sich auch 
e in  solcher, bei welchem  Gas ais koh lender K orper 
yerw endot w urde. D a dieses Y erfaliren  wohl noch 
w enig bokannt is t und noch w eniger bereits  p rak tisch  
angew endet sein  diirfte, lassen w ir zunSchst einige 
G rundsiitze folgen, w elche yon E. F . L a k e f  zu-

* „E lek tro techn ische  Z eitsch rift“ 1909, 6. Ja n ., S. 9.
** „Stahl und E isen “ 1909 S. 665, A bbildung 12. 
f  „A m erican  M achinist“ 1908, 7. M arz, S. 263.

sam m engestellt sind und neben  B ekanntem  yielleich t 
einiges Neue en tha lten .

L a k e  teilt die kohlenden Stoffe in d re iK la sse n : 
solclie, w elche m it H ilfe deB K ohlenoxydgases, m it 
Cyaniden oder m it K ohlenw asserstoffen w irkon, und 
sag t d a n n :

1. Das besto M ateriał zum Zom entieren ist S tahl 
m it 0,12 bis 0 ,1 5 %  K ohlenstoff.

2. M angan m acht don Stahl le ich t briiebig, und 
seine Monge Bollte n ieb t iiber 0,35 %  b e tra g e n ; am 
bosten lieg t der M angangohalt un ter 0 ,2 5 % .

3. G asform ige Z em entierm itte l kohlen  schneller 
ais feste.

4. D ie K ohlungstiefe laBt sich durch  schnelles 
A bloschen am  beBten sch a rf  s ich tbar m achen (siehe 
Y ersuchsresu lta te).

5. Der S tah l ist nach dor K ohlung zunachst auf 
etw a 885° C zu bringen und dann langsain  abzukuhlon. 
A lsdann is t er, um die erforderliche  H arto  zu er- 
langon ,bei etw a 760 0 C abzuloschen. D as e rste  A usgliihen 
h a t dio A ufgabe, die im K ern  etw a sta ttgefundone 
K rista llisa tio n  zu zersto ren , w ahrend  die dann folgende 
Hśirtung der R andzone dio erfo rderliche  H arto  e rte ilt.

Im  allgem einen h iingt die K ohlung auch b e iY e r-  
w endung von G asen yon der T em p era tu r und dor 
G liihdauer ab. Um  nuti don EinfluB yorsch iedener 
G asarten  zu untersuchen, eind im  Poly techn ischen  In- 
s titu t zu Brooklyn * eingehende U n tersuchungen  an- 
geste llt worden, bei denon das dortigo L euchtgas, 
fe rner A zetylen, K ohlenoxyd, M ethan und yerschiodene 
M ischungen zur A nw endung kam en. DaB L euchtgas 
onthielt 26 o/o Kohlenoxyd und ebensoyiel W assersto ff 
und M ethan, 12 o/o sc lm ere  K ohlenw asserstoife und 
Spuren yon freiem  Stickstoff, Sauerstoff und Kohlen- 
saure. D as A zetylen  w ar dasselbe wio das zur Fiil- 
lung de r A zetylenlam pen yerw endete und ais sehr 
rein  anzusehen. D as K ohlonosydgas w urde zum Zwecke 
der genann ten  U ntersuchungen  besonders hergeste llt, 
und zw ar durch  Z ersetzung yon 0 .xalsaure m ittels 
Schw efelsaure, wobei die zugleich entw ickelte  K ohlen- 
siiure durch  K alilauge  zuruckgehalton  w urde. Das 
M ethan w urde durch E rhitzen einer M ischung yon 
N a triu m aze ta t und N atro n k alk  h e rg este llt.

Bei der groBon B edeutung, welche dor gebundene 
Stickstoff fur die K ohlung besitzt, w urden die Gase 
noch m ittels D urch le iten  durch w assorige A m m oniak- 
losungen m it A m m oniak in yerschiedenem  MaBe ge
m ischt, und zw ar in drei Stufen. Die L osung  a be- 
stand  aus 125 T eilen 28 ,5prozentigen A m m oniakw assers 
und 875 T eilen W asBer, die LoBung b aus 25prozen- 
tigem  A m m oniakw asser und die L osung c aus 50- 
p rozentigein  A m m oniakw asser.

Die Y oryersuche zeigten, daB das Gas, welches 
die schw achste A m m oniaklosung passie rt h a tte , 2,28 o/o 
A m m oniak aufgenom m en ha tte . Bei de r L osung b 
en th ie lt es 4,8 °/o und bei der s ta rk s ten  Losung c
11 ,4 %  A m m oniak, wobei na tiirlich  ste ts die gleichen 
iiuBeren Y erhaltn isse  — Zeit und G eschw indigkeit — 
obw alteten.

Abbildung 1 zeigt den zu den Y orsuchen ver- 
w endeten  A pparat. E ine groBe AYoulfesche F lasche  C 
w urde m it einem  S icherhe itsroh r A yerBehen, in wel
chem  gleichzeitig  der yorbandene D ruck  an der W assor- 
saule abgelesen w erden konnte. D a sich h e rausgeste llt 
ha tte , daB die K ohlung un ter D ruck w esentlich schneller 
yor sich geh t a is ohne D ruck, w urde m it einem  Druck 
yon 100 m m  Q uecksilbersSulo g earb e ite t. D as Gas 
t ra t  bei B in die FlaBche C, g ing durch  drei kleine mit 
dom betreffenden A m m oniakw asser gefiillto F laschen
D, E , F  und g e lang te  dann  in das G luhrohr, welches 
in tib licher W eise durch  einen GaBbrenner H  im 
Gliihen erh a lten  w urde. In  diesem  G luhrohr befand 
sich der 10 m m  sta rk ę  Probestab , zu w elchem  weiches

* „A m erican  M achin ist“ 1909, 14. Aug., S. 156.
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norw egisches E isen  m it 0,08 °/o K ohlenstoff yerw endet 
■wurde. Dio T em p era tu r w urde au f 815° C erbalton. 
Die nacbstobonde Z ahlen tafel g ib t dio R e B u l t a t c  dieser 
Y ersuche w ieder:

V e r s u c l i s r o s u l t a t c  m i t  G a s k o h l u n g .

a -
•oc H iirte = o ó |
3
UD

mm
O

%

1
2 L euchtgas m it 

Am m onink
f "
r

4
4

g lash art
JI

0,1
0,2

0,57
0,66

3 i « 4 0,2 0,91
4 L euchtgas ohne Am-

m oniak . . . 4 wcich 0,0 0,00
5
6 L euchtgas m it f a 

} li
8
Q

g lashart 0,3
0,3

1,12
1,16A m inoniak 1

O n
7 U s » 0,3 1,15
8 K ohlenoxyd m it Am -

m oniak c . . 4 y) 0,4 1,45
9 Kohlenoxyd ohno Am-

m oniak , . . 4 •n 0,4 1,36
10 Azotylen m it Am -

m oniak c . . 4 n 0,3 0,98
11 A zetylen ohno Ain-

m oniak . . . . , ( 4 goring | 0,41
12 Methan m itA m m oniak c 4 0,32
13 » ohno „ 4 »

Zaa 0,26

D er VerBuch 4 zeig t deutlich  die N otw endigkeit 
der G egenw art des gebundenon Stickstoffes bei An
wendung von L euch tgas. DaB L euchtgas alloin er-

gab kcine Spur yon ICohlung, w ahrend die Yersuche 
Nr. 8 und 9 die G egenw art des gebundenon Stick
stoffes fiir K ohlonoxyd ais ontbehrlich nachwoisen. 
Dagegen yorlangt A zety len  w ieder den Stickstoff, 
wahrend M ethan m it und ohne Stickstoff gleich wir- 
k u ng B loB  bloibt. Y ersuch  3 zeig t noch besonders den 
gjinstigen EinfluB des sta rk en  A m m oniakgehaltes auf 
die W irkung dea L euch tgases. Die stiirkste kohlende 

irkung indesaen w ird m it K ohlenoxyd erre ich t, wel
ches allein  eine A nro icherung  au f 1,36 °/o Kohlenstoff 
bei einer 0,4 mm sta rk o n  H iirteachicht ergab, was 
selbst durch den stiirksten  A m m oniakgehalt des Gases 
nur wonig aufgebessert w urde. —

Inwieweit diese Y ersuche bezw. E rfahrungen  im- 
stando sein w erden, daa bisherige V erfahren  der Yor- 
packung in gekorn ten  festen  Substanzen zu ersetzen, 
muB abgew artet w erden . Y or allem  iat noch zu 
untersuchen, welchen EinfluB die gegenseitige Beriih- 
rung der zu kohlenden K orper auf die erforderliche 
G leichm aB igkeit dea Y organges ha t. W iirde eine 
solche den Y organg  des E indringens des Kohlenstoffea 
°j®kt atellenweise h indern , bo w are allerd ings die 
M oglichkeit einer sehr groBen Y ereinfachung, der 
E ntfall der Y erpackung , gegeben, wozu der groBe 
'  orteil e iner w esentlichen B eschleunigung tre ten

wiirde. Dio Ł ieferung des lCohlenoxydea an sich 
b iete t wohl boi dem houtigen Stande der Gaserzougor 
keino Schw ierigkoit, wogegen w ieder die N atu r dieses 
Gases solche schaffon w urde. Denn sowolil um Ex- 
plosionen zu yorm eidon, ala auch im In te re 830 dos 
Yorgangea iat m it einom U eberdruck zu arbeiten , der 
w ieder eino kriiftige Vontilation im  In teresse  der A r
beiter erfo rderlich  m acht. Golingt os, dieao Schwierig- 
ke it zu Uberwinden, so w are a llerd ings durch die 
G askohlung ein e rheb licher Y orte il zu erzielon.

Wettbeworh fiir feste Leiclitmetalle.
Nachdom  wir iiber das AuBachreiben und die 

Bedingungen dos yon der IL A  in F ra n k fu r t a. M. 
yeransta lte ten  W ettbow erbes fiir foBto Leichtm etallo  
schon friiher berich te t hatten,* gobon w ir nachstobend 
das E rgebnis nach der E ntscheidung  des aus den 
HH. ProfeaBor B o r n d t ,  D arm B tadt, Profeaaor 
L o r e n z ,  Ziiricb, Profeasor M a r t e n a ,  B erlin , ais Yor- 
aitzenden, Dr. de  N e u f y i l l e ,  F ra n k fu r t a. M., Pro- 
fessor T a m m a n n ,  G óttingen, zuaam m engesetzton 
PreisgerichteB  w ieder. Ea erb ie lten  den
1. P re is : C h e m is c h e F a b r ik „ G r ie B h e im -E le k tro n “,

F ra n k fu rt a. M., fiir ih r E lek tron  - Metali 
(Goldone M edaille);

2. P re is : J . A. K i i h n ,  F ra n k fu rt a. M., Y ertre te r
der F irm a B a s s e  & S o ł y  o,  A ltena i. W ., 
fur dereń  dem niichst m it beaonderem  
Nam en zur YerofFentlichung kom mendea, 
niiher gokennzoicbnetos L eich tineta ll (Sil- 
berno M edaille);

3. P re is : A. W i l m ,  Schlachtonsee boi B erlin, fu r seine
L egierung  „D uralum in* (Bronzene Medaille). 

Ueber die einzelnen M etalle wird una 
noch FolgondeB m itgeteilt: Das E l e k -
tro n -L e ic b tm e ta l l ,  das sich b e so n d e rB  
gut fiir solcho K onstruktionen oignet, dio 
bei geringem  Bpezifischem Gew icht groBe 
B eanspruchungen yertragen  sollen , ha t 
boi oinem Bpezifiachen Gewicht yon 1,8 
in  gegossenem  Zustando eine ZugfeBtig- 
koit yon 15 kg/qm m  bei einer D ehnung 
yon etw a 3 °/o. D as M otali laBt sieli 
gu t gieBen und bearbeiten . D urch Y er- 
dichtungaprozesse, wio PreBsen, Zielien 
und W alzen , w ird die F estig k e it und 
D ehnbarkeit w esentlich yerbesaert, ohno 
daB eine m erkliche E rhohung des apezi- 
fischen Gewichtes e in tr itt;  m an e rre ich t 

h ierbei eine m ittlere  Z ugfestigkeit yon 30 kg/qm m  bei 
einer D ehnung yon etwa 15°/o.

D as D u r a l u m i n  - L eich tm etall ist eine Alumi- 
n ium -L eg ie ru n g  m it iiber 900/o A lum inium  und bo- 
sitzt ein spezifischea Gewicht yon etwaa w eniger ais 
2,8. J e  nach dem Yerw endungszw ock kann die Zu- 
aam m ensetzung abgeandert werden, so daB sowohl 
Legierungen yon g e rin g erer H iirte bei groBerer D eh
nung, ais auch solche yon hoher F estig k eit bei ent- 
aprechend g e rin g erer D ehnung h erg este llt werden 
konnen. Daa M etali laBt aich warm  und k a lt walzen, 
ebenao schm ieden und ziehen. In Schm iede- und PreB- 
stiicken erre ich t m an eine Z ugfestigkeit yon 35 bia
40 kg/qinm  bei 15 bia 20 kg/qm m  Streckgrenze und 
15 bia 18 o/o D ehnung. Bei boarbeiteten Stiicken sind 
die Festigkeitse igenschaften  entsprechend hoh er; so 
stieg  bei einem  W alzblech von 7 mm Dicke die Zug
festigkeit yon 46 kg/qm m  bei 30 kg/qm m  Streckgrenze 
und 18 °/o D ehnung nach dem k alten  Auswalzen bis zu 
2 mm Dicko auf 62 kg/qm m  bei einer S treckgrenze yon 
60 kg/qm m , wobei die D ehnung au f 3,5 %  herabsank .

U eber die E igenschaften  dea yon der F irm a  Basse 
& Selye hergeatellten  L eich tm eta lles sind nahere  An-

* „Stahl und E isen “ 1909 S. 1329.
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gaben  bishor nocli n icht Yoroffentliclit; w ir w erden 
nach  B okaantw orden noch da ran f zuriickkom m en.

Jak oh Yolliard f .
Am 14. J a n u a r  1910 a ta rb  im 70. L ebensja lire  in 

H alle  a. d. Saale Prof. D r. J a k o b  Y o l h a r d ,  einer 
dor le tz ten  noch lebenden C hem iker aus der Liobig- 
achon Schule. E r  h a tte  seine w issenscbaftliche A ub- 
bildung u n ter L iebig in GieBen begonnen und war, 
nachdem  or an der gleichen U niversittit p rom oviert 
ha tte , bei den da inaligen  groBten Y ertre te rn  seines 
F aches, Bunaen in H eidelberg , L iebig  in M unchen und 
A . W .  von H ofm ann in London ais A ssisten t tiitig. Seine 
orBten groBeren w issenscbaftliehen E rfolge e rra n g  er 
u n te r  L iebig  in M unchen; die erste  o rdentliche P ro fessu r 
iibernahm  or in E rlangen, dann siedelte  or nach kurzer 
Z eit nach  H alle  iiber, wo er bis zu seinom  L ebens- 
ende dem  dortigen, Yon ihm  neu eingerichtoten Cho- 
m ischen In a titu t Y o r s t a n d .  Y olhard  h a t sich  f a s t  auf 
a llen  O ebieten dor Chemio groBe V ordienate erw orben, 
sow ohl in dem Reicho dor a llgem einen  organiBchen

und an organ ischen , ais auch der analy tischen  Chem ie. 
A uch der E iB onhuttenchem iker h a t aus seinon auf 
lotzterom  G ebiete g e le iste ten  A rbeiten , besonders in 
der M aBanalyse, groBe Y orteile g e zo g e n ; e rw ahnt 
seien h ier nu r die von Y ollhard  stam m enden  titr i-  
m etiachon B eatim m ungen des M angans, des K upfers 
und der schw efeligen Silure.

Botriobsergebnisse yon Turbokompressoren.
In  der u n ter obigom Titol orachienenen Y eroffent- 

licliung* ist au f Seite 1689, zweite Spalte , Zoile 1 
bis 6, die angesaug te  L uftm enge ycrsohentlich  au f 15° 
und 760 mm Queckailboraiiule umgerechnofc. D iese 
U m rechnung  ist in der au sg efuhrten  W eiso nichfc a ta tt- 
h a f t ;  dio angesaugto  L uftm enge bei dem  gegebenen 
B arom eterstand  b e tru g  6358 cbm bei dem ersten  Y e r-  
sucb und 7433 cbm bei dem zw eiten Y crsuch. D em cnt- 
sprechond w ar dor D am pfvorbrauch  bei dem  ersten  
Y ersuch 1,352 kg, boi dem zwoiten Yerauch 1,241 kg.

* „S tah l und E iaen“ 1909, 27. Okt., S. 1687 ff.

Bucherschau.
Jahrbuch der Elektrochemie und angetoandten 

physikalischen Chemie. B crichte iiber die 
F o rtsc h ritte  des Ja h re s  1905. H erausgegeben 
von D r. phil. H e i n r i c h  D a n n e  e l-F ried rich s- 
hagen. X II . Ja h rg a n g . H alle a. S., W il
helm Knapp 1909. X II , 1049 S. 8 ° . 30 «/K>.

In der heu tigen  Zeit, in der je d e r  w issenschaft- 
licho Zweig eino w eite Spezial-A uabildung erfah ren  
h a t und in der d ie periodische F a c h lite ra tu r  noch atets 
w eiter an  A usdohnung gowinnt, w ird der W ert eines 
daa betreffende W iBsonagebiot um fassenden Jah rbuches 
im m er h o here  A norkonnung finden. D ies trifft Yor 
allom  fiir das G ebiet der E lek trochem ie und der an- 
gew and ten  physikalischen  Chomie zu, von denen be
sonders d ie le tz te re  Bich in ku rzer Zeit auB erordent- 
lich  en tw ickelt h a t und auch fu r die D eutung  und 
A usbilduug der m eta llu rg ischen  P rozesse eino im m er 
groBere B edeutung erlan g t. D as Yorliegende Jah rb u ch , 
daa die F o rtsc h ritte  auf diesem  G ebiete w ahrond des 
Ja h re s  1905 behandelt, re ih t sich den friiheren  Banden 
w urd ig  an ; dio einzelnen R efera te  siud in k u rze r 
F o rm  k la r  und erschopfend, dazu w erden am  Schlusse 
einos jed en  K ap ite ls die boziiglichen deutschen nnd 
ausliindieclien P a ten te  iibersiclitlich zusam m engeatellt. 
F iir  den E isenliu ttetin iam i b rin g t dor w issenschaftlicho 
T eil in  dem  A bschnitt iiber die Phasen leh ro  m anches 
In teressan te  iiber die L eg ierungon  des E isens m it 
N ickel, K obalt, M angan und Silizium , wobei m an aber 
auffa llenderw eiae  die B erich te  iiber die F o rtsch ritte  
in der E rkenntn ia  der E isenkohlensto tf-L egierungeu ver- 
m issen  muB. In  dem prak tischen  Teil w erden den 
H iittenm ann  die K apitol iibor K arbide, elektriache 
Oefen, e lektrom agnotischo Scheidung, Oberfliichen- 
behand lung  (Z em entieren), E isenerzeugung, F e rro - 
leg ie ru n g en  und Yor allem  iiber die e lek trische  S tahl- 
e rzeugung  in teressieren . G erade dieses letzto  K a
p ite l h a t de r betreffende R eferen t m it boaonderer 
L iebo beh an d e lt; d ie R efera te , w elche dio liaupt- 
sach liche E ntw ick lung  d e r System e Y onK jo llin , H óroult, 
F ric k , Gin und Schneider behandeln, sind dabei m it 
R ech t ausfiih rlicher gebrach t.

L e id er Yrird der groBe W ert des W erkes dadurch  
seh r h e rab g ese tz t, daB e iner der M itarbe ite r des H er- 
ausgebors durch  „vis m a jo r“ an  de r p iinktlichen Ab- 
lie feru n g  seinor B e itrage  Yerhindert w ar und das 
Ja h rb u ch  infolgedessen auB erordentlich spat, e rst im  
y ierten  Ja h ro  nach  dem  B erich tsjah re , ersch ienen  ist. 
H offentlich is t den nachsten  Jah rb iic lie rn  ein rech t- 
ze itigeres E rscho inen  beschieden. P hilips.

T o  I l e ,  M a x ,  P rofessor, P riy a td o zen t an der 
Teclinischen Hochschule in K arlsruhe: Die 
Regelung der K raftm aschinen. B erechnung 
und K onstruk tion  der Schw ungriider, des 
M assenausgłeiches und der K raftm aschinen- 
reg le r in elem entarer Behandluug. Zweite, 
yerhesserte und yerm ehrte Auflage. M it 463 
Textfiguren und 19 Tafeln. B erlin , Ju lius 
S pringer 1909. X I, 699 S. 8 ° .  Geb. 26 J(>.

D as Buch b ehandelt in seh r au sfiih rlicher W eise 
dio in B e trach t kom m enden Elom ento zur R egelung  
der K ra ftm a sc h in e n : daa sind Schw ungrader, M assen- 
ausgleich und M assenw irkung und besondera dio Re- 
gu la to ren  in den Yerschiedonon K onstruktionen. D urch 
das Studium  der bohandclten M aterie w ird  k la r , was 
alles notig  iat, um einon befriedigendon G ang einer 
K raftm ascliine zu erzielen. Indessen  muB in dieser 
B eziehung auf das um fangre iche  Buch selbst vor- 
w iesen w erden, weil es n ich t m oglich ist, im  R ahinen 
einer kurzeń  B esprechung au f don In h a lt des W erkes 
im einzelnon n a h e r einzugohen. F r . Ił.
G i s s i n g ,  F r e d e r i c k  T .:  Commercial Peat. 

I ts  uses and possibilities. W ith  59 illu strations. 
London (E xeter S treet, S trand), Cliarles Griffin
& Company, Lim ited, 1909. X , 191 S. 8°. 
Geb. 6 sh.

Daa Yorliegende Buch b ildet die E rg ta z u n g  zu 
dem an au d ere r Stelle*  von uns besprochenen W erk: 
„P e a t: its use and m an u fac tu re“ und en th a lt Yieles 
Yon dem , was w ir in diesem  yermiBt haben . Bei der 
steigenden B eachtung , dio m an geg en w artig  auch bei 
uns der „T orffrago" zuw endet, w ird dio gu t ausge- 
sta tte to  G issingscho Sęhrift gewifi m ancliem  L eser 
rech t w illkom m en erschoinen. O. V.

F ern e r sind der R edaktion  folgende W erk e  za- 
g eg an g en , dereń  B esprechung  Y orbehalten b le ib t : 
A dreflbuch  1010 der K onsulate, HandelsJcatnmern und  

E xp o r t-F irm e n .  D resdon-A . 27, H erm an n  K ram er 
(1910). 135 S. 8°. 1 J i  (fiir a lle  K onsu late  u. H andels- 
kam m ern  kostenfrei).

F o p p  1, Dr .  A u g . ,  Prof. a. d. Techn. H ochschule in 
M iiuchen: V orltsungen  uber technische M echanik. 
D ritte r  B and: F estig k e its leh re . M it 86 F ig u ren  im

„Stahl und E isen “ 1908, 5. F eb r., S. 214.
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T ext. Y ierte  Auflage. Leipzig und B erlin, B. G. 
T eubner 1909. XV, 426 S. 8 ° . Geb. 10 J i.
Dass. S echster B and: Dio w ichtigaten L eliren
der h oheren  D ynam ik. M it 30 A bbildungen im 
Text. Ebd. 1910. X II, 490 S. 8". Geb. 12 J i.  

G e r m e r ,  P rof. H e r m a n n ,  Ingen ieu r, O berlehrer an 
dorK onig l. B augew erkachule: M drtelunlersuchungen. 
T eil I : T es t. — T eil I I :  T afeln . B erlin , Y erlag  der 
Toninduatrio-Zoitung, G. m. b. II., 1910. 77 S. u. 
44 T af. 4°. Gob. 0 J i.

L a n d h a u s u n d  V illa . JH uetrierte  Z eitscbrift fur 
EigenbauB - K u ltu r und deutacho W ohnungskunst. 
U n ter M itw irkung filhrender M anner berauBgegeben 
von E m i l  A b i g t ,  W iesbaden. YI. Ja h rg ., H eft 
13 und 14. W iesbaden, W eatdeutsche Y erlags- 
gese llschaft m. b. H. 1909. 4°. Jo  0 ,6 0 ^ .  (Jah rlich  
erscheinen  24 Ile fte , B ezugspreis 12 J i.)

M itte ilungen  uber F orschungsarbeiten  a u f  dem  Ge
biete des Ingenieurw esens. lIorauBgegobon yom 
Y e r e i n  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e .  H eft 79. 
®r.=Sug. K u r t  K o n m a n n :  U n tersuchung  des A r- 
beitsprozessos im Fahrzougm otor. B erlin , Ju liu s 
Springer (i. Kom m .) 1909. 50 S. 4 °. 1 J i.

Dass. H eft 80. ®r.=Qiig. O r d u l f  G e o r g  A i c h e l :  
E sperim ontelle  D ntersuchungeu iiber den AbfluB des 
AYassers bei yollkom m en schiefen U eberfallw ehren. 
Ebd. 1910. 57 S. 4°. 1 J l.

S c h i l l i n g ,  D r. E .: Yerw endung von G askoks fu r
Z entra lheizungen . B ericht uber eino yom D eut- 
schen Y erein  von Gas- und W asBcrfachm iinnern bei 
den H eizungsindustriellen  gohaltono U m frage, auf 
dor H auptyersam m lung  zu Bretnon e rsta tte t. Mit 
einer Tafel. Munclien, R. O ldenbourg 1909. 14 S. 8 °.
0,80 J i.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom Rolieiscm narkte. — D e u t s e h l a n d .  Die 

Jillgemeino Lago des r l i o i n i s c h - w o B t f a l i s c h o n  
MarkteB h a t sich seit unserem  Ietzten B erichte* kaum  
geandert. Die Y erkiiufo bewegen sich bei den bis- 
herigen festen  Preisno tierungen*  in ruh igen  B ahnen; 
bem erkensw ort w ar n u r  dio starko N achfrago nach 
m anganhaltigom  Eisen zur L ieferung  ins A usland. 
H ier und da crfo lgen bereits A nfragen fiir niichst- 
jiihrige  Abschlusse, doch lehnon es die Hocbofen- 
worko durchw og ab, diesen A nfragen naherzu tre ten . 
D er A bruf b leib t nach wie yor gut.

E n g l a n d .  — Aus M iddlosbrough w ird uns 
■unterm 12. d. M. wio folgt b e rich te t: Die lloheisen- 
proiso schlioBen in d ieser W oche hoher ab ais in dor 
yorhergehenden, obgleich der M arkt gestem  etwas 
flauer wurdo und W a rra n ts  3*/a d einbuBtcn. Der 
iieu tigo  S tand is t: K au fer sh 51/4 d Kasse, sh 51/7 d 
fiir L ieforung  in einem  M onat, sh 52 /‘/2 d fiir L iefe
rung  in drei M onaten. In  E isen  ab W erk  w ar der 
U m satz ziomlich lebhaft fiir L ieferung  im F riih jah r und 
yereinzelt fiir L ieferung  bis Septem ber. Die llochofon- 
worke bleibon m it A bgaben fiir spiiter zuriickhaltend. 
F iir  M3rz sind die P r e i s e  g u ter M arken in V orkaufers 
W ah l: GieBoreieisen N r. 1 sh 54/— bia sh 54/6 d, 
N r. 3 sh 51/9 d bis sh 52/— , H am atit in gleichen 
M engen Kr. 1 , 2 und 3 sh 65/6 d netto  Kasse 
ab H utto. —  Die VerBchiffuiigen bleibon geringer 
ais im Ja n u a r. In  den hiesigen W arran tslagern  be- 
f ind en sich augenblicklich  403 616 tons, darun ter 
365 778 tons Nr. 3.

B e l g i e n .  — A us B russel w ird uns unterm
11. d. M. g e ach rieb en : T rotz dor griiBeren bolgiachen 
R oheiaenkaufe withrend de r Ietzten Zeit in D eutsehland 
und trotz der ateigenden belgiBchen K aufta tigke it auf 
dem englischen R oheisonm arkto bleibt die S tim m ung 
.auf dem belgischen R oheisenm ark te  iiufierst fest, und 
in der Ietzten W oche is t ein erneutes Steigen der 
belgischen R oheisennotierungon um durchschnittlich  
2 fr., fur G ieBereiroheisen sogar um nahezu 4 fr. 
f. d. t e ingetre ten . Man n o tie rt heute F rischerei- 
roheisen 75 fr., T hom asroheison 80 fr. und GieBerei- 
eiaen 78 bis 79 fr. f. d. t  frei Y orbraucbsw erk dea 
Industriebezirkea yon C harlero i. Dieae X otierungen 
haben indessen  yorlaufig nu r ais H ochstnotierungen 
zu g e lten ; im Bezirko von L uttich  wird hoispielswoise 
noch zu n icht unerheb lich  b illigeren  P reisen  abge- 
schlosBen, a lle rd ings aind aućh dort bereits einzelne 
H ochofen bis Ende des zw eiten Y iertels dieses 
Ja h re s  yollkom m en ausyerkauft. W eiter h inaus durften  
die Y erkiiufe yorlSufig n icht gehen, da die IC o k s- 
p r e i s e  ab 1. Ju li  d. J .  noch unbekannt sind, eine 
Preiaerhohung  fu r KokB ab er m it B estim m theit zu er-

* „S tah l und E isen11 1910, 2. F eb r., S. 220.

w a rten is t. D asL iitticho rK okssynd ikat du rfteeineao lche 
P re isyeranderung  jedoch  erst nach der ersten  dies- 
jilh rigen  B rennstoffyerdingung fiir die belgiaclie Staata- 
bahn festlegen konnon, dereń  A ngebotaaatze fur den 
belgischen K ohlenm ark t yorbildlich sind. Es heiBt, 
daB diese V ordingung eino P re iserhohung  von 2 fr. 
f. d. t bringen w ird ; eine yielleicht noch groBere 
PreisBteigerung wird fiir Koks erw arte t. — Gegen- 
w iirtig sind 39 Hochofen gegen 35 im  Y orjahre  in 
T atigkeit. Yon dor Soeiete de M onceau-Saint-F iacro 
w ird das A nblasen eines neuen Ilochofens gem eldet.
— Bei der Societó des U sines M etallurg iąuea du I la in au t 
boi Couillet beabsichtig t m an ebenfalls, einen Hoch
ofen anzublasen.

Yersautl des Stahlwerks-Yerbandes im  Januar
1910. — D er Y ersand  des S tahlw erks-Y erbandea an 
Produkton A be trug  im  B erichtam onate 378 326 t 
(RohBtah lgew ich t); er w ar dam it um 31 514 t n iedriger 
alB der Y ersand im D ezem ber 1909 (409 840 t) und 
um 30 865 t niedrigor ais der Y ersand  im Ja n u a r  
1909 (409 191 t). Im  einzelnen w urden yeraandt: an 
Ila lbzeug  133 609 t  gegen 152 673 t im D ezem ber 
y. J . und 118 745 t im Ja n u a r  1909; an Form eisen 
110 427 t gegen 100 852 t im D ezem ber y. J . und 
131180 t im Ja n u a r  1909; an  E isenbahnm ateria l 
134 290 t gegen 156 315 t im  Dezem ber y. J .  und 
159 266 t im Ja n u a r  1909. D er diesjiihrigo Jan u a r-  
yersand w ar alao in H albzeug um 19 064 t und in 
E isenbahnm ateria l um 22 025 t n iedriger, dagegen in 
Form eisen  um 9 575 t hoher ais der Y ersand im Yor- 
m onate. Y erglichon m it dem Ja n u a r  1909 w urden im 
B erichtsinonato  an H albzeug 14 864 t m ehr, dagegen 
an Form oiaen 20 753 t und an E isenbahnm atoria l 
24 976 t w^eniger yeraandt.

In den Ietzten 13 M onaten geatalteto  sich der 
Y ersand fo lgenderm aB en:

1909
I la lb zeu g

t

F o rm 
eisen

E lsenbahn-
m aterial

t

G esam t- 
p roduk te  A 

t

409 191Ja n u a r  . . 118 745 131 180 159 266
F eb ru a r . . 105 998 124 976 166 662 897 635
M arz . . . 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
Ju n i . . . 114 188 157 850 146 588 418 626
Ju li  . . . 123 456 140 337 134 121 397 914
A ugust . . 120 926 135 404 162 686 419 016
S e p tem b e r. 136 487 137 192 165 225 438 904
O ktober . . 133 775 129 007 158 112 420 894
N oyem ber . 130 480 106 610 153 265 390 355
D ezem ber . 152 673 100 852 156 315 409 840

1910 

Ja n u a r  . . 133 609 110 427 134 290 378 326
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D e u tsc h e  D ra h tw a lz w e rk o , A k tie n g e s e lls c l ia f t  
iu  D iis se ld o rf . — Dio am  10. d. M. abgehaltene  
M itg licderversam m lung bcachloB, fiir sofortige V er- 
kiiufo zur L ieferung  im zweiton Y iortel d. J . die Preise  
um 2,50 J i  f. d. t  zn o r h o h o n ,  dagegen  die AuBfuhr- 
Y o rg i i t u n g  um 5 J l  f. d. t  lierabzusefczen. Die Be- 
schiiftigung wurde allgem ein ais befriedigend be- 
zeichnot.

V ere in  d e u ts c h e r  W c rk z o n g m a s c h iu e n fa b r lk e n  
in  D iis s e ld o rf .  — W io in der llau p tv ersam m lu n g  
vom 5. d. M. feB tg este llt w urde, ha t Bieli die 0 e -  
s o h i t f t B l a g e  Beit I l e r b B t  v. J .  e tw as gebesaert, da 
groBere N achfrage h e rv o rtra t, dio zu verm ehrten  Ab- 
scliliiaaen und zu einer sta rkerenB oB cliu ftigungm ancher 
F ab rik en  fiihrte. Sowohl der ansehnliche U m fang 
d e r A nfragen , wie die o fter m it groBer D ring lichkeit 
e rte ilten  A urtriigo, fernor dio W iederbelobung der 
E iaenindustrie  im Y erein  m it der freundliclioron Go- 
s ta ltung  des gesam ten  W irtBchuftslebens lassen  auf 
oine w eitere giinstigo E ntw icklung hoffen, besonders, 
w enn dio je tz t noch dan iederliegenden  verschiedonen 
groBen Zweige der W erkzeugm aachinen  venvendenden 
Industrie  auch ilire rse its  w ieder zu einer bessoren 
Y erfassung  gelangen . A iulorseits leidet der Gescbiifts- 
zwoig noch u n ter dem D ruck, den die an inanchen 
S te llen  vorliandenon V orriite sowie der in- und ans- 
Itindieche W ettbew erb  auf dio P re ise  a u B u b e n ,  und ferner 
u n ter dem  Y erlangen  naeh G egengeschaften , das von 
m anchen B etrieben des a llgem einen M aschinenbaues 
wie des EiBen- und S tab lgew erbes in oft ganz unver- 
hiiltniBmiiBigem U m fango an die W erkzeugm aschinen- 
fab rik en  geste llt w ird. Jlan  w ar der M einung, daB 
d er G cschiiftszweig untor der gegenw firtigen a llge
m einen L age, da  auch dio im  Y e r g a n g e n e n  Jah re  
miiBiger gow esenen Rohstoffpreise wiodor steigende 
R ich tu n g  o ingeschlagen haben, b e rech tig t und im- 
B ta n d e  soi, au f lohnendero PreiBe zu ha lten , um m it 
angemoBsenem N utzen a rbeiten  zu konnen.

D e u ts c h la n d s  H a n d e ls b e z ie h u n g e n  zu don Y er- 
e in ig te n  S ta a te n .  — D er B undesrat ha t in Aus- 
fiihrung dos vom R eichstage am 5. d. M. ange- 
nom m enen G esetzes* eino B ekanntm achung  erlasaen, 
nacli der vom 8. d. M. ab au f dio E rzeugnisse  der 
Y erein ig ten  S taaten  von A m erika  die in den gelten- 
den lla n d e lsv ertrag e n  zugestandenen Zollsatzo au- 
zuw enden sind. D em nach w erden die E rzeugnisse der 
Y erein ig ten  S taaten  wio die Erzougniaso dor moiat- 
beg iinstig ten  L tinder behandeit. N aeh einem ErlaBse 
des P rasid en ten  der Y erein ig ten  S taaten  Yom 7. d. M. 
w ird D eutschland dagegen der M indestzolltarif der 
Y erein ig ten  S taaten  gewilhrt.

D e u ts c h e L io fe ru n g e n  f i ir  e in e  e n g lis c h e  E isen - 
b a h u .  — W ie dio .Z e itu n g  dos V ereins deutscher 
Eiaenbahnyorwaltungen** ** n ach triig lich  aus zuYerlas- 
sigor Quollo erfiih rt, is t die auch y o u  uns (naeh obiger 
Z eitschrift) geb rach te  M itte ilu n g f uber eine L ieferung  
der F irm a  Fried . K rupp , A. G., an dio G reat W estern  
R ailw ay Com pany dahin  zu borichtigen, daB ea sich 
n u r  um einen A u ftrag  Y o n  noch n icht 50 000 J i handclte.

G r a p l i i tb e r g b a u  in  I la y e rn .  — W ie uns von 
bo teilig to r Soito m itg e te ilt w ird, w urde bereits  vor 
liingeror Z eit in RoggorBing bei H ongersberg  in 
N iederbayern  zufiillig das Y orkom m en g rap h ith a ltig e r 
G esteinsschichten  m it m ehr ais 25°/° Kohlenstoffgelialt 
festgeste llt, ohne daB der Sacho zunachst w eitere 
B oacbtung geschenk t w orden witro. N euerdings h a t 
nun ein H r. L u d w i g  I l o n o l d  aua A ugsburg  Y o n  
den O rtsbow obnern daa G rubenfeld, das oine GroBe 
y o u  etw a einem  Q uadratk ilom eter ha t, erw orben. Sobald

* Vgl. „Stalli und Eisen*' 1910, 9. Febr., S. 272.
** 1910, 9. Feb r., S. 195. 
f  Ygl. „S tah l und E isen 1* 1910, 9. Feb r., S. 271.

L ag e , M achtigkeit und B eschatrenheit dor G raphit- 
a d o r n  genauer f c s tg e B te l l t  aein w e r d e n ,  aoll eino Ge- 
w erkacbaft oder A ktiengesellachaft geg riindet w erden, 
um den G raphit abzubauen. E rlo ich te rt w ird  dieso 
Abaicht dadurch , daB im  nachsten  J a h re  m it dem 
B au einer L okalbahn  nacli Ilen g e rsb e rg  begonnen w ird.

E sc h w e ile r  B o rg w o rk s -Y o re in  zu  E sc h w o ilo r-  
P u m p o . — E sc liw e ilo r-K iiln  E is e in re rk e ,  A k tłe n -  
g e s e l l s c h a f t  zu  E sc h w e ilo r -P ii in p c h e n . — Dio Auf- 
sichtsriite der beiden G esellschaften  haben  beschlos en, 
ihren  au f den 10. Miirz d. J . einzuberufenden H aupt- 
versam m lungen die Ver8chm elzung der beiden U n ter- 
liehm ungen auf fo lgender G rundlago Y orzusch lagcn : 
Das geaam te Y erm ogen der E schw eiler-K oln E iaen- 
worko g eh t m it W irk u n g  yo iu  1. Ju li 1909 ab, u n ter 
AusschiuB der L iqu idation , im W eg e  de r Y erschm elzung  
auf den E acbw ciler B ergw erkaverein  uber. D ieser 
e rhoh t gleiclizeitig  sein G ru n d k ap ita l von 32000000  J i  
um 6000000 JC- ab 1. Ju li 1909 diY idendenberochtigter 
A ktien auf 38000000 J (  und gew ilhrt davon 5 600000 J i  
A ktien  den b islierigen A ktionaren  der E schw eiler- 
Koln E isenw erke (G rundkapita l 7200000 J i ), und zw ar 
im Y erhSltn is Yon 7 zu 9, so daB 8-łOO J l  neuer 
A ktien  des Escliw eiler B ergw erks-V ercina  au f 10800 J l  
A ktien dor E schw eiler-K oln E isenw erke entfallen . Die 
gleichzeitige A usgabe dor w eiteren  400000 J l  neuen 
A ktien  d ien t m it zur finanziellon D urchfiih rung  der 
Y erschm elzung.

I lh e in is c h e  M eta l Iw u re u -  u n d  M a sc h in e n  f a b r ik  
in  D iis se ld o rf . — Die Gewinn- und V orluatrechnung 
fiir daa am  30. Septem ber 1909 abgolaufeno G eachafts- 
ja h r  erg ib t bei einem  FabrikationB iiberschiisse Yon 
2 394 403,17 J i  oinon R o h e rtrag  von 2 581 236,06 J i.  
N aeh A bzug von 1 479 780,99 -H fiir HandlungaunkoBten, 
S teuern , T oilschuldY erschreibungszinsen und P ro risio - 
nen sowio 933 962,97 J i  A bschreibungen v erb le ib t ein 
R einerlos von 167 4 9 2 ,1 0 ^ .  Dio Y erw altung  schliigt 
Yor, von diesem  B etrage 1306,36 der R iicklago und 
23 315,36 ^  dem R ep ara tu r- und Erneuorungsfonds 
zuzufuhren, die restlichen  142 870,38 =-* dagegen auf 
neue R echnung Yorzutragen. W ie der G cschiiftsbericht 
zu diesen Z ahlen bem erkt, lagen A uftrago in K riegs- 
m ate ria l zw ar der M enge naeh iu befriedigendem  
Um fango vor, doch erfo lg ten  die F estse tzung  der ge- 
nauen  E inzelheiten  und die endgilltigen AusfilhrungB- 
angaben  so spiit, daB die E rled igung  etw a der H alfte  
der H auptauftriige  sich in das neue J a h r  hinauszog. 
D er B erich t e rw ahn t w eiter, daB die P reise fiir K riegs- 
m ate ria l n ich t m ehr so g iinstig  sind, wic fru h er. Die 
Y erw altung  liofft jedoch, durch  w eitere  Speziaiitaten 
auf dem  AVaffengebiete in Zukunf t  auch  groBero Anf- 
triigo zu befriedigenden ProiBen zu erhalten . In F rie - 
densartikeln  w aren die W erk sta tten  besser beschiiftigt 
ais im Y o rjah ro ; ee g e la n s  indessen nicht, die teil- 
weise gedruck ten  Proiae aufzuboasern. Im  B erichts- 
ja b re  w urden yoi u  D eutschen R eiche bei de r F irm a 
fu r Sudw estafrika bestim m to G ebirgsgeschiitze, System 
E hrh ard t, beatellt und abgeliefert. Im  M ai 1909 zer- 
sto rte  ein B rand eine W erk sta tte  der A bteilung 
D erendorf.

S ta h lw e rk  M a n n h e im  in  R h e iu a u  b e i  M ann- 
lio illl. — N aeh dem  Berichto dea Y oratandes w ar das 
Y erfiossene G eschiiftsjahr in seinem  Y erlaufe , ganz 
besonders in se iner zweiton H alfte , w enig zufrieden- 
stollend. D er B eschSftigungsgrad  w ar zw ar noch 
YerhaltnismiiBig giinstig, dagegen  lioBen die P reise 
fur die E rzeugnisse  des U nternehm ens seh r zu wun- 
schen ubrig. W enn  die G esellschaft tro tzdem  noch 
einen UeberschuB erzielte, so sch reib t sie dies ih rer 
g iinstigen finanziellon L age zu. D ie Gewinn- und 
Y erlustrechnung  zeig t einerseits neben 54 392,99 J i 
Y o rtrag  und 15 652,81 Z inseinnabm en 229 997,21 J i 
B etriebsgew inn, anderse its  107 156,26 allgem oine 
U nkosten, P rosis ionen , S teuern  usw. und 48 3 5 6 ,6 7 ^
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A bschreibungen, so da8 ein Roinerloa yon 144 530,08 J t  
yerbleib t. D er A ufs ich tsra t Bcbliigt yor, yon diesem 
B etrage 12 000 M  an den E rneu eru n ssb estau d  zu 
iiberweisen, 4500 J t  T an tiem en an den A ufsichtsrat 
zu yergiiten, 72 000 J t  ais D ividendo (6 °/o wie i. Y.) 
auszuaebutten  und 56 030,08 J t  auf neue R ecbnang 
yorzutragen.

Aug. Thyssen & Co., Miilheim a. <1. Ru lir. —
B latterm eldungen  zufolgo sollten verschiedeno deutsche 
F irm en  beabsichtigcn, in Caen in der Norm andio Hoch
ofen zu e r r i c l i t e n .  In  B eantw ortung einer h ierauf 
beziiglichen A nfrage B c h r e i b t  die obengenannte F irm a 
an dio Zeitsclirift „tócho deB Minea et de la  iló ta l-  
lu rg ie", * daB die erw abnten  Geriichte yerfriih t seien. 
Es soi nu r die G riindung eines franzoBiscben U nter- 
nelim ens besprochen worden, fiir das sich die F irm a  
gegobenenfalls in te ressieren  wiirde. Sio sei jedoch 
n icbt im stande, schon je tz t anzugeben, ob und unter 
welchen B edingungen dies gescheben wiirde.

Yereinigte Wuppertlialer E is e n h ii tte n  I)r. Tenge- 
Spies, Aktiengesellschaft in Barmen. — In der 
am 4. d. M. abgebaltenen  H auptyersam m lung wurde 
dor A n trag  dor V erw altung, die 450000 J t  S ta m m -  
a k t i e n  der G esellschaft im V erhaltn is yon 4 zu 1 
z u B a m in o n z u lo g e n , ab g c leh n t, da die erforderlicho 
D reiy ierte lm ohrhe it n ich t yorhanden w ar. Eine am 
gleichon T age noch abgehaltene zweite Y ersam m lung, 
zu der dio Aktionśire jedoch nicht offiziell eingeladen 
worden w aren , nahm  dann den erwShnten A n trag  ein- 
stim m ig an.

Zur Lago dor siidrnssisclien Eisenindustrie im 
Jahre 190!).** — Das J a h r  1909 h a t in bezug au f dio 
EiseninduBtrio des rusaischen Siidena n icht die Iloff- 
nungen, die m an au f es gese tz t ha tte , g e rech tfe rtig t. 
Bia zur M itte des yerflossenen Ja b re s  e rw arte ten  die 
F ab rik en  eino B esserung  der M arktlage und in 
Y erbindung m it der yorausaichtlich guten E rn te  oine 
S teigerung deB E isenbedarfes. Die H erstellung  yon 
GuBoisen und fertigen F ab rik a ten  nahm  in der eraten 
H alfto 1909 im Y ergloiche zu derselben Zeit des Yor- 
jah re s  zu. In  dor zweiton H alfto zeigten aich aber, 
besonders nach dor B eendigung dor E rn te , ein 
F allen  der E isenpreise, eine A bnahm e der N achfrage 
seitenB des inneron M arktea und eino Y orm inderung 
der R egierungsbostellungon. Diese unerw arte te  Ge- 
d riicktheit des inneren  M arktea w ar besonders be- 
drohlich, weil sie m it der B elebung der E isenindustrio  
in W esteuropa und N ordam erika  zusamm enfiel, so daB 
dio A usfuhr de r F ab rik en  im  Siiden RuBlanda ouf 
Schw ierigkeitcn stoBen muBte.

United States Steol Corporation. — D er Y iertel- 
jahresausw ois der Steel, C orporation ,f dessen H aupt- 
ziffern w ir bereits  kurz  m itgete ilt h a b e n ,f f  zeigt fiir 
die Monato des y ierten  Y ie rte ljah res  1909 — yer- 
glichen m it den Ziffern fiir die entaprechenden Monato 
des Y orjah res — nach  Abzug siim tlicher Betrioba- 
kosten u n te r  EinscliluB der laufendon A usgaben fiir 
A usbesaerung und E rh a ltu n g  der A nlagen, der Zinsen 
auf dio Schuldverachreibungen sowie der festen L aaten 
der Tochtorgeaellachaften  folgende G ew inne:

1 9 0 9  1 9 0 8

$ s
O k t o b e r .................................  14 048 205 9 415 668
N o y e m b o r ............................  13 711 765 8 756 729
D ezem ber .................................  13 211 339 8 053 088

G esam teinnahm en 40 971 309 26 225 485

* 1910, 10. F ebr., S. 147.
** „N achrich ten  fiir H andel und In d u a trie“ 1910,

5. Febr., S. 3 und 4, nach dem „St. P e te rsb u rg er 
H erold".

t  „The Iro n  A g e“ 1910, 27. Jan ., S. 229. 
t t  Ygl. „S tahl und E isen" 1910, 2. F eb r., S. 222.

H ieryon gelien ab:
fiir T ilgung der Schuldyerachreibungen der T ochter- 
geseilschaften  Bowie fiir A bachreibungen und Riick- 
stellungen

z u a a m m e n .................................  6 570 877 5 213 822
alsdann yerbleiben . . . .  34 400 432 21 01 1 663
zu kurzeń sind fe rn e r:

die y iorto ljahrlicbon Zinsen fu r die eigenen Schuld- 
yerschreibungen der Steel C orporation und die Zu- 
w endungen fiir den Fonds zur T ilgung  dieser Obli- 
gationon m it inagesam t . 7 311 963 7 311 963

danach y e r b le ib e n ...................  27 088 469 13 699 700
hinzu kom m en die Saldi ver-

schiedener Konton m it . . 562 874 289 183
som it aind yerfiigbar . . . . 27 651 343 131)88 883
hieryon aind abzu/.iehen die y ie rte ljab rigen  Diyidonden: 

13/< %  au f die. Yorzuga-
aktien  m i t .......................

1 o/o bezw. ’/2 °/o a u f die 
S tam m aktion m it . . .

3/.i °/o Sonderdiyidende auf 
die S ta inm aktien  m it . .

d. h. im g a n z e n .......................
D em nach yerbleib t ein  U eber-

achuB f. d. 4. Y ie rte ljah r yon 12 451 130 
H ieryon gobon noch ab :

dio R iiekatellungen fiir N euerw erbungen, Neuan- 
lagen und T ilgung der Schuldyerachreibungen
m i t .................................................

die R iicklagen zur D cckung 
yorgeatreck ter B ergbau-
abgaben m i t ...................

z u s a m m c u .................................
Somit yerbleibt Bchl ieBlich  ein 

re iner UeberschuB yon . .

6 304 91!) 6 304 919

5 083 025 2 541 513

3 812 269 
15200213 8 846 432

5 142 451

5 000 000 —

3 200 000 
8 200 000

4 251 130 5 142 451

R echnet m an zu dem UeberschuB yon 4 251 130 i  
noch dio Ueberschiisae der yorgogangenen drei Yiortel- 
jahre m it zuaamm en 11 076 031 § hinzu, bo ergib t 
sich fiir das abgelaufene GeschiiftBjahr ein Gesam t- 
uberscbuB yon 15 327 161 § gegen 10 342 986 ^ im 
Ja h re  1908. D abei ist noch zu beriicksichtigcn, daB 
im letztgenannten  Jah re  keine Ruckstollungen fiir be
sondere Zwecke gem acht w urden, w ahrend dieso 
im Ja h re  1909 insgesam t 18200000 $ betrugen. E in 
Y ergleich  der G esam teinnahino des letzten Jab res  
und der yorhergehenden vier Ja h re  zeigt folgendea 
B ild:

1 9 0 3 1007

$ t  $ $ S
131479975 91847710 160964674 156624273 119787658 

An unerledig ten  A uftragen waren gebucht:
31. M»rz 30. Ju n l 30. Sept. 31. Dcz. 

t t t t
1907 . . 8 172 560 7 725 540 6 527 808 4 698 546
1908 . . 3 825 588 3 366 898 3 476 729 3 661 183
1909 . . 3 599 277 4 122 866 4 873 582 6 021 863

EisenerzyorscliHInngen vom Oberen See. —
N ach M itteilungen dea „Tron A g e“ * beliefen sich die 
E isenerzverfrachtungen der Bezirke M e s a b a  und Y e r -  
m i l io n  im Ja h re  1909 au f insgesam t 29 750862 t 
gegen 18388476 t im  Ja h re  1908, sie zeigen also 
eine bem erkensw erte Zunahm e um 11362 386 t oder 
rd. 61,8 o/o. 91 648 t w urden au f dem Babnwege ver- 
sandt, w ahrend die iibrigen 29 659 214 t  au f dem 
W asserw ege yerschifft w urden. Die EisenerzyerschiiFun- 
gen des M eaaba-Bezirkea allein stiegen yon 17 533468 t 
im  Ja h re  1908 au f 28 624 915 t im Ja h re  1909, d. b. 
um 11091 547 t oder rd. 63,2 °/0, w ahrend die Y er- 
frachtungen dea Yermilion-BezirkeB, die sich im  Be- 
ricb tsjah re  au f 1 125946 t gegen 855009 t in 1908

* 1910, 27. Jan ., S. 227.
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beliofen, um  270937 t oder rd . 3 1 ,7 %  zunahm en. 
Diese Zahlen geben, wenn m an dio Ziffern der Ge- 
-samt -  E isenerzY orladungon am Oberon Soe* dagegen 
h a lt, einen Bogriff Yon der uberragonden  B edeutung, 
die dor J le saba-B ezirk  fiir dio E iscnerzfiirderung  am 
Oberon Soe in Yorhaltnism aBig seh r ku rzer Zeit or- 
lan g t h a t. G egeniiber dem  J a h re  1907 w urden im 
B orich tsjah ro  im M eaaba-B ezirke G89 276 t m ehr, im  
Y erm ilion-B ezirke dagegen  580285 t w eniger yerladen.

Eisenerz- und Boheisonproiso am Obereu Soe.
— F iir unsere Lesor diirfte nachstehende Zusam m en- 
Btellung y o i i  P re isen  der letz ten  Ja h re  Yon In teresse

~  * Y gl. „S tahl und E isen “ 1009, 29. Doz., S. 2065.
** 1910, F e b ru a rb e ft, S. 63

sein, die w ir der Z eitschrift „M etallurgical and Chem ical 
E ng ineering11** entnehm en. D anach  notiorte  :

I d  d e r P hosp lio rhaltigcs Giefierei-Roheisen Nr. 2
SchlfT- M csabt-E lscnerz frel Hochofen Pittsburg
fabrta- nb Dock zur Zeit des im Durchschnitt
periode Erlc-See Erzabselilusscs des Jahres

f. d. ton f. d. ton f. d. ton

s $ s
1904 . . 2,50 13,00 13,93
1905 . . 3,00 10,00 15,95
1906 . . 3,50 17,25 20,28
1907 . . 4,00 21,00 19,41
1908 . . 3,50 14,50 14,78
1909 . . 3,50 14,25 14,89
1910 . . 4,00 17,00

Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Fiir die Yoroiusbibliothek sind eingegangen:
(Die E ln scnder sind durcli * bezelchne t.)

L l o y d ’s R e g i s t e r  o f  B r i t i s h  & F o r e i g n  S h i p -  
p i n g :  A n n u a l S u m m a ry  o f  sh ip b u ild in g  a t home 
a nd  abroad fo r  the yea r 1909. London 1910. 
[JohanneB M eijer*, Dusseldorf.]

F e rn e r
[3 Z u m  A u s b a u  d o r Y o r e i n s b i b l i o t h o k  § □

noch  folgende G eB chenke:
09. E in sen d o r: P rofessor H. J . H a n n o Y o r ,

K openhagen.
B etingelser, D ansk  Ingenioerforen  ings, fo r  L evering  

a f  D am pkedelm atcriale. (Koponhagen 1898).
jie tinge lser D a n sk  lngen ioerforen ings, fo r  Levering a f  

J a e r n  til  B yg n ingsbrug . (K openhagen 1898.)
B etingclser fo r  L evering  a f  Stoebejaernsroer, Yedtagno 

a f D a n s k  I n g o n i o r f o r e n i n g .  K oponhagen 1905.
Om M uleria lproenningens U dvikling  i N orden og om 

S ta tsproeveansta ltens V irksom hed. (N ebst doutschor 
U obersetzung.) K openhagen  1909.
70. E in sen d o r: S o c i e t ó  d e s  E t a b l i s s e m e n t s

K o l l o r - L e l o u x ,  LiYet (Isóre).
10 Ycrschiedene B roschiiren  (Sondcrabdriicko) iiber 

E lek trisch e  Oefen und E lek tro stah ld ars te llu n g  Yon 
C h a r l e s  A.  K e l l e r  und Cli. Y a t t i e r .

A end erun gon  in  dor M itg lied er lis te .
B eyer, R ichard , In g en ieu r d. N orddeutschen H iitte, 

A. G., B rem en, E lsiissorstr. 47.
B la n k , Otto, A bteilungschef u. P ro k u rist, C harlo tten- 

b u rg  2, K nesebeckstr. 77.
B oeing, II. Em il, Ingen ieu r, Y allen d ar a. Rhein.
F oss, Theodor, C hiof-Engineer, St. P e tersb u rg , M anejni- 

pereoulok 16, log 3S.

§ Y gl. „S tah l und E isen" 1908, 13. l la i ,  S. 712;
1910'. 9. F eb r., S. 272.

H ansen, W ilhelm , Ingen ieur, Chicago, J ll., 106 N. 
Ashland-Blvd.

H offm ann , Peter, Y olklingon a. d. S aar,
'NYMhelmstr. 47.

Oberhoffer, P aul, D ozent a. d. K gl. Teclin.
IIocli8chulo, B reslau  X , M ichaelisstr. 98.

S ix t ,  A n to n , O beringeniour d. O esterr. Borg- u. H iitten- 
w erkages., T rzynietz, O esterr.-Schl.

Sonntag , R ichard , R eg.-B aum eistor, B au ingen ieur d. 
F a . C. B rand t, E isenbetonbau, D usseldorf 55.

S p in d ler, H erm ann , O beringenieur d. D aim ler M otoron- 
Ges., M unchen 31, H ilteiiBbergerstr. 21/0.

N e u e  M i t g l i e d e r .

Bartscherer, F ra n z ,  O beringenieur d. G ew erkschaft 
D eutscher K aiaor, B ruckhausen a  R hein.

Dicke, E rw in , B etriebsingeniour d. B ritish  W elding 
Co. L td ., Y ulcan W orks, M otherwell (Schottland).

E ka ter in o sla w er F ilia le  d. K a iserl. R uss. Techn. Ges., 
E katerinoslaw  (RuBland).

Gerlich, Otto, C hefchem ikor d. TIochofonwerkB Liibeck, 
A. G., H errenw yk bei Liibeck.

H eintges, W ilhelm , Ingen ieu r, D uisburg , M enzelstr. 20.
H onnef, H erm ann , Ingonieur, D iedenhofen, Motzer- 

straBe J.3.
K eller, B ernhard , Ingen ieur, M iłlheim  a. d. R uhr, 

A rnd tstr. 2.
K u rz , H einrich , Ing ., B e triebsassisten t d. AYalzworks 

d. A. G. Phoenix, D uisburg-R uhrort.
M iltm a n n , P aul, ®ipI.=Qug., IIochofenbotriebaassiBtent 

d. Y erein. K onigs- u. L au rah iitte , L aurah iitte , O.-S., 
B outhenerstr. 0.

.1Wiedeń, A r th u r  zu r ,  Iliitten ing ., B ctriebsingen ieu r d. 
E lok trostah lw erkes d. K ilrntnerischon E isen- u. Stahl- 
w erksges., F e riach , K arn ten .

S a ille r, P aul, Ilu tto n in g en ieu r d. O esterr. A lpineu 
M ontangea., Donawitz bei L eoben, S te ie rm ark .

Zoebisch, E d m u n d ,  2 ip t.= ^ng ., Itasch in en b au  - A.-G., 
Yorm. Gebr. K lein, D ahlhruch.

E i s e n h i l t t e  „ S i i d w e s t “ ,
Z\veigverein des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.

D ie n a ch s te  H A U P T V E R S A M M L U N G  findet am  S onn tag , den  20. F eb ru a r 1910, v o rm ittag s  111/* U hr, 
am  Z iv il-K asin o  zu S a a rb ru c k e n  s ta tt.

T A G E S O R D N U N G :
1. V o rs tan d sw ah l.
2. V o rleg u n g  d e r  J a h re s re c h n u n g  sow ie d es  V o ra n sc h la g e s  fu r das lau fen d e  G e sc h a f ts ja h r  

u n d  E n tla s tu n g  d es  S c h a tz m e is te rs .
3. V o rtrag e :

a) D ire k to r  O. F. W e i n  l i g ,  B u rg  L ed e : „D as A rb e ite rh e im “.
b) O b e rin g e n ie u r  G e o r g  v.  H a n f f s t e n g e l  a u s  L eip z ig : „ N e u e ru n g e n  in V erlad e- und 

T ra n sp o rte in r ic h tu n g e n  fiir E rze“ .
c) D r. A l e x a n d e r  T i l l e  au s  S a a rb ru c k e n : T h em a  v o rb e h a lte n .



Tafel VI

\e v c n

■ atm ei

Hochofenkoks

Gerdsteter Spat

Kokskohle

Rubio

B raw ie M inette

„STAHL UND EISEN11 1.910, Nr. 7

Monat

1887
J a n u a r . . 
April ♦ . . 
J u l i -------

1888
J a n u a r» . 
April . » . 
J u l i . . . .  
Oktober .

1889 
J a n u a r . « 
April . . . 
Juli
Oktober .

so
a

irtOJ*

UV
l l u  aa ~ o

.£ t * ii s |
2
3

X O c o £ K
Ji J i a  : Ji A

33 0 6 , - 11,90 3,10 6,20
4,- 7 3 0 12,® 3,10 7,16
4,45 8 ,2 0 11 , - 3,10 6,80
4,45 8,25 1 3 , - 3,10 6,80

4,60 8,40 12,25 3,10 7 3 5
5,10 9,20 13,25 3,10 7,30
5.30 9,25 1 3 , -  3,10 7,30
6.30 9,76 12,50 3,10 7 3 0

6,80 9,75 13,®  3,40 6,80
5,55 10,26 13,76 3,40 6,80

_  _  13,76 3,40 7 ,— i i
1 0 ,-  1 9 , -  16,16 3,40 7,60

21
1800

Januar . . 12.50 24,25 19 ,®
April . . . 13,50 20,50 18,50
J u l i_____ -  -  13,75
Oktober . 6,50 1 2 , -  12,25

1801
J a n u a r . .  7,76 13,60 11,60 
April . . .  -  13,50 12,25
J u l i . . . .  8,75 1 3 , -  11,26 
Oktober . 8 , -  1 3 ,-  10,76

180*
Ja n u a r . . 7,50 1 2 , -  11,25 
April . . .  7,25 1 2 , -  11,25
J u l i____  6,75 1 2 , -  11,25
Oktober . 5,75 12,— 11,66

1803 
J a n u a ri . 
April . . .
J u li____
Oktober .

6,50 1 1 , -  10,80
5.75 1 1 , -  1 1 , -
6.75 11,-r- 10,20
6 , -  1 1 ,-  9 , -

3.30 7,80
3.30 7,50
3.30 7,10 
3 3 0  6,70

3.20 6,40
3.20 5 , -
3.20 5 , -
3.20 5 , -

1804
J a n u a r . .  6,75 1 1 , -  9,00
April . , . 6,50 1 1 , -  10,75
J u l i ------- 6,76 1 1 ,-  11,05
O ktober . 6 , -  11 , — 9,60

3.15 5 ,—■
3.15 5 ,—
3.15 5 , -
3.15 6 , -

1805
J an u a r . . 6,50 1 1 ,
April . .
J u li____
Oktober .

10,40 
6 3 9  1 1 , - 1 0 , 4 0  
6,00 1 1 , -  10,40 
6 3 0  11,— 11,10

3.30 -5,25 
3,30’ 5,25 
3 3 0  5,80
3.30 5,S0

180C
J« n u a r ..  6,75 11,60 12,20 
April . . .  7 , _  -11 ,75  13,70
Ju li------- 7,— 12,75 14,25
Oktober . 7,— 1 3 ,-  1 6 ,-

3.30 6,80
3.30 6,10
3.30 7.20
3.30 7,20

189?
Jan u ar. . 
A p ril. . . 
Jul i . ,  
Oktober .

1808
J a n u a r . .
APril . . .
J u l i____
Oktober .

835  1 3 ,-
8.25 1 3 , -
8.25 1 3 ,-
8.25 1 3 ,-

1 6 , -  
1 6 -
16.70 3,40
16.70 3,40

3.40
3.40

8.25 1 4 , -  16,20 3,55
8.25 1 4 ,-  16,95 3,55
3,25. 1 4 , -  15,95 3,55
8.25 1 4 , -  16,50 3,55

Mark

O ktober

8,40

8,75

8,75
9 , -

9 . -

u
2oJd
2

ć-

X I g  o  -*■

V
i i

S a u  a  o c
3  c

,o

o
* X o n H £

Ji J i Jt A M

8,25
8 3 0
8,50
8,75

14.50
14.50
14.50 
1430

15,25
10.90
10.90 
16,75

3.55
3.55 
3 3 6
3.55

8,90
7,50
9.76

10,95

8,75
10.75
10.75
10.75

18,50
2 1 , -
2 2 , -
2 2 , -

10,90
20.40
20.40
20.40

3.90
3.90
3.90
3.90

1 1 ,1 0
1 0 , -
1 0 , -
10,35

M onat

1800
J a n u a r . .

lO O O

1001
J a n u a r  . . 10,75 22,— 
A pril . . . 10,75 22,— 
J u l i . . . .  10,75 2?,— 
O ktober . 10,75 22,—

iooa
J a n u a r  . . 10,75 15,— 
A pril . . . 9,75 15 ,- 
J  u l i . . .  . 9,76 15 ,- 
O ktober . 9,75 15,—

1003
J a n u a r . . 9,75 15 ,-  
A pril . . . 9,75 15,-.
J u l i _____9,75 15,
O ktober . 9,75 15,-

1004
J a n u a r .  , 9,75 1 5 ,-  
A pril . . . 9,75 15,— 
J u l i . . . .  9,75 1 5 ,-  
O ktobcr . 9,75 1 5 ,-

190S
J a n u a r  . . 9,75 15,- 
A pril . . . 9,75 15,- 
Ju ll . . . . .  9,75 15,- 
O ktober . 9,75 15,-

20,40 4,40 10,35 
_  4.40 10,10

4,40 9,75
-  4,40 10,10

1 6 , -  2.85 10,90
1 6 , -  2,85 10,90
1 5 , -  2,85 10.90
14,40 2,85 10,90

1 4 , -  £,85 10,10
1 5 , -  2,85 11,20
1 5 , -  2,85 11,20
1 5 , -  2,85 11,20

1 5 , -  2 3 5  11,20 
15,— 3 , -  11,20 
15,— 3,— 11,25 
13,50 3,10 9,85

13.50 3,10 11.25
13.50 3,40 11,25
14, -  3,60 10,50
14.50 3,80 10,60

lO O O
J a n u a r . . 9,75 1 5 . -  14,50 4 , -  13,70
A pril . . 10,75 15,50 14,6g  4 i -  » , -
J u l i _____10.76 1630  1 7 , -  4,10 1 4 , -
O ktnber . 10,75 16,50 17, 4,10 1 4 ,-

1007
J a n u a r . .  10,75 16,50 -  .4 ,1 0  1 4 ,-
A prll . . .  1250 17,50 19.60 4,10 1 5 . -
J u l l _____12,50 1730 19,60 3 3 0  1 5 ,-
O ktober . 12,50 17,50 19,60 3 , -  1 5 , -

1908
J a n u a r . . 12,50 17,50 19,60 3 ,- -  1 3 , -
A pril . . . 12,75 17.50 1 8 , -  8 . 6  2 , -
Ju ll . . . .  12,75 17.50 10.50 3,!<> 1 2 ,-
Okf ober •. 12,75 17,50 1530 3,iO 12,—

lO O O
J a n u a r . . 12.75 1530 15.50 3,40 12,
April . . .  1130 15,50 15,50 3,65 2 , -
J u l i _____ 11.50 1530 15.50 3,Ou 1 2 , -
O ktober . 10,75 1 4 , -  15,50 3,90 12.50

lO JO
J a n a a r  . . 10,75 14,- 15,50 3,90 16, -



Mark
300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

1 7 0

160

1 5 0

140

130

120

110

100

90

80

70

0 0

50

40

30

20

10

0

, STAHL UND E1SEN“ 1910, Nr. 7 Tafel VII

oH/iomaó-(dJZćS&tóe/Zj o m a ó

Flufistabeisen

T h o m a s - R o h b l o c k c

Thomas Kniippel

Thomas-Roheisen

m t> 
M onat g

o -c jz o Htt!
Jl

1800 
J a n u a r  . . 6 !,— 
A prll . . . 72,— 
Ju li . . . .  72,— 
O ktober . 8 6 ,—

87,— 
87,— 

106,— 
117,—

97.— 
9 7 -  

116.— 
117,—

140.— 
171.50 
185 ,-

H
Jt

108,—

120.—
1 * 7 ,-

lOOO
Ja n u a r  . . 8 6 ,— 117,— 
A prll . . . 80,20 125,— 
J u l i . . . .  90,20 125,— 
O ktober . 90,20 1 0 9 ,-

127,—
135,—
1 3 5 ,-
110,—

iar>,—
190,—
190,—
170,—

1 3 0 ,-  
140,— 
140, -  
140,—

97,— 1 0 7 ,- 1 20 , - 1?0 -
8 5 , - 9 7 , - 1 1 5 ,- 110 .—
7 8 ,- 9 5 , - 1 0 5 ,- 112,60
7 8 , - 9 2 , - 1 0 0 ,— 1 0 0 , -

iooa
Ja n u a r  . . 67,60 
Aprll . . . 6 8 ,— 
J u l i . . .  . 67,50 
O ktober . 67,50

7 5 , -  9 0 , -  1 0 5 ,-  1 0 0 ,-
82.60 95,— 110,— 1 0 5 ,-
82.60 96,— 112,50 105,—
77.60 9 0 , -  100,— 1 0 6 ,-

1908
J a n u a r  . . 57,50 
A pril . . . 57,50 
J u l i . . . .  57,50 
O ktober . 67,50

77,50 9 0 , - 106,— 1 0 5 ,-
77,50 9 0 , - 108,75 105,—
77.50 9 0 , - 108,75 1 0 5 ,-
77,65 90,— 107,50 1 0 5 ,-

1904
J a n u a r  . . 57.50 
A prll . . . 67,50 
J u l i .  . . . 67,60 
O ktober . 57,60

77,50 90,— 107,60 1 0 6 ,-
77,50 90,— 112,50 106,—
77,50 90,— 110 ,— 1 0 5 ,-
77,50 9 0 , - 106,50 1 0 5 ,-

77,50 9 0 , - 1 0 8 ,- 1 0 6 ,-
77,50 9 0 , - 1 0 8 ,- 105,—
77,50 9 0 , - 1 0 8 ,- 1 0 5 ,-
77,50 9 0 . - 1 1 2 , - 1 0 5 ,-

77,50 9 0 , - 12 0 . - 110 ,—
82,50 9 5 , - 112,50 11 0 , -
82,50 9 5 , - 1 3 4 ,- 12 0 , -
87,60 100 . - 144,75 1 20 . -

1907
J a n u a r . . 74,75 
A prll . . . 74.75 
Ju li . . 7G,—
O ktober . 7G, —

9250 1 0 5 ,- 147.50 125, ■
97.50 110 . - 1 4 9 .- 1 2 5 .-
'.17.50 110 , - 142.60 1 2 5 .-
97,50 11 0 , - 1 3 0 ,- 1 2 5 -

1908
J a n u a r  . . 66.10 
A pril . . . 61,80 
Ju li . . . .  64,80 
O ktober . 64,80

87.50 1 0 0 ,-  112,50 115 ,-
87.50 1 0 0 ,-  107,50 1 1 5 .-
82.50 9 5 , -  101,25 1 1 5 -
82 ^0  9 5 , -  103,75 115,

1909
J a n u a r  . . 58,— 
A pril . . . -57,50
J u l i _____67,50
O ktober . b7,50

82£0  95,— 10250 110.—
62/jO 9 5 , -  100,50 110—
82£0 9 5 , -  99 ,— 1 1 0 .-
8 2 # )  95,— 1 0 5 . -  1 1 0 ,-

1910
J p n u a r  . . 60,50 82,50 9 5 , -  108,50 1 1 0 ,-

1901
J a n u a r  . . 90,20 
A prll . . .  — 
J u l i . . . .  — 
O ktober . —

1905
J a n u a r . . 57,76 
A pril . . . 57,75 
Ju li . . .  . 69,05 
O ktober . 60,16

1900
J a n u a r  . . 68,25 
A prll . . . 68.25 
J u li . . .  . 72.75 
O ktober . 72,76



( ^ lo ś ś fe ó /ie n ,

unc/ (§iuafydfó-&uc/<Je/eMen in  den o/a^ ten  788%— 7909.
107.50 
110,-
113.50 
119,60

Kesselbleche

Grobbleche

*- SchweiJSstabeisen

Qualiłdts- Puddeleisen

M onat ^  "
0  3

Cl

M

1890
J a n u a r .  . 69,— 
A pril . . .  —
J u l i . . . .  7 2 , -  
O ktober . 78,—

lOOO
J a n u a r .  . 90,— 
A prll . . . 90,— 
J u l i .  . . . 9 0 , -  
O ktober . 90,—

1901
J a n u a r . . —
A pril . . .  —
J u l i . . . .  —
O ktober . —

1002
J a n u a r .  . 60,— 
A pril . . . 6 0 , -  
J u l i .  . . . 60,— 
O ktober . 68,—

1903
Ja n u a r  . . 56,— 
April . . . 56,— 
J u l i .  . . . 66,— 
O ktober . 56,—

1904:
J a n u a r . . 56,— 
A pril . . . 66,— 
J u l i . . . . 56,— 
O ktober . 56,—

1905
J a n u a r  . . 56,— 
A pril . . . 56,— 
J u l i . . . .  66,— 
O ktober . 59,—

1900
J a n u a r .  . 65 ,— 
April . . . 6 5 , -  
J u l i .  . . . 6S ,— 
O ktober . 78 ,—

1907
J a n u a r . . 78,— 
A pril . . . 7 8 , -  
J u l i . . . .  7 8 , -  
O ktober . 78,—

1908
J a n u a r .  . 74,— 
April . . .  74 ,— 
J u l i . . .  . 7 0 , -  
O ktober . 68,—

1909
J a n u a r .  . 57,— 
April . . . 5 7 , -  
J a l i . . . .  56,— 
O ktober . 57,50

19(0
J a n u a r  . . 57,50

— u Ó S
S*0 •5 «

*.cJC %o SU) w

JC JC

I ł O , -  1 6 0 ,-  -
1*7,50 1 7 0 ,-  1 0 0 ,-
1 8 0 ,-  2 0 0 ,-  2 0 0 ,-
1 8 5 ,-  2 1 0 , -  2 0 7 ,-

197,60 212,50 2 1 0 ,-
2 0 0 ,-  217,50 2 1 5 ,-
2 0 0 ,-  217,50 2 1 0 , -
1 9 6 ,-  -  180,—

1 2 0 ,-  160,—  116,—
130,— 1 0 0 ,-  1 2 5 ,-
1 3 5 ,-  1 6 0 ,-  1 2 5 ,-
132^0 160,— 115,—

1*7,50 1 6 0 ,-  117,60
130,— 150,— 120,—
130,— 150,— 120,—
130,— 1 5 0 ,-  120,—

125,— 160,— 120,—
127,50 1 5 0 ,-  1 2 5 ,-
1 2 5 ,-  150,— 1 2 5 ,-
127,60 152,50 125,—

120,— 130,— 125,—
120,— 130,— 125,—
120,— 130,— 128,—
120,— 130,— 132,—

1 2 5 ,-  1 3 5 ,-  143,50
1 4 0 ,-  1 4 6 ,-  142,50
1 4 0 ,-  1 5 5 ,-  147,50
152,60 1 6 6 ,-  162,60

152,60 167,50 1 6 5 ,-
145.— 155.— 167,50
137,50 147,50 10250
1 2 9 ,-  1 4 0 ,-  1 6 0 ,-

1 1 5 ,-  1 2 8 ,-  135,- -
117,50 127,50 1 3 5 ,-
1 0 9 ,-  1 1 9 ,-  127,50
1 1 0 ,-  1 1 9 ,-  127,50

108,60 1 1 8 ,-  122S0
107.50 117,60 123.75
1 0 7 .-  1 1 7 ,-  123;7'»
111.50 121,60 1 2 5 ,-

117,60 127,50 1 2 5 ,-

1B9S
Jan u ar. . 5 0 , -  150,—
A p rll. . . 6 0 , -  14-5,—
J u li------- 50,50 1 4 5 , -
Oktober . 5 U ,-  145, -

1 8 0 5
Januar. . 4 6 , -  112,50
W  " •  W ’~  112,50

V  48>~ 112,50
Ukiober . 49, — 112,50

1890
Jan u ar . . 5 1 , -  H 5, _
AjrU • . . 62£0 122,50
nl V  >SWOktober . 5 7 ,_  135^

1897
J* « » » r.. 53, — 135, -  

5 8 ,-  140,-
B8’~ lł0-“  Oktober . 58, -  1 4 0 ,-

1898
j»nuar. . ’ 58.— 140 —

i S v "  K>- i « -O ttober . 6 9 , -  l w j _

y. u
Monal fs!g

**13

jK
1887 

Januar. . 47,60 
A prll. . . 4 8 , -
Ju li-------  45,50
Oktober . 47,—

1 4 0 ,-
1 4 5 ,-
1 5 0 ,-
1 6 0 ,-

1889
Januar. . 64,— 
A pril. . . 6 7 ,-  
Ju li. . . . 63,— 
Oktober . 7 5 , -

1890
Januar. . 91,— 
April . . . 6 7 ,-  
Jo ii. . . . 69,— 
Oktober . 62,—

1 6 0 ,-

162.50
152.50

1893 
Januar. . 47,50 
A pril. . . 48 , _
Juli---  45.-
Oktobcr . 43, _

1 4 0 ,-  
1*0, — 
137,60 
137,50

1894
Jaouar. . 43,— 
Ąpr(l, . . 46,-
J u li . . . 
Oktobc. 4 6 ,-

127,60
127,50
1 2 6 ,-
1 2 6 ,-

152,— 1 3 5 ,-
157.50 1 3 5 ,-
157.50 1 3 5 ,-
157.50 1 2 5 ,-

167.50 122^0
167.50 1 2 0 ,-
167.50 1 2 5 ,-
1 6 0 ,-  1 4 0 ,-

1 3 5 ,-
1 3 5 ,-
1 3 5 ,-
1 3 5 ,-

1888
Januar. . 51,— 
Aprll . . . 51,— 
J u li. . . .  6 0 ,-  
Oktobcr . 50,—

1891
Januar. . 63£0 
A p rll, . . .
J u li-------  53,60
Oktober . 6 2 ,—

„STAHL UND EISEN“ 1910, Nr. 7 

Mark
3 0 0  T T T T ...  " H ------- r T 'T T T T l ~ l

160,-
165,-
170,-
170,-

2 0 0 , - .  140,-

1 7 0 ,-
162.50 
1 6 0 ,-
162.50

157^0
157^0
167,50
167̂ )0

167.60 
157^0
157.60
157.60

122.50
122.50 
122^0 
122,60

1 2 5 ,-
1 4 0 ,-
1 5 0 ,-
152,50

122,60
122^0
110,-
106 ,-

9 5 , -
1 0 5 ,-
1 0 4 ,-
100—

100, -
101,-
101,-
1 0 8 , -

110,-
117^0
1 2 5 ,-
1 3 1 ,-

Tafel VIII



'rodeioen I  u n cJ I I I ,  Q % dm ałit, (̂ efe&ierio/iei<>en II I,  

i/teioen I I I  u . Ćfiejóezerfcofó m  c/en o7aJnen  788?— 7909.

' i e t ó e  -i>on

H dm atit

GieBereiroheisen III,

M d m . GiePereiroheisen I

Giejfereiroheisenlll

Luxeptburger Giefiereiroheisen III

Giepereikoks (bis 1904 Jahresdurchschnittspreise)

, STAHL UND EISEN“ 1910, Nr. 7 Tafel IX

■JJonat •

1 8 8 7  
Januar . 
April . 
Juli . . 
Oktober

1888 
J tn u a r . 
April , 
Juli . . 
Oktober

1880 
J a n u a r , 
April , 
J u li .  . 
Oktober

1890 
J a n u a r .

April . „
Juli . , “
Oktober

1891
Januar,
AptB . „
J«U, . 17
Oktober

189* 
Ja n u ir .

X : i w
Oktobep

1893
I Jiouir.
i April , 

J u li . , 
Oktober

1*95
Juiusr
April .
Ju li. , U  
Oktober

1S9«
J »nc*r, 

j April .
( Ju li. 11,23
! Okttbtt

1897
JłouLr 
April .
Juli, , 15,96
Oktober

03

s  saav a 
O

JH

65 50

i-i

2 5
t  ae  o Q ■» 
£  »
O

Ji

60

«
am
»

*«U _
O 1-4C3 _
s g o  a

“ 1
a £
Ji

U°  i
1 1  a

g i s
g « v 

Jt

Mark
150

145

140
55,50 50 ___ 52 40,50 135Ł4.60 48 — 53 39

65 49 ’ — 50,50 39,50

57 51 52 41

130

125
58 51,60 — 50 ,50-5! 4-2
68 51,50 — 5 0 -5 1 42

12069 53 — 63,50—54 43

61 54 61,50 64,50 43,60
115

63 57 63 58,25 46,50 11066 69 66 61 50
79 66 82 66,50 63

100 92,50 100 87 77

105

10082 65 82 64 73
75 61 75 62 63
75 63 75 67,50 62,60 95

75 63 75 62,50 50
90

71 60 71 60,50 47
71 60 71 60,50 49 85
69 58 69 60 50

6750 56,60 67,50 56.80 49

80

65 65 66 58 48 75
65 67 66 59,50 48,50
65 58 66 57,50 47,60 70

62 55 62 56
li

46 • 65'
62 55 62 54 45
62 63 63 53 43 6062 53 62 54 43

62 63 62 65 43

55

5063 64 63 55 43
63 54 63 65 44
63 54 63 45 45

93 54 63 56 45 40
63 51 63 55 46
63
65

54
ęe

63
65

55
58

45
46

3 5

66 56 65 58 *7

30

65 57 65 58 49 25
65 57 65 57 50
66 68 fifl 58 52 20

1567 60 67 60 51
67 60 67 60 56
67
67

60
60

67
67

60
60

56
52

10

67 60 67 60 52

0

67 60 67 60 52 067 60 67 60 52
68 62 68 66 62

1007
J a n u a r . 18,50 81 78 85 81,50 72
A pril . 20 — — — — —
J u li . . 20 85 81 88 77 73
O ktober 20 85 78 88 75 69

1008
J* n u * r ,
A pril . 2 0  76 71 80 7 1 , -  54
J u li  .  .  “  "■ “  "
O ktober

20 81 73 83
20 76 71 80
20 72 69 75
20 72 69 75

1 0 0 0
Ja n u a r  . 20 61,60 6 0 , -  6 3 , -  68,— 6 0 , -
A prll . 18 6 0 , -  68,— 60,50 67,—  4 7 , -
Ju ll . . 18 67,—  56,— 67,50 0 8 , -  47,—
O ktober 18 59,50 68£0  61,50 72,50 49,50

1010
J a a u a r .  18 6 2 , -  61,— 63,— 73,50 ’ 53£0

68£0
70
73
93

63
66
69
89

94 98 95
98 102 95
98 102 95
98 102 92

59 r>3 65
61 CS 66
61 65 68
61 65 88

65 ffl 65 66,50 60
65 04 67,50 66 52

66,50 64,50 67,50 66 62
66,50 64,60 67,50 66 52

1004

64 67 66 64
64 67 66 64
64 67 66 54
67 72 71 68,60

lO O O
J a n u a r . 17,— 78
April . 17,60 78
Ju li . . 17,50 78
O ktober 18,60 81

70 82 73 62
70 82 — —

70 82 71 66
76 85 76 68

1001
J a n u a r . —

Z T .  : =
O ktober —

1003
J a n u a r ,

j S f . : i®-50
Oktober*

64 67 66 62
64 67 66 52
64 67 60 52
64 67 66 52

M onat

lO O O
Ja n u a r  .

J u f .  : *3,33
O ktober

190*
J a n u a r .

tu u 1. : » j»
O ktober

J a n u a r  .

j u u " . : 
O ktober

1005

1 8 0 9
J a n u a r .

Z ? .  : !6.°9
O kteber

J a n u a r . 
A pril .. 
J u li . . 
O ktober


