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U eber neuere WalzenstraBen.
(H ierzu T afel X und XI.)

I m Nachstehend.en sollen einige in (len letzten
Jahren fiir das In- und Ausland zur Ausfuhrung 

gelangte Walzwerksanlagen beschrieben werden, 
die sowohl hinsichtlich ihrer Gesamtanordnung 
ais auch beziiglieh der Einzelausfiihrung manches 
Interessante bieten diirften und deshalb einer 
Besprechung wohl wert erscheinen. Es liandelt 
sich sowohl um Grob- und TragerstraBen ais 
auch um Mittel-, Fein-, Platinen- und Draht- 
walzwerksanlagen, die teils fiir deutsche, teils 
fur auslandische Firmen gebaut wurden.

1. Die Grob- und F ein w alzw erk s-A n - 
lagen der S tah lw erke Richard Linden- 
berg A. G. in Remscheid dienen ausschlieBlich 
zum Auswalzen von Spezialstahl lioher FestJg- 
keit, welcher nach dem Heroult-Lindenberg-Ver- 
fahren* in zwei elektriscben Oefen erzeugt wird.

Die G rob s traB e  besteht aus drei Trio- 
geriisten und einem Duogeriist und besitzt 
Walzen von 600 mm 0  (siehe Abbildung 1). 
Die FeinstraBe ist ais DoppelduostraBe mit 
sechs Walzgeriisten ausgefiihrt, von denen das 
letzte ais Poliergerust dient. Die Walzen der 
FeinstraBe haben einen Durclimesser von 280 mm. 
Das Walzgut fiir beide Strafien wird in einem 
gemeinsamen, zwischen Grob- und Feinwalzwerk 
liegenden Ofen mit Kohlenfeuerung erwilrmt.

Die GrobstraBe (Tafel X) verwalzt Błocko 
von 210 mm [£) und 300 kg Gewicht, welche 
auf den beiden ersten Geriisten entweder zu 
Kiiiippeln bis 40 mm PD oder zu Platinen bis 
200X 35 mm ausgewalzt werden. Auf dem 
rtntten Geriist werden hauptsaclilich Rund- und 
Quadratstahl von 40 bis 100 mm Durclimesser 
bezw. Quadrat, sowie Flachstahl von 60X 20  
bis 220 X 5 mm und dicker, sowie einige Fasson- 
stabe hergestellt, wogegen das yierte Geriist 
nur ais Poliergerust dient. Die Erzeugung der 
GrobstraBe betragt 40 bis 50 t in der einfachen 
Schicht.

* Beschraibung des T erfah ro n s und deB genannten 
E lektroatahlw erkeB , welches im  Ja b re  1906 in Betrieb 
gekommen iat, findet sich in „S tahl u n d E isen “ 1907 S. 41.

VII. 1.30

Die Bedienung des ersten Geriistes • ge- 
schieht durch Parallelhebetische aus krilftiger 
Eisenkonstruktion mit lose laufenden, versetzt 
angeordneten, kurzeń guBeisernen Rollen. 
Die Hebetische sind durcli Gegengewichte aus- 
balanciert und werden mittels zweier Elektro- 
motoren' von je etwa 25 PS, die auf ein Stirn- 
radervorgelege und Kurbel arbeiten, gelioben 
und gesenkt. Die Handhabung des Walzgutes 
an den iibrigen Geriisten geschieht durch elek
trisch betatigte Dachwippen, die auf beiden 
Seiten der WalzenstraBe angeordnet sind. Da 
sich der Auslauf- und Transportrollgang hinter 
dem zweiten Geriist befindet, so mufi das aus 
dem dritten und yierten Geriist auslaufende 
Materiał durch eine Seil-Schleppanlage auf den 
Rollgang geschleppt werden. In den Transport
rollgang ist eine Schlittenwarmsage eingebaut, 
die das Absagen der schlechten Enden und das 
Teilen der Walzstabe zu besorgen hat. Ein 
besonderes Warmlager hinter der Sage ist nicht 
yorgeselien, da, wie schon eingangs erwalmt, 
es sich nur um Spezialstahl handelt, und daher 
groBe Produktionen nicht zu bewaltigen sind.

Die DoppelduostraBe dient hauptsaclilich 
zur Herstellung der kleineren Profile und yerwalzt 
Kniippel von 30 bis 70 mm CD und 3 bis 65 kg 
Gewicht, je nach Art der herzustellenden Walz- 
sorten. Diese Kniippel werden auf der GrobstraBe 
vorgewalzt; ehe dieselben in den Warmeofen 
zwecks spateren Weiterwalzens auf der Doppelduo
straBe .eingesetzt werden,. erfolgt eine sorgfaltige 
Priifung derselben, worauf sie in Holzkasten mit 
Schwefelsaure gebeizt und yerputzt, und etwa sich 
zeigende Risse ausgeschliffen werden. Zu diesem 
Zwecke befindet sich in der Walzhalle hinter 
der GrobstraBe eine Verputzerei, bestehend 
aus drei elektrisch betriebenen Scbmirgelschleif- 
maschinen, einer Anzahl pneumatisch arbeitender 
MeiBel und der Kotnpressoranlage.

Auf der DoppelduostraBe werden Rund- und 
Quadratstalil von 5 bis 40 mm Durclimesser 
bezw. Quadrat, Flachstahl yon 7 X 3  mm bis

40
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6 0 X 1 5  mm, Dreikantstahl von 6 bis 40 mm, 
Halbrundstahl von 9 X 3  mm bis 50 X 25 mm, 
Bandstahl bis 80 X 1 mm, ferner alle konischen 
und doppelkonischen Profile bis 8 kg/m, Ovale und 
eine ganze Anzalil Spezialprofile, wie Dezimal- 
wagenstahl, Messerstahl usw., hergestellt. Die 
Yerteilung der Kaliber ist so vorgenommen, 
daB im ersten G-eriist die Kniippel-, im zweiten 
die Quadrat-, im dritten die Streck-, im vierten 
die Staffel- und im fiinften die Fertigwalzen 
liegen. Rundstahl iiber 12 mm Durchmesser

A bbildung 1. Sehnitt durch die 600e r G robeisentriostraB e der Stahlw erko 
R ichard  Ł indenberg , A. G. in R em acheid.

wird im fiinften, und unter 12 mm im sechsten 
Geriist fertiggewalzt. Hinter dem fiinften Cre- 
rttst befiudet sich der Auslaufrollgang, und in einer 
Entfernung von 20 ni eine kleine Schlittensage 
zum Teilen der p r o f i l i e r t e n  Walzstabe. Das 
iibrige Materiał wird auf einer seitlich vom 
Rollgang angeordneten Richtbalm gestreckt und 
auf einer Stabeisenschere auf bestimmtes Mafi 
geschnitten.

Fiir bestimmte Rundstahlsorten hat neben 
der DoppelduostraBe ein Frimmelwalzwerk Platz 
gefunden (s. Abb. 2 und Tafel X). Auf diesem 
werden Rundstilhle yon 10 bis 50 mm Durch
messer und 8 m Lange warm, wie sie aus der 
Walze kommen, genau gerundet und gerichtet. 
Walzstabe, die bis zu 1 mm unrund aus der Walzen-

strafie kommen, werden auf dem Frimmelwalz
werk yollkommen gerundet. AuBerdem wird 
der Rundstahl von seiner Walzhaut befreit und 
gleichmaBig glatt poliert, wodurch er, je naeh 
der Behandlung, ein mattglanzendes oder tief 
blaues Aussehen erliiilt und besser gegen Rost 
geschiitzt ist. Das Frimmelwalzwerk unterscheidet 
sich yon den bekannten Ausfiihrungen dadurch, 
daB der Antrieb gesondert von dem Walzge- 
riist angeordnet und wie ein geschlossenes 
Kammwalzgeriist mit gefrasten Schmiedestahl-

Kammwalzen ausge- 
stattet ist. Durch 
eine solche Anordnung 
wird der rasche Ver- 
schleiB der Zalmrader 
durch den Walzstaub 
usw. wie dieses bei 
den Konstruktionen 
der Fali ist, bei denen 
die Stirnrader direkt 
auf den Zapfen der 
Richtwalzen sitzen, 
yermieden. Da die 
Richtwalzen geneigt 
zueinander liegen und 
naeh dem Stabdurch- 
messer verstellbar sein 
miissen, so haben bei 
der allen Anordnung 
die Zahne der darauf 
sitzenden Stirnrader 
einen ungleicbmaBigen 
Eingriff; dieser Um- 
standhat ein unruhiges 
Arbeiten der Richt
walzen und ein un- 
schones Aussehen der 
gefrimmelten Walz
stabe zur Folgę. Diese 
Nachteile werden je- 
doch durch die ge- 
trennte Anordnung des 

Kammwalzgeriistes 
vom Walzgeriistbeseitigt. YongrofierWichtigkeit 
ist die Form der Richtwalzen und diegeneigteLage 
derselben zueinander. Bei dem in Rede stehenden 
Frimmelwalzwerk geniigt ein einmaliger Durch- 
gang des Walzstabes, um ein einwandfreies 
Walzerzeugnis zu erhalten. Der Elektromotor 
hat etwa 50 PS, und die Umdrehungszahl der 
Richtwalzen kann, je nacli dem Durchmesser 
des zu frimmelnden Walzstabes, verandert werden.

Die Erzeugung der DoppelduostraBe richtet 
sich naeh den Abmessungen des Fertigfabrikates 
und schwankt zwischen 4 bis 30 t in der ein- 
fachen Schicht. Es muB hierbei beriicksiehtigt 
werden, daB nur Stahl der hochsten Hartegrade 
(bis zu 180 kg Festigkeit) yerarbeitet wird. 
Beide Walzenstrafien werden elektrisch durch
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je einen Motor von 500 PS angetrieben. Die 
StraBenmotoren arbeiten mit Gleichstrom von 
440 Volt Spannung und wurden von der A. E. G., 
die Hollgangs- und anderen Motoren von der 
Bergmann E. G. geliefert. Die StraBenmotoren 
sind direkt mit dem Schwungradvorgelege mittels 
Lederbolzenkupplungen verbunden. Das Schwung- 
rad der GrobstraBe hat 7 m Durchmesser, wiegt 
28 000 kg und ist ganz aus GuBeisen, wogegen 
das Schwungrad der FeinstraBe aus StahlguB 
hergestellt ist und bei 3,5 m Durchmesser 
10 000 kg wiegt. Die GrobstraBe lauft normal 
mit 130, die DoppelduostraBe mit 300 ITm- 
drehungen i. d. Minutę.

Zu den Einzelheiten beider Strafien iiber- 
gehend, ist zu bemerken, daB das Schwungrad-

Bei der DoppelduostraBe ist noch zu sagen, 
daB das erste Geriist mit einer Maulschere zum 
Abschopfen der schlechten Enden ausgestattet 
ist. Die Betatigung dieser Scliere geschieht 
von der Schwungradwelle aus mittels Stirn- und 
Kegelradantrieb, Kurbel und Zugstangen. Die 
Antriebsanordnung der Schopfscheren von unten 
gegeniiber der von oben vom Kammwalzgeriist 
aus hat den Vorteil, daB das Ausbauen der 
Geriiste in keiner Weise durcli Wellen usw. 
behindert wird. Das Kammwalzgeriist ist ais 
geschlossenes Dreistandergeriist ausgefiihrt, in 
welchem die groBen und kleinen, Kammwalzen 
dreimal gelagert ruhen. Dureh diese Bauart 
wird gegeniiber den sonst iiblichen zwei Kamm- 
walzgeriisten erheblich an Platz gespart und

A bbildung 2. Frim m elw alzw erk fiir S tahlstabe von 10 bis 50 m m  (t) und 8 m Lange.

vorgelege der GrobstraBe mit dcm Kammwalz- 
gerust durcli eine einmal gelagerte Hauptspindel 
verbunden ist. Um ein Zerschlagen des Kainra- 
walzkleezapfens zu vermeiden, ist auf denselben 
ein Treffer aufgeschrumpft, wodurch grofiere 
AngrifMachen entstehen; man ist damit auch 
in der Lage, die verschlissenen Teile zu er- 
neuern. Das Kammwalzgeriist ist vollkommen 
geschlossen und mit einer von dem Walzgeriist 
aus betatigten Oelpumpe versehen, welche fiir 
reichlichen und zuyerlassigen Oelumlauf sorgt. 
Die Walzgeriiste haben Stander aus GuBeisen. 
Die Mittelwalze ist festgelagert; die Oberwalze 
wird dureh Druckspindeln, die Unterwalze durcli 
Keile eingestellt. Zum Ein- und Ausbauen der 
Walzen der GrobstraBe wird ein Lokomotiv- 
drehkran von 15000 kg Tragkraft benutzt, 
welcher sich auf Gieisen vor der GrobstraBe 
bewegt.

gegeniiber dem Fiinfkammwalzgerust ein anor- 
maler VerschleiB der Zahne vermieden. Die 
Doppelduowalzgeriiste (Abbild. 3) haben ge- 
schlossene Stander. Fiir die Anstellung der 
Walzen in den Fertiggeriisten wurde, der ver- 
langten Genauigkeit in den Abmessungen der 
Fertigfabrikate entsprechend, eine Spezialkon- 
struktion angewendet. Das Ein- und Ausbauen 
der Walzen geschieht auBerhalb der Strafie, da 
die kompletten Geriiste dureh einen leichten 
Laufkran von etwa 10 m Spannweite ausge- 
wechselt werden konnen.

Die WalzenstraBen befinden sich in einer 
Haupthalle von 22 m Spannweite und 80 m 
Lange, wogegen die StraBenmotoren in einer 
Nebenhalle von 8 m Spannweite und 70 m Lange 
untergebracht sind. In dieser Nebenhalle be- 
findet sich auch die mechanische Werkstatte 
mit den Walzendrehbanken, die Schmiede zur



316 Stalli und Eison. Ueber neuere W alzenstraB en. 30. Ja h rg . N r. 8.

Herstellung der AbstreifmeiBel und der Ein- 
fiihrungen, sowie die Bohr- und Hobelmascliinen 
usw. AuBerdem befindet sich in der Seitenhalle 
zur Bedienung der Walzendrehbanke ein leichter 
Laufkran, sowie am Ende desselben ein Muffel- 
ofen, der zum Ausgliihen bestimmter Stalilsorten 
dient. Das Walzenlager liegt in der Haupt- 
liallc, und so kann eine Laufkatze die Walzen 
in den Bereich des Geriist- und Weebselkranes 
bringen.

2. Auf der Feineisenwalzwerksanlage  
der Poldihi i tte in Kladno* (Bohmen) wird 
Elektrostahl von lioher Festigkoit verwalzt, der 
in einem elektrischen Ofen, System Rochling-

Rodenhauser**, kergestellt wird. Die Walzwerks- 
anlage besteht aus einer 325 er Trio-VorstraBe 
mit einem Walzgeriist und einer 250 er Doppel- 
duo-FeinstraBe mit fiinf Walzgeriisten, von denen 
die beiden letzten Geriiste ais Poliergeriiste 
dienen. Die FertigstraBe liegt vou der Vor- 
straBe l l 1/* m entfernt. Der Antrieb bcider 
StraBen gesehielit durch einen gemeinsamen Elek- 
tromotor von 300 PS. Normalleistung, welcher 
um 100 °/o iiberlastet werden kann. Der Elek- 
tromotor macht 370 Umdrehungen i. d. Minutę 
und treibt die FeinstraBe direkt an, wogegen 
die VorstraBe durch ein Seilscheibenvorgelege 
augetrieben wird und 130 Umdrehungen macht. 
Das Seilscheibenscliwungrad hat 5 m Durch-

.S tah l u. E iaen“ 1907 S. 1605 und 1908 S. 1161.
** Y ergl. „S tah l und E isen “ 1907 S. 1605 bis 1612,

1908 S. 1161 bis 1167 und 1202 bis 1208.

messer und wiegt etwa 21 000 kg. Das Schwung- 
rad der FeinstraBe hat 1760 mm Seilscheiben- 
durchmesser, dagegen betragt der Schwung- 
scheibenkranzdurchmesser 3120 min, wodurch im 
Schwungrad eine groBere lebendige Kraft auf- 
gespeicliert wird. Die kleine Schwungscheibe 
wiegt 14 500 kg und hat acht Rillen. Der 
Elektromotor ist mit dem Schwungradvorgelege 
durch eine Zodel-Voith-Kupplung verbunden, 
wilhrend zwischen Schwungradvorgelege und 
FeinstraBe eine elektromagnetische Friktions- 
kupplung eingebaut ist, die, bei Ungliicksfallen 
oder plotzlichen Betriebsstorungen. ein sofortiges 
Stillsetzen der FeinstraBe ermoglicht, wahrend die

beiden Schwungrader 
sich auslaufen konnen. 
DieVorstraBe ist durch 

eine verschiebbare 
Muffenkupplung mit 
dem Seilscheibenvor- 
gelegeverbunden. Die 
Kammwalzgcriiste bei- 
der StraBen sind ge- 
schlossen und besitzen 
Schmiedestahlkamm- 

walzen mit gefriisten 
Zalinen. Das erste 
Doppelduogeriist hat 
zwei Schopfscheren, 
die von der Schwung- 
radwelle angetrieben 
werden. Ein elektrisch 
angelriebener Draht- 
haspel befindet sich in 
der Nahe der Fein
straBe.

3. Auf der 615 er 
V o r b l o c k s t r a B e  
d e s  Mi 11 e l e i s e n -  
w a 1 z w e r k s der  
S t a h l  w e r k e  van 
der Zypen in Koln-  

Deutz werden Rohblocke von 240 mm U 
und durehschnittlich -500 kg zu Kniippeln bis 
100 mm [D herunter gewalzt. Die Bedienung 
des Vorgeriistes gesehielit durch Parallelhebe- 
tisehe mit losen Rollen, in welchen vor der 
Walze ein automatisch arbeitender Blockkanter 
eingebaut ist (siehe Abb. 4), welcher den aus 
dem oberen Kaliber austretenden Błock selbst- 
tiltig durch Heruntergehen des Hebetisches kantet 
und vor das nachst untere Kaliber legt. Der aus- 
gewalzte Kniippel wird durch eine liydraulisch be- 
tatigte Ueberhebevorrichtungyom Hebetisch hinter 
der Walze abgehoben und auf den seitlich befind- 
lichen Sagerollgang gelegt (siehe Abb. 5). Drei 
Schlepper transportieren den Kniippel vor das 
erste oder zweite Geriist der 525 er dreigeriistigen 
MitteleisenstraBe, welche ungefahr 16 m von 
der GrobstraBe entfernt liegt. Yor und hinter

A bbildung 3. 280 er D oppelduogorust.
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Abbildung 4. SelbBttiitig arboitender B lockkanter.

der FertigstraBe befinden sich Reversierrollgange 
und auBerdem hinter der StraBe zwei sich iiber- 
schneidende Dachwippen, welche das Arbeiten 
mit zwei Blocken gestatten. Vor der StraBe 
geschieht der Transport von einem Geriist zum 
andern durch eine Seilschleppanlage, wohingegen 
sich hinter der StraBe acht Zahnstangenschlepper 
befinden, die ein etwa 35 m langes Lineal tragen, 
das den Fertigstab zum Sitgenrollgang hinter 
dem letzten Geriist schleppt. Das Schlepplineal 
vermeidet ein Krummwerden des Fertigstabes

durch das Schleppen; man kann im Gegenteil 
krumme Stilbe damit gerade driicken, voraus- 
gesetzt, daB dieselben noch gut warm sind.

Die erste Silge hefindet sich 41 m hinter der 
FertigstraBe; es schlieBen sich dann zwei Warin- 
lager mit den iiblichen Adjustagen an. Die 
GrobstraBe liegt mit der FertigstraBe in einer 
Halle, in der sich ein Laufkran zum Auswechseln 
der ganzen Fertiggeriiste hefindet. Auf dem 
Walzwerk wird Qualitatsstahl his zu 150 kg 
Festigkeit verwalzt. Zum Antrieb der Walz-

A bbildung 5. H ydraulisch b e ta tig te  U eberhebeTorrichtung.
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werke dient eine mit der VorstraBe direkt ge- 
kuppelte Tandemmaschine von 800/1200 mm 
Zylinderdurchmesser und 1200 nim Hub, die 
ihre Kraft dureh Seilscheibenvorgelege an die 
FertigstraBe abgibt.

4. Bei der Projektierung der Mittel-  und 
Fe ine i senw alzw erksanlage  der Sociedad 
metallurgica La Acero Platen se ,  Buenos-  
Aires (Tafel X) muBte den dortigen Verhalt- 
nissen Rechnung getragen werden, wo es weniger 
auf groBe Erzeugungen ais auf die Herstellung 
mamiigfaltiger Walzsorten in kleinen Mengen an- 
kam. Daraus ergab sich die eigenartige An- 
ordnung der WalzenstraBen und die Vermeidung 
besonderer Hilfseinrichtungen. Die Anlage um- 
faBt drei WalzenstraBen, und zwar eine 475 er 
Mitteleisen-, eine 200 er Feineisen- und eine 
360 er VorstraBe. Die Mitte le isenstraBe wird 
direkt durcli eine Tandemwalzenzugmaschine mit 
75 Umdrehungen i. d. Minutę angetrieben. Ein 
Seilscheibenschwungrad von 5250 nim Durcli- 
messer und 20 000 kg Gewicht ubertritgt dureh 
fiinf Seile die erforderliche Kraft auf die 300er 
VorstraBe, die etwa 140, und dureh fiinf weitere 
Seile auf die 260er FeinstraBe, die 285 Um
drehungen i. d. Minutę macht. Die Seilscheibe 
der VorstraBe hat 2750 nim Durchmesser und 
wiegt 5350 kg, die der FeinstraBe 1375 mm 
Durchmesser bei 2400 kg Gewicht.

Das erste Geriist der MittelstraBe dient ais 
Blockgerust und verwalzt Blocke von 160 mm [p 
und etwa 200 kg Gewicht.

Das Walzprogramm ist folgendes:
R u n d e i s e n ......................................I 1!*" bis 43/s"
( J u a d r a te i s o n ................................ l 3/-t" „ 4"
F lacheisen  ......................................23/ i"  „ 6"
"Winkcleisen . . . . . . . .  2 1/*" „ 5"
X -E isen , N. P .................................. 8 „ 1 4
sowio Spezialprofile.

Das erste Geriist wird hinter der Walze 
von einer Tischwippe mit losen Rollen bedient, 
dessen Hebe- und Senkbewegung dureh die Friktion 
eines um eine Seiltroinmel geschlungenen Hanf- 
seiles hervorgebracht wird. Das Arbeiten an 
den iibrigen beiden Geriisten geschieht unter 
Anwendung verfahrbarer Hebellaufbahnen. Eine 
Sage hinter dem letzten Geriist dient zum Teilen 
der fertigen Walzstabe.

Die 360 er V o r s t r a B e  kann Kniippel von 
120 mm Quadrat auf 44 X  32 mm herunter- 
walzen, welche dann auf der FeinstraBe direkt 
weiter verwalzt werden. Die FeinstraBe hat 
vier Walzgeriiste mit folgendem Walzprogramm:

R u n d e is e n ........................’/■*" bis l 7/i«"
Q u a d ra te is e n ........................... '/>" „ 13/<"
F lach - und Bandeisen . . . .  5/s" „ 2 '/2"breit
'W in k e le is e n ....................... .... . 1" „ 2"
J -E is e n  U. P ..................................  1,8 „ 2,8 cm
Feineisen  usw.
Die Bedienung dieser Straflen geschieht mittels 

Handhebel. Hinter der FeinstraBe befindet sich

dio Richtplatte mit darati anschlieBender Kalt- 
schere, ein Rundeisen- und ein Bandeisenhaspel, 
welche von einem Riemenvorgelege angetrieben 
werden.

5. D ie P la t inen -W alzwerk san lage der 
Henrichslii itte in Hatt ingen gestattet Roli- 
blocke von 190 mm [J] unten und 175 mm [p 
oben bei etwa 1000 mm Liinge zu verwalzen. Sie 
besteht aus einem Triowalzgeriist von 600 mm 
Walzendurchmesser und etwa 1850 mm Ballen- 
lilnge; es werden Platinen von 200 mm Breite 
und 8 bis 30 111111 Starkę hergestellt. Das Walz
werk wird von einer vorhandenen Dampfmaschine 
angetrieben. Die mittlere Walze ist fest im 
Geriist gelagert. Da es sich nur um Halb- 
fabrikate handelt, so tritt ein haufiger Walzen- 
weclisel nicht ein; die genieinschaftliche An- 
stellung der unteren und oberen Walze gestattet 
es, durcli Enger- oder Weiterstellen der Kaliber, 
Platinen in den verschiedensten Stilrken zu 
walzen. Ais Hilfseinrichtung befindet sieli hinter 
der Walze ein einfacher Hebetisch. Die Kali- 
brierung ist so angeordnet, daB das Verschieben 
der Blocke vor der Walze erfolgt, wahrend hinter 
derselben auBer einem einmaligen Kanten fiir den 
Stauchstich, der Błock nur gehoben wird. Ent- 
sprechend der Walzlange ist in der Verlangerung 
des Tisches ein Hochlauf angeschlossen. Der 
Hebetisch reiclit in seiner Breite nur bis zum 
vorletzten Kaliber, damit beim letzten Stich die 
Platine frei auslaufen kann. Wird dieselbe 
einem vorliergehenden Kaliber entnommen, so 
wird der Tiscli 111 der hoclisten Lage durcli 
einen Stiitzbock gehalten, so daB samtliclie Kaliber 
freien Austritt haben. Die Platinen werden 
durcli einige Sclilepper seitlicli abgezogen und 
durcli einen elektrischen Streifenzieher (Abbil
dung 6) zu einer vorhandenen Schere gefiihrt. 
Yor der Walze ist mit dem Walzgeriist eine 
Fahrbahn mit Laufkatze fiir die AValzhebel yer- 
bunden, denn es konnte mit Riicksicht auf einen 
vorhandenen Transportkran eine andere Ein
richtung nicht angebracht werden. Zum Walzen 
von Platinen von 8 mm Dicke aus oben an- 
gegebenen Blockabmessungen sind elf Stiche 
erforderlich.

6. D ie Grob- und Feineisenw alzwerks -  
anlagen des Fi irstl ich Stolbergschen Hiit- 
tenamtes ,  Jlsenburg am Harz (s. Tafel XI), 
bestelien aus einer MittelstraBe von 500 mm 
Walzendurchmesser und einer Feineisenstrafie 
von 300 mm Walzendurchmesser, welche von 
einer gemeinsamen Tandem-Walzenzugmaschine 
von 750/1100 mm Zylinderdurchmesser, 1100 mm 
Hub angetrieben werden. Beide WalzenstraBen 
haben ein gemeinsames Trio-Blockgeriist von 
600 mm Walzendurchmesser, dessen Mittelwalze 
die Dampfmaschine direkt mit 70 bis 100 Um
drehungen i. d. Minutę treibt. Das Blockgerust 
liegt im Walzenstrang der 500 er WalzenstraBe;
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zwischen beiden befindet sich das Kammwalz- 
geriist. Das Blockgeriist ist mit Parallelhebe- 
tischen aus Eisenkonstrnktion mit lose laufenden 
Rollen ausgestattet und verwalzt Bloeke von 
240 mm Quadrat von 500 kg Hochstgewicht. 
Je nach den gewiinschten Fertigprofilen werden 
entsprecliend kleinere Bloeke verwendet. Die 
Bloeke werden mittels eines elektrisch betatigten 
Ausziehspills aus dem Stoflofen gezogen und 
durch eine Laufbalin zur BlockstraBe geschafft. 
In die Hebetischanlage vor dem Blockgeriist ist 
eine amerikanische Kantvorrichtung eingebaut. 
Durch diese Einrichtung wird das Arbeiten an 
der Blockwalze wesentlich erleichtert und die 
Produktion erhoht. Auf dem Blockgeriist werden

Abbildung 6. E lek trisch  betrieboner Stroifenzieher.

Kniippel bis zu 40 mm Q.uadrat ausgewalzt, 
welche auf einer etwa 16 m vor der Walze be- 
findlichen Kniippelschere geteilt werden. Zwei 
Seilschlepper transportieren die abgeschnittenen 
Kniippel groBeren Querschnitts zum ersten Ge- 
riist der FeinstraBe, wo sie in derselben Hitze 
fertig ausgewalzt werden, oder die Kniippel 
werden direkt von der Sehere zum Lager- 
platz geschafft. Die 500 er StraBe erhalt ihr 
Materiał uninittelbar von der Blockwalze. Von 
Rollgiingen zur Bedienung der 500 er StraBe 
wurde abgesehen, und eine heb- und senkbare 
Dachwippe, welclie elektrisch langs der Walzen- 
straBe verfahrhar ist, hinter der StraBe an- 
geordnet. Diese Dachwippe iiberniinmt auch den 
Langstransport des Biockes vom 600 er Vorblock- 
geriist zur FertigstraBe.

Auf der 500 er StraBe, welche drei Walz- 
geriiste besitzt, wird Flacheisen in allen Ab-

messungen von 50 bis 150 mm breit gewalzt 
(die Sorten von 120 bis 150 mm nur 30 bis 40 mm 
dick). Ferner wird Quadrateisen von 35 his
100 min, Rundeisen von 35 bis 60 mm Durch-
messer um 1/ 2 mm, von 60 bis 80 mm Durch-
messer um 1 mm und von 80 bis 120 mm Dureh-
messer um 2 mm steigend, hergestellt. AuBer
dem werden auf dieser StraBe Radreifeneisen in 
allen Abmessungen, mehrereGrubenschienenprofile, 
Hangebahnschienen, Streckenbogen fur Bergwerke, 
Winkeleisen von 50 bis 100 mm Schenkellange, 
Bandeisen bis 105 mm breit, sowie einige Sorten 
C'Eisen erzeugt. Das auf den vorhergehenden 
Geriisten fertiggewalzte Materiał wird durch 
eine Schleppanlage mit seclis Seilschleppern auf 
den Auslaufrollgang hinter dem letzten Polier- 
geriist geschafft. In diesen Rollgang ist in einer 
Entfernung von 40 m eine Standerschlittensage 
von 1200 mm Blattdurchmesser, zum Teilen der 
fertigen Walzstabe eingebaut. Hinter der Sage 
befindet sich das Warmlager mit seclis Schlepp- 
ziigen, welche die Walzstabe zur Adjustage be- 
fordern. Hier haben eine Stempelrichtpresse, eine 
Winkeleisenrichtmaschine und die dazugeliorige 
doppelte Abgratmaschine mit den notwendigen 
Rollenbocken Aufstellung gefunden. Die 500 er 
StraBe kann normal 100 t in zehnstiindiger 
Schicht verwalzen.

Die 300 er FeinstraBe wird durch ein Seil- 
scheibenvorgelege mit 16 Seilen von der Tan- 
deinwalzenzugniaschine aus mit 210 bis 300 
Umdrehungen angetrieben. Die FeinstraBe liegt 
15 in von der BlockstraBe entfernt und hat sechs 
Walz- und ein Poliergerust. Sie ver\valzt 
Kniippel von 40 bis 85 mm Q], von denen 
die starkeren Diinensionen direkt von der 
BlockstraBe bezogen, die dunneren Sorten in 
einem hesonderen Ofen naehgewarmt werden. 
Auf der FeinstraBe werden folgende Walzsorten 
hergestellt: Flacheisen von 43 bis 60 mm breit 
in allen im Handel verlangten Abmessungen, 
Rundeisen (Schraubeneisen) von 8 bis 36 mm 
Durclimesser, Quadrateisen von 7 bis 40 mm, 
samtliche Sorten Hespeneisen, Winkeleisen von 
20 bis 50 mm Schenkellange, Bandeisen von 
13 bis 65 mm Breite und 1 bis 2 mm Dicke, 
verschiedene kleinere Fassoneisen fiir die Land- 
wirtschaft und Hufeisenfabrikation, sowie ver- 
schiedene Reifeneisen. Die Produktion betragt 
im Mittel 30 t in der einfachen Schicht.

Das Bandeisen wird auf dem Poliergerust 
fertiggewalzt, wesbalb hinter demselben ein 
Transportband mit Bandeisenhaspel, der 65 m 
von der StraBe entfernt ist, angeordnet wurde. 
In derselben Entfernung befindet sich eine doppelte 
Stabeisenkaltschere, auf welcher das Stab- und 
Profileisen zerschnitten wird. Dieses Materiał 
wird entweder auf einer Bindebank gebiindelt 
oder auf der daneben befindlichen Rollenricht- 
maschine gerichtet. AuBerdem befindet sich
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noch ein Rundhaspel hinter der StraBe zum Auf- 
wickeln bestimmter Rundeisensorten.

Die ganze Anlage hat in zwei Hallen von 
je 20 m Spannweite und 109,3 m Liinge Platz 
gefunden. Die Hallen sind mit Laufbahnen fiir 
den spateren Einbau von Laufkranen versehen. 
Vorlaufig wurden nur elektrische Laufkatzen 
iiber den WalzenstraBen zwecks Demontage der- 
selben angeordnet.

7. Fiir die Drahtwalzwerksanlage der 
Soc. Anon. Laminatojo Nazionale  in Mai- 
land (Abbildung 7) wurde die bekannte Anord
nung gewahlt, welche bei nicht hohen An-

welches mit 16 Seilen das Schwungrad derMittel- 
straBe antreibt; dasselbe hat 2400 mm Durch
messer und ist 7400 kg schwer. Die Mittel- 
strecke lauft mit 250 Umdrehungen i. d. Minutę. 
Auf derselben Axe- befindet sich eine zweite Seil- 
scheibe von 3000 mm Durchmesser und 9000 kg 
Gewicht, die mit fiinf Seilen die erste Staffel und mit 
sieben Seilen die zweite Staffel der DrahtstraGe 
antreibt. Die erste Staffel der DrahtstraBe hat 
eine Seilscheibe von 2000 nim Durchmesser und 
3700 kg Gewicht; sie lauft mit 375 Umdrehungen
i. d. Minutę; die Seilscheibe der zweiten Staffel 
hat einen Durchmesser von 1500 nim, wiegt

n-S0O
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A bbildung 7. D rah tw alzw erkaan lage dor Soc. Anon. L am inato jo  N azionale in M ailand.

schaffungskosten eine angemessene Produktion 
ermoglicht. Die Walzwerksanlage besteht aus 
einer VorblockstraBe mit einem Triogeriist von 
425 mm Walzendurchmesser, einer MittelstraBe 
mit einem Trio- und einem Duowalzgeriist von 
325 mm Walzendurchmesser, einer Drahtfertig- 
straBe in zwei Staffeln, wovon die erste fiinf 
und die zweite seclis Triowalzgeriiste von 240 bis 
280 mm Walzendurchmesser besitzt. Die Walzen
straBen werden von einer gemeinschaftlichen 
Tandemwalzenzugmaschine von 700/1100 111111 
Zylinderdurchmesser und 1100 mm Hub, welche 
von der Firma Sack  & K ieB e lb a c h  in 
Rath geliefert wurde, angetrieben. Dieselbe ist 
direkt mit der VorblockstraBe gekuppelt und 
lauft mit etwa 100 Umdrehungen. Auf der Ma- 
schinenachse sitzt ein Seilscheibenschwungrad 
yon 6000 mm Durchmesser und 321/2 t Gewicht,

3500 kg und lauft mit 500 Umdrehungen i. d. 
Minutę.

Es werden Rohblocke von 150 mm Quadrat 
und etwa 170 kg in einer Hitze zu 5 mm Dralit 
ausgewalzt. Die Rohblocke werden durch einen 
Blockdriicker in einen einreihigen StoBofen mit 
Halbgasfeuerung eingesetzt. Der Blockdriicker 
besteht aus einem Grundrahmen aus kraftigem 
Profileisen mit gufleisernen Endtraversen, in 
welchen die Antriebselemente gelagert sind. Der 
Vorschub des Druckkopfes geschieht durch zwei 
festgelagerte Spindeln, welche nicht rotieren, 
sondern eine Vorschubtraverse tragen, die mit 
zwei auf den Spindeln sitzenden Radern ver- 
bunden ist. Diese Konstruktion hat gegeniiber 
den bisher iiblichen mit beweglichen Spindeln 
den Vorteil, daB beim Vorschieben der Blocke, 
also wenn die groBten Krafte geauBert werden,
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A bbildung 9. DrakthaBpelanlage m it drei G a rre t-  I laspeln .

YIILao 41

Abbildung 8. Y orblockgeriist m it P a ra lle l - llobetisch , durch H andseil bctiitigt.

in den festgelagerten 
Spindeln nur Zu g- 
und keine Knickbean- 
spruchungen auftre
ten , wodurch die 
Durchbildung dieser 
Teile einfacher und 
zuverl.'lssiger ist. Die
ser Blockdrlicker hat 
sich bei angestreng- 
tein Bestriebe bestens 
bewtthrt. Derselbebe- 
sitzt eine Druckkraft 
von 20 000 kg und 
wird elektrisch ange- 
trieben.

Die Roliblocke wer
den am anderen Ende 
des Ofens ausgezogen 
und durch eine Luft- 
balm zum Vorblock- 
geriist gebracht, wo 
dieselben in neun Sti- 
chen auf etwa 55 mm 
Quadrat herunter ge- 
walzt werden. Die 
Bedienung des Vorge- 
riistes ist vor der 
■Walze durch Hand-
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liebel und liinter der Walze mittels Hebetisch an- 
genommen worden. Der Hebetiscli arbeitet mit 
Parallelhebung und -Senkung und ist einfacli in 
seiner Konstruktion und Bedienung. Er ist aus 
Eisenkonstruktion mit lose laufenden guBeisernen 
Rollen. WTie aus Abbildung 8 ersichtlich, be- 
findet sich oben am Kammwalz- und Walzgeriist 
eine Laugswelle, welche zwei Kettenrollen fiir 
das Heben des Tisches und am iluBeren Ende 
die Seilscheibe trttgt, an welcher ein Hanfseil 
befestigt ist.

Der aus dem Blockgeriist austretende Kniippel 
wird auf einer liiuter der StraBe befindliclien 
Kniippelschere in drei Teile geteilt und liinter- 
einander auf der Mittelstrecke ausgewalzt. Der 
Knuppel erhalt auf dem Triogeriist der Mittel
strecke fiinf Stiche und wird mit etwa 25 min 
Quadrat zum Duogeriist derselben Strecke um- 
gefiihrt. Der Duostich ist ein Oyalsticli und 
der Walzstab gelangt durch eine Gradfiihrung 
zum ersten Geriist der ersten Staffel der Draht
straBe. Auf den beiden Staffeln erhillt der Walz
stab noch elf Stiche, wobei, wie iiblicli, die Ovale 
von Hand und die Quadrate mittels Umfiihrungen 
umgesteckt werden. Vier Dralithaspeln, S37stem 
Garret (Abbildung 9), wickeln die austretenden 
Drahte zu Rundbunden. Beziiglich der Kon
struktion, Wirkungsweise und Yorteile dieser

Haspel sei auf eine friiliere Abhandlung in dieser 
Zeitsclirift verwiesen. *

Da auf der oben beschriebenen DrahtstraBe 
auch andere Walzsorten hergestellt werden 
sollen, wurde noch ein doppelter Haspel fiir 
Bandeisen usw. mit zwei unabliangig voneinamler 
arbeitenden Wickeltrommeln aufgestellt. Die 
WalzenstraBe war fiir eine Schichtproduktion 
von 50 bis 60 t bestimmt, jedoch liatte dieselbe 
in kurzer Zeit nach der Inbetriebsetzung eine 
Leistung von 85 bis 90 t i. d. Schicht erzielt.

Die Walzwerksanlage befiudet sich in einer 
Halle von 85 m Lange und 30 m Spannweite. 
Jeder Walzenstrang kann fiir sich durch aus- 
riickbare lfauptkupplungen an- und abgekuppelt 
werden. Die zweite Staffel der DrahtstraBe 
liegt etwa 350 mm tiefer, wodurch die Langs- 
welle der zweiten Staffel mit den Lagerungen 
geschiitzt liegt. Bei der ersten Staffel wird 
auf Walzwerksflur, bei der zweiten Staffel in 
Tieflaufen gewalzt.

Die im Vorstehenden beschriebenen Walz- 
werksanlagen wurden von der Kalker Werk-  
zeugmaschinenfabrik Breuer, Scliumacher 
& Co., A.-G. in Kalk bei Koln, entworfen und 
auch mit Ausnahme der Dampfmaschinen, Elek- 
tromotoren und Krane gebaut.

* „Stahl and  E isen“ 1909, 24. Nov., S. 1861.

Einige G esichtspunkte fur die K onstruktion der Thomasbirne.
Von ©ipt.=$ng. W. G. G i l l l i a u s e n  in Aachen.

(M ittoilung aua dem E isenhiittenm annischen In stitu t der Technischen H ochschule zu Aachen.)

Obschon in den seit Einfiihrung des Thomas- 
Gilchrist-Prozesses in Deutschland yerflos- 

senen 30 Jahren żahlrelche Thomasbirnen gebaut 
worden sind, so finden sich in der einschlagigen 
Literatur doch nur wenige Angaben* iiber die 
bei dem Entwurf yon Thomasbirnen zu beachten- 
den Gesichtspunkte und einzuhaltenden Yerhalt- 
nisse zwischen den yerschiedcnen Ąbmeśsungen; 
ganz abgesehen dayon, daB sie sich meist nur 
auf kleinere Einsatze bis zu 15 .t bezielieh, wah- 
rend die neueren Anlagen mit Einsatzen bis zu
24 t arbeiten. In folgendem soli 111111 der Ver- 
such gemacht werden, aus den zur Yerfiigung 
stehenden 17 ausgefuhrten Formen (ygl. Abbil- 
dung 1), die alle deutschen Werken entstammen, 
weitere Anhaltspunkte fiir die Konstruktion der 
Thomasbirne abzulciten. Zugleicli soli untersucht 
werden, inwieweit die von den erwalmten Yer- 
fassern gemachten Angaben bei den hier vor- 
liegenden Ausfiihrungen zutreffen. Die in dieser 
Arbeit yorkommendeii Zahlen sind in der bei-

* Ygl. u. a. D O r r e :  „Die A nlage und der Betrieb 
dor E iscn h u tten “, 1892, Bd. III, S. 424 ff., L e d o b u r :  
„ Ilandb. d. E iaenhuttenkundo“. 1908, Bd. III, S. 298 ff. 
„ H i i t t e " ,  1905, Bd. II, S. 711 ff.

gefiigten Uebersiclit Zalilentafel 1, dio senk- 
rechten Schnitte durch dio Birnen in Abbil- 
dung 1 im Mafistabe 1 : 30 zusammengestellt. 
Dio Badhohe wird durch dic starken, wage- 
rechten Linien angegeben. Die Boden sind nicht 
im Schnitt dargestellt. Die Konverter sind nach 
ihren Erbauungsjahren geordnet, 11111 so die Ent
wicklung im Laufe der Jahre, yor allem 111 be- 
żug auf den Einsatz, zu zeigen.

Birne 1 ist 1875 fiir sauren Betrieb gebaut 
worden und wird seit 1884 fiir das basische 
Yerfaliren benutzt. Die bei einigen Birnen zu- 
tage tretenden starken Abweichungen in yer- 
sehiedenen Eubriken yon den entsprechenden 
Werteu fiir die anderen lassen sich wohl da
durch erklaren, daB die urspriinglich fiir kleinere 
Einsatze erbauten ohne entsprechende Umande- 
rung fiir groBere Chargen yerwendet wurden, 
welches Vorgehen man bei huttenmiinnischen 
Apparaten ja haufig anwendet, um in einfachster 
Weise unter Yerzicht auf die gunstigsten tlieo- 
rotischen oder erfahrungsgemafien Bedingungen 
die Erzeugung zu erhohen.

Die Konstruktion ist, wie bei den betreffen
den Punkten gezeigt werden wird, yon EinfluB
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auf die Haltbarkcit der Ausmauerung und des 
Bodens, auf die Yerteilung des Windes und im 
Zusammenhang damit auf die Chargendauer, auf 
den Auswurf und schlieClich auf die Leistung 
der GebMsemaschine. Dic Selbstkosten werden 
durch sie also stark beoinflufit.

Der liauminlialt e iner  Birne inuC be- 
deutend grofier sein ais der vom fliissigen Eisen 
eingenommene Baum, damit der Auswurf infolge 
der uberaus heftigen und sturmischen Reaktion 
zwischen demKohlenstoff desBades und demSauer- 
stoff der eingefiihrten Luft nicht zu grofi wenie.
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Z ahlentafel 1. U e b e r s i o h t  u b e r  A b m e s s u n g e n  v o n  T h o m a s  b i r n e n.

i 2 s 4 &

ErbauuDgsjahr................................................................................... 1875 1884 1834 1894 1894

E insatz  in t .................................................................................... 10 11 14 15,5 17
E insatz in c b m ............................................................................... 1,40 1,54 1,96 2,17 2,38
In h a lt dor liirne  in c b m ........................................................ 7,59 11,42 10,13 17,75 13,12
In h a lt fiir 1 t E insatz in c b m ............................................... 0,76 1,04 0,72 1,14 0,77
E insatz in cbm zu B i r n e n in h a l t .......................................... 1 : 5,4 1 : 7 , 4 1 :5 ,2 1 : 8,1 1 : 5,5
Hohe des E is e n b a d c s ................................................................. 660 530 740 650 700

GroBter B addurchm esser............................................................. 1600 2030 2000 2400 2300

Badhohe zu B ad d u rch m esse r................................................... 1 : 2,42 1 : 3,83 1 : 2,71 1 : 3,70 1 : 3,29
GroBter B irn e n d u rc h m e s s e r .................................................... 1 600 2 030 2 000 2 400 2 300
GroBter B irncnquerschnitt in q c m ..................................... 20 106 32 365 31 416 45 239 41 548
M ilndungsdurchm esser................................................................. 580 840 810 1 100 1 OOO
M undungsquersclm itt zu B irn en q u e rse h n itt....................... 1 : 7,60 1 : 5,84 1 : 6,09 1 : 4,76 1 : 5,29
GroBte lichte I l o h e ...................................................................... 3750 4350 4170 4650 4400
B irnendurchm esser zu I l o h e ................................................... 1 : 2,34 1 :2 ,14 1 : 2,08 1 : 1,94 1 : 1,91
E szen triz ita t der M ilndung........................................................ 870 900 610 1000 920

Jlauerstiirke  im m ittleren  T e i l .......................................... .... 475 450 430 380 430

685 750 675 650 700

A nzahl und D urclim esser der D i i s e n ................................. 82 X  13 152 X  15 100 X  15 129 X  17 158 X  13

G esam t-D iisenquerschnitt in q c m .......................................... 110 270 177 293 210
Diisenquorsclinitt fiir 1 t E in s a t z .......................................... 11 24,5 12,6 18,9 ■ 12,3
W incldruck an dor B i r n e ........................................................ 1,5—2 1 ,5 - 2 1— 1,8 1,5— 1,75 1,8—2
W indgeschw indigkeit an  den D iiso n ..................................... 491 220 460 311 439
W indgeschw indigkeit an der M i in d u n g ................... .... . 138 72,6 99,4 59,5 79

Zur Bereclmung des Inlialtes wurden dio Birnen 
in einfache Korper — Zylinder, Kegel, Kegel- 
stumpf usw. zerlegt, die Inlialte einzeln be- 
stimmt und zusammengezalilt. Es wurde nur 
der Raum bis zur engsten Stello des Halses in 
Betracht gezogen. Eine Tonne fliissiges Roh- 
eisen nimmt etwa 0,14 cbm Raum ein. Nach 
Led eb ur  soli nun obiges Yerhiiltnis ungefiihr 
1 : 9 betragen. Wie aus Zahlentafel 1 zu er- 
sehen, schwankt es zwischen 1 : 5,2 und 1 : 10,43. 
Bis auf Nr. 13 u. 17 bleiben die Werte alle, einige 
allerdingl nur unbedeutend, unter dem Wert 1 :9 .  
Schaltet man die beiden aus, so ist der Mittel- 
wert 1 : 6, schliefit man sie ein, so ist er 1 : 7,2. 
Auf 1 t Einsatz soli nach Ledebur 1,2 cbm 
Rauminhalt kommen. in Zusammenhang mit dem 
Yerhiiltnis 1 : 9. Hier betragt er 0,72 bis
1,44 cbm, im Mittel 1,00 cbm; wenn man 
wiederum Nr. 13 und 17 aufier Betracht lafit, da 
sie naturgemiifl auch hier weit iiber die anderen 
hinausragen, 0,95 cbm. Die neueren Birnen gehen 
jedoch mit Ausnahme von Nr. 12 und IG iiber 
die hier erhaltenen Mittelwerte liinaus, teilweise 
sogar noch iiber die von Ledebur gegebenen 
Werte. Man wird den Rauminhalt also zweck- 
mafiig immer reiclilich bemeslen; auBerdem ist 
zu bedenken, daB die Schlacke auch einen be- 
trachtliclien Raum einnimmt, der je nach der 
Menge der zu entfernenden Korper wegen der 
yerschiedenen Mengen Zuschlagskalk schwankt. 
Namentlich eine zahe Beschaffenheit derselben 
wird zu unregelmafiigen, starken Auswiirfen An- 
lafi geben, und nur eine grofie, reiclilich bemes-

sene Birne ist dann imstande, den Auswurf niclit 
zu lioch steigen zu lassen.

Die l iclite Holie der Birne wird auch einen 
grofien EinfluB auf dio Auswurfserselieinungen 
besitzen. Bei grofier Holie werden sie abneh- 
men, da dann die den einzelnen Teilen des. 
Bades durch die Reaktion und den Wind er- 
teilte Beschleunigung nicht immer hinreichen 
wird, sie bis zur Mimdung zu bringen, sie fallen 
infolge ihrer Schwere wieder ins Bad zuriick. 
Der EinfluB des Windes nimmt nach der Mtin- 
dung liaturgemafi auch immer mehr ab. Das 
Yerhaltnis zwischen Birnendurchmesser uiul Hohe 
schwankt zwischen 1 : 1,82 und 1 : 2,62, das 
Mittel ist 1 :2 .  Die neueren Typen zeigen fast 
alle ein grofies Yerhiiltnis. Die Abweichungen 
sind hier deshalb nicht so groB, weil, wie ein 
Blick auf die Zahlentafel 1 zeigt, mit der Ilohe 
auch der Durclimesser zunimmt. Bei der Ilohe 
mufi man jedoch berucksichtigen, dafi nicht sie 
allein Einflufi liat, sondern das Yerhaltnis zwi
schen ihr und der Holie des Schlackenbades. Je 
grofier dieses ist, um so giinstiger werden die 
Bedingungcn fiir einen geringen Auswurf. Da 
jedoch die Badhohe scliwankend und sclilecht an- 
zugeben ist, wurde nicht das Yerhaltnis zwischen 
ihr und der Hohe berechnet, sondern zwischen 
Birnendurchmesser und Ilohe, da ja die Badhohe 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Durcli- 
niesser steht.

Die Hohe des Eisenbadcs halt sich nach 
Zahlentafel 1 zwischen 500 und 740 mm. Diese 
Zahlen wurden unter der Annahme errechnot,
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Z ahlentafel 1. U e b o r s i c h t  i i b e r  A b  m e s s u n g  e n  v o n  T l i o m a s b i r n e n .

6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17

1894 1895 1855 1899 1900 1901 1904 1905 1907 1907 1907 1907

15 15 15 20 16 20 24 15 11 24 25 22
2,10 2,10 2,10 2,80 2,24 2,80 3,36 2,10 1,54 3,30 3,50 3,04

13,83 13,85 16,14 19,05 18,09 23,64 18,74 21,04 11,12 24,17 20,21 31,72
0,92 0,92 1,08 0,95 1,13 1.18 0,78 1,40 1,01 1,00 0,82 1 ,4 4  :

1 : 6,6 1 : 0,0 1 : 7 , 7 1 : 6,8 1 : 8,1 1 : 8,4 1 : 5,6 1 : 10 1 : 7,2 1 : 7 , 2 1 :5 ,8 1 : 10,4
550 500 600 720 650 570 700 600 530 620 650 690

2000 2300 2150 2450 2400 2500 2400 2400 1925 2000 2500 ri =  1330 
n ~  1280 i

1 : 3,04 1 : 4,60 1 : 3,59 1 : 3,41 1 : 3,69 1 : 4,38 1 : 3,52 1 :4 ,00 1 : 3,03 1 :4,32 1 : 3,85 1 : 3,77
2 150 2 300 2 200 2 450 2 470 2 500 2 400 2 450 1 925 2 600 2 500 2 000

30 305 41 548 38 013 47 143 47 916 49 087 47 529 41 143 29 104 53 093 49 087 53 093 !
980 1 150 1 200 900 1 200 1 200 1 200 1 250 800 1 250 820 050

1 :4,82 1 :4,01 1 : 3,36 1 : 7,41 1 :4,24 1 : 4,34 1 : 4,21 1 : 3,84 1 : 5,82 1 : 4,25 1 : 9,28 1 : 10,1
4430 4100 4550 4750 4900 5550 4850 5000 3900 5400 4950 5950

1 :2,01 1 : 1,78 1 : 2,62 1 : 1,94 1 : 1,98 1 : 2,22 1 : 1,97 1 : 2,04 1 :2 ,02 1 : 2,08 1 : 1,98 1 : 2,29
850 900 810 600 870 900 1100 850 800 975 625 1100
380 420 380 375 350 450 500 400 400 500 500 450

500
580 790 560 700 700 695 800 660 550 900 850 600

120X 17 242 X  l i 153 X  12 200 X  12 1 0 0 X 1 8 19 2 X 1 3 2 8 0 X 1 3 1 5 2 X  15 03 X  15 2 5 0 X 1 3 111 X  15
64 X  13 150 X  IG

272 373 173 226 254 255 371 209 112 331 251 302
18,3 24,8 11,5 11,3 15,9 12,7 15,5 17,9 10,1 13,8 10 13,7

1 ,3 -2 ,2 1,2— 1,7 1 ,4 -2 ,4 1,8—2,1 1 ,5 -2 ,3 1 ,3 -2 ,3 1 ,2 -2 ,2 1,5—2 1 ,4 -2 ,5 1,5—2 1,4—2,2 1,2— 1,9
276 242 413 463 309 387 327 302 458 392 505 407

72,8 52,7 48,5 115 51,8 60,8 78,6 44,7 79,8 68,9 238 242

dafi 1 t Roheisen 0,14 cbm Baum einnimmt. 
Bei den Birnen mit grofien Badhohen sind aber 
die sonstigen Bedingungen fiir einen geringen 
Auswurf gunstig, vor allem die Hohe groB oder 
die Mundung weit. Der Einflufi des Miindungs- 
quersclmittes auf den Auswurf wird weiterhin 
besprochen werden. Die Badholie nimmt, wenn 
die Birne ausgefressen ist, ab, da dann der 
Durchmesser wilchst. Es wird also das Yer- 
haltnis zwischen Gosamthohe und Badholie grofier, 
d. li. gUuśtiger werden, zuinal die Gesamthohe ja 
aucli zunimmt. Das Yerhaltnis zwischen Eisenbad- 
hohe und Baddurchmesser liegt zwischen 1 : 2,42 
und 1 : 4,60, wobei jedoch zu beriicksichtigen 
ist, dafi bei nicht zylindrischer Form des Bades 
das Verhaltnis kleiner werden mufi. Eine grofie 
Badholie bedingt eine grofiere Pressung des Win- 
des fiir glciche Mengen, also eine grofiere Ge- 
bliisearbeit. Bei geringer Badholie kann durch 
dieselbe Arbeit eine grofiere Windmenge gefor- 
dert werden, also bei gilnstiger Verteilung des 
^ indes, d. li. einem grofien Diisenąuerschnitt 
fiir die Tonne und yielen einzelnen Lochern, ein 
sclmellerer Yerlauf des Friscliprozesses erzielt 
werden. Dieser Vorteil kann aber durch eine 
zu enge Mundung ganz oder teilweise verloren 
gehen, da dann in der Birne eine zu hohe Gas- 
spannung eintritt, die dio Gebliisearbeit erhoht. 
Die Badtiefe darf jedoch auch nicht zu gering 
sein, da ja der Wind auf die jeweilige Badtem- 
peratur gebracht werden mufi, damit er in Re
aktion treten kann. Aufierdem mufi fiir die Re- 
aktion zwischen dem Sauerst.off und den Fremd-

korpern eine gewisse Zeit zur Verfiigung stchen, 
sonst gelit Sauerstoff unbenutzt hindurch. Der 
Druck am Konverter ist sehr yerschieden. Der 
Mindestdruck liegt zwischen 1 und 1,8 at, der 
Ilochstdruck zwischen 1,7 und 2,4 at.

Die Lago und Grofie der Mundung wird 
ebenfalls yon Einflufi auf den Auswurf sein. Fur 
den Betrieb ist es unbedingt erforderlich, dafi 
man durch sie den ganzen Boden leicht iiber- 
sicht, um nach jeder Charge denselben auf seinen 
Zustand hin beobachten zu konnen. Je schrager 
die Mundung liegt, um so mehr wird der Gas- 
stroin zu einer Richtungsiinderung gezwungen, 
wodurch ein Zuriickfallen der mitgefiilirten Eisen- 
und Schlackenteilchen bewirkt wird. Wenn die 
Mundung in bezug auf die Birnenaclise stark 
exzontriseh angeordnet ist, werden aufierdem die 
Teilchen durch den Anprall an die Wandung 
ihrer Energie beraubt, teils zuruckfallen, t.eils 
die unerwiiiischten Ansatze bilden. Die Ansatz- 
bildung hangt jedoch yon der Temperatur und 
der chemischen Zusammensetzung des Bades ab, 
je nach den Umstanden werden die Ansatze wieder 
abschmelzen oder immer mehr zunelimen, um dann 
mechaniseh entfernt werden zu miissen. Die 
Schrage liegt zwischen 15° und 60°, bezogen 
auf eine Ilorizontalebene, in den meisten Fallen 
betragt sie 30°. Die Eszentrizitat schwankt 
zwischen 600 und 1100 mm. Bei den ałteren 
Ausfiihrungen ist sie in bezug auf den Birnen- 
halbmesser yerhaltnismafiig am starksten. Bei 
den neueren ist sie aber immer noch so grofi, 
dafi die Mittelachse der Birne nicht durch den
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Muud geht, wie dies bei oinigen Ausftthrungen, 
von denen leider keine Zeiclmung beizubringen 
war, der Fali ist. Dio Miindung liegt hier fast 
oder ganz wagerecht, so daB die vorerw!lhnten 
Vorteile der geneigten Lage in Wegfall kommen. 
Die Birne wird auch durch den niederfallendeń 
Auswurf auf der Aufienseite stark yerunreinigt 
werden, sie kann jedoeli nacli zwei Seiten ent- 
leert, werden.

Die GroBe des Querschnittes der Miindung be- 
dingt die Geschwindigkeit der abziehenden Gase, 
die um so grofier sein wird, je kleiner dio Miin- 
dung im Yerhiiltnis zum Birnenąuerselmitt ist. 
Das Yerhiiltnis liegt bei den rorliegenden Birnen 
zwischen 1 : 3,36 und 1 : 16,1, im Mittel, wenn 
Nr. 17 ausscheidet, ist es 1:5 ,4.  Dieser Wert 
wird aber erheblich iiber- bezw. unterschritten. 
Man wird die Miindung also groB machen, um 
nicht zu grofie Gasgeschwindigkeiten und einen 
zu holien Druck im Birneninnern zu erhalten. 
Bei kleiner Oeffnung liegt zudęm noch die Ge- 
fahr vor, dafi sich Ansittze bilden, sowohl durch 
Auswurf, ais aucli beim Entleeren. Hierdurch 
werden die obigen, unerwunschten Erscheinungen 
noch yerstilrkt und aufierdem das Fullen und 
Leeren erschwert. Die Ansittze werden also 
haufig entfornt werden mussen, wodurch eine 
Produktionsstorung eintritt und auch das Futter 
stark mitgenommen wird. Yon den neueren Aus- 
fiihrungen haben Nr. 10, 11, 12, 13 und 15 
yerhaltnismiifiig grofie, Nr. 14, vor allem aber 
Nr. 16 und 17, kleine Mundungen. Die Literatur 
gibt iiber dieses Yerhiiltnis nichts an. Sie gibt 
fiir bestimmte Eiusiltze, und zwar bis 15 t, die 
Grenzen, zwischen denen die Durchmesser scliwan- 
ken. So soli nacli Ledebur der Halsdurch- 
messer fiir 10 bis 12 t Einsatz 700 bis 1000 mm, 
fiir 15 t 1100 bis 1200 mm betragen. Der 
Birnendurchmesser wird fiir 10 bis 15 t mit 
2200 bis 2500 mm angesetzt. Diirre gibt den 
Birnendurchmesser fiir 10 bis 12 t mit 1700 
bis 2000 mm, den des Halses mit bis 450 mm 
an. Nacli unserer ŻaHentafel ist der Halsdurch- 
messer fiir 10 bis 12 t nur 580 bis 840 mm, 
fiir 15 t 980 bis 1250 mm, der Birnendurch
messer bis zu 15 t 1600 bis 2450 mm. Die 
von Ledebur gegebcnen Zahlen stimmen also nur 
teilweiso. Die von Diirre gemachte Angabe iiber 
den Birnendurchmesser ist ais zutreffend zu be- 
zeichnen, dio Angabe fiir den Hals ais viel zu 
niedrig. Der Birnendurchmesser ist nacli Angabe 
der Zahlentafel, mit Ausnahme von Nr. 15 und 17, 
hoclistens 2500 mm, auch bei Einsiltzeu iiber 
15 t. im iibrigen ist zu beachten, dafi eine 
giinstige Birnenform nie durch einzelno Masse 
bedingt sein wird, sondern immer nur durch ein 
glinstiges Yerhiiltnis der einzelnen Abmessungen 
zueinander und zum Bade. Wenn eine Birne 
kleinen Durchmesser besitzt, also eine grofie Bad- 
hohe hat, so kann sie doch mit einem geringen

Auswurf arbeiten, wenn ihre Hohe und die An
ordnung und Grofie der Miindung richtig gewilhlt 
worden sind, unter Boachtung der an anderer 
Stello gogebenen Gęsichtspunkte.

Die Mauer s t a r k ę  im mittleren Teil der 
Birne gibt Ledebur zu 350 bis 450 mm an. 
Hier haben wir 380 bis 500 mm. Birne Nr. 17 
ist im Riicken 450 mm, im Bauclie 500 mm stark 
ausgefilttert. Durcli eine starko Mauorung wird 
eine lange Haltbarkeit. des Futters gesichert, 
was von grofiem EinfluB auf die Erzeugungs- 
kosten ist. Die Stilrke bleibt bei einem Teil 
der Birnen auch im Halse die gleiehe, bei den 
anderen nimmt sie allmilhlich ab. Der Riicken 
der Birne ist beim Uebergang zum Halse nacli 
einer Kugelfliicho gekriimmt, dereń Radius gleich 
dem lialben inneren Durchmesser des zylindri- 
schen Teiles ist, eine Ausnahme macht die Kon
struktion naeh Nr. 15. Bei yielen Werken liifit 
man das Futter nicht aus einem Stein bestehen, 
sondern aus zwei Schichten, von denen die 
ituBere etwa 100 mm stark ist und bei der 
Neuausmauerung nicht entfernt wird. Am Halse 
setzt man oft, soweit angilngig, saure Stoino 
wegen ihrer Billigkeit ein. Auf einigen Hiitten 
wird das Futter naeh einer Blechschablono auf- 
gestampft.

Die Bo den sind alle ais Durchzieliboden 
konstruiert und 500 bis 900 mm liocli. Ledebur 
gibt ais grofite Holie 650 mm an. Zu starkę 
BOden sind nicht ratsam, da sie beim Brennen 
leicht im Linem nicht ganz gar werden, wo- 
durcli dann ein schnelles Ausbrennen bedingt 
ist. Zwei Werke (vgl. Nr. 14 und 17) yerwenden 
Diisenboden, die wesentlich haltbarer, aber auch 
teurer sind. Dio Boden werden zweckmilfiig 
schwach konisch gehalten, dic Oeffnung im Konyer- 
ter zylindrisch, um ein leichteres Losen desBodens 
zu erzielen. Der Durchmesser ist bei allen Birnen 
kleiner ais der Birnendurchmesser im zylindri- 
schen Teil, damit, wenn die Birne auf dem Riicken 
liegt, fiir das Bad ein hinreichender Raum yor
handen ist und der Wind abgestellt werden kann. 
Bei 11 Konyertern ist der Uebergang trichter- 
formig, bei den anderen unyermittelt, so dafi ein 
Absatz entsteht. Letztere Art hat yielleicht 
den Yorteil, dafi die Mauerung leichter auszu- 
fiihren ist, wahrend man ais Nachteil anfiihren 
kann, dafi ein Teil des Bades nicht yom Windę 
getroffen wird. Es wird dies jedoeli ohne Be
deutung sein, da infolge der lieftigen Reaktion 
eine stitndige Bewegung des ganzen Bades eintritt.

Der Durchmesser der D u s e n l o c h e r  soli 
nacli Ledebur 10 bis 30 mm sein, ihre Anzahl 
50 bis 200 und der Diisenquerschnitt auf dio 
Tonne 15 bis 20 <]cm betragen. Hier liegt ihr 
Durchmesser zwischen 12 und 18 mm, ihre An
zahl zwischen 63 und 280, der Querschnitt zwi
schen 10 und 24,8 qcin/t, die meisten bleiben 
aber unter 20 qcm/t. Nr. 16 hat 111 Locher
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zu 15 mm und 04 zu 13 mm. In violcn Filllen 
wird die Qualititt des Roheisens bestimmend auf 
dio Bemessung dieser Qucrselmitte gewirkt haben, 
bei einigen wohl auch dic Vergrofierung des Ein- 
satzes ohne Umbau.

Diirro macht den Vorschlag, beim Entwurf 
einer Birne von der Badliohe auszugehen, dic cr 
zu 500 mm annimmt. Hieraus und aus dem Einsatz 
von t Tonnen erb alt, er den Querschnitt im Inncrn

t X  0 ,14
0,5

qm

den Durchmesser
=  l / 4 t X 0 , H

V 0.5 >0,5 X "

Wird dic Birne unten trichterformig gestaltet, 
so wird das Bad hoher. Dic Holie von 500 mm, 
die. er im iibrigen auch ais Mindestniąfl angibt, 
wird wohl zweckmafiig zu 000 mm angenommen.

Dic Griific des Einsatzes und dic aiigcnotn- 
mcnc Badtiefc sind wohl ais dic einzigen fest- 
liegenden tecbnisclien Grundlagen beim Entwurf 
eines Konyerters anzunehmen. Wie gezeigt wor
den, bewegen sich die iibrigen Abmessungen, 
sowohl cinzeln ais auch im Verhilltnis zucinander, 
in mehr oder weniger weiten Grcnzen. In jedem 
Falle werden ortliclie Yerhaltnisse und person- 
licho Erfahrungen den Ausschlag geben. Die in 
dieser Arbeit gegebencn Zahlen und Ycrhiiltnisse 
konnen wohl ais Anhaltspunkte, aber niemals ais 
feste Nórmen angesehen werden. Das Haupt- 
augenmerk wird darauf zu ricliten sein, dafi der 
Inkalt der Birne und dor Dusenąuersclmitt richtig 
bemessen wird. Der Konstruktion des Halses 
ist ebenfalls grofie Aufmerksamkeit zu schenken.

An mehreren Stellen ist im Laufe dieser Ar- 
beit iiber die G a s g e s c h w i n d i g k e i t. gesprochen 
worden; os wurde gesagt, dieselbe sei um so 
grofier, jc enger dic in Frage stehenden Quer- 
sclmitte seien. Weiterhin ist sie abhangig v o i l  Tem
peratur und Druck, da diese das ursprungliche 
Yolumen beeinflussen. Es ist nun rersucht wor
den, die Geschwindigkeit beim Austritt aus den 
Diisen und am Halse zu bereclinen. Nimmt man 
nach „Hiitte* Bd. II S. 711 an, dafi fiir eine 
Tomie Einsatz in der Minutę 33 cbm Wind ent
sprechend 42,7 kg bei 0° und 760 mm Luft- 
druck gebraucht werden, so lafit sich hieraus, 
aus dem Druck im Windkasten und der Tempe
ratur mit Hilfe der bekannten Gasgleiclning

P .  Y =  G . R . T

das entsprechende Yolumen bereclinen, aus dem 
dann bei gegebenem Querschnitt die Geschwindig
keit abgeleitet werden kann. Sie ist natiirlich 
nur die mittlere, da dic auftretende Reibung und 
dic Ausstromungszalil niclit beriicksichtigt werden. 
In der Gleichung bedeutet P den absoluten Druck 
in kg/qm, V das Volumen bei der absoluten Tem
peratur T, G das Gewicht bei 0° und 760 mm

Luftdruck und R dio Gaskonstante, hier ftir 
feuchte Luft =  29,4. Eine alte -Atmosphare 
nach der in der Praxis mcistens noch ge
messen wird, eńtspricht 760 mm (Juecksilber- 
saule von 0° und ist gleich 1,0333 at (neuo 
Atmosphare), die 1 kg/qcm betragt. Die in 
Zahlentafel l angegebenen Drucke miissen also 
hiermit multipliziert werden. Da der Druck in 
kg/qm anzugeben ist, mufi atifierdem nocli mit
10 000, insgesamt also mit 10 333 multipliziert 
werden.

Es ist nun die Frage zu beantworten, welche 
Temperatur an den Diisen anzunehmen ist. Der 
Boden nimmt naturgemafi nicht dio Temperatur 
des Bades an, sondern wird abgesehen von der 
Beriihrungsflache wesentlich kaltor bleiben. Es 
wurde nun angenommen, dafi an der Stelle, wo 
dic Luft die Austrittsgeschwindigkeit annimmt, 
527° herrschen, also 800° absolute Temperatur. 
527° wurde nur aus Griinden dor Einfachheit 
bei der Rechnung gewahlt. Fiir Birne Nr. 1 
erhalt man, wenn der hochsto Druck von 2 Atmo- 
spharen eingesetzt wird:

42.7 . 29,4 . 800
Y cbm/Min.

3 . 10 333
:32,4

Die Geschwindigkeit ergibt sich zu
32,4 . 10 ,
o,orr«o=491n,/80k-

Die Gasgeschwindigkeiten fiir die anderen Birnen 
sind in der Zahlentafel 1 zusammengestellt.

Fiir kleinere Drucke wird das Yolumen und 
soinit auch dio Geschwindigkeit zunehmen. Wenn 
aber mit niedrigem Druck goblasen wird, so wird 
im allgemeinen auch weniger Wind gefordert, 
also hierdurch ein Ausgleich geschaffen. Hohere 
Temperaturen bewirken ebenfalls eine Goschwin- 
digkeitszunahme. Ein grofier Dusenąuersclmitt 
wird also unter allen Umstanden eine goringero 
Austrittsgeschwindigkeit bedingen, wodttrch die 
Gefahr yermindert wird, dafi Saucrstoff unbenutzt 
das Bad verlafit. Die Gasgeschwindigkeit im 
Innem ist schwer zu bereclinen, da der yorlian- 
dene Druck nicht bekanut ist und nur geschatzt 
werden kann. Jedenfalls wird auch hier ein 
grofier (Juerschnitt yorteflhaft sein.

Die Temperatur der Gase an der Konver- 
ter-Mliifdung wird von F. Wiist  und L. L a v a l  
zu 1500° hochstons angegeben.* Hier werden 
aus Rechnungsriicksichten 1527 0 eingesetzt. Der 
in der Birne herrschende Druck wird yoraus- 
sichtlich etwas hoher liegen ais der der aufieren 
Atmosphare; der Einfachheit halber wollen wir 
ihn gleich dem letzteren setzen. Ein etwa auf- 
tretender hoberer Druck wurde entsprechend 
kleinere Werte liefern. Die Zusainmensetzung 
des ahziehenden Gases ist sehr yerschicden. Es

* „M etallurgie“ 1908 S. 476; vgl. „S tah l und
Eiaen“ 1909 S. 130.
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wurde angenommen, dafi es dieselbe Gaskon- 
stante, 29,4, wie Luft liabe. Auch seine Menge 
ist scliwankend; es wurde die Annahmo gemacht, 
dafi sein Gewieht gleieli dem der eingeblasenen 
Luft sei. In Wirklichkeit sind dio Mengen etwas 
groficr. Es handelt sieli hier jedoch nur darum, 
fiir alle Konverter die Geseliwindigkeit unter 
gleichen Bcdingungen zu berechnen, um ttber- 
haupt einen Yergleich zu ermoglichen. Man er- 
hiilt fiir Birne Nr. 1

V cbm/Min.
42,7 . 29,4 . 1800

=  219

ist natiirlich verschieden, da Einsatz und Quer- 
sclmitt- sich Undern. Hier ist

2 1 9 . 1 0
=  138 m /sek.

10 333

Dieses Yolumen fiir 1 t ist fiir alle Birnen gleieli, 
da sich keine Zahl iindert. Dic Geseliwindigkeit

0,2642 . 60

Die anderen Werte sind aus der Zahlentafel 1 
zu ersehen. Dio auch hier zutage tretenden 
Yerschicdenheiton zeigen, dafi das fruher iiber 
den Einflufi dor Miindung auf die Geschwindig- 
keit Gcsagte zutrifft.

Zum Schlusse mochte Verfasser nicht ver- 
felilen, deujenigen Ilerren und Werksleitungen, 
dio durch Ueberlassung von Tinterlagen das Zu- 
standekommen yorliegender Arbeit ermoglichten, 
seinen yerbindlichstou Dank auszusprechen.

Schienen aus Manganstahl.

Willireud der Manganstahl auf dem Kon- 
tinent bisher kaum eine nennenswerte 

Anwendung gefunden hat, ist er in den Ver- 
einigten Staaten von Nordamerika jetzt schon 
mehr und mehr ftir bestimmte Zwecke, beson
ders aber ais Schienenmaterial, zur Yerwendung 
gekommen. Wie wir schon an anilerer Stelle* 
initgeteilt hatten, waren die von der Boston 
Elevated Railway Co. angestellten Versuche mit 
g e g o s s c n e n  Schienen aus Manganstahl sehr 
giinstig ausgefallon; nachdem es jetzt gelungen 
ist, dieses schwcr zu yerarbeitende Materiał 
auch walzen zu konnen, scheinen sich die 
Schienen aus Manganstahl, wie wir der Zeit- 
schrift „The Iron Age“ ** entnehmen, in Amcrika 
ein immer groBeres Gebiet zu erobern. Dio 
Ueberlegenheit bei starker Beanspruchung und 
die liingere Lebensdauer der Manganstahlschiene 
gegeniiber der Bessemerstahlscliiene ist in der 
Praxis schon an yielen Stellen bestatigt worden. 
So ging aus Yersuchen der Boston Elevated 
Railway Co. heryor, daB die Lebensdauer der 
Manganstahlschiene 50mal so groB wie die der 
Bessemerstahlscliiene ist. Bei einer Priifung 
betrug die Lebensdauer einer Bessemerstahl- 
schiene in einor Ivurve von 25 ni Radius nur 44 
Tage bei einer Gesamtabnutzung von 19,8 mm, 
wahrend eine gegosseno Manganstahlschiene in 
derselben Kurve nach 2211 Tagen nur eine 
Abnutzung von 14,0 mm zeigte. Die P en n -  
s y l v a n i a  S t e e l  Co. in Steelton, die den 
Manganstahl unter der Bezeiclmung Manard- 
Sta l i i  in Form yon GuBstiicken fiir Steinbreclier- 
backou, Kohlenzerklcinerungswalzen, Bagger- 
maschinentcilcn und besonders zu Weiclien und 
Herzstiicken fiir den Eisen- und StraBenbalinbau 
in ausgedelmtem Mafie eingefuhrt hatte, arbeitet 
schon langere Zeit an der Aufgabe, die Mangan
stahlschiene durch Walzung herzustellen, weil bei

* „S tah l und E isen “ 1908, 9. Dez., S. 1826.
** 1909, 22. A pril, S. 1261; 30. Sept., S. 984.

dom bisherigen GioByerfahren nicht allein die 
Kosten fur die notigen Modelle, sondern auch 
fiir dio Bearbeitung dadurch sehr hoch wurden, 
daB die Schiene wegen ihrer Hartę nur durch 
Schleifen bearbeitet worden konnte. Auch 
machte sich noch ais Nachteil geltend, daB es 
sehr scliwierig war, der gegossenen Schiene ein 
iiberall gleiclunaBiges Gefiige zu geben, und daB 
ferner eine groBere Anzahl von SchienenstoBen 
notwendig wurde, da die Manganstahlschienen nur 
in Langen von nicht mehr ais etwa 6 m ge- 
gosson werden konnten. Mit der Herstellung 
der gewalztcn Manard-Schienen war es dann 
aucli moglich, ein von der Pennsylvania Steel 
Co. schon lange yerfolgtes Ziel zu erreichen, 
namlicli einen Schienenstrang von iiberall gleich- 
maBiger Abnutzung zu bauen. Der Mangan
stahl wiirde dann fiir die scharfen Kurven ge- 
brauclit werden, der Nickelchromstahl, der bei 
der Ausbeutung der Eisenerze aus dem Mayali- 
distrikt auf Kuba auch in Steelton hergestellt 
werden kann, wiirde fiir Kurven von groBerem 
Radius benutzt werden, wahrend der gewohn- 
liche Schienenstahl in der ublichen Art fiir die 
geraden Strccken seineVerwendung finden konnte. 
Auf diese Weise wiirde es mtiglich sein, bei 
einer genauen Priifung der verschiedenen Be- 
anspruchtingcn einer gegebencn Strecke einen 
Schienenstrang zu legen, bei dem die Lebensdauer 
der einzelnen Teile annaliernd die gleiche sein 
wiirde.

Ueber das in Steelton benutzte Walzyer- 
faliren fiir Manganstahlschienen werden leider 
keine nilheren Augaben gemacht. Es wird nur 
erwahnt, daB das Walzen besonders scliwierig 
ist, da das Materiał bei der eigentliclien Walz- 
temperatur noch auBerordentlieh hart ist; es 
rnuBten deshalb besondere Walzen entworfen 
und neue Walzverfahren ausgearbeitet werden, 
wobei auch der Warmebeliandlung der Walz- 
stiicke noch eine besonders groBe Aufmerksam-
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keit zu widmen war. Wie groB die den Man- 
ganstahlschienen eigene Festigkeit und Zilhig- 
keit ist, gelit aus den Festigkeitswerten ver- 
scliiedenerProbesty.be hervor, die aus dein Scliienen- 
kopf lierausgearbeitet wurden und die bei 
hoher Dehnung eine Festigkeit von 109 bis 
122 kg/qinm zeigten. Diese Schienen werden 
in Steelton in Litngen von 8 bis 10 m bei 
einem Metergewieht von 38,6 bis 45,4 kg her- 
gestellt und sind schon von mehreren Eisen- 
bahngesellschaften in grofierer Menge, besonders 
fiir die dem groBten YerschleiB ausgesetzten 
Schienen, in Auftrag gegeben worden.

Da vergleichende Angaben iiber die Lebens- 
dauer von gewalzten łlanganstahlschienen gegen-

Schienen yon verschiedenen chemischen und 
phj^ikalischen Eigenschaften zu einem Kreise 
von 6,10 m Durchmesser verlegt sind. Die 
Schienen werden durch die iiblichen Laschen 
miteinander verbunden und mit Nitgeln auf 
kleinen Holzschwellen befestigt, die ilirerseits 
wieder auf einem runden schweren guBeisernen 
Ralimen aufliegen, der durch vier radiale Armo 
mit der mittleren Achse fest yerbunden ist. 
Die Schienen konnen auch. wenn dies wiinschens- 
wert erscheinen sollte, direkt auf dem eisernen 
Ralunen befestigt werden. An dem um die Mittel- 
achse drehbaren Arm sind zwei Laufrilder von 
83,8 cm Durchmesser mit von einander unab- 
hilngigen Achsen in Lagern montiert, so daB die

Abbildung 1. Schienenpriifm aschine.

iiber Bessemerstalil- und Martinstahlschienen von 
hohem Kohlenstoffgehalt noch vollstiindig fehlen, 
hat die Pennsylvania Steel Co. eine Schienen-  
p r i i f m a s c h i n e  gebaut, welche iiber die 
Frage der Schienenabnutzung wertyolle Auf- 
schlusse gegeben hat und die in Amerika auch 
bei der Schienonpriiffrage im allgemeinen eine 
groBe Bedeutung gewinnt. Mit dieser Einrich- 
tung kann man die Wirkung des Bremsens und 
des Gleitens der Treibrilder auf die Schienen 
und Rader selbst leicht bestimmen; ebenso ge- 
stattet sie, den relatiyen Reibungskoeffizient bei 
<len einzelnen Schienensorten zu messen und 
auch die Wirksamkeit der verschiedenen Arten 
von SchienenstoBen festzustellen. Die in Ab
bildung 1 wiedergegebene Prufinaschine, wie sie 
auf den Steeltonwerken der Pennsylvania Steel 
Co. im Betriebe steht, ist auf einem runden Fun
dament zusammengestellt, auf dem drei oder mehr 

V III.ao

Rilder die ganze tote Last des Armes und des 
mittleren Drehzapfens t.ragen. Um die der Wir
kung der Treibriider auf das Gleis in der Praxis 
entsprechenden Verhaltnisse zu erhalten, wer
den die Ruder durch zwei auf dem Dreharm 
aufgestellte Motoren direkt angetrieben; wenn 
man dagegen die Wirkung der gewolinlichen Lauf
rilder priifen will, so wird der Dreharm selbst 
durch zwei unten an der Maschine angebrachte 
Motoren mit Hilfe von Zahnradiibertragung an
getrieben. Die Rader, welche mit Luftbremsen 
ausgestattet sind, konnen durch eine besondere 
Vorrichtung mit einem beliebigen Druck gegen 
die Schienen angeprefit werden. Der durch die 
tote Last von jedem Rad ausgeiibte Vertikal- 
druck betragt 5220 kg; durch Anziehen der 
auf dem Dreharm angebrachten Federn kann 
dieser Druck aber noch um 13 610 kg ver- 
mehrt werden, so daB hierdurch ein groBter

41
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Vertikaldruck von 18 830 kg ausgeiibt wird. 
Durch ein zwischen den Federn und dem Dreh- 
arm eingebautes Kugellager wird eine etwaige 
Reibung fast volIstiindig ausgescbaltet. Die 
hochste in Betracht gezogene Geschwindigkeit 
betrilgt 85 Umdrehungen in der Minutę, was 
einer Zuggeschwindigkeit von 98,05 km in der 
Stunde entsprechen wiirde. Wahrend des Laufens 
iibt das Rad infolge der Zentrifugalkraft auf 
den Kopf der Schiene einen Seitendruck aus, 
der von 204 kg bei einer Zahl von zehn Um- 
laufen in der Minutę — entsprechend einer Zug
geschwindigkeit von 11,53 km in der Stunde — 
ansteigen kann bis zu 14 880 kg bei 85 Um
drehungen, gleich einer stundlichen Zuggeschwin
digkeit von 98,05 km. Bei 55 minutlichen Um- 
liiufen, d. h. bei einer Zuggeschwindigkeit von
63,44 km in der Stunde, bel&uft sich der Zen- 
trifugaldruck auf 6214 kg.

Bei einem Vergleich der auf der Priif- 
maschine erhaltenen Ergebnisse mit der in der 
Praxis ermittelten Abnutzung von Schienen, die 
auf einer auBerst stark beanspruchten Kurve 
der Pennsylvania Railroad von tttglich 2600 
Guterwagen befahren werden, ergab sich, daB 
die in der Kurve in einem Tage eingetretene 
Schienenabnutzung auf der Priifmaśchine in 
weniger ais drei Stunden bei 30 minutlichen 
Umdrehungen festgestellt werden konnte, und 
daB der auf der Strecke inuerhalb einer Woche 
auftretende Verschlei6 von der Maschine in 
nicht ganz einem Tage verzeichnet wurde. Diese 
Umlaufszahl von 30 Umlaufen in der Minutę 
kommt einer stiiudlichen Zuggeschwindigkeit von 
34,60 km gleich, einer Zahl, die ungefahr der 
durchschnittlichen Geschwindigkeit der Guter- 
ziige auf dieser Strecke entspricht. Weiter 
zeigten die Yersuche, dafi die Manard-Schienen 
in Kurven eine 50mai langere Lebensdauer auf- 
weisen ais die Bessemerstahlschienen; bei einem 
Preise der ersteren von 525 Jb  f. d. t gegen- 
iiber 117,60 f. d. t bei den letzteren liegt 
deshalb die bessere Wirtschaftlichkeit der Ma- 
nard-Schicnen auf der Hand.

Seit Anfang 1909 stellt die Manganese  
Stee l  Raił  Co. auf den Werken der Passaic  
S t e e l  Co. in Paterson, New Jersey, Mangan- 
stahlschienen nach den Patenten von W. S. 
P o t t e r  ber. Der dort durchgeftihrte Schmelz- 
prozeB des Manganstahles im Herdofeu wird 
leider nur in sehr kurzer und unvollstandiger 
Weise angegeben. Die Erfahrung hat dort ge- 
zeigt, daB beim Einschmelzen der Charge bis 
zu 80 °/o Schrott eingesetzt werden konnen; 
selbst eine ganz aus Manganstahlschrott er- 
schmolzene Charge liefert ein Erzeugnis mit 
genau denselben Eigenschaften wie ein aus 
gewShnlichem Roheisen und Schrott unter nach- 
herigen Zusatzen von Ferromangan hergestelltęr 
Manganstalil. Man hat auf verschiedenste Weise

versucht, das Mangan in das Schmelzbad ein- 
zufiihren, und es hat sich dabei gezeigt, daB es 
beziiglich der Qualitat des Stahles vollstandig 
gleichgiiltig ist, ob das Ferromangan erst in 
einem Kupolofen geschmolzen und dann sofort 
in das Bad eingegossen wird, oder ob das Ferro
mangan erst nach dem Fertigschmelzen des 
Bades zugegeben wird. Beim GieBen in offene 
Formen ohne Abdecken des Metalles bildet der 
Manganstalil ziemlich tiefe Lunker, die darauf 
zuruckzufiihren sind, daB das Metali einen 
niedrigen Schmelzpunkt besitzt und das Ver- 
gieBen trotzdem am besten bei sehr bober Tempe
ratur erfolgen soli. Zur Vermoidung der starken 
Lunkerbildung hat man vorgeschlagen, die Holil- 
raume aus einem zu diesem Zwecke bereit ge- 
haltenen Bade von iiberhitztem Metali nachher
noch naclizufiillen. Gasblasen treten in den
Manganstahlblocken selten auf, da infolge des
hohen Mangangelialtes etwa 12,5 °/o an Fremd- 
korpern vorhanden sind — gegeniiber 1,4 °/o 
in gewohnlichein Schienenstahl — die auf ein
Ausscheiden des Sauerstoffes aus dem Schmelz- 
bade hinwirken.

Nach dem Potterschen Verfahren werden die 
Schienen aus Blocken von bis zu 3175 kg Ge
wicht, die einen Querschnitt von 50,8 bis 53,3 cmp] 
am dickeren und von 43,2 bis 45,7 cm p] am 
diinneren Ende besitzen, auf einer 711 mm-Strafie 
gewalzt. Yon der BlockstraBe gelangen die vor- 
gewalzten Blocke, die fiir eine 10 m-Schiene 
eine Lange von etwa 2,3 m und einen Quer- 
sclmitt von 20,3 X  12,7 cm aufweisen, zunachst 
in die neben der StraBe stehenden Warmofen 
und von dort zu der SchienenstraBe, wo sie in 
der Vor- und FertigstraBe je funf Stiche er- 
halten. Das Zerschneiden geschieht mit einer 
durch einen 200 PS-Motor angetriebenen zahn- 
losen Warmsage von 1,17 m Durchmesser und
9,5 mm Dicke und dauert etwra 40 Sekunden 
fiir eine Schiene von 38,56 kg/m Gewicht. 
Yon der Sage lauft die Schiene auf das Warni- 
bett, von wo sie aufRutschen in ein mit Wasser 
gefiilltes Abloschbassin von 12,2 m Lange und 
1,52 X  0,28 iii Breite fallt. Dieses Abloschen 
nimmt etwa eine Minutę in Anspruch, worauf 
die Schiene zur Richtmaschine geht. Wegen 
ihrer Hartę konnen dieManganstahlschienen nicht 
in der bei gewohnlichen Schienen Ublichen Weise 
fiir Kriimmungen gebogen werden. Auch sind sie, 
ahnlich wie die gegossenen Manganstahlschienen, 
infolge der hohen Zahigkeit und Festigkeit 
auBerordentlicli schwierig zu bearbeiten. Das 
Bohren der Laschenlocher erfordert die besten 
Werkzeugstahle und ist sehr kostspielig; man 
hat allerdings in der letzten Zeit auch liierin 
Fortschritte gemacht, indem jetzt ein Loch von 
etwa 25 mm Tiefe in zehn Minuten gebohrt 
werden kann, wahrend noch vor einigen Jahren 
hierzu eine Stunde erforderlich war. Auf den
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Paterson - Werken sind die Laschenlocher ohne 
Nachteil fiir den Schienensteg jetzt sogar kalt 
gestanzt worden.

Es hat den Anscheiu, ais ob die Mangan- 
stahlschienen wahrend der ersten Woclien nach 
dera Verlegen rascher rosten, ais die aus 
Bessemerstahl, obwohl genaue Versuche hieriiber 
noch nicht vorliegen. Diese Erscheinung konnte 
yielleicht darauf zuriickgefiihrt werden, daB der 
auf der Oberflache der Manganstahlscliiene wah
rend des Walzens gebildete Sinter bei dera plotz- 
lichen Schwinden infolge des Abschreckens voll- 
standig abspringt und so eine frische Oberflilche 
bloBlegt, auf die der Luftsauerstoff dann schneller 
einwirken kann. Mit Riicksicht auf eine lange 
Lebensdauer wird sich deshalb ein Anstrich mit 
Farbę oder Oel sehr gut bezahlt machen.

Die Warmebehandlung des Manganstaliles ist, 
wie auch bei dem Arbeiten in Steelton gefunden 
wurde, maBgebend fiir seine guten mechanischen 
Eigenschaften. Der im fortlaufenden Betriebe 
in Paterson gewalzte Manganstahl zeigt eine 
Festigkeit von 95 bis 98 kg/qinm bei einer Deh
nung von 30 bis 40 °/o und eine Elastizitats- 
grenze von 42 bis 49 kg/qmm. Man hat sogar 
schon eine Elastizitatsgrenze von 52,7 kg/qmni 
erreicht und diese in einigen Fallen durch Zu
satz von Chrom oder einem andern Metali bis 
auf 59,8 kg/qinm in die Hohe gebracht. Zum 
Erzielen der charakteristischen Festigkeit ist ein 
rasches Abkiihlen durch die kritische Teinperatur- 
zone hindurch unbedingt notwendig, da eine lang- 
sarae Abkiihlung durch diese Zone, die zwischen 
1100 und 700 0 C liegt, eine fehlerhafte Kristal- 
lisation infolge des Zerfallens bestimmter Ver- 
bindungen hervorruft. In welcher Weise auch 
eine unrichtige Walzhitze verderblicli wirken 
kann, zeigten friihere Versuche, bei denen Bloeke 
in der Blockwalze an den verschiedensten Steilen 
Risse bekamen; regelmaBig besaBen solche 
Stiicke im Kern ein korniges Gefiige, wahrend 
die auBere Zone auf 5 bis 8 era einen sehnigen 
Bruch zeigte.

Das aus Manganstahl gewalzte Materiał weist 
nach dem letzten Stiche eine hohere Temperatur 
auf ais ein unter gleichen Yerhaltnissen gewalzter 
gewolmlicher Stahl, weil die spezifische Warme 
des ersteren bedeutend lioher und sein Leitungs- 
koefflzient viel niedriger ist ais bei letzterem 
Stahl. Da der Stahl in der Hitze sehr leicht ver- 
brennt, so erwarmt man ihn yor dem Abloschen 
am besten nur auf eine Temperatur, die zur Er- 
zielung der Festigkeit des geharteten Materiales 
gerade noch ausreicht. Von dem Błock aus- 
gehend sollen die Sehienen in nicht mehr ais 
zwei Hitzen, das GieBen ais solche mit einbe- 
griffen, fertig gewalzt werden; nach der Wal-

zung diirfen die Sehienen dann keine Erhitzung 
mehr erleiden. Auch bei dem Ausgliihen von 
GuBstiicken muB auf den Temperaturgrad genau 
geachtet kwerden, da das Gliihen nicht iiber 
1000° C getrieben wTerden soli.

Nach den ersten Angaben von Potter sollten 
die Manganstahlschienen am besten folgende Zu
sammensetzung besitzen:

M a n g a n ...............10,00 bis 13,00 °/o
K ohlenstolf . . . .  0,95 „ 1,15 „
S iliz iu m .................... 0,20 r 0,40 „
P h o s p h o r ................... un ter 0,10 „
Schwefel . . . . .  „ 0,06 „

Neuerdings hat man in Paterson noch bes- 
sere Erfahrungen gemacht mit einem Kohlen- 
stoffgehalt von 0,90 bis 1,30 °/o; bei einem Ge- 
lialt von etwa 1,50 °/o Kohlenstoff erwies sich da- 
gegen der Stahl ais zu liart zum Walzen. Den 
Gehalt an Silizium halt man jetzt auf 0,20 °/o, an 
Phosphor auf 0,05 bis 0,06 °/o, und den Schwefel- 
gehalt liat man sogar auf 0,02 bis 0,03 °/o lier- 
untergebracht, was allerdings bei dem holien
Mangangehalt leicht zu erzielen sein diirfte.

Sehienen aus Manganstahl, die in Paterson 
gewalzt wurden, sind schon auf zahlreichen 
amerikanischen Bahnstrecken in Betrieb. Wenn 
man auch wegen der verhaltnismaBig kurzeń 
Betriebszeit iiber die eigentliche Lebensdauer 
noch kein IJrteil fallen kann, so hat man doch 
schon ganz allgemein feststellen konnen, daB die 
Potter - Sehienen viereinhalb- bis sechsmal so 
lange lialten wie hochgekohlte Martinstahlschienen. 
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sei hierbei 
erwahnt, daB der Preis der ersteren in Paterson 
420 j(>  betragt gegeniiber 126cM  f. d. t bei den 
letzteren Sehienen. Zugleich hat man bei den 
Vergleiehsmessungen die interessante Tatsaclie 
festgestellt, daB der VerschleiB in Betrieb be- 
lindlicher Sehienen nicht gleiclunaBig vor sich 
geht. Bei den Manganstahlschienen nahm die 
Abnutzung im Laufe der Beobachtungszeit ab; 
in einem Falle betrug der SchienenverschleiB, 
auf den Querschnitt bezogen, innerhalb der ersten 
vier Monate 0,32 qcm, nach weiteren vier 
Monaten 0,64 qcm, nach den dritten vier 
Monaten 0,84 qcm und nach der vierten Reihe 
von vier Monaten 0,90 qcm. Bei hochgekohlten 
Martinstahl-, Chromnickelstahl- und Bessemer- 
stahlschienen zeigten alinliche Beobachtungen 
wahrend der ersten dreimal vier Monate eine 
gleichraaBige Abnutzung und wahrend der wei
teren vier Monate einen annahernd gleichen Ver- 
schleiB wie in den ersten drei Perioden zusam- 
men, niimlich bei der Martinstahlschiene eine 
wenig hohere, bei der Chromnickelstahlschiene 
eine etwas geringere und bei der Bessemerstahl- 
schiene eine gleiche Abnutzung.

®r.=3ng. M . P h ilip».
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Die Staubbeseitigung in H uttenw erken und Giefiereien.
Von Hutteningenieur E r n s t  A. Scł io tt  in Paris.

(Fortsotzung von S. 201.)

I—< iii- die Entstaubung der T r a n s p o r  t a n - 
-*■ l a g  en sei ein Beispiel nacli Ausfiihrung 
der Firma N a g e l  &K(lmpf angefiilirt, dessen 
Wirkungsweise aus Abbildung 14 hervorgeht.. 
Diese Einriclitiing ist besonders bei Kolilen- 
transportanlagcn von Wert; man erzielt so 
dic Ansammlung der Staubkohle, dic sonst 
Feuersgefahr herbeizufiihren vermag, und kann 
die trocken gesammelte Staubkohle direkt den 
Giefiereien zur Vcnvendung iibergeben. Bei Nafi- 
sammlung, die biswcilęn in Brikettfabriken usw. 
stattfindet, rereinigt man dic so erhaltene Triibc 
mit den SciilUnunen der Kohlenaufbereitung und 
yerwertet sie weiter. Hier auf dic Kolilen- 
werksentstaubung nilher einzugehen, ist niclit, 
der Zweck dieser Mitteilungen, und es sei daher 
auf die besonderen Werksausfiilirungcn der Firma 
Sim on,  B i ih ler  & Bau mann sowie auf das 
Buch: G er tne r ,  „Ueber Entstaubungsanlagcn 
in Braunkohlenbrikettfabriken“* rerwiesen. Yon 
Interesse durfte jedoch fiir Hiittenleute die Ent
staubung von Kohlenrerlades tc l len  sein. 
Die Abbildungen 15, ’ 16 und 17 (Ausfulirung 
Danneberg & Quandt in Berlin) geben einige 
Anhaltspunkte, wobei auf die bereits erwuhnte 
Yerwertung des so gesammelten Kolilenstaubes 
fiir GieCereizwecke Bedacht zu nehmen ist. Dor 
Wert dieser Entstaubungsanlagen ist in beson- 
■derem Olafie in der Beseitigung der durch den 
Kohlenstaub berrorgerufenen Feuersgefahr zu 
suchen.

Ais stauberzeugende Nebenbetriebe der Eisen? 
hiittęn sind die Thom as pl ios p l iatm uhlen  
■der Thomasstahlwerke zu nennen, und dic E i sen-  
Po r 11 and z cm cn t -F  ab r i k en der Hochofcn- 
werke. Was erstere anbetrifft. so gestaltet sich 
dic Entstaubung insofern ziemlich einfach, ais 
man dabei einen wenig komplizierten Apparat, die 
Kugelmiilile, mit der Staubabsaugung zu ver- 
binden vcrmag. Eine Komplikation kann ein- 
treten durch die Wahl der spitter noch zu bc- 
sprechcnden Staubfitnger, da der Staub das Ma
teriał der Staubabscheider, besonders wenn man 
es mit Geweben zu tun hat, anzugreifen und 
dessen Zerstoinug herbeizufuhren vermag. Es 
sei daher schon liier auf die Apparate Sj-stem 
l l e e s ,  die von dem Werke W i l h e l m s w a l z  e 
in Siim gebaut werden, hingewiesen.

Die Entstaubung von Eisen-Portlandzemeut- 
Fabriken, die ja bei den Ilochofonwcrken zur 
Yerwertung der Schlacken immer mehr in Auf-

* B erlin  1908.

lialimc gekommen sind, erweist sieli in besonders 
bohem Mafie ais notwendig. Es ist allgemein 
bekannt, dafi die meisten Zementfabriken sieli 
schon durch ilire starkę Verstaubung der Nach- 
barschaft ais lilstig bemerkbar machen. Die 
Yerstaubung aber wiirde bei den Hochofenwerken 
einen besonderen Nachteil auch deswegen be- 
deuten, weil die kostspieligen Maschinenanlagen, 
dic die Hochofenanlage erfordert, dadurch ge-

Abbildung 14. E n tstaubung  an B echerw erken fiir 
staubabgebende M aterialien, z. B. Kohlen.

fahrdet werden wurden, wenn man von der Staub- 
plage fiir die Lebewesen yorlaufig absieht. Der 
Werdegang des Wirtschaftslebens wird wohl mit 
der Zeit die llochofenwerke immer mehr darauf 
liinweisen, die Schlackenzementherstellung ais 
wichtiges Glied in die Kette der Betriebe mo- 
derner Hilttenwerke einzufiigen. Es sei daher 
liier kurz an Hand einiger Abbildungen erortert, 
wie diese Entstaubung vorgenommen werden 
kann. Die Abbildungen entstaminen nach Patenten 
der Firma G. Po łysi  u s in Dessau ausgefiihrten 
Anlagen. Die Hauptstaubquelle bieten die Ze-
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A bbildung 15. E ntstaubung  dor Entladeatellen  an K ohlenbunkorn.

mentbrcnnofen und Trockentrommeln fiir das 
Rohmatcrial, und zwar ist, der Trockenyorgang 
dio unmittelbare Ursache der Staubbildung. Je 
mehr das Wasser verdampft, welches dem der 
Trockentrommel und dem Dreliofen (Zement,- 
brennofen) zugefiihrten Rolnnaterial anhaftet, um 
so mehr findet ein Zerbrockelii. und .Zerri.eseln 
des aufgęgebenen Gutes statt, zumal da dieser Vor-

gang durch dic DrehbeWegung unterstiitzt wird. 
Die Raucngase, welche diese Yorriditungen raseli 
durchziehen, nelimen den so cntstandenen Staub 
mit, und es ist daher dafur z u sorgeri; daB diese 
Gase vor dcm Eintritt in den Schornstein von 
dem Staube befreit werden, damit derselbe nicht 
ins Freie gelangt. Man gibt erfalirungsgemilB 
den Dreliofen und Trockentrommeln solche Ab-

Abbildung IG. E ntstaubung  dor F iillrum pfe fiir 'W eitertransport an K ohlenbunkern .
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dabei dem Unterbau des Scliorn- 
steins gogoben, damit hier noch 
mitgerissener Staub sich ab- 
setzen und dor Fabrikation 
wieder zugefuhrt worden kann.

Eine wesentliche Staubąuelle 
bietet dio Stelle, wo die pulver- 
formigen Rohmaterialien in ricli- 
tigein Yerhaltnis gemischt wer
den, bei der automatischen Wage 
(Abbildung 19). Die dort an- 
geordneton sonkrcchten Rohre 
stehen mit dem Staubexhaustor 
in Verbindung. Weiterhin ist 
die Zemeritmiihle (Kugolmuhle,

A bbildung 17. Schem atisclie D arstellung  einer Staub-A bsaugungsanlage 
an  lvohlenverladestellen.

A bbildung 18. D reh rohro fen  zum  Zem entbrennen.

A bbildung 19. A utom atische R ohm ateria lien  wage.

mossungon, dafi die Geschwindig- 
kcit dor Heizgase ein bestimmtcs 
Mafi nicht iibersclireitet. Da der 
sich bildende Staub oft von solcher 
Feinheit ist, dafi er selbst von 
einem schwachen Luftstrom mit- 
gerissen wird, ordnet man, um 
ilm niederzuschlagen und wioder- 
zugowinnon, zwischen Ofen bezw. 
Trockentrommoln und Schornstoin 
Staubkammern an, die so grofi 
bemessen sind, dafi eine erheb- 
liclie Yerlangsamung des Gas- 
stromes eintritt. Dadurch setzt 
sich der Staub am Boden der Kam- 
mer ab, von wo er mit Hilfe selbst- 
tatig arbeitender Yorrichtungen 
der Fabrikation wieder zugefuhrt 
wird. Abbildung 18 zeigt einen 
Drehrohrofen, der mit soinom 
oberen Endo in die auf der linken 
Seite des Bildes ersichtlichen 
Rauch- bezw. Staubkammern ragt. 
Zu beiden Seiten der letzteren sind 
die Transportvorrichtungen zur 
Wegfiihrung deutlich zu erkennen. 
Eine besondere Ausbildung ist.
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A bbildung 20.

E ntstaubung  oiner Kugelm uhle.

dafi mail diesen Miililen, dic in grofierer Anzabl 
in jedem Werke yorhanden sein werden, da .so
wohl das Rohmaterial ais auch der fertige Ze- 
ment zu Meblfeinhcit, yermahlen werden mussen, 
wegen der Entśtauburtg die notige Beaclitung zu- 
wenden mufi. Ais MahKorriclitungen kommen 
aufier den Zementoren noch Rohrmiihlen in Frage, 
die das Fertigprodukt auf die gowiinsciite Mehl- 
feinheit bringen mussen (siehe Abbildung 21). 
Man ordnet ferner in solchen Betrieben Trans- 
portyorrichtungen an, die ebenfalls ais Staub-

Z ur Geschichte der gemischten

jer  Gedanke, in der Hand eines Unterneh- 
mers alle Teile der Erzeugung einer Ware 

vom Rolistoff zum Fertigerzeugnis zu yereinigen, 
ist bekanntlich nicht so neu, wie man annehmen 
konnte. Es hat gemischte Werke der Eisen
industrie schon seit langer Zeit gegeben, lange 
bevor der Konzentrationsprozefi einen so groBen 
Unifang angenommen hatte, dafi er ais ein die 
ganze Eisen- und Stahlindustrie beherrschender 
und umwitlzender Yorgang die allgemeine Auf-

A bbildung 21. E n tstaubung  der R ohrm iihlen einer 

E iB onportlandzom entfabrik.

Fiillen und Entleeren sich innerhalb geschlossener 
Biiume yollzieht. Das Yerpacken des Fertig- 
produkts^eschieht maschinell, so dafi die Staub- 
gefahr: dort beseitigt ist. Ais notwendigMEIilfs- 
iinlage kommt noch die Koliienmiihlc der Zement,- 
fabrik in Frage, dereń Entstaubung ebenfalls eine 
zwingende Notwendigkeit ist, das gleiclie ist 
von der Kohlentrocknungsanlage zu sagen. Jeden- 
falls sei heryorgehoben, dafi die Entstaubung 
der Ęisen -Portlandzement-Fabrikcn keineśwegs 
ein ungelostes Problem ist. (Forts. folgt.)

W erke in der Eisenindustrie.

merksamkeit erregte. Die Beschaffung des Brenn- 
stoffes und des Erzes, die Verhiittung und der 
Eisenhammer lagen in alter Zeit meist in einer 
Hand und es fiihrt eine liickenlose Reihe der 
Entwicklung von diesen alten zu den neuen ge
mischten Werken. Wie aber in den 18G0er 
Jahren ein genialer Unternehmer die ganze Be
deutung der modernen Produktionsvereinigung 
in selten scharfer und klarer Weise erkannt hat, 
mogen einige Erinnerungen aus dem yiel zu wenig

Zemcntor) zu nennen, dic mit 5000-Masclicn- 
sieben ausgerustet ist und das staubfeino 
ZementmęHl herstellt. Da man diese Miililen 
ganz in gcschlossene Gehituse einzubauen (siche 
Abbildung 20) und die Geliiiuse naeh Art der 
Thomasschlackenmiihlen zu entstauben yermag, 
ist hier der Staubgefalir leicht beizukommen. 
Die Staubmassen sind abor sehr betriichtlieh, so

ąuellen auftreten konnen. Eine Entstaubung 
der Rohmehlsilos und Zementspeichcr hat die 
genannte Firma nicht yorgesehen, da dies sich 
aus der Konstruktion heraus eriibrigt. und das
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bekannten Buche „Dr. S t r o u s b e r g  und se in  
Wirken", von ihm selbst gesekildert,* beweisen. 
Strousberg fiihrt dort folgendes aus:

„Bei den sehr groBen B estellungen, die ich zu 
m aclien katto , fand ich  m ich in einigen B ranchen 
total abhangig  yon don E ahrikan ten . Ich  muBte groBe 
A nzahlungen vor und wiilirond der E abrikation  leisten, 
vor A blieferung voll zahlon und m ir a lle rhand  un- 
angenehm e Bedingungen gefallen  lasson, w ahrend  ich 
a is A uftraggeber jed e  R iicksicht h a tte  e rw arten  konnen. 
A nderseits legte ich bestand ig  K apita lien  in F ab rik en  
an und dio Zeit muBto kom men, wo die L eitung  
dieser AYerke anderen  anheim fallen  wiirde. D aher 
w ar es m eine A hsicht, das Ganzo so vollendet zu 
m achen, daB dio einzelnen Zweigo, obwohl sio fiir
sich yerw altet w urden, auf e inauder angew iesen sein
sollten, und allos aus sich bis au f das fertigo E r-
zeugnis schaffen konnten. D adurch sollte jed e  Speku- 
lation  dureh unzeitige M ateriaibeschaffung yerm ieden 
w erden und die G elegenlieit geboten sein, zu jedor 
Zoit, und wonn notig  auch au f w eit hinaus, A uftriigo 
zu nehm on, weil dadurch  ste te  Boschiiftigung am 
besten zu siehorn ist, und liochstens eine K onjunk tu r 
yerpaBt w ird, n icht abor Y erluste \e ru rs a c h t w er
den konnen.

H ier lieg t in der T a t die groBo K lippe, an dor
allo F ab rik an ten , nam entlich  G eseilschaften, scheitern . 
In gu ten  Zeiten ist m an  ungeneig t, B estellungen zu 
nohm en, weil alles yoll Iloffnung is t und m an au f noch 
b esse re  Zustiindo rechnet. "Was is t denn natiirliclier, 
ais daB m an sich dann m it M aterialien  Yersieht, weil 
m an fiirchtet, sie w erden noch teu re r  w erden. Schliigt 
die K onjunk tu r um, dann sitzt m an da ohne Bostel- 
lungen und m it R okprodukton, die im W erte  gefallen 
sind. N un sucht m an uborall A uftrage und ver- 
a rb e ite t die teueron Y orriite m it Y erlust. W enn dieses 
geschelien, t r it t  die M ogiichkeit ein, w ioder m it Yor- 
teil zu arbeiten . D ie A uftrago sind ab er n ich t im m er 
zu haben. D ann erw acht der E ifer. Man sucht uberall 
und findet und nim m t, was m an bekom inen kann. 
In  diesem  Zustande is t m an abor n icht geneig t, Y or- 
riite zu kaufon. M an e rk en n t n icht an, daB m an 
to rich t gewoson, sich w ahrend der T euerung zu iiber- 
laden, sondern glaubt, es sei gefahrlich , L ag e r zu 
halten , und k au ft tro tz  der n iedrigen  P re ise  von der 
H and zum Munde. Die Zeiten bessern sich nun und 
dann sitzt m an fest m it A uftragen  zu n iedrigen  
P re isen  und muB M aterialien  zu steigenden P re isen  
beschaffen und m it Y erlust oder ohne Profit arbeiten .

Ich  will h ie r n u r das Prinzip  schildern, welches 
in diesen F a llen  naturgem aB zur G eltung kom m t, m it 
dem  Strom  zu schwim m en und darum , bei ICrisen und 
groBen Preisschw ankungen , m it der Masse zu Terlieren. 
Ich  wollte das eigene P roduk t yerarbe iten , bestm og- 
lich yorkaufon ; — h a t m an sich dann g e irrt, so 
yerd ien t m an w eniger, m an y erliert aber nicht. Ich  
rich to te  m eine L okom otiy- F a b rik  ein, erforderlichen- 
falis 300 Lokom otiyen jah rlich  liefern  zu konnen, 
weil m an  nach m einer B erechnung bei einer solchen 
P roduktion  am  yorteilhaftesten  und billigston arbeiten  
kann . D ie F a b rik  w ar aber so hergeste llt, daB m an unter 
U m standen auch andore A uftrage ausfiihren konnte.

A is ich  einem  F reu n d e  sag te, in w elcher Zoit 
ich  bezweckte, eine F ab rik , die auf 40 M aschinen 
e ingerich te t w ar und ungefiikr 600 A rb e ite r bcschiif- 
tig te , auf dio P ro d u k tiy ita t yon 300 M aschinen zu 
b ringen und 2500 geschulte  A rbe ite r herbeizuschaffen, 
erkliirto er dies fur unm oglich. NichtsdeBtoweniger 
is t dies in w eniger ais zwei Ja h re n  geschehen. Ohne

* B erlin , J .  G u tten tag  (D. Collin) 1876; vergl. 
auch „S tah l und E isen“ 1906 S. 773, wo in dem 
N ach ru f fiir E d . B l a s s  die nachstehend  beriih rten  
Y erhaltn isse  kurz angedeu te t sind.

daB die F ab rik  still zu stehen b rauch te, is t sio bis 
zu dieser A usdehnung yergroB ert und u m gesta lte t 
w orden ; auBerdem habe ich oine A rbeito rstad t fiir 
die F ab rik a rb e ite r  gobaut, und es w ar der A nfang 
gom acht, w eitere E inrich tungen  fiir dereń  K om fort 
anzulegen. D ie A rbeiter, obgleich von allen Teilen 
dor M onarchie zusam m ongeholt, w aren  zufrieden und 
haben noch spiiter sich m einer dan k b ar e rin n e rt; die 
E iu rich tungen  w aren streng, aber so w eit ais tunlich 
riicksichtyoli, und w oiteres w ar yorgedaclit und vor- 
bereite t, a is ich m ich nach  dem ICriege yon diesem 
Besitz tronnon muBte. T rotz der gonannten  Entw ick- 
lung  des Botriebes babo ich  auB erordentliche E rtriige 
geh ab t und dio F ab rik  m it B estellungen fiir fast zwei 
J a h re  n ich t nu r yon m einen eigenen B ahnen, sondern 
yon yerschiedenen B ahnen im In- und A uslande an 
m einen N achfolger ubergeben.

D ie N o u s t a d t e r  H u t t e ,  unw eit Ilannoyor, 
w ar ein in den fiinfziger Ja h ren  m it yielen K osten 
neben einem  groBen T orfm oor e rbau tes W erk . Die 
Idee w a r: m it T orf R oheisen zu orzeugen und auch 
dam it zu puddeln. Jen es kann auch je tz t (1876 !> 
noch n ich t m it Y orte il geschehen, zu diesem  sind 
je tz t  E inrich tungen  erfuńden, die dam als noch nicht 
da w aren. Die K apita lien  w urden yerloron und das 
W erk  w ar jah re la n g  auBer T a tig k e it;  ich  kaufte  es 
billig  und erw eiterte  es fiir dio P roduktion  von Kessel- 
blechen fu r Ilan n o y er und errichto te  bei O t h f r e s e n  
ein H ochofenw erk zur E rzeugung yon R oheisen fiir 
G ieBereizwecke. D ieses war n ich t fertig , ais ich  es 
yerkaufte.

Dio D o r t m u n d e r  H U t t o  w ar auch ein un- 
yollkom m ones W erk , eine G riindung aus den fiinf- 
z iger Jah ro n , dio dann u n ter der Aegide dor B erliner 
H andelsgeselischaft ais Com m andit-G esollschaft Gustav 
A rn d t ih r Lobon fristete . Ich  kaufte  die siinitlichen 
A nteile, weil die Lago dieses W erk es ganz vorziig- 
lich w ar und ich  ein solches W erk  haben w o llto ; ich 
yorgroBerto die sam tlichon A nlagen und gestaltete  
sie zu einem  der ersten  W erk e  W estfalons. Das 
W alz- und Puddelw erk w ar fiir m ehr ais die doppelte  
P roduk tion  m it allen Y orrich tungen  d e ra r t  hergestellt,. 
daB m an billig  arbeiten  konnte und die A rbeiter 
w eniger zu leiden hatten .

A uch h ie r baute ich oin groBos A rbeitery iertel,. 
o rrich tete  oino der ausgedehntcsten  A nlagen fiir die 
H erste llung  yon Briicken, bauto 100 ICoksofen, drei 
H ochofen, zwei R iiderfabriken, die oine fiir W aggon-,. 
die andere  fur L okom otiy rader, und eino Bossem er- 
A nsta lt.

Um das ganzo W ork  unabhiingig zu m achen, 
k aufte  ich die „G luckauf“- und andoro K ohlongruben 
und oino Zahl E isengruben im Siegerlande, die zu
sam m en einer der w ortvollsten Kom ploxo in joner 
Gogend sind und darau f berechnet w aron, y iorzehn- 
tausond W aggons E isenstein  fu r B essem ereisen ja h r -  
lich zu lieforn. Y ieles w ar fe rtig  und anderes im 
Fortigw orden, ais m ich dor K rieg  und die rum anischen 
Y erw icklungen trafen .

Die W erk e  sind in ih rem  dam aligen Z ustande 
y e rk au ft worden, und so konnto ich  auch h ier n icht 
m eine Piano fiir die A rbeite r durchfiihren . Empfun- 
den w ard  os von diesen, und ais ich Bpiiter bei 
m einen Zbirow er W erken deutscho A rb e ite r brauchte, 
fand ich dio groBte B ereitw illigkeit und konnte  jede 
A nzahl bekom m en, denn der In stin k t der A rbeiter 
sag te  ihnen, daB sie es bei m ir gu t und m it einem 
M annę zu tun haben wurden, de r ih re  Bediirfnisse 
kennt, ihnen lohnendc B eschaftigung geben w urde und 
ein H erz fu r ih r  G edcihen ha t.

D ieses w aren  m eine siim tlichen K aufe in D eutsch
land, und dereń Beziehungen zu m einen anderen 
U nternehm ungen liegon doutlich zutago. E ine Kohlen- 
grube in W aldenburg  habe ich gekauft, um  dem  Be- 
sitzer der H errschaft, w orauf sie lag , aus d rin g en d er
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Y erlegenheit zu helfen . le li habe sie ausgebau t und 
ohne Y erlust nach  dem K riege yerkauft.

Mit Y ollendung m einer A nlagen bezw eckte ich 
auch eine A enderung in der -von m ir bis dahin an- 
gewandten A rt der A usfiihrung von E isenbahnen. 
Yiele m einer U ntornehm er h a tten  sich bei m ir Kapi- 
talien erworbon und E rfah rungen  gesam m elt, was sie 
befahigte, groBere ais die bis dahin ibnen anvor- 
trau ten  B auten auszufiihren. Den Schw erpunkt m einer 
T atigkeit gedachte ich  ineinen Fabrikon zuzuwenden, 
wollte zw ar m eine U nternehm ungen im E isenbahnbau 
ausdehnen, um im m er B estellungen fiir m eine W erke 
zu haben, aber m ich m it dom B au selbst w eniger be- 
schaftigen und ihn a llm ahlich  ganz au fgeben ; ich 
wollte die K apita lien  beschaffen, alle  L ioferungen

ubernehm en und den B au von der G esellschaft d irek t 
an m eine ITnternehm er Tergeben, die ich m it K apitalien 
unterstiizt bezw. finanziert haben w urde, und ha tte  dafiir 
einen entsprechenden A nteil am  Gewinn beansprucht.

Ich  w are so aus dem R isiko des Baues so vieler 
Bahnen getre ten , ha tte  m eine Zeit fre ie r gehab t und 
ha tte  m ehr leisten  und m ehr zustande bringen konnen, 
ohne im m er m eine Existenz aufs Spiel zu setzen. 
Die vorbereitenden Sehritte  fiir diese U m w andlung 
w aren getroffen, und der ganzo P lan  sollte hei den 
m ir schon konzessionierten, ab er noch n ich t begonne- 
nen Bahnen du rchgefiih rt worden. Die wachsende 
A rbeitsm asse und die dam it verbundenen Schw ierig- 
keiten wurden dabei von m ehr Schultern  getragen. 
und ich selbst w are cn tla ste t w orden.'1

Ein industrielles Enteignungsgesetz.
Von Dr. rer. poi. R. Kind in Dusseldorf.

I jer osterreichische Handelsminister hat jiingst 
durch einen ErlaB, dessen- wesentlichster 

Inhalt die in Aussicht genommene Schaffa ng eines 
industriel len Enteignungsrechtes  war, die 
lebhafte Zustiinmung der beteiligten osterreichi- 
schen industriellen Kreise gefunden. In der Tat 
erscheint die gesetzliche Festlegung des Grund- 
gedankens des Erlasses sehr geeignet, nicht 
allein lilngst vorhandenen starken Beschwerden 
b es onderer  osterreichischer Industriezweige 
Abhilfe zu schaffen, sondern auch auf die ge- 
samte industrielle Tatigkeit belebend einzuwirken. 
In noch stilrkerem MaBe ais auf osterreichische, 
trifft dies auf unsere reichsdeutschen Verhalt- 
iiisse zu. Insbesondere leidet unsere GroB-  
industrie vielfach sehr unter einer rUuinlichen 
Ausdehnungserschwerung. Gar manches indu
strielle Werk, Yornehmlich im rheinisch-west- 
falischen Industriebezirk, muBte in dieser Hin- 
sicht recht unangenehine und schwer schadigende 
Erfahrungen machen.

Das sehr anerkennenswerte Vorgehen des 
osterreichischen Handelsininisters gibt uns daher 
Yeranlassung, die Bediirfnisfrage eines indu
striellen Enteignungsgesetzes fiir deutsche bezw. 
preuBische Verhaltnisse in kurzeń Zugeu zu 
priifen.

Zu diesem Zwrecke sei zunachst auf die heute 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Deut
schen Reiche und in PreuBen eingegangen. 
Art. 109, Satz 1 des Einfiihrungsgesetzes zum 
B.G.B. hestimmt: „Unberiihrt bleihen die landes- 
gesetzlichen Vorschriften iiber die im offentlichen 
Interesse erfolgende Entziehung, Beschadigung 
oder Benutzung einer Saclie, Beschrankung des 
Eigentums und Entziehung oder Beschrankung 
von Rechten“. Durch diese Bestimmung ist 
also das Enteignungsrecht weder formell  (Yer- 
fahren), nocli ma ter  i e l l  (EntsclUldigung) zum 
Gegenstande der Regelung im B.G.B. gemacht 
worden. Es bleiben also, abgeselien von 
kleinen Veranderungen, die einzelnen Landes- 

YIII.no

gesetze in Kraft. In PreuBen gilt daher noch 
das Gesetz iiber die Enteignung von Grund- 
eigentum vom 11. Juni 1874.

Dieses Gesetz basiert auf Art. 9 der preuBi- 
schen Verfassung vom 31. Januar 1850 und 
hestimmt in Uebereinstimmung mit dem Ver- 
fassungsartikel in § 1, daB das G r u n d e ig e n -  
tum „nur aus Gri inden des  o f f e n t l i c h e n  
Woli l e s  fiir ein Unternehmen, dessen Ausfiih- 
rung die Ausiibung des Enteignungsrechtes er- 
fordert, gegen vollstandige EntsclUldigung, ent- 
zogen oder beschra.nkt“ werden kann. Eine 
Enteignung kann also an beweglichen Sachen 
nicht ausgeiibt werden, sondern nur an Grund- 
eigentum, d. h. ganzen Grundstiicken und Grund- 
stiicksteilSn mit ihren wresentlichen Bestandteilen, 
Zubehorungen, Fruchten und Rechten am Grund- 
eigentum (§ 6). Ferner kann die Enteignung 
sowohl in Form einer ganzlichen Entziehung 
oder auch nur in Form einer Beschrankung des 
Grundeigentums oder der Rechte am Grund- 
eigentum stattfinden. Voraussetzung fiir die 
Yerleihung des Enteignungsrechtes ist die Er- 
forderlichkeit der Enteignung „aus Griinden des 
offentlichen Wohles“.

Eine feststehende Deftnition des Begriffes des 
offentlichen Wohles zu geben ist nicht inijglich. 
Man wird ihn wohl in der Ausiibung und Be- 
friedigung sowohl der unmit telbar en wie 
mittelbaren Staatszwecke erblicken miissen, 
d. h. solcher Zwecke, die der Staat selbst oder 
mittelbar durch Gemeinde, Korporationen oder 
Private erfiillen muB. Das preuBische Allge- 
meine Landrecht, das dieses staatsrechtliche 
Prinzip der Unterordnung des Wohles des Ein
zelnen unter das Gesamtwohl zuerst allgemoin 
festlegte, wie die Verfassung von 1850 und 
das Enteignungsgesetz von 1874, geben keine 
feststehende Auslegung des Begriffes. Und das 
mit Recht. Denn die Zwecke eines Staates sind 
in stetem Wandel begriffen, und demgemafi muB 
der Begriff des offentlichen Wohles sich diesem

42
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Wechsel anschlieBen. Er darf also nicht absolut 
feststehend, sondern muB dehnbar sein.

Dieser Auffassung hat man denn auch im 
Laufe der Zeit gehuldigt. Wandte man die 
Enteignung urspriinglich nur zur Durckfiihrung 
der Tatigkeit des Staates oder der ihm unter- 
geordneten Gcmeinwesen an, so ging man spater 
dazu iiber, den Eisenbahnen, dem Bergbau, der 
Landwirtschaft zur Ausiibung ihrer Tatigkeit 
das Enteignungsrecht durch besondere Gesetze 
zu Yerleihen. Man eraclitete die Aufnahme und 
gedeihliche Weiterfiihrung der Tatigkeit dieser 
Erwerbszweige ais im Interesse des offentlichen 
Wohles liegend. Es kann nuii keinem Zweifel 
unterliegen, daB die Industrie heute eine 
gle iche Beurteilung ihrer Ti it igkeit  mit 
vol lem Fug und Recht erwarten darf. Ist 
auf der einen Seite durch Einfiihrung der Scliutz- 
zollpolitik die Forderung der Industrie wie anderer 
Erwerbszweige ais dem allgemeinen Besten dienend 
anerkannt worden, so muB auch nach der hier ge- 
kennzeichneten Seite hin der Schritt konseąuent 
weiter getan werden. Dies um so mehr, ais 
anderen Erwerbszweigen, wie oben erwahnt, das 
Enteignungsrecht bereits in weitgehendem MaBe 
gewiihrt worden ist.

Die Erreichung dieses Zieles im Rahmen des 
geltenden preuBisclien Enteignungsgesetzes ware 
durch eine entsprechende Auslegung des Begriffes 
des offentlichen Wohles moglich, da das Gesetz 
allgemeine Giiltigkeit fiir alle dem ijffentlichen 
Wolile dienende Unternehmungen besitzt, worauf 
auch der § 54 des letzterwalinten Gesetzes da
durch hinweist, daB er Ausnalnnen aufzahlt, fiir 
die das Gesetz n ic h t  gelten soli. Aber aus 
praktischen Griinden empfiehlt sich die Schaffung 
eines besonderen industr iel len E n t e i g 
nungsgesetzes ,  das in der Form yielleicht ein 
Novum, seinem Inhalte nach aber nur eine 
organische, den herrschenden Bediirfnissen ent
sprechende, gesetzgeberische Fortentwieklung 
darstellte. In ihm konnten die Bediirfnisfalle 
der Industrie fiir ein Enteignungsgesetz dann im 
einzelnen niedergelegt werden.

Da diese Zeilen selbstredend lediglich eine 
A n r e g u n g  darstellen sollen, sei im Folgenden 
auch nur kurz auf die wichtigsten, offen zutage 
liegenden Falle eingegangen.

Der einfachste Fali ist der, daB ein Unter- 
nehmen, um iiberhaupt rentabel zu werden, den 
Betrieb auf einem G ru nd s t i i ck  eroffnen muB, 
das gewisse E igenschaf ten  besitzt, z. B. an 
Fliissen oder Kanalen gelegen ist. So gibt es 
doch eine Reihe von Betrieben, die zu ihrer 
Existenz unmittelbar auf den Bezug ihrer Roh- 
stoffe oder auf die Abfulir ihrer Produkte auf dem 
Wasserwege angewiesen sind. In dieselbe Gruppe 
reiht sich der Fali ein, daB ein Betrieb mit der ihm 
zur Verfiigung stehenden B o d e n f l a c h e  nicht  
mehr a u s r e i c h t ,  z. B. wenn eine Erweite-

rung der Fahrikanlagen erforderlich wird oder 
das Terrain zur Anlage von Halden oder zur 
Lagerung sonstiger Riickstande nicht mehr ge- 
niigt. Es kommt sehr oft vor, daB ganze 
Betriebe verlegt werden mussen, weil die Be- 
sitzer des zur Weiterfiihrung des Betriebes be- 
notigten Terrains unmaBige Forderungen fiir 
die Abgabe ilires Grundeigentuins verlangen. 
Das Inkrafttreten eines industriellen Enteignungs
gesetzes wiirde einerseits groBen und steuer- 
kraftigen Unternehmungen, denen eine Yerlegung 
ihres Betriebes nicht moglich ist, eine auch der 
Gesamtheit zugute kommende gedeihliche Weiter- 
entwicklung siehern, anderseits bei der Yerhin- 
derung der Yerpflanzung der Unternehmen so
wohl die Geineinwesen, wie die Einzelnen vor 
dem Verluste groBer Werte bewahren.

Eine besondere Beachtung verdient die Er- 
moglichung einer schnellen und billigen Trans-  
portge legenhe it  fiir die industriellen Werke 
fiir Rohstoffe, Hilfsstoffe und Fertigfabrikate. 
Insbesondere muB die Erteilung des Enteignungs- 
rechtes fur dio Anlage j e g l i c h e r A r t  indu-  
str ie l le r  Bahnen,  fiir normal- oder schmal- 
spurige, fiir Hochseil-, Hangę- oder Schwebe- 
bahnen im dringendsten Interesse der Industrie 
erteilt werden. Sofern die AnschluBbahnen in 
eine dem offentlichen Yerkelir dienende Eisen- 
balin einmiinden, sind die Verhaltnisse ja ge- 
regelt, wenn auch vielleiclit nicht immer zu- 
friedenstellend, fiir die Anschliisse an den Rhein- 
Weserkanal, den AnschluBkanal nach Hannover 
und den Lippekanal hat das WasserstraBen- 
gesetz vom 1. April 1905 ein Enteignungsrecht 
ais im Interesse des offentlichen Wohles liegend, 
allerdings analog dem Berggesetz, nur fiir un 
ii e b a ut e Grundstucke festgesetzt. Fiir bebaute 
Grundstiicke ist auch hier noch der umstand- 
liche Weg einer koniglichen Verordnung er
forderlich.

Eine andere Art der Transportgelegenheit, 
fiir welche die Enteignung yon R e c h t  en am 
Grundstiick erteilt werden miiBte, betrifft z. B. 
die Holzindustrie. Es ergibt sich des ofteren 
der Fali, daB ein Sagewerk im Winter bei 
Schnee und Frost zur Anfuhr des geschlagenen 
Holzes aus irgendwelchen Griinden die offent
lichen Wege nicht oder nur unter yerhaltnis- 
maBig hohen Kosten benutzen kann. Leicht 
und, weil nur bei Schnee stattfindend, ohne 
Schaden fur die Grundeigentiimer, Iftflt sich der 
Transport vom Walde zur Betriebsstatte ąuer 
iiber die Felder leiten. Verweigert aber ein 
Eigentumer den Uebergang iiber sein Grund
stiick, so ist der Transport nicht statthaft und 
dadurch yielfach der Betrieb des Werkes sehr 
in Frage gestellt. Hier miiBte eine Beschran- 
kung der Eigentumsreclite dergestalt stattfinden, 
daB den Werksbesitzern — selbstredend gegen 
angemessene Entschadigung — der Uebergang
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iiber die Grundstiicke bei Schnee und Frost ge- 
stattet wird.

Von immer grofierer Bedeutung fiir die In
dustrie wird die Beschaffung von B e t r i e b s -  
k ra f t  und Betriebswasser .  Wenn aucli 
letztere Frage, wie die der Verunreinigung von 
Abwiissern, in dem kiinftigen Wassergesetzentwurf 
geregelt werden soli, so wurde doch die Ent- 
eignung des notwendigen Grund und Bodcns, 
die Ablosung von Recliten, auch in das indu- 
strielle Enteignungsgesetz gehoren. Betreffs 
der Kraftiibertragung, sei es nun in fliissiger, 
gasartiger Form, oder in der Form der Elek- 
trizitat, mufi der Industrie fraglos nach den 
heutigen Verhaltnissen eine grofiere Erleichte- 
rung ais bisher geboten werden.

Sind im Vorstehenden kurz die wichtigsten 
Zwecke, fiir die ein industrielles Enteignungs
gesetz die Enteignung gestatten soli, skizziert 
worden, so mufiten ais Subjekte der Enteignung 
alle fabrikmafiig betriebenen Unternehmungen 
ohne Unterschied des Betriebszweiges berechtigt 
sein, die Enteignung zu beanspruchen.

Nicht so leicht wird die Festlegung des Be- 
griffes „fabrikmafiig betriebene Unternehmungen“ 
sein. Es yersteht sich von selbst, dafi man im 
allgenieinen nicht die Auffassung der Gewerbe- 
ordnung iiber das Vorhandensein eines Fabrik- 
betriebes hierauf anwenden wird; denn fiir so 
kleine Betriebe, die von der G. O. noch ais Fa- 
briken betrachtet werden, kann nicht die An
wendung des Enteignungsrechtes gerechtfertigt 
werden.

Die Enteignung mufite ferner verliehen wer
den ohne Unterschied des Betr ie bszwei 
ges und Unternehmens. So darf nicht eine 
eventuelle Beschrankung der Verleihung des 
Enteignungsrechtes fiir Unternehmon, die eine 
Personengemeinschaft betreibt, eingefuhrt werden, 
sondern das Gesetz mufite sich auch auf fabrik- 
mafiige Betriebe eines Einzelunternehmens er- 
strecken. Denn ausschlaggebend darf nicht der 
mehr oder minder grofie Vorteil eines Einzelnen 
sein — eine Enteignung gewahrt stets einem 
Einzelnen oder einer Personengemeinschaft ge- 
wisse Vorteile —, sondern die Forderung des 
Allgemeinwohles mufi das Bestimmende bleiben. 
Nun ist zuzugeben, dafi eine Personengemein
schaft fiir diese Hebung des offentlichen Wohles 
insofern eine grofiere Gewahr ais eine Einzel- 
person bietet, ais relativ genommen eine Per
sonengemeinschaft durch Verteilung auf viele 
Schultern ein Unternehmen leichter aufrecht er- 
halten kann, ais ein Einzelner. Anderseits gibt 
es aber auch genug Einzelunternehmer, die in 
dieser Beziehung eine bedeutend grofiere Sicher- 
heit ais viele Personengemeinschaften bieten. 
Eine Priifung der grofieren oder geringeren Ge
wahr fiir die Forderung des offentlichen Wohles 
mufi sich also nicht allein auf den oder die Unter-

nelimer, sondern aucli auf die Unternehmungen 
richten. Die steuerliche Leistungsfahigkeit, die 
Grofie und die Werte der Produkte, die Zalil 
und Qualitat der Angestellten und Arbeiter des 
Unternehmens wird bestimmend fur die Gewah- 
rung des Enteignungsrechtes sein miissen.

Nicht unbestritten wird die Frage der Ver- 
leihung des Enteignungsrechtes fiir Neugriin-  
dungen sein. Ohne Zweifel wiirde die Einfiih- 
rung eines solchen Gesetzes die Griindung neuer 
industrieller Unternehmungen fordern; das wiirde 
an sich aber kein beklagenswerter Zustand sein. 
Wo neue Unternehmungen in bezug auf die Ent
eignung von Grundstiicken mit bestehenden kolli- 
dieren, ware zu priifen, welchem Werk das 
hohere offentliche Interesse zukommt. Bei glei- 
cher Bedeutung fiir das offentliche Wohl steht 
dem alteren Unternehmen das hohere Recht zu; 
denn ein neues Werk ist leichter in der Lage, 
sieli eine andere Betriebsstatte mit den erforder- 
lichen Eigenschaften zu wahlen, ais ein be- 
stehendes. Letzteres war bei seiner Begriin- 
dung yielfach gar nicht in der Lage, seine eigene, 
wie die Entwicklung der Umgebung yorauszu- 
sehen. Nicht vereinzelt ist der Fali eingetreten, 
dafi durch iibermafiige Forderungen der Um- 
lieger die Unternehmungen in ihrer Fortentwick- 
lung zum Schaden der Gesamtheit direkt ge- 
hemmt. worden sind. Findet mithin die Ver- 
leihung des Enteignungsrechtes fiir existierende 
Unternehmungen keinen Widerspruch, so mufite be- 
ziiglich der Neugriindungen diese Frage doch wohl 
einer saehgemafien Priifung unterzogen werden.

Ais G e g e n s t a n d  der Enteignung kommt 
die ganzliche und teilweise Abtretung yon Grund- 
stiicken, die Verleihung von Benutzungsrechten, 
die Einraumung und Aufhebung von Dienstbar- 
keiten in Betracht. Ob bewegliche Saehen 
enteignet werden sollen, mufi nach dem Stande 
der heutigen Auffassung iiber die Verleihung des 
Enteignungsrechtes yerneint werden. Dagegen 
kann o f f e n t l i c h e r  Grund und Boden nicht 
yon der Enteignung ausgeschlossen werden; ins- 
besondere mufi das Enteignungsrecht in bezug 
auf offentliche Wege ohne weiteres yerliehen 
werden, wenn sie der Entwicklung eines Unter
nehmens hinderlich sind und ihre Verlegung ohne 
besonderen und erheblichen Schaden fiir das 
offentliche Wohl erfolgen kann. Die Frage der 
Enteignung i n d u s t r i e l l e r  G r u nd s t i i ck e  ist 
bereits oben gestreift; einer grundsatzlichen Aus- 
schliefiung kann aber nicht zugestimmt werden.

Die En ts chadi  gu ng  und das Verfahren  
wurden sich im grofien und ganzen den heute 
fiir andere Arten der Enteignung geltenden Grund- 
satzen anpassen miissen. In den Bestimmungen 
iiber das Verfaliren mufi Vorsorge getroffen 
werden gegen einen Mifibrauch des Enteignungs- 
gesetzes zu S p e k u l a t i o n s z w e c k e n .  Dies 
konnte etwa derart geschehen, dafi die Bedingung
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der Benutzung des enteigneten Grundstiickes zu 
dem fiir die Enteignung maBgebenden Zwecke 
auf eine bestimmte Reihe von Jaliren gestellt 
wird unter Verfall einer entsprechend holien 
Strafe bei einer Zuwiderhandlung. Endlich wird 
man, wie beim Bergbau, sich vielleicht auf die 
Enteignung von un b eb a u ten  Grundstiicken 
durch das Gesetz beschranken miissen.

GroBe Schwierigkeiten werden sicherlich der 
Scliaffung eines industriellen Enteignungsgesetzes 
noch entgegenstehen; vor allem ist eine sorg- 
fiiltige Klftrung der silintlichen hiermit in Zu- 
sammenhang stehenden Fragen erforderlich, aber 
die Forderung ais solche ist keine unberechtigte. 
Sie erscheint vielmehr um so berechtigter, ais

andere Erwerbszweige, wie Bergbau, Landwirt
schaft, bei denen eine dem offentlichen Wohle 
dienende Tatigkeit gleichfalls nicht so hervor- 
tritt wie bei Yerkehrsunternehmungen, das Ent- 
eignungsreclit bereits besitzen. Eine Gleicli- 
stellung der Lidustrie mit diesen Erwerbszweigen 
auch in dieser Beziehung wiirde fraglos belebend 
und befruchtend auf die industrielle Tatigkeit 
einwirken und damit dem „offentlichen Wohle11 
in weitestgehendem Mafie forderlich sein. Sollte 
infolge dieser Anregung die Frage eines indu
striellen Enteignungsgesetzes seitens der betei- 
ligten und maBgebenden Faktoren einer eingehen- 
den Erorterung und Wiirdigung unterzogen wer
den, so ist ihr Zweck erfiillt.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen. *

10. F e b ru a r 1910. KI. 1 a, K  42 023. D oppelt 
bowegte SiebkaBten fiir K reiselrS tter. Ju liu s K ratz, 
Dortm und, Ile iligerw eg  70.

KI. 7b, K  40 248. D rahthaapel m it durch  Reclits- 
und L inksgew inda auf seiner D rehachse T erstellbaren  
Sproizen zum Y erandern  des H aspeldurchm essers. 
Johann  K am p, M iindelheim  a. Rh., Bez. D usseldorf.

KI. 7b, M 38 720. Y orrich tung  zur Innenkiih lung  
fliegender Z iehrollen bei D rahtziehbiinken. M almedie 
& Cie., M aschinenfabrik, A. G., D iisseldorf-Oberbilk.

KI. 12e, M 37 477. Z entrifugal-A bscheider zur 
T rennung  von festen  und flussigen B estandteilen  aus 
L uft und Gasen. Zus. z. Anin. M 33 850. K arl 
MichaeliB, Coln, K am ekestr. 8.

KI. 19 a, M 36 242. SchionenBtoBverbindung, bei 
w elchor ein an  don M uttern  dor L aschensclirauben  ge- 
lagertos E szen te r die L aschen gogen die Schienen profit. 
Thom as Joseph  Mc M anus, Cleveland, Ohio, V. St. A.

KI. 21 li, D 20 754. E lok trischer Schm olzofen fiir 
D rehstrom betrieb , bei welchem  kornige M asse alB Heiz- 
w iderstand dient. D eutsche Q uarzgesellschaft m. b. H., 
Beuel b. Bonn a. Rb.

KI. 31c, H  48 599. Form enpulver, bcBtehond aus 
BraunkohlenBtaub. G ustav Ileilm ann , B erlin , A cker- 
straBe 131/32.

14. F e b ru a r 1910. KI. 7b, S 28324. Y orrich 
tung  an  Rohrschw eiBm aschinen zum A bkratzen  der 
an dor SchweiBnaht gebildeten  Schlacke m ittels K ratz- 
eisen. H erm ann Spranger, G elsenkirchen, M artingpl. 1.

KI. 18a, G 27 769. E in rich tu n g  zum wecliBel- 
w eisen Oeffnen und SchlieBen der beiden AbschluB- 
organo eines doppelten G ichtyerschlusses m ittels eines 
gem einsam en Steuerhebels. D eutsche H uttenbau-G e- 
se llschaft m. b. II., D usseldorf.

KI. 18 c, H  45 594. G luhofen m it feststehendor, 
allse itig  von den H eizgasen um spiilter Muffel. F ran z  
llo f , F ra n k fu rt a. M., Schleusenstr. 18.

KI. 19a, B 52 117. S a tte llasche zur Y erbindung 
von Schienen oder W iederherste llung  ausgefah rener 
ScliienenstoBe m ittels SchweiBung. A rth u r Busse, C har- 
lo ttonburg , U hlandstr. 24.

KI. 24f, St 13 715. I ie tten ro st m it au f Q uertra- 
gern  ruhenden  R oststaben . L. & C. Steinm iiller, 
G um m ersbach, Rhld.

KI. 49g, P  23 322. Y erfah ren  zur H erstellung  
von Schnittschionen m it u n terstiitz ter R ille an aus

R illcnschienenstucken zusam m cngosetzton H erzstiicken. 
Phoenix, A. G. fiir B ergbau  und H iittenbetrieb , A b- 
teilung R uhro rt, D uisburg-Itubrort.

G e b ra u c h sm u ste re in tra g u n g e n .

14. F e b ru a r 1910. KI. 1 a, Nr. 408 225. E inrich
tung  fiir die Schlam m abscheidung in K ohlenw aschen. 
Otto Rindfleiscli, D ortm und, A rn d tstr. 53.

KI, 7 a, Nr. 408 764. Śelbstta tige  U m leitvorrich- 
tung  fiir W alzd rah t u. dergl. C arl Tober, Oberschone- 
weide bei B erlin , LaufenerBtr. 5.

KI. 19 a, Nr. 408 793. Iloh les FuB lager fur den 
SchienenstoB von B ahngleiscn. Societć L ’A cetvlcne 
Dissous du Sud-Est, M arseille.

KI. 49b, Nr. 408096. Arorrich tung  zum schnellen 
und bequem en A uswechseln dor P r o f i l e iB e n m e s s e r  an 
Lochstanzon, B lechscheren  und E isenschneidern. R en n er 
& M odrach, G era, RouB.

KI. 49 b, Nr. 408 097. Senkrech t yerstoll- und 
seitlich  abschw enkbarer N iederba lte r an  BlecliBcheren 
und Fassoneisen  - Schneidera. R enner & M odrachf 
G era, ReuB.

KI. 49 b. N r. 408 432. E isenschere fiir Profil- und 
Stabeisen. JoBef Bilcsik, B udapest.

Deutsche Reichspatente.
K I. 1 8 c, N r. 211422 , vom 23. Mai 1908. J o h n  

H e n r y  R o b e r t s  i n  D a r l i n g t o n ,  Engl. V erfahren  
und  yo rr ich tu n g  zu m  A usg luhen  von D rahten.

Die G liihrolire a fiir den D rah t b w erden am 
A ustrittende bei c durch eine den ganzen Q uerschn itt

* Dio A nm eldungen liegen von dem  angegebenen 
Tago an w ahrend zw eier M onate fur jed e rm an n  zur 
E insich t und E inspruclierliebung im Paton tam te  zu 
B e r l i n  auB.

des GliihrohreB ausfullendo F lam m e gegen den Zu- 
tr it t  der L uft abgeschlossen. Es soli h ie rd u rch  die 
G luhspaubildung erfo lgreich  yerh iitet werden. In die 
R ohre m unden m it Gas und PreB luft gespeiste- 
B renner d  ein, von denen e iner fur zwei benachbarte- 
G luhrohre ausreicht.
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erzen  in  einem elektrisch  bcheizten Schachtofen.
Der I le rd  des Schachtofons ist darch  einen Dam m  a 

in  zwoi yollkom m en von oinander getrenn to  A bteilun- 
jj=jj) ^  .  gen b und c gete ilt, die durch

fi lCaniile m it zwei auBer-
^  fl ĉ eB 0^ens liegenden
% w  S  llau m en  d  und e yerbunden
% m  sind, dereń  Boden m it jo
m  ___ e iner S trom zuleitung leitend
^ ^  h  ~fU j Yerbundcn ist. Beim  Be-

C tŹ \ , a> A  triebe sam m elt sich das or- 
 ̂U l l l sch mo ' zen6 M etali in don 

A bteilungen b und c und 
den R aum en d  und e an.

p| ,e__________  D er elektrisclie  Strom  tr it t
\j_j_ J < 1  in den einen R aum  d  bezw.

A  C ?! T h  e e in , ge lang t durch das
I p ś ś l l l p  7^Ej~fe=rr =  flussige M etali in die zuge- 

\A  a  \%X r*—rj~^l horigo A bteilung b bezw. c,
^ c\w \. s te ig t h ie r durch das Be-

Bchickungsm aterial iiber den 
///X V //W f//. D am m  a in die andere I le rd -

!_abteilung und yerlaBt den
_______: ' __________  Ofen durch dio zugehorige

U  R inne und iiuBere Abtoi-
ung d  bezw. e. TJm dio durch den Dam m  a bereits 
nach aufwitrts gefiihrte e lek trische E rw arm ung  durch 
<łie ganze Hiihe der Beschickungssiiule zu yerbreiten , 
werden die entstehenden R eaktionsgase  oben durch 
Rohr f  m ittels des Y entila to rs g  abgesaugt und unton 
durch R ohr h  w ieder eingeblasen. Sie erw arm en sich 
im unteren  Toiie der B eschickung sta rk  und iiber- 
tragen  dieso W arn ie  beim H ochsteigen an dio oberen 
Beschickungsm assen.

K I. l S a ,  J ir .  213461 , yom 4. Septem ber 1908. 
M a s c h i n e n f a b r i k  A u g s b u r g -  N i i r n b e r g  A.  G. 
i n  N i i r n b e r g .  Y orrich tu n g  zu m  wechsehceisen Oeff- 
n tn  u n d  Schliefien der beiden A bschluflorgane bei 
doppelien GichtverschlUsten.

D er obere YerschluB a und der un tere  b sind an 
den beiden Enden desselben T ragorganes c (Kette, 
Seil) aufgehangt. Diesos lau ft yon dem  einen Y er
schluB iiber die o rtsfest ge lagerte  Rolle e, yon h ier 
zu einer o rtsyeranderlich  (in dem H obelarm  d) ge-

lag erten  Rolle f ,  die 
c  eB um schlingt, yon

^*er w'°d o r zuriick 
I iiber dio o rtsfest ge-
j zC_^  _______  lagerto  Rolle e zum
: L_________ « j  I anderen G ich trer-

' • ' l -c schluB, an dem es
~ ~X ,— befestig t ist. Das

. ,  wechselseitige Oeff-
nen und SchlieBeu 

/ B  j f i  \  der beiden Glocken a
/  ■ J_ und b erfo lg t durch

___ tS ! =>— I l eben oder Senken
\  E j 3  /  des H ebels d. An-

\  -----j—  /  genom m en, die bei
A_J : J_A den G locken befmden

^  sich in der gezeich-
i |  e = ^ s 3  ( p  neten  S tellung , so

------  j ____ ||§  w ird beim  H erun ter-
— - j m  ziehen des H ebels d

m  : m  zunachst die untere
0  L J . —  M  ( jiocke geschlossen

1 ^  und bei w eiterem  Be-
wegen des H ebels d  die obere Bchwerere Glocke a, da 
die  ̂ untere sich n icht w eiter aufw Srts bewegen kann, 
geoffnet. D urch R uckbew egen des H ebels d  konnen

K I. lS b j  N r. 2 1 3 2 4 9 , yom 11. F eb ru a r 1908. 
M i i r k i s c h e  M a s c h i n o n b a u a n s t a l t  L u d w i g  
S t u c k e n h o l z ,  A.  G. i n  W e t t e r  a. d. R uhr. K ip p -  
vorrich tung  fu r  R oh- 
eisenmischer, bei wel- 1
cher die Kippbewe- ^
gung durch  am  Um- ij®] p?
fangę des jl [ischers |  J i J r r ^ d j ^ j l  „ c ćsifr
angreifende S tangen  m T  JŻ fz.
bewirlct w ird . A  "fS

D ieam U m fan g d es ^  ^
M ischersgelenkigan- II r
greifendo Stange a 
ist an ihrem  unteren  J /  // ][ \

spindel ausgebildet
und fiihrt sich in
einer o rtsfest gela- S  ,
g erten  d rehbaren  ^  S  f z t a
M utter i .  Die Mut- J
te r  b ist in der W elle c _ — i p] : i  -------
drehbar g e lagert, ^  3~ c '
diese w iederum  in n l P l i l S  '
L agern  d  Bchwing-
bar, so daB sie sich U
m itsam t der Schrau- “  '
benspindel a je  nach  d e r ' L ago des M ischers
rich tig  einzustellen yerm ag. D er A ntrieb  fur die m it
einem  K egelrad  e yersehene M utter b ist auf der
W elle c d rehbar ge lag ert; er besteh t aus dem Zahn-
rade f  und dem  dam it yorhundenen K egelrade g.

K I . 21  li, N r. 2 1 3 4 9 7 , yom 29. Mai 1907. J o a n -  
B a p t i s t e  T r i l l o n  u n d  S tć .  E l e c t r o - C h i i n i q u e  
d u  G i f f r e  i n  St .  J e o i r e ,  F ran k r. jElektrischer  
Ofen m it zw ei durch  bewegliche E lektroden  verschie- 
dener P o la r ita t gebildeten, voneinander getrennten
Schmelzstellen.

D er Ofen besitzt auBer den beiden bew eglich
iiber dem Bade angoorduoten K ohleelektroden a  und b

yon entgegengesetzter 
I— c‘ . P o la rita t, die an  die

r i n iJ lI] 5  beiden A uB enleiterc und
— ~  ______ d  angeschlossen sind,

I™  I r T ^—l noch eine dritto , in der
M U W U m  'E ' O  ®  Ofensohle ge lagerte

E lektrodo e, die m it dem 
M ittello iter f  eineB D rei-

/C ^  s =b— ;------- leitersystemB yerbunden
^  ist. D er Strom  flieBt

yon zwei h in tereinander
-----------------------------  goschalteten  G enerato-

I ~j. ren g  und h  zu der
.  | / y W  1 einen K ohlenelektrode

+ (o), durchstrom t das
M etallbad und geh t 

durch die zweite K ohlonolektrodo (6) zu den Gene- 
ra to ren  zuriick. ReiBt nun der L ichtbogen der oberen 
E lektrodo ab, so iibernim m t die B odenelektrode e 
und de r M ittelleiter f  die R uckleitung des Strom es 
zu den G eneratoren  g und h. H ierdurch  w erden 
starko  Strom schw ankungen yerm ieden. AuBerdem ist 
es aber m oglich, eine der oberen  E lek troden  ohne 
B etriebsun terbrechung  auszuw echseln. SchlieBlich 
ab er kann auch nach  Belieben die S trom starke der 
beiden L ichtbogen gean d ert und je  nach B edarf dio 
G esam tm enge oder ein Teil des Strom es durch  eine 
de r oberen E lek troden  und das M etallbad h indurch 
zur un teren  E lektrodo und yon da zu den G eneratoren  
zuriickgeleitet w erden, w odurch eine bessere  W arm e- 
yerte ilung  erzielt w ird.

K I. I S a ,  N r .2 1 1 1 3 4 , yom 31. M arz 1907. E u g e n  
A s s a r  A l o x i s  G r o n w a l l ,  A x e l  R u d o l f  L i n d -  
b l a d  und O t t o  S t &l l i a n o  i n  L u d y i k a ,  Schweden. 
Yerfahren zu m  R eduzieren  u n d  Schmelzen non E isen-

sowohl beido Glocken in SchluBstolIung gebrach t, ais 
auch durch  weiteros A nhoben des H ebels d  dio untere 
Glocke bei gescblossoner oberer Glocke geoffnet 
werden.
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K I. 10.a , N r. 211879, yom 28. Ju n i 1908. E. 
N i m p h i u B  i n  B o c h u m .  V orrich tung  zu m  E in -  
ebnen der K ohle in  liegenden K okskam m ern .

Dio dio E inebnungsw erkzeugo tragende Stange a 
ist dureh  oin zwischen U-Eison b gofiihrtes Quorhaupt

m it einer N iirnherger Scliere c yerbunden, dio m it 
ih rem  andern  Ende d  am  M aschinengestell e ange- 
lenk t ist und einen K reuzkopf f  triigt. In  desson 
G ew indem utter fiihrt sich eine Gowindespindel g , dio 
u n ter Y erm ittlung  der W elle h und des K egolriider- 
w endegetriebes i  yon der W elle k  aus angetrieben  
wird. D ureh die K upplung l w ird dio D rehhew egung 
um geschaltet, w ahrend die K upplung m  zum  Ein- 
und A usschalten  des A ntriebes dient.

K I. 7 a ,  N r. 212171 , yom 3. M arz 1907. F r a n z  
D a h l  i n  B r u c k l i a u s o n  a. Rh. Mechanisches W arrn- 
bett f i i r  Stab- und  Profileisen, R ohre u n d  dergl. m it  
A u fro llg a n g , A ttsw erfoorrich tung , S treckbank  und  
einer das W a lzg u t dem Scherenrollgang zu fiih ren d en  
T ra n sp o rtvo rr ich tu n g .

D as auf dem R ollgang  a yom W alzw erk koni- 
m endo Stabeisen  b w ird  dureh  eine absatzw eise sich

l

yorblasenen E isen  in  die GieBpfanne ausgegossen. 
H ier w ird oino bo groBo M enge yon gebrann tem  K alk, 
E isenoxyd und FluB spat zugesetzt, daB die Schlacke 
hochbasisch w ird. Beide, M etali und Schlacke, w er
den in den basischon H erdofen iibergefiihrt und h ier 

das M etali in ublieher 'Weise w eiter 
ge re in ig t und fe rtiggem ach t.

N r. 030575. R o b e r t  T r i p m a c h e r  
i n  S c l i w e i d n i t z ,  DsutBchl. y e r fa h 
ren  z u r  H erstellung einer feuerfesten  
M asse, von Steinen usw. au s  Chromit.

Erfindor bespriclit die Schwiorigkoi- 
ton der Auffindung eines goeigneten 
B indem ittels fiir don hochfeuerfesten  

C hrom it. E r beh au p te t, daB nachatehendes Y er
fahren ein gutes B indem ittol fiir C hrom it liefere 
und diesein beim F ressen , T rocknon , B rennon und 
bei se iner industriellen  Y erw ondung dio erforderliche 
F estig k eit gebe. Borsauro oder ein B ora t (Borax) 
und oine kleino Menge Chromsiiure oder ein Chroinat 
(Kalium - oder N atrium chrom at oder -bichrom at) wor
den in einer M elasse oder iihnlichen Saccharinlosung 
aufgelost und da rin  N aph tha  m oglichst fein em ulgiert. 
Die Losung w ird m it pulyeriBiertem C hrom it yorriihrt; 
aus d ieser M asse ste llt m an in iib licher W eise Steine 
l ie r , 'd io  dann ge trocknot und g eb ran n t w erden.

N r. 930 764. J o h n  T.  J o n  a s  i n  I r o n  Mo  u n  t a i n ,  
M ichigan. Y erfa h ren  zu m  R eduzieren  to n  E isenerzen.

Das E isenerz  w ird in M ischung m it K ohlenklein 
in einen D rehrohrofen  aufgegeben, der an  seinem  
un teren  Ende m it einem  G aserzeuger sowie m it einer 

regelbaren  L uftzufuhrung in Y erbin- 
dung steh t. In  dom Ofen w ird eine 
reduzierende A tm osphare aufrech ter- 

\ h a lten  und dio H itze so w eit goBtc i-
gort, daB sie an dor heiBeston Stelle 

______bis 1200° C betriij;t. D as Erz wird

■ r
<7Ct,

drehendo A usw orfyorrichtung c iiber dio N asen d  auf 
die R iclitbank e geschoben, auf der es in noch lieiBom 
Zustande geric litet w ird. In  das R ich tbett greifen 
m ehrero  au f einer gem einsam en W elle f  sitzendo 
A rnie g, die das geniigend erk a lte te  Stabeisen in 
groBeren Posten  in eino rostartigo  Rinne h schieben, 
in der es yollig  e rka lte t. Dio R inne h  ist au f einem  
zw eiarm igen Schw inghebel i  befestig t, der in einem 
W agen  k  d re libar g e lag ert ist. Dio m it Stabeisen 
gefiillte R inne w ird nun  auf Schienen zu den Scheren- 
ro llgangen l oder m  gefahren . Y or diesen sind ver- 
sto llbare A nschlage n bezw. o so bofestigt, daB dio 
unteren  E nden der Schw inghebel i  dagegen treffen 
und gedreh t w erden, was ein Kippen und E ntleeren  
der R inne li zur Folgę hat.

Patente der Ver. Staaten von Amerika.
N r. 927 097. T h o m a s  S. B l a i r  i n E l m h u r s t ,  

J l l .  D uplexproze/3.
D as Y erfah ren  yerbindet in bekan n ter W eise don 

sauren  BessemerprozeB m it dem  basischen H erdofen- 
yerfah ren  und bezweckt, das D urchsetząuantum  des 
le tz te ren  zu yergrofiern. E s h a t sich bei Prozessen 
d ieser A rt die Schw ierigkeit herausgeate llt, im  H erd 
ofen m it gen iigenderSchnelligkeit eine s ta rkoxyd ierende  
basische Schlacke zu erzeugen. Dies soli der E r- 
findung gemSB dadurch  erm oglicht w erden, daB ein 
T eil der im  sauren  K onyerter en tstehenden Schlacke 
fiir den H erdofen yerw endet w ird, wobei dereń  Ge
h a lt an  E isen o iy d  und M anganoxyd fiir die Entphos- 
phorung  und E ntschw efelung ausgenutzt w ird. DieBe 
sau re  Schlacke w ird in der nStigen M enge m it dem

durcli die K ohle und die reduzierende 
tg?-"''jl G asatm osphare zu M etali reduziert.
o J " D er entstehonde M etallscliwamm  ver- 

d iclitet sich nun durcli die nach dem un
teren  Ofenende zunehm ende E rh itzung  

so w eit zu kom paktem  M etali, daB es bei seinem  
A u stritt aus dem Ofen n ich t oxydiert. Dio w eitere 
Y erarbe itung  erfo lg t in einem  H erdofen.

N r. 935964 . J o h n  C. C r o m w e l l  und H o r a c o  
W.  L a s h  in C l e v e l a n d ,  Ohio. Stahlw erksanlage.

Dio A nlage beBteht aus don beiden H ochofen a, 
den beiden M ischern b, die so zu den H ochofen an- 
g eo rdnet sind, daB das R oheisen aus dieBen dureh eine 
R inne d irek t in den zugehorigon M ischer abgestochon 
w erden kann, und einer Reiho von H erdofen c. H in ter 
diesen lau ft das G leis d  eines L aufk ranes e. AuBer- 
dom sind noch y ier Kupolofen f  yorgesehen zum 
Schm elzen yon Zusiitzen fiir die Oefen c und ge-

gebenenfalls auch yon R oheisen. E in  G leis g  dient 
zur B edienung der Kupolofen, dereń  R innen w iederum  
bis in den B ereich  des LaufkraneB e re ichen . Die 
A nlage erfo rd ert nu r ein Gleis zum B efordern  des 
M etalles yon den H ochofen oder den M ischern zu den 
H erdofen. I s t  e iner der M ischer oder H ochofen auBer 
B enutzung, so kann das M etali des andern  Hochofens 
zu dem zw eiten M ischer oder d irek t zu den H erdofen 
m ittels des L aufk ranes e geschafft w erden. Ebenso 
kann  M etali aus yerschiedenen Kupolofen in dieBelbe 
P fanne abgelassen  w erden. Je d e r  H erdofen  kann  in 
oder auBer B etrieb  geaetzt w erden, ohne die H and- 
habung  dos geschm olzenen M etalles irgendw ie zu stOren.
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Statistisches.
Der Cesnch dor deutschen Teclinisclien Hoclischnlen und Bergakademien im Winter li alb jahr o 1009/10.1

Anzahl der Von den Studierenden sind der 
Staatsangehorigkeit nach

G c s a m t - U e b e r s i c h t
Stu-

dierenden

Zuhorcr 
und Gaat- 
teilneliiuer

H 5rer
insgesamt

Landes-
kinder

aus d. iibrig. 
deutschen 

Ilundcsstaat.
AuslUnder

a) T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l c n :

A a c h e n ...................................................................... 571 277 848 434 50 87
Berlin (C h a r lo t te n b u rg ) ..................................... 2 120 828 2 948 1432 296 392
D a n z i g ...................................................................... 647 2 664 1 311 513 107 27
H a n n o y e r ................................................................. 879 757 1 636 674 159 46
B ra u n s c liw e ig .......................................... .... 427 32 0 747 109 2 58 60
D arm stadt ............................................................. 1 24 5 367 1 612 . 263 562 4 2 0
Dresden .................................................................. 892 488 1 38 0 493 176 223
K a r l a r u h e ................................................................. 3 1 220 4 171 1 391 382 338 500
-Miinchen ..................................... 2 353 557 2 910 1112 577 664
S t u t t g a r t ................................................................. 5874 6 414 1 288 649 180 45

a) insgesam t 11 228 4843 16 071 6061 2703 2 4 6 4

a) B c r g a k a d e m i e n :
B e r l in .......................................................................... 184 55 239 136 25 23
C l a u s th a l ................................................................. 86 20 106 63 12 11
Freiberg i. S.............................................................. 400 29 429 85 109 206

b) insgesam t 670 104 774 .  284 146 240

U eber daa Studium  der E i s e n l i u t t o n k u n d  o (bezw. H iittenkunde) an denjenigen Hochschulen, 
hierfiir beBondors in F rag e  kom men, en thalt die nacbatehende T abelle einige Angaben.

die

Technische Iioehschulc 

bezw. 

B ergakadem ie

A n z a h l  d e r  S t u d i e r e n d e n
Y on den S tudiercntlen 

sind  der Staatsangchorig:- 
keit nach

Anzahl
der

Zuhorcr
und

Gaattcil-
nehm er

in s

gesam t

im
1. Studlen- 

ja h rc

im
2. S tudien- 

ja h re

im
3. S tudicn- 

jah re

im
4. Studien- 

ja h re

in hoheren 
Studlcn- 
jah ren

L and  es

ic In der

aus den 
ubrigen 

deutschen 
ftundes- 
Ktaatcn

Aus-

l&nder

Aachen (Hochscliulo)7 158 22 33 31 20 52 106 17 35 42
Berlin ( „ ) 7 84 12 17 16 0 9 17 65 4 15 84
S tu ttgart ( „ ) 7 19 9 __ 9 __ 0 __ 9 __ O__ 8 11 — 9 ___

Berliu (B ergakadem ie) 29 4 3 9 4 9 22 3 4 48
C lausthal ( „ ) 17 — 1 5 1 10 13 3 1 5
Fre iberg  ( „ ) 26 — — 7 1° 7 1012 6 9 11 —  -

1 N ach A ngaben, die d er  R e d a k t io n  auf ihren  W unsch von don Hoc.hachulen selbst m it danke i iB w erte r  
B ereitw illigkeit ilborm ittelt w orden Bind. — Y gl. „S tahl und E isen“ 1909, 3. F eb r., S. 188. — 1 78 Zuhiiror, 
586 G asttoilnehm er. 3 D aru n ter v ier weibliche. 4 62 Zuliorer, 109 G astteilnehm er, da ru n te r 57 weibliche. 
5 D arunter dre i  weibliche. 0 D aru n ter 282 weibliche. 7 H iitten leuto  iiberhaupt, da eine T rennung  zwischen 
Eisen- und M etallhuttenlouten  bei der  Einachreibung n icht stattfindet. 8 H orer, da die G astteilnehm er n ich t 
nach Fachrich tungen  g e tren ń t sind. 0 A ngaben folilen. 10 N ach Befinden u n ter E inrechnung  yon M ilitar- 
dienatjahren.

Sclnrodons Eisenindustrie im Jahre 190!).*
Die A u s f u h r  a n  E i s e n  u n d  E i s e n  w a r e n  

stellte  sich in  den beiden letzten  Ja h re n  wio fo lg t:
Die E i s e n -  u n d  S t a h l e r z o u g u n g  Schwe- 

dena gesta lte te  sich nach  dem „B ihang  till Je rn - 
kontorets A nnaler"**  im abgelaufonen Ja h re , ver- 
glichen m it den Ja h re n  1907 und 1908, wie fo lg t:

J a h r Roheisen

t

Luppen 
und  Koh- 
schiencn 

t

lJcsscm er-
stahl-

blocke
t

Mai-tln-
stahl-

biocke
t

1907. . 503 400 177 100 77 000 334 200
1908. . 563 300 148 500 79 500 347 600
1909. . 443 000 1 IG 900 63 400 247 200

amo l m j a n r e  j y u a  g e g e u u u e r  uom  
Jahro  1908 an R oheisen 120 300 t, an L uppen u n d R o h - 
schienen 31600 t, an B essem erstahlb locken 16100 t 
und an M artinstahlb locken 100 400 t w eniger erzeugt.

* Ygl. „Stahl und E isen “ 1909, 10. M arz, S. 364.
** 1910, H eft 2, S. 121 bis 127.

1909
t

1908
t

U nterschied
t

R o h e is e n ....................... 105 700 107 100 _» 1 400
S c h ro t t ............................ 7 100 5 300 + 1 800
G u B w a r e n ................... 10 300 6 400 + 3 900
Luppen und H albzeug 20 600 20 200 + 400
R ohrkniippel . . . . 19 000 20 000 — 1 000
S ta b e is e n ....................... 106 900 122 200 — 15 300
Staboisenabfalle . . . 6 100 3 600 + 2 500
W alzdrah t, D rahteisen 21 200 21 600 400
B le c h e ................... . 1 300 2 200 — 900
R ohren und R ohrteile 9 000 15 900 — 6 900
D rah t, gezogen . . . 1 300 1 700 — 400
N a g e l ............................ 7 700 6 900 + 800

Zuaamm en 316 200 333 100 — 16 900
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Die E r z a u s f u h r  b e tru g  nach „Industri- 
iid n ingen  N orden" * im  Ja h re  1909 von K iru n av aara  
1 472 824 t und von G rangesborg  499628 t.

GroBbritanniens Ilocliofen Ende 1909.**

H ochofen 

In B ezirke

im B etriebe
auBcr

B etrieb

am  
31. Dez. 

1909

Okt.-Dez.
1909

durch-
HchnitUlch

Okt.-Dez.
1909

durch-
schn lttlich

S c h o t t l a n d ....................... 83 8 2 7/ ! o 2 2 ,3/ jo
D urham  und N orth- 

u m b e r la n d ................... 28 2 8 1/j 11 v»
C le v e la n d ........................ 55 5 3 '/5 2 0 1/5
N ortham ptonshire  . . . 12 11 11
L in c o ln s l i i r e ................... 13 13 1
D o rb y s h ire ....................... 31 32 >/j 1 l s/ 3
N otts und L eicestersh ire 6 6 2
Siid-Staifordshiro und 

W orcestersh ire  . . . 19 195/o 14‘/o
N ord-Staffordshire . . 15 15 15
W est-C um berland . . . 20 19 s/ j 16'/s
L an caB h iro ....................... 13 13 19
S iid -W a le s ....................... 14 14 20
Siid- u. W ost-Y orkshire 12 12 13
S h ro p s h ir e ....................... 3 3 3
N o r d - W a l e s ................... 3 3 1
G loucester, Som erset,

"wnts...................... __ __ 2

Z usam m en 327 3 2 5 5> o 18 4 7/oo

Kokshorstellung i m  Bezirke t o u  ConnelsTillo.
Die „A m erican Iro n  and S teel A ssociation“ teilt 

in  ihrem  „B ulle tin“ f  m it, daB nach einer Yeroffent- 
lichung  des „C ourier“ in Connelsville (Pennsylyanien) 
die K o k  s e r z e u g  u n g im Bozirke Ton U pper und

* 1910, 21. Ja n ., S. 23.
** N ach „The Iro n  and Coal T rados Kevievr“ 1910,

11. F eb r., S. 224. — Die d o rt gegebene Zusam m en
ste llung  fiilirt dio sam tlichen britischen H ochofenw erke 
n a m e n t l i c h  auf. —  Ygl. „S tahl und E isen11 1909, 
17. F ebr., S. 258.

f  1910, 1. F eb r., S. 13.

L ow er Connolsville sich im Ja h re  1909 auf 16131 750 t 
belaufcn habe gegen 9 704 920 t im Ja lire  1908 und
17 259356 t im Ja h re  1907. Von der G esam terzou- 
gung des abgelaufenen Ja h res , die gegeniiber dem 
Ja h re  1908 eine Zunahm e um  6 426 830 t oder 66,2 °/o 
zeigt, entfielen 10 445 895 t auf den B ezirk  von U pper 
Connelsville und 5 685 855 t au f den B ezirk von Lower 
Connelsville.

Dor D u r c h s c h n i t t s p r e i s  fiir Connolsville-KokB 
iiberhaupt (GieBerei- und H ochofenkoks) stellte  sich 
fiir 1909 au f 2 § f. d. ton yon 907 kg  ab Ofen gegen
1,80 $ in 1908 und 2,90 $ in 1907. Im  D ezem ber v. J. 
be tru g  der D urchachnittsprois 3,10 g fiir GieBereikoks 
und 2,85 § fiir H ochofenkoks. D er P re is  fiir GieBerei
koks belief sich im D urchschnitt des ganzen Jah res  
au f u n gefah r 2,24 § und fiir H ochofenkoks au f un- 
gefiihr 1,95 §.

AuBenliaudel Spauieus im Jahre 1909.*
Dio Ein- und A usfuhr in den w ichtigstcn E r- 

zeugnisson der B ergw erks- und E isen industrie  Spaniens 
gestalteto  sieli nach  den E rm ittlungen  der G eneral- 
direk tion  der spanischen Zoile** w ahrend des abge
laufenen Jah res , yerglichen m it dem Ja h re  1908, 
wie fo lg t :

G ejfcnstund
E in fuh r

.
A usfuhr

1909
t

1908
t

1909
t

190S
t

Steinkohlen . 1 969 082 1 940 864 — __
K o k s .............. 297 921 277 781 — —
Eisenerzo . . — — 8 544 634 7 252 958
S cliw efelk ies. — — 1 360 325 1 387 081
M anganerze . — ■ — 14 737 25 447
R oheisen . . . 
EisenguB-

4 036 f  4 1.25 44 718 11287

w aren . . . 3 890 f  3 915 — —
Schienen, 

S tabeisen u.
22 140 20 078

V erarbe ite tes
E isen . . . — — 15 186 22 351

W ciBblech . . 2 823 5 548 — —

* Ygl. „S tahl und E isen “ 1909, 5. Mai, S. 671.
** „Rovista M inera11 1910, 8. Feb r., S. 77. 
f  E ndgultige Ziffer.

Umschau.

Niilierungsformel fiir Berechnung des Schwung- 
radgewichts t o u  Walzenzugiuaschinen.

In  den „CompteB rendus hebdom adaires*'* g ib t 
C h a r l e s  R e i g n i e r  folgende Form el fiir das Kranz- 
gew icht von W aizenstraB en-Schw ungradern  an :

B edeutet P  das K ranzgew icht in Tonnen, Ym die 
m ittle re  U m fangsgeschw indigkeit des Schw ungrades 
im  Schw erpunkt d e sK ran zes in m /sek, N  dio L eistung 
der A ntriebsm aschine in PS, b o  is t :

D iese G leichung ist aus einer groBeren Zahl p ra k 
tischer A usfiihrungen gewonnen. U n tcrsuch t B in d  zu 
diesem  Zwecke W alzenstraB en der verschiedensten 
A rt und GroBe m it L eistungen von 133 bis 1800 PS, 
m it U m fangsgeschw indigkeiten von 18,3 bis 35 m /sek  
und K ranzgew ichten von 7,5 bis 49 t. Bei diesen 
StraBen betrugen  die groBten A bw eichungen — 25

* 1909, 27. D ezbr., S. 1357.

und — 34 °/o des sich aus der Form el ergebenden 
AYertes.

Bei der A bleitung dieser G leichung g eh t R eignier 
T on  dom G edanken aus, daB das Schw ungrad den 
Zweck hat, die L eistung  der M aschine w ahrend einer 
gew issen Zeit (d. h. der D auer des Stiches) um einen 
gewissen B e trag  zu steigern . D ruck t m an den letz teren  
in P rozen ten  der M aschinenleistung aus, so en tsteh t 
dio obige Form el u n ter der V oraussetzung, daB die 
G oschw indigkeitsabnahm e des Schw ungradkranzes in 
dor Zeiteinheit (Y erzogerung) bei den verschie- 
denen StraBen fiir gleiche prozen tuale  S te igerung  der 
M aschinenleistung gleich ist. D as heiBt also zum Bei
sp ie l: Die Schw ungrader sind so bem essen, daB so
wohl fiir eine 1000 PS-M aschine zur S te igerung  auf 
1500 PS  ais fiir eine 2000 PS-M aschine zur Steigerung 
auf 3000P S  die G eschw indigkeitsabnahm e desSclrwung- 
radkranzes in der Sekunde gleich, boispielsweisa 
== 0,5 m /sek, ist. Oder, u n ter E infiihrung der Um- 
laufzahlen  s ta tt  der G eschw indigkeiten noch anders 
ausged riick t: Die R eigniersche Form el kann nu r be- 
stehen, wenn fiir gleiche prozentualo L eistungsstei-
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gerung durch das Schw ungrad gleiche prozentuale 
Yerringorungen der UmdrehungBzalil zulaaaig sind.

W enn es nun auch zweckmiifiig erschein t, dio 
Berechnung dos Schw ungrades au f der G rundlage des 
zuliissigen A bfalls der U m drehungazahlen dor M aschine 
aufzuhauen, so liifit doch die R cigniersche F orrae l dio 
zuin Aufladen doB Schw ungrades zurY erfiigung stehende 
Zeit ganz auBer aclit, und dies is t n ich t zuliissig. Dio 
Beriicksichtigung dioses w ichtigen Uraatandos m acht 
indessen koine besonderen S chw iorigkeiten ; die Be
rechnung oinea W alzonzugm asch inen-S chw ungrades 
wiirde sich daboi naeh folgender U eberlogung gestalten :

Die Scłiwungriidor der W alzenstrafien unterschei- 
den sich von den Schw ungradern  dor B otriobsm aachincn 
ihrern Zweck naeh dadurch , dafi sie zum Ausgloich 
der K raftbedarfascliw ankungen zwischen S tichzeit und 
Sticlipause, also der S c lm ankungen  w ahrend eines 
grofieron Z eitraum es, dienen solleu, w ahrend boi Be- 
triebsm aschinon ihro  A ufgabe in dor E rhohung  dos 
Gloichform igkeitsgradea, d. h. in dera Ausgloich dor 
Schwaukungen innerhalb  e i n e r  M aschinenunidrehung 
besteht. Soli das Schw ungrad K ra ft abgoben , ao 
kann diea nu r durch Y erm inderung  der U m laufzalil

20

J 10 7S 20 2S JO JS°/o 
-----> zu/dssiger Afifa// der t/mdre/wngen in P r oz en ten

Abbildung 1.
Schaubild zur Bestimmung des SchwungradkranzgewichtcH.

der Maschine geschohon. W ir mussen also eino 
V erringerung der Um laufzalil zu la sB e n ;  je  naeh  ih rer 
CłroBo erhoht Bich dio aus dom Schwumjrado zur Yer- 
fiigung atehende K raft. D em nach muB bei der Be
rechnung eines Schw ungrades fiir eine W alzonstrafie 
zunSchst dor zuliisaigo T ouronabfall der M aschine fest- 
gelegt werden. D erselbe ist ao zu bestim m en, dafi dio 
W alzgeschwindigkeit n ich t u n ter das zur E rzielung 
einer genugenden E rzeugung und zur Yerm eidung iiber- 
maBiger Abkiihlung des W alzgu tes zuliisaigo Mafi ainkt. 
Rei einem T ourennbfall yon a  vH is t dann die Lei- 
stungsabgabo des S ch w ungrades:

1 0 0 0  g  2 L '  100/  J ’

unter g =  9,81 m /sek die B eschleunigung durch die 
Erdschwere yeratanden. Soli das Schw ungrad diese 
Arbeit abgeben konnen, bo inuB es auch im stande 
sein, sie in den Pausen zwischen den Stichen auf- 
nehmen zu konnen. In gegebener Zeit t kann es einen 
A rbeitsbetrag

L =  75 N t

aufnohmen. Y ernachlSssigt ist in der letzten G leichung 
die Leerlaufsarbeit der StraBe. W ill m an sie beriiek- 
aichtigen, so mufi m an u n ter N dio Leiatung ver- 
steben, welche an dem U m fang der W alze nutzbar 
abgegeben worden kann.

Aus den beiden letzten G leichungen fo lg t:

75 X t =

v i i i .so

1000 g '

H ieraus folgt abgorundet: 

P  =  1,5 -----
1

oder wenn wir

___  N t
( i  _  “ y  ' T -’ 
\  100/

1,6

i  x — —y
V 1 00 /

setzen :

: C
Nt

P = C— In t

N =  mittlere Mascbinenleistung in P S e, 
(genau genommen abzuglich Leer- 
laufsarbeit der StraBe). 

t =  Pause zwischen den Stichcn in Sek.
v =  hochste zulUssige Umfangsgeschwiu- 

digkeit im Schwerpunktkrels des 
Suhwungradkranzea in ni/sek.

Die GroBe von C kann aua dem Schaubild Ab- 
bildung 1 entnom m en w erden. v ist in dieser G leichung 
dio U m fangsgeschw indigkeit des Schw ungradkranzes 
im Schw erpunkt boi der hochaten U m laufzalil (also 
hei Beginn des Stichea). N bedeutot die m ittlere  L ei- 
stung der A ntriebsm aacbine, also b e i  k o n s t a n t ę  m 
D r e h m o m o n t  die Leiatung bei dor m ittle ren  Um- 
laufzalil w ahrend dea ganzen W alzprozesses.

FUr GuBeisen kann m an annehm en, daB die 
grofite zuliiasige U m fangsgeschw indigkeit zwischen 
32 und 40 m /sek  liogt. W ahl* m an, um sichor zu 
gehon und um allenfalls fiir bestim m te F a lle  die uor- 
malo W alzgeschw indigkeit etwas ste igern  zu konnen, 
die erB tere Zahl v =  32 m /sek, so is t rund v2 =  1000 
und dio Form o! yoreinfacht sich auf

C
N t

1000'

B eisp ie l:
Es werdo fiir eine MaBchine von 1000 PSe ein 

T ouronabfall yon 10 yH fur zuliissig erach te t, die 
Pause  zwischen zwei Stichen betrago  4 sek ; dann ist 
fiir ein guBeisorneB Schw ungrad :

„ 1000- 4
P;== 7.75 ■— ——  =  3 0 t.

’ 1000 Rl.

I)io ErmaBigung der Giitertnrifo.*
Dio G osam toinnahm e der orsten zwei D ritte l dos lau- 

fenden E tatsjahrea  der preuBisch - hessischen E isen- 
bahngem einschaft hat 1372,8 Millionen M ark oder 
07,1 Millionen M ark iiber den E tataansatz  betragen. 
Das M ehr aetzt sich aua 53,5 Millionen M ark beim 
Peraonen- sowio G epiickyerkehr und aus 26,6 Mil- 
lionen M ark beim  G utorvorkohr zusam m en. N am ent
lich der UeberschuB aus dom G iiteryerkehr ist erfreu- 
licli, da  cr zeigt, daB derselbe nunm ehr ste tig  steigt. 
Aus (len iibrigen E innahinequellen der E isenbahn- 
gem einschaft erg ib t sich gegen den E ta t allerd ings 
eino M indereinnahm e von 13 Millionen M ark. DesBen- 
ungeachtet d a rf jedoch au f einen giinstigen Jah res- 
abschlufi dor E isenbahneinnalim en gorechnet werden.

D am it diirfte die Y orbedingung erfu llt sein, an 
die der E iaenbahnm inister ira A bgeordnetenhause die 
E infiihrung der in A ussicht genom m enen TarifermSBi- 
gungen gekniipft h a t;  dieselben betreffen in e rster 
Roiho die Erm aBigung der A bfertigungsgebiihren, die 
E infiihrung von Selbst- bezw. Schnellentladern und 
dea Pendelbetriebes zur B eschleunigung des W agen- 
um laufs, sowie eino w eitere Staffelung und ErmaBi- 
gung der T arife  im Sinne einer A usgesta ltung deB 
Rohatofftarifes, um den T ransport geringw ertiger G uter 
fur Industrie  und L andw irtschaft zu fo rdern . D er 
M inister h a t sich jedoch  n icht nalier dariiber aus- 
gesprochen, in welcher W eise diese w eitere Staffelung 
geschehen aoll. W enn aber yerlang t w ird, dafi  mit 
der lirm aBigung der T arife  auch zugleich eine Y er- 
m indorung der B etriebaausgaben e rre ich t w ird, 80  ist 
dies nur in der W eise ausfuhrbar, daB die Staffelung 
der T arife  n icht n u r bei Zunahm e der T ransport- 
W e i t e ,  sondern auch bei ste igender T ransport- 
M e n g e  erfolgt, und dafi der bereits  fiir einzelne

* „Y erkehrs-K orrespondenz" 1910, Jan u a r.

43



846 Stahl und Jliseii. UtnschaU. SO. Ja h rg . Nr. 8.

Y erkelirsgebiete besteliende G ruppen- und Z ugtarif 
allgem oin zur E infiihrung kommt.

Von besonderem  In teresse  iat in d ieser Beziehung 
der au f der Franzosiachen Jfordbahn eingefiihrto T orif 
fu r die B efiirderung yon Kohlen und Koka in 40-Ton- 
nenw agen, dio von den Y erfrach tern  selbat gestellt 
w erden. Boi Y erw endung eines eiuzigen W agens von 
40 t b e trag t dio Erm aBigung G °/°, boi zwoi W agon 
T0/0 und 00 fo rt bia zu 16 W agen odor einem  Zuge 
von 640 t, bei dom die BrmiiBigung 21 °/o be trag t. 
Die E iseubahn, welche dieae Satze bei R iickbeladung 
yordoppelt, gew ithrt auBordem noch eine E ntschadi- 
gung Yon 5 c fiir jed es von beiadenon W agen  durch- 
laufene K ilom eter. E in n icht m inder in teressan tes 
Beispiel iat der G iite rtarif auf der 2354 km  langen 
B ahnstrecke B eira  (lnd ischer Ozean) an der Kongo- 
grenze. Dio F ra c h t fiir 1 t,* auf dio engliache Meile 
gerechnet, botriig t:

1. fiir dio A usfuhr Yon E rzen und H uttenorzoug- 
liissen bei einem  J a h re s y e rk e h r :

a) u n ter 250 000 t .................................1 d
b) von 250 000 t aufw arts . . . .  3/< „
c) „ 1000 000 t ............................. '/* »

2. fiir die E infuhr von Kohlen und Koks vou B eira 
nach dem  In n e m :

a) bei L adungen yon 100 t  an aufw arts 1 */a d
b) bei Yollen Z u g lad u n g en .................1 „

3. fiir B aum aterialien  yon B eira  nacli dem Kongo- 
s t a a t :

a) bei L adungen u n ter 50 t . . . .  2 d
b) bei L adungen iiber 50 t  . . . . l ’/s „
c) bei yollen Z u g la d u n g en .................. 1 „
D a die E infiihrung des G ruppen- und Zugtarifos, 

des Pendelbotriobea und der Erm aB igung der A bferti- 
gungsgobiihren infolgo der E inśclm inkung  des llan g ier- 
dionstes, dor beaseren W agenausnutzung  und der Be- 
schleunigung dea W agenum laufes im engsten Zusam- 
m enhange m it der Erm aBigung dor B etriebsausgaben 
stehen, so lieg t os in erater lłe ihe  im In teresse  der 
E isenbalinyorw altung, ohne Siiumen m it diesen T arif- 
ermitBigungen yorzugehen, und dadurch au f die siei)erste 
und w irksam ste W eise die EiBonbahniiberschiisBe zu 
erliohen.

Aus der Kindlieit der russisclieu Eisenindustrie.
D er Konigl. PreuBische O berkonsisto ria ira t und 

D irek to r des GymnasiuniB im  G rauen K loater zu 
Berlin, Dr. A n t o n F r i d e r i c h  B i i s c h i n g ,  b rach te  
im III .  Teil seines „M agazin fiir die neue H iatorie 
und G eograph ie1- ** un ter dem T ite l „K urzer U nter- 
r ich t von dem R ussischen H andel, wio selb iger m it 
aua- und eingohenden W aren  1674 durch  ganz RuB- 
land ge trieben  w orden", einen ausfiihrlichon Boricht 
yon J o h a n n  P h i l i p p  K i l  b u r g e r .  D ioser w ar 
se inerzeit m it der schw edischen G esandtschaft in 
M oskau und h a tte  so G elegenheit, die dortigen  Y er- 
lialtnisao aus e igener A nschauung kennen zu lernen.

Daa 5. K apite l des 4. Teiles der genannten  Ab- 
liandlung ist b e tite lt: „Yon den E iaenbergw erken“, doch 
w erden w euiger dieso ala y ielm ehr die in der Niihe 
yon M oskau gelegenen E i s e n h i i t t e n  darin  be- 
schriebon. D a D r. L. B e c k  im II. Bandę se iner be- 
kannten  „G eschichte des E isen s“ nu r einen kurzeń 
Auszug aus der K ilburgersehen A rbeit geb rach t hat, f  
so lasse ich daa ganze K apitel, das m eines E raclitens 
einen n ich t un in teressan ten  B eitrag  zur a lte ren  Ge
schichte der russischen E iaenindustrie  b ildet, seinem  
W o rtlau t nach und in  d e r  a l t e n  S c h r e i b  w e i s e  
h ier folgon. D ie von m ir beigefiigten FuBnoten sollen

* 1 d f. d. ton und Meile gleich 5,824 <3 fiir 
1 t/km .

** H am burg  1769, S. 245 bis 363. 
f  A. a. O. S. 1303.

ala kurze E rliiu terungon zum besseren  V erstandnis ein- 
zelner S tellen dienen.

„In  RuBland”, so schreib t 1C i i  b u r  g e r  am  ge
nannten  O rt S. 324 u. ff., „und zw ar um M o s c a u ,  
liegen itzo drey E isenw erke. Das erste  und groBte 
bositzt P e t e r  M a r s o l i s  erb lich  und eigen. E r ist 
yoii danischer A bkunft, ab er in Moscau gebohren und 
auferzogen, und h a t in diesom J a h r  an seinen 
Scliw ager T h o m a s  K e l l o r m a n n *  fur Theil in 
den W erken  20 000 R ubel bezahlet. DieBes B ergw erk 
liogt auf etliche und drey Big W erste  zerstreu t, und 
alle rm eist an dreyen untorschiedlichen Pla tzen iiber 
dem Occa, zwischen der S tad t Tschirpokoff und den 
W eg  hin, nach und auch jo n se it dem SchloB Tulo. 
D er A nfang ist 20 W erste  yon erm eldten  Tschirpe- 
koff, und dor yornehm ste Theil heiBet de W ols. You 
dannen sind 20 W erste  an einem  Stroni, wo m an lier- 
nach zu W asser bis nach M oscau kom m en kann. 
Das ganzo W erk  b esteh t in drey Schm elzofeu und 
10 Hiimm orn m it doppelton F ouerheerden . Zwey Ofen 
atehon beysam m en, und dor d ritte  besonders. Das 
beste E rz fa llt jonseit Tulo, an dem  Theil, welcher 
am  m eisten yon Moscau en tferno t ist. A uf diesem 
W erke  w ird g em ach t:

I. S tangen-E isen, sowolil grobos ais mittelmiifliges 
und feines. D as grobe w ird  zu den M auern in 
K irchen, K liistern und H iiusern sohr yiel gebrauchet. 
D as m ittelm  aBige w ird bis auf 16 FuB lang  ge- 
schm iedet. Aus dem feinen Yerfertigon sie nehst 
andern  D iugen, auch die G estelle zu eisernen Thiiren, 
und F ensterladen , und weil sie sich nun tag lich  mehr 
und m ehr au f steinerne Gebiiude befleiBigen, und in 
densolbigen alle ausw endige T hiiren und alle  Fenster- 
liickon, w egen der oftm aligen F euersbriinste , aus 
Eisen gem achet w erden, ao wird dadurch  n ich t wenig 
yon S tang- und P iatteneiaen  conaum iret.

II. GieBet m an dasolbst Stiicke,** die grofiten zu
18 Schiffpf.-j- Es ineynet abor M a r s e l i s ,  daB er 
h ier nacliat bis auf 24 pfuudige wolle m achen konnen. 
Vor diesem  sind sie iiber A rchangel nach Holland 
gofiiliret worden, und alldorton au f der P robe ehr 
zersp ru n g o n ; w as fiir eine Probe sie nun im Reich 
haben, und wie dio Stiicke nun halten , is t m ir uu- 
bowuBt; gewiB ab er ists, daB M a r s e l i s  kein roth- 
briichiges, liingegon yiel ka ltb ruch iges Eiaen hat, 
w oraus leich t zu erm essen, daB auch seino Stiicke die 
beston n icht seyn konnen.

III. Schm ieden sie Stiicke yon a lle rh an d  Lange 
und Galibre m it Schw anzschrauben, und inwendig 
sehr g la tt, welche m it bloyernen K ugeln geladen, 
und nu r zur Schau und R a rita t  fur groBe H erren  ge
m achet werden, mafien sie sohr hoch im Preise 
kom m en. Es wurde anitzo oin P a a r  fiir den KOnig 
in D anem ark  yerfertiget, w elche 7 Spannen lan g  gc- 
wesen, und kam en (M arselis AusBage nach) auf 
150 Rubel zu stehen. Y or einigon Ja h re n  is t ein 
A uslander gestorben, w elcher dieso goschm iedete 
S tucke m it Reifen wohl h a tz ieh e n  konnen. Yon den- 
selbigen habe noch unterschiedliche u n ter der Stre- 
litzen A rtilcrrio  gesehen, die m it 18 Reifen gezogen 
w aren. Itz ig er Zeit aber ist k e iner m ehr im Lande. 
der solche W issenschaft hat.

IV. W erden  daselbst Thiiren und Fensterp la tten  
gesclim iedet. Sio sind gem einig lich  2‘/j Spannen

* T h o m a s  K e l l e r m a n n  ein in M oskau leben- 
dor D eutscher w ar einer der Gostęn, d. h. Kom m erzien
ra t 8 des Żaren.

** E iscrne Geschiitze. Schon im Ja h re  1475 wurde 
ein gew isser A r i a t o t e l e s  F i o r a y e n t i  aus Bologna 
nach RuBland berufen, der den R ussen das Gieflen 
und den G ebrauch der K anonen lehrte. (Ygl. Beck
II . Bd. S. 907.)

f  1 sch w ed .S ch iffsp fund= :290I/3 preuliische Pfund 
=  135,6 kg, also 18 Schiffspfund — 2440 kg.
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lang, und ebenso breit, auch ziem lich dick, und w er
den viel gebrauchet.

Y. Salzplatten. D erselben GroBe babo ich eigent- 
lich nicht bem erket, sondern habe im  D orf M schaja 
bey den Salzsiedereyen einige Salzpfannen gem essen, 
welclic 9 schwedischo Elleu lang, 8 b reit und drei 
Yicrtel hoch geweson sind. Solche Salzplatten sollon 
nicht sonderlich abgehen, und anitzo bey M arselis 
viol in Y orrath  seyn. Das Pud kostet gem einiglich 
1 bis 1 und ein hall) Griwen * m ehr, ais die Y o rh e r -  
gohcnden Thiiren und F en ste rp la tten .

VI. Siibelklingen. D ereń worden so vicl n icht ge
m acht, und sind ganz schlecht.

VII. Diinne doppelto und einfache 1‘latten , welche 
zu Ilarnischon, Spiilton, Pfannon und selir viel zu 
Kesseln und G rapen*" von a llorhand GroBe gebrau- 
chet w erden; denn sio zorschneiden diese P latton  zu 
Kesseln und G rapen, und fitgen sio so m it eisernon 
Nageln zusamm en, gleichw ie andersw o dio Kupfer- 
schmiede thun.

V III. GieBen sio groBe dicke P la tten , welche in 
don steinernen H ausern  vor dio Thurscliw elle gelegot 
worden. Yor diesem  hat M arselis auch deutsche 
Commissklingen m achen und ausfiihren lassen. Man 
liat auch bey ihm kleine A nker, wio sio auf der Occa 
oder W ołga gebrauchot worden, goschmiodet. W eil 
er abor wegen seinos kaltbriichigon E isens wenigen 
A.bgang dam it gehabt, sind solche W aren  ins Stockon 
geraten. Alle A nker werden itz iger Zeit boy T i l -  
i nan  A ko  m a  und Grobschm ieden hin und wieder 
Komacht. Um dieses W ork sind unterschiedlicbo 
WasBerdiimme m it n icht goringen Unkoston erbauet, 
und der S tellstein  muB 90 W ersto  von dannon goholet 
und zugefUhret w erden. M arselis ha t von seinen 
Jlanufacturen bis dato n icht einen H eller węd er an 
Zohendon, Zoll, noch einigen anderen Beschworden 
erlegen durfen, f  J a  es bat der Z a a r f f  400 B aueru 
erblich und eigon zu diesem  W erk  vereh re t,§  dio 
nSchat darunt belegon sind, und groBe Iliilfe  leisten. 
Die Privilegia hatten  nun in diesem  Ja lir  ein Ende, 
eo bald aber um V erlangerung  angesucht worden, hat 
sie der Zaar auf 20 J a h r  w ieder verlangort. Die 
griiBto Beschwerdo hierbey ist, daB die B edienten viel 
Lohn kosten, uud doch diejonigen, welche die Bcrg- 
werke wohl verstehen, n icht zu uberkom inen sind, 
woraus entstehet, daB viol versaum et wird, auch groBe 
Summen iibel angolegot werden. M arselis gib t seinem 
Inspektor nebst freyor Kost 300 Rubel jahrlichon 
Gehalt.

Das a n d r e  E i s e n w o r k  gohiirt auch einem 
Deutschen, N am ens T i  1 m a n  A c k e m a ,  und heiBet 
l’ r o d d e w a ,  nach dem FluB, w orauf es e rbauet ist; 
lioget 90 W erste  von Moscau, und ist zu W intorszeit 
ojne Iieiso von 24 Stunden. A uf dem W ego nach 
Kolaga daselbst sind 2 MaBofon und 4 H am m er, und 
wird durcbgehends besser Eison daselbst geschm icdet,

* 1 Griwon =  10 Kopeken. 
ł * ICochtopfe.
t  In Tuła genossen die Schm iede, die in oinem 

besonderen S tadtteil, der Schm iedestadt (K usnezkaja 
Sloboda) wohnen muBten, besondore Y orrech to ; 1619 
wurden sie von allen S teuern und F robndiensten  bo- 
freit. Ein Dkas von 1G74 befahl sogar, allo zur 
Schm iedearbeit gescliickten Leute im ganzen Reiche 
aufzusuchen und sio dor K usnezkaja  Sloboda einzu- 
verleiben. (Yergl. B o c k  II. Bd. S. 1303.)

t i '  Dam als w aren in RuBland die R o m a n o w s  am 
Ilud?r, dio viel fu r die S tarkung  des R eiches taten. 
Jiam entlich der 1645 bis 1676 rogierende Zar A l e x e j  
M ich a j  lo w i t s c l i  erw arb  sich hohe V erdienste um 
die Hebung des rnssischen B erg- und H iittenwesens.

§ U nter P e t e r  I  w urde den F ab rik en  das R echt
eingeraum t, zur Beschaffung der niitigen A rbeitskrafte
ganze B auerndorfer zu kaufen. ( B e c k  III . Bd. S. 1126.)

ais bey M arselis, so, daB A ckem a allzoit I  Griwen 
m ehr pro Pud fiir sein E isen bekom m t, ais M arselis, 
Auf diesoin W orko worden allorhand Sorten von 
Stangon Eisen und P la tton  gem achet, aber anitzo weder 
Goschiitz noch Grapon gegossen, woil e r keinon F or- 
mon antrelfon kann. A nker worden yorfertiget, und 
m ehrenthoils yierzackigo Yon 7 bis 8 Pud. Das feine 
Stangoneison int insonderheit schon, woich und .zahe, 
so, daB m an jed e  Stange ohne Mulie zirkelrund  biegen 
konnto. Das Erz nehinen sie, gloichwio bei M arselis, 
aus lau te r Erde. * Es ist ein w enig blaulicht oder 
eisfarbig. Jodoch findet m an in dieBer Gcgend auch 
etw as Erz in Felson und G raustein. D ieses W erk  ist 
gleich den yorigen n icht allein von B eschwernissen 
ganz frey, sondern genieBt auch y o h  dem Z aaren 
200 B auern eigentum lich.

P a w l o f f s k a  ist das d r i t t o  und des Z aaren 
oigenes W ork, lieget 52 W erste  Yon Moscau, auf dom 
W ego nach Klin, liat l MaBofen und 2 H am m er, ist 
aber von schlochter E rheblichkeit, weil das Erz aus 
M orasten kom mt.** Der M eister daselbst ist ein 
Um gekaufter,*** und hat zuvor bey MarseliB gedienet.

Sonsten ist noch E isenerz 90 W erste  diesseits 
A rchangel an der Dwina in M orasten anfgefunden, 
wird aber itziger Zeit n icht gebrauchot. D ie Kohlen, 
dereń man sioh auf diesen W erken  bedionot, sind Y o n  
B irken, Lindon, Aospen und Tannen, dio B irkenkohlen 
ab er halten  sie fiir die besten, und allo Kohlen w er
den m it K orben bezahlet. D ie Schm iede nehmon 
keino auf R eehnung, sondorn gebrauchen  soviel sio 
im m er wollen, ja  bis 5 K orbę (insonderheit bey M ar- 
Bolis) zu einer Sehm elzung, da sie doch m it 3 aus- 
kom men konnten. Das Holz ist im UeberfluB Y o r -  
handen, und wird von den B auern  aus dor P r o Y in z  
Galitz, welche im Som m er bey e tlichen liundorten zu don 
W erken kom m en, gehauen. Ein Stabraum  ist 3 l/z 
A rscliin f a llororten  ins Y iereck, und soli (wio M arselis 
und A ckem a berichten) Yon 11 bis 14 Copeckon 
kosten. Die Gruben liegen im Aachen Folde im 
bloBen L e im f f  oder E rde ohne G raustein . f f f  Man 
weis yoii keinon W assorkiinsten,§ sondern so bald 
W asser in eine Grubo kom m t, nehm en sie eine andre 
auf, und vcrandorn also m eist alle Ja h re  die Gruben. 
Sio setzen 4 Stiick E rz au f einm al in den Ofen, uud 
bekom m en zu oinem GuB aufs m eistc 100 1'ud.Sg Mit 
cinom H eorde konnen sio des T ages bis 25 S tangen 
recken, wolche gem einiglich 6 A rschin lan g , und 
1 Pud, auch etwas dariiber schwer sind, und werdon 
selbige auch m ehronteils zusam m en gebogen. Der 
Baum , der den H am m er hebt, is t Yon Eichen, der

* Im allgem einen w urden die E isenerze in RuB
land selten auB festem  Gestein gew onnen, sondern 
m eist aus der Erde gegrabon. Sie liegen in loson 
Stiicken un ter dem Boden iiberall in den Feldern  
zerstro u t; an anderen  O rten wurdo das Eison aus 
Sum pferzen und aus ockeriger E rde ausgoschm olzen. 
( B e c k ,  III . Bd. S. 1131.)

** Y ergl. Y o rs to h e n d o  Note.
*** E ine hum ano Y orschrift w ar es, daB Leibeigeno 

n icht e in ze ln , sondorn nur m it ihror Fam ilie  oder 
m it dem ganzon D orf Yerkauft werden durften. 

f  A rschin, die russische E lle =  0,71 m.
f f  Leim , L eim en, die oberdeutsclie Form  zu Ijehm . 

A lthochdeutsch leimo und leim , m ittelhochdeutsch 
leim e und leim. (Ygl. G r i m m :  Doutsches W iirter- 
buch V I Bd. S. 697).

f f - ;  G raustein (schwedisch grasten) =  Feldstein . Mit 
dem Kam en „G rŚberg“ bezeichneten die schw edischen 
B ergleute im allgem einen unhaltiges, taubes Gestein, 
im Gegensatz Yon „m alm “ (Erz). Ygl. J .  F . L. H a u s -  
m a n n :  „Reiee durch Skandinav ieu“. 4. Toil S. 106. 
G ottingen 1816.

g M aschinen zur W asserhaltung.
§§ 100 Pud ^  1660 kg.
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H am m er aber w iegt 18 bis 21 Pud. Ein M eister 
bekom m t A rbeitslohn fiir das 1’ud 1 A ltin * , ein 
M eisterkneoht 2 C opecken, und oin K ohlontriiger 
‘/» Copeckon. A llh ier ist zu wiasen, dafi in Rufiland 
ebenso schone E rde** ais in H olland oder F ran k - 
re ich  anzutreffen ist. J a  es haben m ir Grobschmiode 
in Moscau berich tet, dafi dio russischen Tiogel der 
H itze des F eu ers m ehr w iderstehen und bosBer dio 
Probe aushalten  konnon, ais oinigo a n d re : wolcho 
E rde  bey den Schm elzofen wohl zustatten  kom mt. 
Boy keinem  von diesen W orkon w ird S tahl gem acht, 
ab er an un terschiedenen Orton m achen die Bauorn 
beydos Eison und Stahl m it kloinen Handbiilgen, und 
thun dam it M a r  s e 1 i s und A k o m a  ziem lichen Ab- 
b ruch, g esta lten  sio auch deswegen dio N agolschm ie- 
derei stutzon lasson m ussen, woil sio dor B auer um 
bessern  Preifi m achon kann. Es ist ab er sothanos 
E isen sehr schlocht, und ganz kaltbriichig , bo, daS 
die N agel, wenn oin ungleicher Stroich da rau f ge- 
schieht, wie Glas absp ringen : ingleichen Pfriem en, 
Schusteraalon und andre K lein igkeiten , die die B auern  
m achon und in Moscau zu kaufon sind. A lles ver- 
zinnte E isenblech w ird iiber A rchangol doch n icht 
m ehr so haufig, wie vor oinigon Ja h ren , oingofiihret, 
weil sio ihro K irchenthiirm e m it glaBirton Ziegoln 
zu deckon anfangen. D er E isen d rah t w ird aus 
Schweden iiber N oygorod, wio auch etw as iiber 
A rchangol e ingefiihret, und ganz ke iner in Rufiland 
g e m a c h t: wio auch gosagt wird, sollen jiih rlich  nur 15 bis 
16 Schiffpfund abgesetzet werden." Otto Vogd.

Ferniibertragung olektrisclier Arbeit aus 
Hochofengaszentralen.

In einem  u n ter dioser U oborschrift YorSffentlichten 
A u fsa tz f  sucht v. II  o 11 nachzuw eisen, in w elcher 
E n tfernung  einer G aszentralc von einem  Orto der 
Strom  yon dieser Z en trale  billigor geliefert werdon 
kann , ais von einer in u nm itte lbarer Ńiihe dos Ortes 
gclogenen D am pfzentrale. Bei diesor G elegenheit 
erw ahnt er, dal! er Y ersuche m it gasgefeuerten  
Kesseln gem acht und festgesto llt habo, dafi boi Hocli- 
ofengas yon 1000 W E /cbm  in norninlom  B etrieb zur 
Erzougung v o n  1 t D am pf v o n  7 at durchschnittlich  
940 cbm  Gas entsprechend einem  K esselw irkungsgrado 
von 69°/o aufgew endet werden m ussen. Da in dor 
L ite ra tu r  s o  gut wio g a r keine Y ersuchszahlen  iiber 
gasgefeuorto Kesaol yorliogen, verdient diese Zahl 
h e r Y o r g e h o b o n  zu w erden. Die ubrigon ' G rundlagcn 
der von H oltschen B erechnungen sind n ich t einw and- 
frei, s o  dafi w ir auf i h r o  W iedergabo Y e r z i c h t o n  mochton. 
--------------------  R l.

* „ A ltin “ hiefi urspriinglich  das silborno D rei- 
kopekenstuck =  6 kupferne Dengen.

** F eu erfeste r Ton.
f  „E lektroteclinischo Z eitsch r.“ 1910, H olt 2, S. 27.

Griiudung eines Kokerei-Laboratoriums.
In A nerkennung  der M itarbeit, dio P rof. S i m - 

m o r s b a c h  von der K gl. Techniscbon H ochschule in 
B reslau  boi soiner im H erbst Yorigen Ja h re s  un ter- 
nom m enen Studienreiso dor S t e t t i n e r  C h a m o t t e -  
f a b r i k A .  G. ,  Y o rm . D i d i o r ,  gele istet ha t, h a t dieso 
dem Eisenliuttonm iinnischen InBtitut obiger Hochschule 
zur E rrich tu n g  doB Yon Prof. Sim m orsbach geplanten 
Kokerei-Laboratorium s die Summo Yon 30 000 J i  zur 
V erfiigung gostellt. G leichzeitig ha t sich dio S tettiner 
C ham ottefabrik  beroit orkliirt, au f ihro ICosten in der 
Schm elzlialle des B reslauer E isenliuttenm annisclien 
Tnstituts eino kleine K okeroi-Y ersuchsanlage, bostehend 
aus droi Oefen, zu orrichten , um auf dieso W eiso die 
D urchfiihrung g enauer Y erkokungsY ersuche und U nter- 
sucliuugen zu erm oglicheu. D ieY erfu g u n g  iibor obige 
Summo steh t dem jew eiligen  Y orstand  des Institutoa 
zu, und zw ar in gom einsam er V erw altung  m it dom 
jew eiligen  R ek to r der T echnischen H ochschule bezw. 
dessen S to llvertretor.

Jubilarfeier bei Krupp.
Am 20. d. M. fand, wio a lljah rlich , zur E rinnerung 

an F ried rich  A lfred K rupp eino E lirung der Jubilaro  
der F irm a  F ried . K rupp, A. G., sta tt. N ich t weniger 
ais 316 Miinner, die 25 Ja lire  im Diensto des W erkos 
gestandon haben, w aren diesos Mai an  der F c ier beteiligt. 
H r. Dr. K r u p p  v. B o  h i e n  u n d  H a l  b a c h  begriifite 
die FcstY ersanim lung zugleich im N am en seiner F rau  
sowio ih ro r Exzellenz, F ra u F . A .K rupp, und wies auf die 
B edeutung des Tages hin, der ein Symbol des B andes sein 
solle, das durch  gem einsam o A rbeit m it ihron Miihen 
und Sorgen, aber auch m it ihren F reuden  undE rfo lgen , 
alle M itarbeitor in diesem W erke  um schlinge. Nach 
einem  Hoch au f den K aiser gab F in an zra t L. K l i i p f e l ,  
der se it 34 Ja h re n  den K ruppschen W erken  und seit 
29 Ja h re n  dom D iroktorium  an gehort und m it don 
B estrebungen der F irm a  fiir das W ohl ih re r  A rbeiter 
eng yerw achsen ist, aus der Fulle  der E rfahrungen  
liernus gerade fiir die A rbe ite r ein lehrre iches Bild 
der Entw icklung und der Sozialpolitik der F irm a  im 
Ietzten Y ie rte ljah rliu n d ert und zugleich eino treffonde 
B eleuchtung des W ahlspruches yon A lfred K rupp: 
„D er Zweck der A rbeit soli das Gomeinwohl sein.“ 
D er R edncr fand m it seinor H uldigung fiir die F a 
milie K rupp und ih r W erk  begeisterten  W iderhall. 
J e d e r Ju b ila r  e rh ie lt aus den H anden dor Stifterin 
dio Jub ilaum snadel und ein E hrengeschenk . Yortriige 
des studtisclien O rchesters und des K ruppschen Gesang- 
YoreiiiB Gem einwohl yerschonten die Feior.

American Institnte of Mining Engineers.
Geiniifi einem  R undschreiben des In stitu te  beab- 

sich tig t dassolbe, im  H erb st d. J .  eine gem einsam e 
l t e i s o  n a c h  J a p a n  zu unternohm en. Die Kosten 
sollen fu r jed en  T eilnohm er 500 $ ab San Francisco 
n ich t iiberschreiten.

Bucherschau.
B eck ,  Dr. R i c h a r d ,  Professor a. d. Kgl. 

Bergakademie zu Freiberg: Lehre von den
Erzlagerstatten. Mit 318 Figuren, Dritte, 
stark umgearbeitete Auflage iu zwei Banden. 
Berlin, Gebriider Borntrager 1909. XI, 540 
und X, 542 S. 4°. 32cJb.

Y or gerade 10 Ja h re n , ais die L ite ra tu r  der 
L agerstS ttenkunde noch eines zusam m enfassenden 
L ehrbuches en tbehrte , ha t B eck ais e rs te r yersucht, 
den gow altigen  Stoff in eeiner L ohre Yon den E rz
lag e rs ta tten  system atisch  zu ordnen und zu bearbeiton. 
Die schnelle A ufeinanderfolge von drei Auflagen be-

weist, wie sehr er die Yorhandeno Liicke auszufiillen ver- 
stauden  und welche grofie Schar yon treuen A nhangern 
er gefunden ha t. Es liiefio daher oin iiberflussiges W ork 
b eg innen , wollte m an dem W erte  des W crk es boim 
E rscheinen der dritten Auflage noch weitoro W orte 
der A nerkennung widmen.

Dieso noue Auflage ist yollstiindig um gearbeitet 
worden. D er Stoff h a t eine s ta rk  y e randerte  Ein- 
teilung  erfahren . Dabei ist auch dio D arstellung 
auf den neuesten  S tand der W issenschaft gebracht 
und sind eine grofie A nzahl yon neuen Beschrci- 
bungen einzelner R eyiere und yon A bbildungen in 
die A rbeit aufgenom m en wordon: Besondere Beach-
tung  haben die auslandiscben Blei-, Zink- und Zinu-
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orzlagersta tten  gofunden, desgleichon auch, was den 
Loser von „S tahl und EiBen* besonders intereBsiert, 
dio ausliindischen E isenorzlagorstiitten. D agegen yor- 
miBt der L eser eine erschopfende und den Fort- 
schritteii dor W issenschaft folgendo B earbeitung  
unserer deutschen E isciierzlagorstiitten. — Von den 
kontakt m otam orphen E rzlagerstiitton  sind zunachst dio 
von Schraiedeberg und die K ruxzechen behandelt. 
U nter don (łangen  sind dann dio S iegerliindor Spat- 
eisonsteino erwiilint, wobei dio nouesten D enckm ann- 
schon B eobachtungen iibor die N a tu r dor Giinge ais 
G rabenyersenkungen noch n icht vor\vendet worden 
sind. F e rn e r  sind die Spat- und llo te isenste ingango  
im siichsischen E rzgebirge , im T huringer W aldo und 
im H arz in ih re r  wesentlichston Erscbcinungsform  or- 
o rtert w’orden. D ann folgen die cpigenetischen Erz- 
atocke, nach Beck E rzkorper, dio hauptsach lich  in.- 
folge einer m etaaom atischen V erdriingung der K ar- 
bonate des UrsprungsgesteinB durch Erzo und beglei- 
tende, m otallische M ineralien entstanden, gelegentlich  
abor auch reino Ilohlform ausfullungen sein sollen. 
Man ist heuto genoigt, diese Erzo m eh r ais T ransport- 
bildungen au f sekundaror L agerstiitte  rnhend  zu bc- 
trachten und die H ohlform en, die heu te  von den Erz- 
stockon auBgofullt worden, ais unabhiingig von dor 
E rzbildung entstanden anzusehon. In  dieso K ategorie 
werden dio E iscnerzo und M anganeisenerze am  Siid- 
rand des TaunuB und Soonwaldes, im Lalin- und Dill- 
gebiet, im Vogel8gebirgo, au f der Schwiibischon Alb 
boi A m berg und in O berschlesien gestellt. Bei der 
E inzelbeschroibung dieser Y orkom m en ist zu bem orken, 
daB dio angefiihrten Beispiolo und F iguren  zum Toil 
aaa yoralteten  D arstellungen  entstam m en oder fehler- 
haften Z itaten nouoror A utoren. E b werdon yiillig unbe- 
deutende L agerstiitten , die schon seit Jah rzeh n ten  auf- 
golaseensind, a is w ertvo llh ingeste llt, w ahrend unsere be- 
deutendsten M anganeisenorzgrubon woder durch W orte 
noch Bildor kaum  m ehr ais die notd iirftigste  E rw ahnung 
findon. Man kann den V erfasser hior n icht Yon dom 
Y orw urf frei m achen, daB er bei der B enutzung auch 
nam hafter W orko n ich t k ritisch  genug yerfah ren  ist. 
In  oinem w eiteren K apitel, die Erzo ais Sediment- 
gostoino, sind zunachst yon deutschen L agerstiitten  
dio T huringer Cheinosito und T huringito  des Silurs 
nordwestlich yon H of behandelt. Dann folgen die 
deyonischon E isenorze des L alin- und D illgebietes. 
Auch h ier fiłllt auf, daB dor Y erfasser n ich t dio 
neueste, w enigstens bis zum Ja h re  1908 erschienene 
L ite ratu r yorw endet hat. Y or allem  ist da auf den 
Y ortrag  yon A hlburg  in der D eutschen Geolog. Gesell
schaft (1908) iibor dio T ektonik der O stlahnm uldo hin- 
zuweisen. T ex t und bildlicho D arste llung  wurden 
dann ein w esentlich anderes A ussehen erhalten  haben. 
H ieran schlieBen sich die R o teisenste in lagersta tten  
yon E lbingerode, die E isensteine der S teinkohlenform a- 
tion W estfalons, Oborschlesiens und Sachsens. — U nter 
den perm ischen Sphiirosideriten w erden dio L ebachor 
ToneisenBteinkonkrotionen genannt. D ann folgt dio 
Behandlung dos bekannten, groBziigigen E isenerzhori- 
zontes dos J u ra  m it don L iasoisenerzen bei H arzburg , 
den Oolitlierzen des D oggers in L othringen, W urttem - 
borg, B ayern und OberBcblesion, auch des D oggers 
und Malms im W esorgebirgo. — A is die jiingsten  
Sedimente w erden die eozSnen Oolithe bei K ressen- 
berg in B ayern und die siiddoutBclien Bohnerzo ge 
nannt. U nter diesen letzten  is t wohl zu U nreclit das 
w irtschaftlich k iinftig  yiel yerheiBende E rzrev ier bei 
Hollfeld aufgefiihrt. Die E rze kann m an nu r ais 
Trflmmor- und T ran sp ortlagerstiitten  und a l s d i e Yo r -  
liiufer einer sp iiteren  K onzentra tion  zu E rzstocken 
m nerhalb groBer Iloh lrS um e ansehen. W iirde diesen 
L agerstatten  Zeit zur w eiteren  U inbildung gelassen 
sein, so wiirden sie den g leichen C harak ter annehm en, 
wie ihn die L ahn- und D illsrze auf dem deYonischen 
M assenkalk z. B. besitzen. — N ach einem  um fang-

reichen K apite l iiber die Bildung und Y orbreitung  der 
RaseneiBonerzo w orden alg iiltoro T rum m orlagcrstiitton  
die yon Jlsode und S alzg itter ausfiihrlich behandelt, 
wenn auch eino A ndeutung der gew altigen Ausdeh- 
nung diesor Erzhorizonto n icht unorwiinscht go- 
woaen wiire.

Obige kleino Miingel nohm en jedoch dem liuche 
Beino grofie B edeutung ais ein seit langom  bew iihrtes 
L ohrm itte l in dor E rz lagersta ttonkunde  nicht. Es 
kann  nu r au f das w arm sto empfohlon worden. E t.
RoBmitfiler, F. A.: Die fliissigen lleizm aterialien  

und ihre Anwendung. Mit 35 Abbildungen. 
3 Tafeln und Tabellen. Wien und Leipzig, 
A.Hartleben’s Verlag 1910. VII, 72S. 8°. 5 J L

Arorschiedene h ier nicht nahor zu ororterndo Um- 
stiinde haben gem oinsam  dahin gew irkt, daB Beit ein iger 
Zeit d e r  F rag e  d e r  in d u B t r io l l e n  Y erw ertang  d e r  fliis- 
sigon Brennstoffe, yor allom  deB E rdols, yerm chrte  
Beachtung geschenkt w erden muB. W er Bich daher 
iiber diesen Bodennchatz und die YorBchiedenen A rten 
und E inrich tungen  fiir dio H eizung m it demaolben 
einon allgem einen Uoberblick zu yerschaffen wiinscht, 
dcm  kann eino gonauore Durchsicht des yorliegenden, 
zw eckdienlich und k la r  geschriebenen W erkclions an- 
om pfohlen werden. Zahlreiche, iiberall eingostroute 
A bbildungen tragen  yiol zum raschen  und bessoren 
Y erstandnis der beschriebenen Y orrich tungen  bei.
Werner, C.: Sterling-Umrechiiungs-Tabelle. Bcr- 

lin-Schoneberg, C. Regenliardt, G. m. b. H. 1909. 
95 S. 4°. Geb. 5,50 J6.

Dieses T abellenw ork soli dazu dienen, Kursę, die 
in Pfund S terling  auBgedriickt sind, in M ark und 
Pfenn ige uinzurcchnen, und zw ar alle K ursę yon 20,15 
bis 20,60 cinsclilieBlich der halben KurBO, also auch 
z.B . 2 0 ,15 '/!, 20,16 ' / j  usw. Die oborę llu lfte  jed e r der 
insgesam t 91 K urstabellen  en thalt die A usrechnung fur
1 bis 299^C(und in o inerN obenrubrik  fiir 300 bis 9000,£), 
wiilircnd sich auf der unteren  n a lf te  die U m rechnungs- 
werto fiir Schilling und 1’cnce findon. Die A nordnung 
ist so getroffen, daB m an bei der B enutzung der T abellen 
selbst im ungiinstigsten Fallo nur eine Addition von 
droi B etragen yorzunehm en ha t, um das gowiinschto 
E rgcbnis zu erhalten . D er D ruck der T abellen ist 
k la r und iibersichtlich.

Fo rn er Bind der R edaktion  zu g eg an g en : 
K a r l o m o y e r ,  Dr. ju r. Ed . :  Ohne Rechtsanw alt.

Fordorungen  ein treiben — AuBenstiinde re tten  — 
Raffinicrto Schuldner stots erfo lgreich  fassen. — 
W iosbaden, Y erlag san sta lt Emil A big t 1910. 80 S. 8°. 
3 Jk.

P e c h e u x , H., D octeur ós-scienceB Physiques, P ro- 
fesseur d’ćlectricitó  ii l ’Ecole N ationale d’A rts ot 
M ótiers d’A ix: Le PyromUtre thermo-M ectrique p o u r  
la m esure des tem p era tu r es i!levees. P a ris , Gau- 
th ie r-Y illa rs  — Masaon & Cie. 184 S. 8 ° . 5 fr.

S eh riften  des Deutschen W erkineister - Yerbandes. 
H eft XII. Dr. H e i n z  P o t t h o f f  und G o o r g  
L i s s k e :  A rbeitskam m ern, W erkm eister, Tochnikor 
und H andlungsgehilfcn. Dusseldorf, W erkm eister- 
B uchhandlung 1909. 24 S. 8°. 0,20 Ji.

Dass. H eft XIII. Dr. O t t o  M o s t  und Dr.  H e i n z  
P o t t h o f f :  F iirsorgo fur Stellenlose. Ebd. 1910. 
46 S. 8°. 0,40 J l.

Dass. H eft XIV. D r. H e i n z  P o t t h o f f :  Die sozialo 
F rag e  der W erkm eiste r. Ebd. 1910. 11 S. 8°. 0,20 <-£. 

S ch riften  der H auptste lle  deutscher A rbeitgeber-V er-  
bande. H eft 4. Dr. ju r . T a n z l e r :  D er Genoral-
stre ik  in Schweden 1909. B erlin  (C. 19), F r. 
Zilleson 1909. 72 S. 8°. 1,20 J l .

S c h w a r z ,  T j a r d ,  Geh. M arinebaurat und Schiffbau- 
D irek to r: Die E n tw ickclung  des K riegsschiffbaues
vom A lte r tu m  bis z u r  Ncuze.it. I. T eil: D as Zeit’
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a lte r dor R uderschiflo und der Segelschiffo fiir dio 
K riegfiihrung zur See vom A ltertum  bis 1840. 
(Sam m lung Giisclien. 471. Bandchen.) Mit,32 Abbil- 
dungen. Leipzig, G. J .  G oschen'scbo Yorlagslm nd- 
lung 1909. 144 S. 8°. Geb. 0,80

S ia t ist ik  der  an  den hoheren technischen S taa ts- u n d  
K om m unalschulen, sowie an  den p r iea ten  Techniken, 
Polytechniken und A kadem ien  gelehrten D iszip linen, 
sowie der f i i r  die einzelnen V nterrich tsfScher a u f-  
gewendeten S tundenzahlen . Zweite, nach neueBten 
Program m en b earbeite to  Auflage. H erausgegeben von 
G e o r g  M a  11 h e 8,  D irek tor der G owerbe-Akadomie 
zu B erlin. B erlin  SW . 48, W ilhelm  lsaleib. 15 S. 4 0 
(m it 4 Tab.). 1 J t.

W e g n e r  v o n  D a l l w i t z ,  Dr. R., Physiker und 
®ipL«3ng.: H ilfsbuch  f i i r  den L u ftsch iff-  und  F lug-  
maschinenbau. E ine iibersichtlicho D arstellung  der 
ver8chiodenon K onstruktionen, sowio A nleitung zum 
Bau und zur Boroclinung der L eistungon und des 
W irkungsgrades von Luftschiffen, F lugm aschinen 
a lle r A rt und von Treibaclirauben. F iir F lug - 
tcchu iker und praktischo F lug leu te . D ritto , revi- 
diorte und vorvolistandigte Auflage. Mit 210 Ab-

bildungen und vielen L eistungs- und Preistabellen . 
Rostock i. M , C. J . E. Y olckm ann N achfolgor 
(E. W ette) 1910. X III, 351 S. 8°. 9 J i,  gob. 10 

Z e l l e r ,  D r. phil. T r a u g o t t :  Die V erw ertung  des
L u fts ticksto ffs . S tu ttg a rt, Greinor & Pfeiffer 1909. 
39 S. 8°. 0,50 J i.

Z s ó ljy i', A 1 a  d ii r , M aschinoningonieur: P rincip ien  
der F lug techn ik. Mit 5 T afeln und 39 Abbildungon. 
Rostock i. M., G. J . E. Y olckm ann N achfolgor (E. 
W etto) 1910. j, 80 S. 8 ° . 2 .25**.

K a t a l o g e  u n d  F i r m e n s c h r i f t e n .  
F r i e d .  K r u p p ,  Aktiong-esellschaft: Sta tistische A n 

gaben. Ais H andschrift godruckt. (1909.) 
M itte ilungen  aus dem Arbeitsgebiete der Felten <£• 

Guilleaum e  - Lahm eyerw erke, A .G .,  D ynam ow erk, 
F r a n k fu r t  a. M. Nr. 138 bis 140.

M a s c h i n e n -  u n d  A r m a t u r - F a b r i k  vorm als Klein, 
Schanzlin & B ecker, F ran k en th a l (R heinpfalz): 
Trockene Schieber - S a u g lu ftp u m p en  — N a filu ft-  

pum pen.
M a s e h i n e n f a b r i k  O o r l i k o n ,  Oerlikon bei Zurich: 

Periodische M itteilungen. N r. 57 bis 59.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom Uoheiscnmarkte. — E n g l a n d .  U ober daa 

R oheisengeachaft w ird uns un terin  19. d. M. aua 
M iddlesbrough wie folgt b e r ic h te t : Trotz dea iiuBerBt
geringen UniBatzes in dieser W oche anderten  sich 
die R oheisenpreise kaum . Die B erichte aus A m erika 
sind n icht m ohr so sanguinisch, lauten aber auch nicht 
allzu flau. Dio Y erschiffungen sind h ier im allge- 
meinen gegen Ja n u a r  erhoblich zuriickgegangen, aber 
doch groBer ais im  F eb ru a r Y o r. Js . Die Stim m ung 
fiir F rfth jah r bleib t hoffnungsToll, und die H iitten 
haltcn  m it Yerkiiufon sehr zuruck. Die gegonwiirtigen 
Preise sind fiir M iirz-L ieferung: fiir GieBereisorten 
Nr. 1 sh 54/3 d, fiir Nr. 3 sh 52 /— ; fiir H am atit in 
gleicliou Mengon Nr. 1, 2 und 3 ah 05/— bis sh 65/6 d 
netto  Kaase ab W e rk ;  fiir hiesige W arran ts Nr. 3 
bei kleinem  U m satz ab 51/3 d bis ab 51/4 d fiir sofor- 
tige  Ł ieferung , sh 51/0 d bis sh 51 /6’/2 d fiir L iefe- 
rung  in oinom M onat, sh 52/— fiir Ł ieferung  in drei Mo
naten. In  den W arran ts iag e rn  befinden sich jetz t 
408 020 tons, d a ru n te r 370 222 tons Nr. 3, Die Ver- 
Bchiffungen Y om  1. bis 18. d. M. betrugen 44 400 tons.
— W a l z f a b r i k a t o  in S tahl und E isen notieren sehr 
fest bei gu ter, sich m ehrender Beschiiftigung, be- 
sonders in S talilplatton und Stahlprofilen.

B e l g i e n .  A us Briissel wird una unterin  18. 
d. M. g e sc h rie b en : In  A nbetrach t der erheblieben
und fortgesetzten  P re isste igerungen  des belgischen 
R olioisenm arktes ist es w ahrend  d ieser W oche fiir dio 
M ehrzahl der R oheieensorten n ich t m ehr zu oiner 
PreiserhohuB g gokom m en. D er B edarf iat je tz t inoisten- 
teils fiir liingere Zeit gedeckt, und die Preisentw ick- 
lung h a t eine Pause notig , um dio so echnell er- 
rungenen hoheren N otierungen etw as zu festigen. 
A ndorseits durfte  vielloicht auch dor U m stand einen 
gowissen EinfluB ausgeiibt haben, daB der A uftrags- 
und Spezifikationseingang, wie die A n frageta tigke it 
au f dem F o rtig m ateria lm ark te  wiihrend der letzten 
zehn T age — ohne daB m an dieser T atsache eine 
grofiero B edeutung beimiBt — etw as ruh iger geworden 
ist. Um so bem erkensw erter ist es, daB wiihrend der 
letzten  W oche dor P re is  fiir T h o m a a r o h e i s e n ,  das 
b isher wohl dio sta rk ste  Y erteuorung  erfahren  hat 
und worin groBere Posten in D eutschland gekauft 
wurden, nochm ala von 80 fr. au f 81 bis 82,50 fr. 
f. d. t geatiegen iat. Es. iat dies zw ar ein Hochst- 
preis, der anscheinend noch n icht von allen Hoehofen 
gefo rdert w ird, indessen is t die neuerliche S teigerung 
gerade un ter B oriicksichtigung der M oglichkeit wei-

te re r  belg ischer Kśiufo in D eutschland bem erkensw ort. 
N euerdinga versucht m an, die R oheisenerzeugung reeh t 
Bcharf zu stoigorn. So wird bei der Soc. Anon. des 
Uaines M etallurgiąuoa du H ainau t bei Couillet in 
nSchator Zeit das A nblasen oiues neuen Hochofens 
atattfindon und in absehbaror Zoit soli das gleicho 
bei der Soc. Anon. M etallurgique d’E sperance-Longdoz 
in L iittich und der Soc. Anon. John  Cockerill in Se- 
ra ing  stattfinden.

R h o in isc li-W o s tfiilisc lie s  K o h lo n -S y n d ik a l zu 
E ssen  a . d . R u lir .  — ln  der am  18. d. M. abgehal- 
tenen Z e c h o n b e s i t z e r y e r s a m m l u n g  gedachte der 
Vorsitzendo, G eheim rat K i r d o r f ,  m it ehrenden W orten 
des Ablebons des Bte l lver tre tonden Y orstandgm itgliedes
H. O e l m a n n .  — U eber dio Y orsand- und Absatz- 
ergebnisse im Ja n u a r  d. J ., Y crg lichen  m it dem  vor- 
hergehenden  M onate und dom Ja n u a r  1909, wurden 
in der Y ersam m lung folgende A ngaben g em ach t:

J a n u a r Dez. J a n u a r  |
1910 1909 1909 |

a) K o h 1 c n.
1

( je s a m tf o r d e r u n g ...........................

H e t e i l i g u n g ......................................
KecbnungsmliBiger A bsatz . . 
Daselbe in  % dor B eteiligung .
Zahl d e r  A rb e its ła g e ......................
A rbeitstiigl. F o rderung  . . . .  

„ G esam tabsatz . . . 
„ rechnungsm . Absatz

'j 0  6835 
1 g  6802 
f  S  6295 
)  = 5461 

86,76 
24 >/f 

} «  2833IB 
J c  281938 
J "  22637S

7104
7168
6539
5766

88,17
25V*

282733
285291
229485

6386 
6185 
6281 
4923 

78,38 
24 >/4 

2G3336 
255055 
202995

b) K o k s .
(ie .snm tversand ..................................
A rbeitst&glicher Y ersand . . .

\  Z 1341274 
/  2 43267

1372103
44261

1192804
38478

c) B r i k e t t s .
G esam tv e rsa n d ..................................
A rbeitstiig licber Y ersand . . .

\  -  257392 
/  °  10669

269597
10730

229598
9468

W io der V oratand zu Y o r s t e h e u d e n  Ziffern auB- 
fiihrte, iat der R iickgang des K ohlenabsatzes in dor 
H auptsacho durch den geringen Y erbrauch  fiir Haua- 
brandzwecke infolge der auBergowohnlich m ilden 
W itterung  YeranlaBt. D aneben m achte sich auch im 
letzten M onatadrittel eine geringe A bschw achung dor 
bis dahin ungewohnlich starken  Beziige der Industrie  
bem erkbar. Diese Erscheinung durfte, da dor Bc- 
schaftigungeatand der Industrie  keinen R iickgang 
erfuhr, anscheinend darau f zuriickzufuhren sein, daB
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die Y orbraucher w egen des befiirchteten  Ausbruclis 
eines A rbeitorausstandes in den englischen Kohlon- 
bergbaubezirken und w egen dor Riickw irkungon, dio 
ein solcher A usstand auf den iuliindischen Kohlon- 
m ark t ausiiben wiirdo, im Novonibor, D ezem ber und 
in der ersten  Hiilfte Ja n u a r  zur A nsam m lung vou 
Yorraton iiber den laufenden B odarf h inaus bezogen. 
Aus dom Z usam m enw irken beider U rsachen ha tte  das 
Syndikat im letzten M onatsdrittel nam entlich  in grobon 
W aschsorten m it om pfindlichem A bsatzm angel zu 
kiimpfon, der es niitigte, einen, wenn auch nicht er- 
lieblichen, Teil der abgenom m enen M engen auf L ag er 
gehen zu lasson. Aehnlich wie fur K ohlen lageu dio 
Yerhaltnisse beim K oksabsatz. Auch h ier en tfa llt dor 
Ausfall uborw iegend auf den achwachen A bsatz fiir 
Ilausbrandzw ecke. D er A bruf fiir die Induatrio  h ielt 
sich ungefahr auf der Yormonatigen Iloho. A uf dio 
ICoksbeteiligung der M itglicder wurden insgosam t 
09,93 °/o, davon 1,29 ojo in Kokagrua, abgesetzt. D er 
Brikettabaatz goatalteto Bieli im allgem einen befrie
digend; er belief sich auf 82,74 oj0 dor Beteiligunga- 
auteile. D as Y ersandgeschaft w ickelte Bich ohne 
grofiero Stiirungen ab. U eber dio G eataltung des Um- 
8chlagsvorkehrea in den R hein-R ubrhafen  geben dio 
n a c h B te h e n d e n  Zahlen AufschluB. Es be trug  :

1910 J a n u a r  
1909 J a n u a r

a) die B ahn- 
zufuh r nach 

den  Duinburg- 
I tuh ro rter 

Ililfen 
t

917 788 
504 211

b) die Schiffi- 
ab fuh r von 

den genann ten  
und  den 

Zcchcnhafen 
' t 

1 057 889 
510 768

Y e re in ig to  W n p p e r th a le r  E is e i ih ii t te n  D r .  T engo- 
Spios, A k tie n g e so lls c h a f t  in  B a rm o u . — Nach dom 
erat je tz t Yorliegenden A bschlusse ergab daa erato 
G eschaftsjahr der GeBollschaft nach 59 700 J i  Ab- 
schreibungen einen Y erlust Yon 345 524 M. D or Be- 
triebsgewinn b e trug  70 891 J i ,  w ahrend dic Griin- 
dungskosten 87 810 J i  und die allgem einen U nkosten 
233 040 J t  crfo rderten . Boi einem  A ktienkapita l Yon 
1450000 Y orzugsaktion und 450000 Stam in- 
aktien ha tte  dio G esellschaft eino unY e rz inB l iche  und 
unkiindbare D arlehenaschuld von 123 317 J i  und oino 
Hypothokenschuld y o i i  474 002 J i.  Die laufenden Yor- 
bindlichkeiten botrugen 392 270 ^  und die Bankschul- 
den 55061 J i.  Dio A nlagen atehon m it 2 087 027 J i  
zu Buch. An Auaatiinden w erden 355 431 J l  und an 
M ateriał und E rzeugnissen  206 708 J i  auagoworfen.

W ifk o w itz e r  B ergfoau- u n d  E is e n l i i i t to n -G e 
w e rk sc h a f t  in  W itk o w ltz  (M a h re n ) .  — Daa U nter- 
liehmen p lant den Bau eines neuen S tahl- und W alz- 
werkes, daa etw a 2 ‘/a km von don H ochofenanlagen 
ontfernt liegon w ird. F iir  daa W alzw erk  iat vor- 
laufig die A ufstellung Y o n  drei TJmkehrwalzenstraBen 
und Yier TriostraBon in A ussicht genom m en, dereń 
B etriebakraft die bei den H ochofen befindlichen Dreh- 
strom zentralen liefcrn  aollen. In  don D rohatrom - 
zentralen befinden sich Gichtgasm aBchinen zu 1500 PS, 
dio Yon der M aschinenfabrik  des E isenw erkes W it- 
kowitz h e rgeste llt wordon; die G asm aschinen sind 
mit D rehstrom generato ren  fiir 5250 Y olt Spannung 
und 50 Periodon in der Sekunde zusam m ongebau t; 
ais B etriebsreserve dienen u. a. zwei 2000-KW -Turbo- 
aggregate. Die U ebertragung  der elektrischen Energio 
zur Jfeuanlage erfo lg t m ittels un terird isch  Y c r l e g t e r  
arm ierter Kabel. F iir den A ntrieb der drei U m kelir- 
walzwerke w urde das System  J l g n o r - S i e m e n a -  
S c h u c k e r t  gew ahlt; dio TriostraB en w erden un
m ittelbar dureh D rehstrom m otoren  betrieben. D er in 
der ersten B auperiode aufzustellendo, boi den O o a t e r -  
r e i c h i s c h e n  S i e m e n s  - S c h u c k e r t  - W o  r k e n  in 
Ausliihruug bofindliche A ntrieb dor Panzorpla tten- 
strecke, auf d e r  8 0 - t-P la t te n  Y e r w a l z t  w e r d e n  aollen, 
wird im  Som m er 1910 in  B etrieb  kom men.

Societ<5 A n o n y  m e  des H a n ts -F o u rn e a n x , F o rg o s  
& A c lć ries  do T h y - le -C lif i te a u  & M a rc in o lle  in  
M a rc iu e lle  (B e lg ie n ) .  — Dio Y erw altung  beabaicli- 
tig t, der am 10. Marz stattfindendon H auptvorsnm m - 
iung dio E r h o h u n g  d o s K a p i t a l s  yoii 5 1 00000  fr. 
au f 6 000 000 fr. Yorzuschlagen. Die neuen A ktien  sollen 
den a lten  A ktionaren  zum P reise  von 2500 fr. m it 
einem  Bozugareclit Yon zwoi neuen A ktien fiir elf 
alto angeboten werden. Die neuen G eldm ittel aollen 
zum Bau eines viorten Hoohofens und zu sonstigen 
M aterialverbosserungen dionou.

N enes E isen- u n d  S ta li lw e rk  in  R u m a n ie u . — 
D ureh die Tagespresao lau ft eine u. E. m it Y orsicht 
aLifzunohmondo M eldung, wonach in Rumtinion m it 
deutschem  K apita ł ein Eiaen- und S tahlw erk  e rrich te t 
werden aoll. D eutsche K apita listen  sollen bei der 
runninischen R egierung  Schritte  unternom m en haben, 
um die E rm achtigung  zum B otriebe eineB Stahlw erkea 
und den GenuB der dureh das Industriegesetz  ge- 
w ahrten Bogilnstigungen fiir die F o rderuug  der ein- 
heim iachon Industrie  zu erlangen. D ie E rm ach tigung  
soli bereits erto ilt und die Y ortcile  des Tndustriegesetzes 
sollon zugesagt aein. W ie vorlautet, eoll oin K apita ł 
Yon 10 Millionen F ranken  in dem U nternehm en an- 
gc leg t werden. DaB neue W ork  soli sich hauptsiich- 
Iich m it der H erstellung  von E isen- und Stahl fiir 
E isenbahnzw ecke befasson.

A k tie s o ls k a b e t  H a r d a n g e r  E le k tr is k o  J e rn -o g  
S t a a l r a e r k .  — U nter dem Y orstehenden  N am en ist 
eine G esellschaft m it einem  K ap ita ł von 1 Million 
Kronen gobildet w orden, die in Odda in der Niihe d er  
K rafts ta tion  o lektrische R oheisengew innung und Stahl- 
erzcugung betreiben w ill; auch ein W alzw erk  ist Yor
gesehen- Zu diesem Zwocke e rh a lt die noue Geaell- 
schaft von der T yssefall-G esellschaft yoih 1. Oktober 
ab 4400 1>S. N.

D as J o r n k o n to r  u n d  d io  e le k tr is c h o  lto h e ise u -  
g o w iu n u n g  In  S c h w e d en . — U eber den Y ortrag  
zwischen dom schw edischen „ J o r n k o n t o r "  und der 
„ E l e k t r o m e t a l P - G e a e l l s c h a f t *  wird noch folgen- 
dea b ek an n t: „E lek trom etall" lie fert olino besondere 
Y ergiltung P iane und Zeichnungen fiir den Bau und 
dio Oefen und w ahrend dem Bau alle sonstigen An- 
woisungen usw. Das „Je rn k o n to r” ubern im m t allo 
Kosten des Bauos, ihin goliort dio Anlago und das 
Y erfugungareclit daruber. Das „ Je rn k o n to r“ e rh alt 
w eiter das R echt der Paten tverw ertung  fiir aich und 
andere  gegen eine einm alige Zahlutig you 2 K ronen 
fiir jed e  in einem  elektrischen Ofen installierte  
P ferd ek ra ft und gogen eine Abgabo Yon 1,25 K ronen 
fiir jede nach den „E lck trom eta ll“-P a ten ten  erzeugte 
Tonno R oheisen w ahrend der D auer der P aten te . 
Hiorvon iat jedoch  dio zu crrichtendo Y ersuehaanlage 
ausgenom m en. Das „ Je rn k o n to r“ h a t anderseits m it 
der schwedischen W asserkraft-K om m iaaion einen V er- 
trag  abgeachlossen, wonach ihm  fiir zwei Ja h re  am 
T ro llh a ttan  3000 PS fiir eine jah rlich e  Pachtsum ine 
von 10 000 K ronen iiberlaasen w erden. N.

K o h len - u n d  E iso n e rz b o rg lia u  in  K o rea .* *  —
Bei Pyong-Y ang am  Siidufer des T a-T ong-kang fmden 
sich K o h l e n  folder yoii m eist staub iger an thrazit- 
ah n lich er Kohlo m it geringem  Pechgehalt, dio sich 
iiber 5 bis 6 engl. Meilon ausdehnen. Z unaehst be
trieben  h ier F ranzosen, die n icht im Beaitze einer 
Konzession w aren, den K o h len b erg b au ; im Ja h re  1907 
fing jedoch die koreanisclie R egierung  selbst an, die 
K ohlenfelder dureh oino in Pyong-Y ang  ansassige 
G eaellschaft m it einem K apita ł Yon 200 000 Yen aus- 
zubeuten. Um die F ranzosen abzufinden, w urde ihnen

* Ygl. „S tah l und E isen“ 1909, 1. Dez., S. 1919,
** „B erichte iiber H andel und Industrie" 1910,

1. Febr., S. 15.
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fur 100000 Yen eine k leine B riko ttaufbere itung  ah- 
gokauft, dio zur B riketthera te llung  au f den Gruben 
selbst dienen soli und n ich t von der koreauischen 
G esellschaft, sondern yon Jap an ern  gele ite t wird. 
500 bis 600 B ergleute und A rb e ite r fo rd em  tiiglich 
200 t K o h le n ; os wird b isher nu r T agebau betrieben.

Dio S taubkohlen worden an dio B rik e ttfab rik  in Toku- 
yam a (Japan) yorkauft und von dieser in F orm  von 
B riketts  an die japan ischo  K riegsm arine geliefert. 
E inige M eilen yon Pyong-Y ang befindot sich noch 
ein E i s e n e r z bergw erk , in dcssen P robebetrieb , wio 
yerlau te t, tag lich  60 bis 70 t E rz gefo rdert w erden.

Yereins - Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.
Am 21. d. M. fe ierte  der Syndikus der H andels- 

kam m er O snabruck und friihoro G eschiiftsfiihrer des 
Y ereins deu tscher EisengieCoroion, H err

F. Stumpf,
seinen 70. G o b u r t s t a g .  Aus diesem  AnlaB ha t 
der Y erein  deu tscher E isenhutten leu te  an  den Ju b ila r 
ein G l u c k w u n s c h a c h r e i b e n  gerich to t, in dem 
aein a llzeit k ra ftiges E in trc ten  fflr die deutsche In 
dustrie  und seino Y erdienate um das deutsche Eison- 
giefiereiwesen heryorgohoben werden.

FUr die Yeroiusbiblłothok sind elngegaugen:
(Die Elascnder sind durch * bezeichnet.)

A n d r i m o n t * ,  R e n u  d’: L a  F o rm a łio n  charbon- 
neuse des Ballcans dans la r ig io n  de R adevtzi-  
B orouchtiza . (E x tra it des „AnnaleB de la  Socićtć 
Gćologiąuo de Belgiciue", T. X X X Y I.) L ićge 1909. 

—■ : Quelques Rdflaęions su r  le m U am orphism e. (Ex- 
t ra it  dea „A nnaies do la  Socićtć G ćologiąue de 
B e lg iq u e“, T. X X X V I.) L ićge 1909.

— : E tu d e  geologiqite fa ite  en Calabre et en Sicile 
.apris le trem blem ent de terre du  28 decembre 1908. 
L ićge & Paria  1910.

A r d a y ,  G e z a :  A  L o p o r is  robbanó ani/agok.
Kaaaa 1910. [E rnst SchieB*, W erkzougm aschinen- 
fabrik , A ktien-G esellschaft, Dusseldorf.]

B o c k i u g  * , E .: N otizen  Uber die B esitz- u n d  w irt-  
schaftlichen Yerhiiltnisse (1621— 1893) der Aben- 
theuerh iitle  ( bei B irken fe ld  a. d. N ahe). M ulheim 
a. R hein  1909.

D en ksch rift betreffend die E n tw icke lu n g d esK ia u tsch o u -  
Gebiets in  d er Z e it vom Oktober 1907 bis Oktober
1908. B erlin  1909. [Reichs-M arine-A m t*, Berlin.] 

Das». Oktober 1908 bis Oktober 1909. B erlin  1910.
[Reichs-M arine-A m t*, Berlin.]

P o h l  i g *  s e n . ,  J . : M oderne Transportan lagen .
Zwei Y ortriige. o. O. u. J .

T a f f a n e l , J . , e t P o l D u n a i m e :  L es Catastrophes  
m in iires  am ćricaines de M onongah, D a rr  et N a om i 
(d tcem bre 1907). (E x tra it des „A nnales des Mines"
1909.) [Comitć* C entral dea Houillfcrea de F rance, 
Paria.]

Fern er
□  Z u m  A u a b a u d o r  Y o r e i n  s b i b l i o t h e k §  0  

noch folgcndo G csclienke:
71. E insender: Professor B. O s a n n ,  Zellerfeld 

bei Clauathal.
T T o l l e y ,  A l e x .  L .: Bessemer M achinerg. P liila- 

delphia 1873.
S i e m e n s ,  C. W .: The E rection  and  M anagem ent 

o f  the Siem ens gas fu rnace. London 1867.
72. E insonder: D irek to r A u g .  D i e c k h o f f ,  

Diiaseldorf,
B erich t Uber die G en era l-Y ersam m lung  des Techni

schen Yereins f u r  E isenhiittenw esen vom 10. A u g u st  
1879 z u  D iisseldorf. D usseldorf (1879).

§ Ygl. „Stahl und E isen“ 1908, 13. Mai, S. 712;
1910, 16. F eb r., S. 312.

M a s s e n o z ,  J . : Z u r  K la ssiftka tion  von E isen  und  
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nalen fur G ewerbe und B auw eaen“ 1878.) B erlin 
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R efera te  im Yerein  deutscher E isenhuttenleute, J a 
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O t t o ,  M a r t i n :  Yergleichende m agnetische Unter-
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Me/ster

fo/fscfart

Stab- und Feineisenwalzwerksanlagen zooao

Sociedad metallurgica „La A cero P latense1 

B u en os-A ires.

Klei/ie
Sc/rłrttensóge

Richfp/atfe Stanc/e.Scń//ttenjd
18000

MascMf/M

360 m/m /  7000m/m Ba Hen fangę
ftcMrvmotorftf\ Horn.

260 "Ymjf 800̂ /71 ffa/ferr/ange

Motor $00 PS 
Tb-300Głuhojai Motor500PS 

n -150

600er Grobeisentrio- und 280er Feineisen-Doppel-Duowalzwerk 

der Stahlwerke Richard Lindenberg A.G. in Remscheid..

500m/m Ba/łenfange

Ueber neuere WalzenstraBen

fiundhaspe/

„STAHL UND EISE N “ 1910, Nr. 8. Tafel X.



„STAHL UND EISEN “ 1910, Nr. 8. Tafel XI.

Mohr 15ł

Motor li PS
Mohr 23 PS

fflr/fie/e/s&T-

hhrłóPS Mohr 3PS
Mohr 14 PS [fcrbe/ricMnMohr 1*PS\Mohr WPS

Motor ̂ PS.

\H/armscht

7 Ł - 2 1 0 /3 0 0Macńwarm-

Motor 15 PS
ffof/enr/cMmaschine

150 00 750/1100$ nooHub n

103300
| Bindę bank \

ftundńaspef
f +  H HMotor 15PS
H - H H

Ooppe/fe Schere

Abfjjfirg/e/sś
ftichfp/affe

j Tronspcrtband
fohr 15 PS

\wszzw7s/?w7/;ss/;ms,

Ueber neuere Walzenstrafóen.

Grób- und Feineisenwalzwerksanlagen 

des Flirstlich Stolbergschen Htittenamtes, Jlsenburg a. Harz.

B/ocfteinsfęfs-
yprrichłung
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