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Die LuFtmenge und ihre Bedeutung fur den Bau und Betrieb 
der Kupolofen.

Yon ług-. Georg  Bu zek  in Trzynietz.

I jie mechanische Luftzufuhr, welche beim 
Kupolofciibctrieb allgemein iiblich ist, be- 

zweckt mogliclist vollstUndige, rasclie Yerbren- 
nung des Koks, lieftige Warmeentwicklung und 
infolgedessenraschesSchmelzen und starkesUeber- 
liitzen des geschmolzenen Roheisens.

I. Die V erb ren n u n g .

Volls||ndige Verbrennung bedingt gute Aus-. 
nutzung des Brenustoffes und ist eine der Haupt- 
aufgaben des modernen Kupolofenbetriebes. Wie 
weit die Verbi'ennungsweise des Koks das .Mafi 
der Ausnutzung seines Brennwertes beeinflufit, 
zeigt nachstehende Zahlentafel 1.

richtig angepafiten Windmenge. Die Rich- 
tigkeit dieses Grundsatzes wird aus dem wei
teren Inhalt Y o r l i e g e n d e r  Abhandlung klar her- 
rorgehen.

Ueber das Wesen der im Kupolofen stattfin- 
denden Yerbrennung bestehen zweierlei Ansichten. 
Die eine geht dahin, dafi der vom Windstrom 
getroffene Koks zunachst zu KohIenoxyd, und 
dieses durch den Sauerstoffiiberschufi in der Yer- 
breiimuigśzone 'zu Kohlensiiure verbrennt. Ais 
Begriindung wird angefiihrt, dafi eine yollstan- 
dige direkte Yerbrennung nur bei ideał iimiger 
Mischung des Yerbrennungsauerstoffes mit dem 
zu rerbrennenden Korper erfolgen kann. Eine

Zahlentafel 1.
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Wir sehen, dafi bei yollstandiger Yerbren- 
uung der Brennwert des Kolilenstoffes yollig aus- 
genutzt wird; yerbrennen yon dem Kohlenstoff 
nur 50 °/o zu Kohlensaure und 50 °/o zu Kohlen-
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von 35 °/o, Yer-
brennt der Kohlenstoff ausschliefilich zu Kohlen-
oxyd, so betragt der Warmeyerlust gegeniiber 
einer 
Es

0X-' ^ £verbrennung8verhaltn is

bereits ein Warmeyerlust
so ergibt sich

vollstandigen Verbrenivung sogar 70 °/o- 
ist daher klar, dafi eine mogliclist yollstan- 

dige A erbrennung angestrebt werdon mufi. Die 
(' i'undbedingung einer mogliclist rol lstan-  

ig en \  e r b r e nn u n g b e i m K u p o 1 o f o n- 
betrieb l iegt in der dem Ofenquerschnitt 
jn der V erbrennungszone und den physi-  
Kalischen Eigenschaften des Brenustoffes  

IX.sn

so iunige Mischung sei nur moglich, wenn der 
Brennstoff gasformig ist. Werde aber ais Brenn- 
stoff ein fester Korper, z. B. Koks, verwendet, 
dessen spezifisches Gewicht sich zu deinjenigen 
des Luftsauerstoffes wie 5000:1* verhalt, so 
konne von einer Yollkommenen Mischung und 
daher auch yon einer yollstandigen Yerbrennung 
zu Kohlensaure keino Rede sein. Aufierdem stiitzt 
sich diese Auffassung der Verbrennuiigsweise auf 
die hekannte Tatsaclie, dafi dio Kohlensaure in 
lioher Temperatur nicht bestandig ist. Nach 
B e e k e r t s Feuerungskunde ist die Zusammen- 
setzung des Gasgemisches, welches bei Beriih- 
runjr von Luft mit tiberschiissisrem Kohlenstoff

* „GieBereizeitung11 1905, 1. Ju li, S. 433. [ M e y e r :  
Die A usnutzung des Brennstoffea im Kupolofen.]
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bei yerschiedenen Temperaturen ęntstelit, fol
gende (s. Zahlentafel 2):

Z ahlentafel 2.*

Tem pe
ratur 
in • C

375 ^00 500 680 700 600 875 900 950 1000

C Oi O/o 
CO 0/0

0 ,5
0 ,00

6,2
0 ,8 0

19,o! 18,9 
1,6 1,7

18,0
2,5

17,9
5,9

11,0
14,7

10,1 0 ,6  
15 ,8  31 ,5

0 ,0
34 ,2

Bei Temperaturen zwischen 500 und 700° C 
enthalteń dio Yerhrennungsgase am meisten 
Kolilensaure. Mit steigender Temperatur geht 
der Kohlensauregehalt zuriick und verschwindet 
bei 1000° C ganzlich. Da die Temperatur vor 
den Diisen des Kupolofens bedeutend hoher ais 
1000° C ist, so konnte auf Grund obiger An- 
gaben der SchluB gezogen werden, dafi der Kohlen
stoff des Koks unmittelbar zu Kohlenoxyd ver- 
brenut.

Dic andere, beinalie ailgemein yerbreitete An- 
siclit. Iiber die Verbrennungsweise griindet sieli 
auf den Ergebnissen der bei Gaserzeugern an- 
gestellten Untersuchungen der sieli in den ein
zelnen Zonen bildenden Gase. Da nun sehr oft 
die Koksverbrennung in dem Kupolofen mit der 
Kohleyerbrennung im Gaserzcuger yerglichen 
wird, so sei liier auf die in dieser Zeitschrift** 
seinerzeit yeroffentlichten Ergebnisse yon Gene- 
ratorgasanalysen hingewiesen. In nachfolgender 
Zahlentafel 3 sind diese kurz zusammengestellt:

Dic Angaben dieser Zahlentafel sind beacli- 
tenswert. Wahrend die Gase in Hohe der Luft- 
einstromung 15 % Kolilensaure und nur 9,7 °/o 
Kohlenoxyd enthalten, yerschwindet schon in 
einer Holie yon 250 mm iiber der Lufteinst.ro- 
mung bei einer Temperatur yon 1400° 0 die 
Kolilensaure fast ganzlich. Die ausschliefiliche 
Bildung yon Kolilensaure in Hohe der Luftcin- 
strómung ist zwar dureh obigc Angaben nicht 
erwiesen, aber es mufi, da die Kolilensaure stark 
uberwiegt, angenommen werden, dafi ihre Bil-

* „GioBereizeitung'1 1907, 15. Ja n u a r,S . 37. ( E r n s t  
S c h o e m a n n :  sK onstruktion  und B etrieb m oderner 
KupolSfenc).

** „S tah l und E isen“ 1907, 15. Mai, S. 688.

dung bedeutend leichter yor sich gelit, ais die 
Bildung yon Kohlenoxyd. Im Kupolofen wird 
zwar nicht Steinkohle, sondern Koks ycrbrannt, 
aber oben angegebene Gasanalysen berechtigen 
zu dem Schlusse, dafi auch Koks im Kupolofen 
bei Beriihrung mit Luft zu Kolilensaure ver- 
brennt, welcher in hoher gelegenen Scliichten 
des gliihenden Koks teilweise zu Kohlenoxyd 
reduziert wird.

Leider wurden bisher derartige genauo Unter- 
sucliungen beim Kupolofenbetrieb nicht yorge- 
nommen, so dafi das Wesen der Koksverbren- 
nnng im Kupolofen nicht ganz dcutlich aufge- 
klart ist. Es ist jedoch mit Rucksicht auf das 
grofie Interesse, mit welchem jetzt die lange 
Zeit. hindurch yernachlassigte Kupolofenfrage in 
yerschiedenen Fachzeitschriften beliandelt wird, 
zu hoffen, dafi bald in dieser Hinsicht yollstiln- 
dige Klarheit gescliaffen wird. Jetzt schon mufi 
gesagt werden, dafi die Ergebnisse etwaiger 
Untersuchungen der Art und Weise der Koks- 
yerbrennung im Kupolofen auf die bestehende 
Praxis keinen wesen tlichen Einflufi iiben werden. 
Denn ohne Rucksicht. darauf, ob die erste oder 
die zweite der hier angefuhrten Ansichten Iiber 
die Ylrbrennung dio richtige ist, wird es sich 
in der Kupolofenpraxis in letzter Linie immer 
darum handeln, dafi die der Gicht entstromenden 
Gase moglichst viel Kolilensaure und moglichst 
wenig Kohlenoxyd enthalten. Vergleichen wir 
namlich dic beiden oben erorterten Verbren- 
nungsart.cn, so erlialten wir folgendes Bild: Die 
Yerbrennung erfolgt

im I. Falle im  II. Fa lle
nach den Form eln  :

1. C +  0  =  C 0  \  C +  0 » = C 0 j
2. C0 +  0 =  C02 / ...............................
3. G0 2 +  C =  2 C 0 \  C O , +  C = 2 C O
4. C0  +  0  =  C0i  /  C0  +  0  =  C0j

Wir sehen also, dafi in der Praxis in beiden 
Fallen zu allerletzt ein und dieselbe Aufgabe 
zu losen ist, und zwar die Reduktion der Kolilen- 
saure zu yerhindern, beziehungsweise das bereits 
entstandene Kohlenoxyd wieder zu Kolilensaure 
zu yerbrennen. Bedenken wir, dafi die Yer- 
brennungszone etwa 3/i m hoch ist, und die Ge- 
schwindigkeit der Verbrennungsgia.se in derselben 
etwa 30 m/sec betragt, so spielt sich der ganze 
Ycrbrcnnungsyorgang binnen l/ in sec ab. Dic 
Tatsache, dafi die oben gescliilderten Yorgange 
so rasch und auf einem so beschrankten Baum 
erfolgen, milfite bei der angeregten Untersuchung 
der Yerbrennungsweise wohl beriicksichtigt werden. 
Die alten nach Art der kleinen Hochofen betrie- 
benen Kupolofen mit geringer Sclunelzleistung, 
liohein Koksaufwand (bis 20°/o), geringer Luft
menge yon hoher Pressung erzeugten yorwiegend 
nur Kohlenoxydgas. Um eine weitere Yerwertung 
desselben fiir den Schmelzprozefi selbst kiim- 
merte man sich nicht. Die Windpressung war

Z ahlentafel 3.
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28,9
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(lamals das wichtigstc Mittel zur Beurteilung 
des Schmelzbetriebes. Jc lioher dieselbe war, 
desto besser glaubte man den Kupolofen zu 
betreiben. Erst spater, ais man (len Unterschied 
zwischen Hochofen- und Kupolofenbetrieb er- 
kannte und zur Ueberzeugung kam, daB der 
einzige Zweck des Kupolofens in der Ueberfiih- 
rung des Roheisens aus dem festen in den fltis- 
sigen Zustand liege, dafi ferner diese Ucberfiih- 
rung nur mittels des Warmeaiistauscheś zwischen 
Yerbrennungśgasen und dem Roheisen bewirkt 
werde, begann man auf eine yollstilndige Ver- 
brennung des Brennstoffes hinzuarbeiten. Bald 
erkannte man, dafi eine Ilerabsetzung der Wind- 
pressung bessere Sehmelzergebnisse zur Folgę 
hatte. Um die Diisenspannung zu erniedrigen, 
nmfiten die Diisen yergrofiert und ihre Anzahl 
vermehrt werden. Aber nicht die yerminderte 
Windpressung zeitigte dio guten Ergebnisse, son
dern einzig und allein die Vergrofierung der 
Windmenge, somit die Aenderung des Yer- 

W indm engehaltnisses Dafi unter den da-
O fenąuerschnitt 

maligen Yerhaltniśsen eine Ilerabsetzung der 
Windpressung eine Yergrofierung der Windmenge 
zur Folgę hatte, geht. aus folgender Betrachtung 
heryor:

Die urspriinglichen Kupolofengebliise waren 
den Hochofengebhisen ganz iihnlich, ja es wurde 
sogar sehr oft das letztere fiir den Kupolofen
betrieb yerwendet. Wurden nun die Diisen yer
grofiert, beziehungsweise die Anzahl derselben 
yęńnehrt, dann „maclite" das mit einer Dampf- 
maschine beti-iebene Kolbengeblase „mehr Touren“, 
lieferte somit in der Zeiteinlieit mehr Wind. Es 
sind daher die besseren Sehmelzergebnisse — 
hohere Leistung, weniger Koksyerbrauch, keine 
Gichtflamme — nicht der yerminderten Wind- 
pressung, sondern der yergrofierten Windmenge 
zuzuschreiben. Dic eigentliche Ursache der giin- 
stigen Erfolge blieb aber noch lange yerkannt., 
und die Windpressung galt nach wie yor ais das 
einzige Kriterium der Kupolofenschmelzung. Erst 
spater begann man der Windmenge mehr Auf- 
merksamkeit, zu schenken. Leider sollte sieli 
auch hier das gefliigclte Wort bewahrheiten: 
iLes extremes se touchent“. Der Kampf, der 
urspriinglich zwar yielfach unbewufit gegen die 
' ergrofierung der Luftmenge gefUhrt wurde, 
kehrte sich nunmehr gegen die friilier so sehr 
beachtete Windpressung. „Moglichst yiel  
^  ind bei mogl ichst niedriger Fressung“ 
wurde das Losungswort der Theoretiker und 
1’raktiker. Die Aera dci- yerschiedensten ,Ofen- 
systeme“ brach heran. Ohne hier auf die ein- 
zolnen Typen der yerschiedenen Bauarten nuher 
einzugelien, betone ich, dafi obiger Cirundsatz 
sich ais irrig erweist. Denn bei einem gegebenen 
Ofenąuersclmitt darf die Luftmenge ein gewisses 
Mafi nicht iiberschreiten. Ferner ist zur Er-

reichung einer richtigen Yerbrennung eine dem 
Ofenąuerschnitt entsprechendo Windpressung er- 
forderlich. Bcmerkt sei noch, dafi in neuerer Zeit 
yielfach der Geschwindigkeit des durch die 
Diisen in den Ofen tretenden Windes die grofite 
Bedeutung zugesclirieben wird. Bcdenkt man 
aber, dafi bei einer gegebenen Luftmenge und 
einem bestimmten Ofenąuerschnitt unter sonst 
gleichen Uinstanden die Windgeschwindigkeit ge- 
geben ist, so wird man einsehen, dafi nicht die 
Windgeschwindigkeit allein die Ursache besserer 
Erfolge ist, sondern dafi diese hauptsachlich 
durch die dem Ofenąuerschnitt richtig angepafite 
Windmenge bedingt wird. Da bei gegebener 
Luftmenge sowohl dio Gcschwindigkeit ais auch 
die Pressung im gleichen Sinne wirken, so gilt. 
das oben yon der Pressung Gesagte auch yon der Ge- 
scliwindigkeit, niimlich: .dafi zur Erreichung ricli- 
tiger Yerbrennung eine dem Ofenąuersclmitt ent- 
sprechende Windgeschwindigkeit erforderlich ist.u

II. L uftm enge, K oksaufw and , S ch m elz le is tu n g .
Die Berechnung der fur den Kupolofenbetrieb 

notigen Windmenge erfolgte bisher allgemein auf 
Grund yon Giclitgasanalysen. Es wurde aus 
dem Kohlensaure- und Kohlcnoxydgehalt der auf 
einen Gewichtsteil des yerbrennenden Kohlen- 
stoffes entfallendc Sauerstoff und aus diesem dic 
Windmenge fiir 1 kg Kohlenstoff bezw. Koks 
berechnet. Ferner wurde bei einer angenom- 
menen stiindljchen Schmelzleistung die in einer 
Minutę yerbrannte Koksmenge und die fiir dio 
Yerbrennung aufgebrauchte ininutliche Windmenge 
ermittelt. Die nOxydationsluft“ wurde aus dem 
Eisenabbrand besonders berechnet und zur Vrer- 
brennungsluft zugeschlagen. Die Schmelzleistung 
wurde hierbei ais unyeranderlich angenommen. 
Bei dieser Berechnungsweise lag es nun nabe, 
dio Windmenge auch bei einem und demselben 
Ofendurchmesser je nach dem jeweiligen Satz- 
koks bald hoher, bald niedriger zu nehmen. 
Ais Beispiel dieser Berechnungsweise sei hier 
die Liirmannsche Aufstellung* iiber Wind- 
bedarf bei Kupolofen, welche in Abhandlungen 
iiber Kupolofen bis heute yielfach angefuhrt wird, 
auszugsweise wiedergegeben (Zahlentafel 4 ): 

Zahlentafel 4.

Lichte Welte 
des 

K upolofens

mm

Stund-
licbe

Schmelz-
Icistung:

k e

"Windbedarf in  1 M inutę bei einem 
K oksre rb rauch  von

5%

50 7 % 8% 9% 10%

cbm cbm cbm cbm cbm cbm

600
800

1000
1200

2200
4600
7000
9400

19.4
40.5
61.6 
82,7

22,7
47,4
72 2 
96*9

26,0
54,4
82,8

1 1 1 ,2

29.3
61.4
93.4 

125,4

32,7
68,3

104,0
139,6

36,9
75,3

114,5
153,8

* „Stahl und E isen“ 1891 A prilheft S. 309. In 
derselben W eise rechnen Sc li o e  m a n n  („GieBerei- 
zcitung‘/ 1907 15. Jan . S. 35), R e i n  („GieBereizeitung“
1909 1. Febr. S. 66) und B e r n h . O s a n n  („Stahl und 
E isen" 1908 7. Okt. S. 1453).
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Wir sehen somit, dafi fiir einen Ofen von 
800 mm ej) bei 5 °/o Satzkoks die Windmenge mit 
40,5 cbm, bei 10°/o Satzkoks mit 75,3 cbm/min 
angegeben wird. Das Yerhaltnis

W indm enge i. d. .Min.

betragt im ersten Falle 

Falle

81, im zweiten

O fenquerschnitt (qm)
40,5 
0,5

75 3---- — 150,C. Es ist ohne weiter.es klar,

dafi so grofie Schwankungen dieses Verhaltnisses 
nicht zuittsslg sind. Gliicklicherweise ist es in 
der Praxis nur scliwer moglich, die Windmenge 
je nach der Satzkoksmenge in so weiten Grenzen 
zu regein. Es mufiten cntweder mchrere Ge- 
bliise yerścliiedener Grofie zur Yerfiigung stehen, 
oder cs mufite dic Umdrehurigszah 1 des Gcbiilses 
bald hoher, bald niedriger gcstellt werden. Das 
erste JSIittcl ware zu kostspielig, das zweite zu 
umstandlich. In der Praxis arbeitet man so
mit ohne Riicksicht auf die Ilohe des Satzkoks 
immer mit derselben Windmenge. Und dies ist 
yollstatiflig richtig, wenn einmal das Geblase die 
dem Ofenąuersclinitt entsprecliende Windmenge 
liefert. In der Zeiteinheit soli nur so viel Luft 
zugefiihrt werden, ais der Koks vor den Diisen 
und das Kohleno.\yd knapp iiber den Diisen zur 
Yerbrennung benotigt. Ist die Luftmenge grofier,

Z ahlentafel 5.

so zieht sieli die Ycrbrennungszone in die Hohe, 
ist die Luftmenge zu grofi, so kann infolge zu 
grofier Geschwindigkeit des Luft- und Gasstromes 
und infolge zu starker Abkuhlung des Ofcns in 
der Verbrennungszone sogar ein Kaltblasen des 
Ofens eintreten, und zwar ohne Riicksicht darauf, 
ob mit viel oder wenig Koks gearbeitet wird. 
Auf Grund obiger Ausfiilmmgen kann folgender 
Grundsatz ausgesproclien werden: „Ein und
derselbe Ofen soli unter sonst gleichen  
Verhalt.nissen fiir die Zeiteinheit  stets  
eine und diesclbe Windmenge ohno Riick- 
siclit auf die II6lie des Satzkoks er- 
halten“.

Im Sinne dieses Grundsatzes soli im folgen- 
den ein neues Yerfahren der Windbereclmung 
mitgeteiit werden, bei welcher die Gichtgas- 
analyse unberiicksiclitigt bleiben kann. Voraus- 
gescliickt sei die Annahme, dafi das Volumen 
der Verbrennungsgase in der Verbremiungszone 
ungefahr gleich ist dem Yolumen der auf die 
Ofentemperatur erhitzten Luft. Dies gelit auch 
aus folgender Zahlentafel 5 lieryor, in welcher 
die fiir 1 kg yerbrenneiulen Kohienstoffes bei ver- 
scliiedenem „Yerbrennungsverhaltnis“ und einem 
Luftiiberschufi von 10°/o erfordcrliche Luftmenge 
der bei der Yerbrennung' sieli bildenden Gas-
menge gegeniibergestellt ist:

Ycrbrennung^ycrh&ltnla
100
0

90
"io"

80
20

70
"80~

60
40

so
“sir

-10
«o

80
70

20
80

10
90

o
100"

W indm enge in  cbm fiir 
1 kg C ............................. 9 ,8019 9 ,3 1 1 7 8 ,8 2 1 5 8 ,3 3 1 4 7 .8 4 1 2 7 ,3 5 1 0 6 ,8 6 1 4 6 ,3 7 1 2 5 ,8 8 0 5 5 ,3 9 0 9  4 ,9007

Gasm enge in cbm  fiir 
1 kg C ............................. 9 ,6 1 5 2 9 ,2 2 7 5 8 ,8 4 0 2

+
8 ,4 5 2 6 8 ,0 6 5 3 7 ,6779

+
7 ,2908 6 ,9 0 3 5 6 ,5 1 5 4

+
6,1-285 5 ,7413

U nterschied in cbm fiir — — + + + + + +
1 kg  C ±  . . . . 0 ,1 8 6 7 0 ,0 8 4 2 0 ,0 1 8 7 0 ,1 2 1 2 0 ,2241 0 ,3 2 6 9 0 ,4 2 9 4 0 ,5 3 2 3 0 ,6 3 4 9 0 ,7 3 7 6 0 ,8 4 0 6

Die in dieser Zahlentafel angefUlirten Wind- 
und Gasmengen gelten fiir die Temperatur von 
0° C. Ferner sei bemerkt, dafi der Sauerstoff 
des 1 0  °/o igen Luftiiberschusses fiir verschiedene 
Oxydationsvorgange aufgebraucht wurde und da
her in den Gichtgasen nicht erscheint. Laut 
obiger Aufstellung ist der Unterschied zwischen 
der Wind- und Gasmenge bei dem iiblichen Yer-

1 - u  • 100 , . 70brennungsyerlialtnis von bis reclit unbe-
0 30

deutend. Je urigiinstiger das Arerbrennungsver- 
lULltnis, d. h. je mehr Kolilenstoff zu Kohlenoxyd 
yerbrennt, desto grofier wird der Unterschied. 
Dies hangt mit der bekannten Tatsaciie zu- 
sammen, dafi ein Raumteil Sauerstoff bei der 
Yerbrennung von Kohlenstoff zu Kohlensaure 
einen Raumteil Kohlensaure, dagegen bei der 
Yerbrennung zu Kohlenoxvd zwei Raumteile 
Kohlenoxyd liefert. Da der Warmeausdelmungs- 
koeffizient der Luft und der Yerbrennungsgas- 
bestandteile (Stickstoff, Kohlensaure und Kohlen- 
oxyd) derselbe ist, so wird der Unterschied der

W,
Gt
(ł

Luft- und Gasmenge auch bei der im Kupolofen 
herrschenden Temperatur nicht bedeutend sein. 
Wir begehen somit bei einer fiir praktische  
Zwecke durchgefiilirten Berechnung keinen 
zu groben Fehler, wenn wir das Yolumen der 
Luft gleicli dem der Yerbrennungsgase annehmen. 
Bedeutet

die W indm enge fiir 1 J lin . in cbm 1 . . , 
die G asm enge „ 1 „ .  _ j  bei t »C,
den freien O fenąuersclinitt eines im Yollbetrieb 
betindlicheii Kupolofens in  der Y orbrennungs- 
zone in  qm,

Q den gesam ten O fenąuersclinitt in der Y erbren- 
nungszone in qm, 

vt die Gesclnvindigkeit dor Gaso in der Y erbren- 
nungszone in m /sec, 

t° die m ittlero T em peratur in der Y erbrennungs- 
zone in °C,

so besteht nach oben Gesagtem die Gleichung:
1) Gt =  q • Yt X 60 =  W t 

Da bei einem bestimmten Durchstromungs- 
quersclinitt die Geschwindigkeit der Gase bezw. 
der Luft mit der Menge derselben proportional
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ist, so gilt fiir die Geschwindigkeiten bei yer
schiedcnen Temperaturen die Gay - Lussacsche 
Gleichung

2) vt =  v0 (l +  a t) =  To 1̂ +

Hieraus bereclinet sich v0 =  '~~"^r—-
wobei T die absolute Temperatur bedeutet.

Denken wir uns die Gase bezw. die Luft auf 
die Temperatur von 0° C gebracht, so lautet 
die Gleichung

3) Go =  q X  to X  60 =  Wo

Setzen wir in der Gleichung den Wert von
v* X 273 . , u  ■'o = ---- —  cm, so erhalten wir

worin W0 die Luftmenge fiir 1 Minutę bei der 
Temperatur von 0° C bedeutet.

Zur Berechnung der Windmenge W0 benotigen 
wir somit, drei nilher zu ermittelnde oder an- 
zunehmende GroBen q, T =  t, -j- 273 und vt.

Ber freie Ofenquersclmitt q ist gleich der 
Summę der zwischen den einzelnen Koksstiickcn 
befindliehen Spielraunujucrschnitte. Das spezi- 
fische Gewiclit des trockenen Koks einschlicfi- 
lich der Poren schwankt zwischen 0,98 und
0,84; dagegen wiegt 1 cbm geschiehteten trok- 
kenen Koks in groCeren Stiicken etwa 380 
bis 450 kg. Die Zwischenraume betragen somit 
rund 50°/o des ganzen Koksrolumens. Durch 
den Druck der Gichtsilule wird der Koks dicht 
gedriickt, so (I a fi die einzelnen Spielriiume yon
einander mehr oder weniger getrennt sind. Die 
A ęrbindung der Spielriiume untereinander wird 
aber durch die Abwiirtsbewegung der Giclitsiiule 
bewerkstelligt. In dieser Hins’icht ist die Be- 
bauptung Professor Osanns, dafi „eine richtige 
Marsdhgeschwindigkeit der Beschickung Yorbe- 
dingung fur das ungestorte Einflicfien des AVin- 
des“ ist, Yollstilndig begrundet.*

Bei einem gleiclimaCigen Abwilrtsgęhen der 
Gichtsilule und bei gleichbleibender Koksgriifie 
wird der freie Durchgangsąuerschnitt derselbe 
bleiben und bei einer best.immten Luft- bezw. 
Gasmenge eine gleicbbleibende Geschwindigkeit. 
bedingen. Die Spielriiume zwischen den ein- 
zelneii Koksstiickcn in der Verbrennungszone 
werden durch die aus der Sclimelzzone zum 
Ofenherd herabtrilufelnden Eisen- und Schlacken- 
tropfen verringert. Wir konnen somit annehmen, 
dafi der freie Durcbgangsquerschnitt q fiir die 
 ̂orbrennungsgase ungefahr 40 °/o des gesamten 

Ofenquerscbnittes Q in der Verbrennungszone 
betragt. Es ist somit q =  0,4 Q.

Die Zwischenraume zwischen den einzelnen 
Eisenstucken der Eisengichten iindern nichts daran.

Donn oberhalb der Yerbrennungszone geben die 
Gase ihre Warme rascb an die Beschickung ab, 
yermindem deinentsprechend rasch ilu- Volumen 
und konnen ungehindert hinaufstromcn. Aufier- 
dem sind ja dic Spielriiume zwischen den Eiscn- 
stiicken zumeist noch grofier ais zwischen Koks- 
stiicken, wie aus folgenden Angaben heryorgebt:

Ein 1 cbm grofier Boheisenblock wiegt etwa 
7300 kg. Dagegen wiegt 1 cbm Roheisen in Masseln
950 V  1 50
----  mm, im Slittel 3100 kg. Die Zwischen
raume betragen ~  GO °/o. 1 cbm zerkleinerter Ma- 
schinengufibruch von etwa 11,5 kg Stuckgewicht 
wiegt 2000 kg. Die Zwischenraume betragen 
64%. 1 cbm diinnwandigen Handelseisenbruclies
(Oefen, Poterie) sowie sperriger Angiisse yon 
Kleingiefiereien wiegt 1600 kg. Dic Zwischen
raume betragen 78°/o.

Ferner ist dic Grofie T =  t +  273 zu be- 
stjmmen. t bedeutet die mittlere Ofcntem- 
peratur in der Yerbrennungszone. Dieselbe soli 
also ermittelt werden. Dies kann auf zwei- 
erlei Art erfolgen. Man berechnet die Ofcn- 
temperatur entweder aus der Anfangstemperatur, 
die durch Yerbrennung des Koblcnstoffcs bei einem 
bestimmten Luftiiberschufi entwickelt wird, oder 
aus der Schmelztcmperatur der Eisengattierung 
bei Annahme eines ent.sprechcnd liolien Ueber- 
hitzungsgrades des gesclunolzenen Eisens. Nacli 
„Stalli und Eisen“ 1909, 24. Februar, S. 280 
wurde die Ofeutemperatiir aus der Anfangstem
peratur yon 1803 °C bei Beriicksichtigung der 
Strahlungsyerlustc und der zur Ueberhitzung des 
Eisens und der Schlacke yerbrauchten Warme mit 
1610°C ermittelt.

Zu ungefahr derselben Zahl gelangt man 
auch auf folgende Weise: Weifies Roheisen
schmilzt bei etwa 1075 ° C, graues je nacli dem 
Silizium- und Kohlenstoffgehalte bei etwa 1150 
bis 1250° C.* Das I îsen mufi aber um etwa 
150 bis 200° C iibcrhitzt sein, um die Abkuli- 
lung wahrend des Fiillens der Pfanne, wahrend 
des Transportes zur Gufistelle und wahrend des 
Giefiens selbst zu yertragen, ohne yorzeitig zu 
dickfliissig zu werden. Die Temperatur des aus 
dem Ofen fliefienden Eisens wird je nacli der 
chemisclien Zusammensetzung der Gattierung 
etwa 1250 bis 1450° C betragen mussen. Da- 
mit aber in der yerhaltnismaCig sehr kurzeń Zeit 
eine derartige Ueberhitzung stattfinden kann, 
mufi die Ofentemperatur wenigstens um etwa 
150 bis 200° C bober sein. Beim _kalten" 
Ofengang wird dieselbe 1400° C, beim „heifienŁ 
1650° betragen. Wir erhalten somit beim „kal
ten" Ofengang T =  1673° C, beim „heifien“ 
Ofengang T =  1923° C. Aus der Gleichung
vt =  y0 ~  erhalten wir im ersten Falle v, =
6,1 y0, im zwei ten Falle v, =  7,05 v0. Daraus

* „S tahl und E isen“ 1908, 7. Okt., S. 1453. * „S tahl und E iacn“ 1908, 29. Jan ., S. 146.
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*olgt, daB das Yolumen der Gase bei der mitt
leren Ofentemperatur von 1450° C rund seclis- 
mal, bei der mittleren Ofentemperatur von 1050° 
rund siebenmal so grofi ist, wie bei der Tem
peratur von 0° C. Bei einem bestimmten Ofen- 
quersclinitt wird die Geschwindigkeit der auf die 
Ofentemperatur erhitzten Luft seelis- bezw. sieben
mal grofier, ais bei einer Temperatur von 0° C.

Es ertlbrigt noch die Geschwindigkeit vt fest- 
zulegen. Bekanntlich ubt die Geschwindigkeit 
der Gase in der Yerbrennungszone auf die Yer- 
brennungsweise des Koks und auf die Reduktion 
der Kohlensaure einen bedeutenden Einflufi aus. 
Ist dieselbe zu grofi, so triigt sie zur Abkiih- 
lung des Ofens bei, ist sie zu klein, so erfolgt, 
unvollstandig| Yerbrennung, und dio etwa ge- 
bildeto Kohlensaure wird infolge zu langen Auf- 
enthaltes in den gliihenden Koksscluchten fast 
ganzlich zu Kohlenoxyd ręduziert. Die rkung 
der yerschiedenen Geschwindigkeit der Gase ist 
dieselbe, wie die Wirkung der yerschiedenen 
Luftmenge. Wiihrond sich dic ersten zwei Grofien, 
der freie Ofenąucrsehnitt q und die niittlere Ofen
temperatur t, verhaltnismafiig leicht durch Rech- 
nung ermitteln liefien, mufi die Gasgesc.liwindig- 
keit in der Yerbrennungszone nur angenommen 
werden. So viel ist sicher, dafi bei gleicher 
Luftmenge fur die Zeiteinheit. die Geschwindig
keit mit sinkender Ofentemperatur abnehmen, 
mit steigender Ofentemperatur zunehmen wird. 
Die Geschwindigkeit betrage beim „kalten" Ofen- 
gang (wenig Satzkoks) etwa 25 m, beim „heifien" 
Ofengang (viel Satzkoks) etwa 30 m i. d. Sekundo. 
Ob und wieweit diese Annahme richtig ist, wer
den die Ergebnisse der weiteren Berechnungen 
zeigen. Fiiliren wir nun in unsere Gleichung 4):
W0 =  <i x  j i- -  X GO die gefundenen bezw. an-
genommenen Wertc fiir q =  0,4 Q, fiir T =  1673 
bezw. 1923, fiir v, =  25 m/sec bezw. 30 m/sec 
ein, so erhalten wir

5) W .  ^  100 Q.

F i i r  Q  =  1 q m  i s t
6) AV0 = =  100  c b m /m in .

Das heifit: Ein Kupolofen erfordert fiir je 
1 qm gesamten Quersclmitt in der Yerbrennungs- 
zone rund 100 cbm Wind i. d. Minutę. Diese 
Windmenge nimmt an der Yerbrennung des Koks 
teil und soli im ganzen Ofenquersc.hnitt sich ver- 
teilen. Boi Berechnung der erforderlichen Ge- 
blaseleistung ist noch die Tatsaclie zu beriick- 
siclitigen, dafi sowohl in der Leitung zwischen 
GeblSse und Kupolofen, ais auch im Ofen 
selbst wegen Undichtheit dor Ofenausmauorung 
Windrerluste von 10 bis 20°/o eintreten. Nehmen 
wir die Windverluste mit dem holieren Betrag 
von 20°/o an, so wird das GeblUse fiir je 
1 qm Ofenquerschnitt 120 cbm Wind i. d. 
Minutę zu l iefern haben.

7) W r  =  120  ■ Q.

Hier schon sei bemerkt, dafi diese Wind- 
menge nicht reino Luft yon 0°C, sondern feuchte, 
mit Kohlensaure yerunreinigte Luft mit einer 
durchschnittlichen Temperatur yon etwa 20 °G 
darstellt.

Die Schmelzleistung eines Kupolofens liiingt 
in erster Linie von der Luftmenge ab und kann 
aus ihr in folgender Weise bereclmet werden: 
Betrilgt dor Satzkoksaufwand k°/0 yom Boheisen- 
einsatz, und erfordert ferner 1 kg Koks p cbm 
Luft, so ergiht sich dic stundliclie Schmelz- 
leistung S des Kupolofens aus dor Gleichung

Setzen wir in diese Gleichung
v t 273  

W o  =  q X X 60

ein, so erhalten wir die „Gle ichung  fiir die 
Scl imel  z l e i s t u n g "  mit

o <1 X  v t X 27 3  X 60  X 60
s = = -------------k x i 7 T ------------ ’

oder bei q =  0,4 Q
i m  o _  1 4 4 0 X Q  v t X  273 

) k X p o  X  T  *

Die lotzte Gleichung besagt: Die stiindliche 
Schmelzleistung eines Kupolofens nimmt mit 
waclisendem Ofenquersclmitt und steigender Wind- 
geschwindigkeit (Windmenge) zu; zum Satzkoks
aufwand, zum Luftbedarf fiir 1 kg Koks und 
der Ofentemperatur steht sie im umgekehrten 
Yerhaltnisse. Die Geschwindigkeit vt darf abor 
eine gewisse Grenze nicht iiberschreiten; es golit 
nicht an, boi einem bestimmten Ofemjuerschnitt 
durch Steigerung der Luftmenge iiber ein ge- 
wisses Mafi die Schmelzleistung zu erhohen; tut 
man es dennoch, so mufi dor Satzkoks „k“ erhoht 
werden, bis sich “die dem Ofenquersclinitt ent- 
sprechende Schmelzleistung yon selbst Oinstellt. 
Doch auch dies ist nur bis zu einer gewissen 
Grenze gestaltet. Eine weitere Steigerung der 
Luftmenge wiirde zum Erloschen des Koksbran- 
des, somit zum Kaltblasen des Ofens fiiliren.

Umaus der Gleichung 10 die stiindliclie Schmelz
leistung zu berechnen, mufi noch der Wert fur 
den Luftbedarf p fiir 1 kg Koks festgelegt wer
den; yt und T sind bereits bekannt.. Dor Luft
bedarf fiir 1 kg Koks h&ngt hauptsitchlicli yon 
seinem Kohlenstoffgohalte ab. Ermitteln wir nun 
den Luftbedarf fur 1 kg Kohlenstoff, so lafit. 
sich daraus die fiir 1 kg Koks yon jedem bo- 
liebigen Kohlenstoffgehalt erfordeiiiclieLuftmenge 
leicht berechnen. Je nachdem der Kohlenstoff 
zu Kohlensaure oder zu Ivohlenoxyd yerbrennt, 
ist die erforderlichc Luftmenge grofier oder kleiner; 
im ersten Falle ist sie doppelt so grofi wie im 
zweiten Falle. Bei einer bestimmten Luftmenge 
yerbrennt grofistiickiger, dichter Koks leicliter 
zu Kohlensaure ais kleinstiickiger und poroser 
Koks; daraus darf aber nicht der Sclilufi ge-
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zogen werden, dafi kleinstiickiger bezw. poroser 
Koks weniger Luft benotigt, ais grobstiickiger 
und dichfcęr Koks.* Da beim Kupolofenbetrieb 
die Yerbrennung des Kokskohlenstoffes bald mehr, 
bald weniger yollstUndig vor sich gelit, so soli, um 
ein klares Bild iiber den Luftbedarf zu erhalten, 
die fiir 1 kg Kohlenstoff erforderliehe Luftmenge 
fiir elf yerschiedene „Verbrennungsverhilltnisse“ 
bereclmet werden. Ein Teil (etwa 10°/o) der in

Zahlontafel 6.

den Ofen eingefiihrten Luftmenge nimmt an der 
Koksyerbreunung keinen Antcil, sondern wird 
zur Oxydation der einzelnen Bestandteile des 
lioheisens aufgebraucht. In nachfolgender Zahlen- 
tafel G ist dic Berechuung der Luftmenge fiir 
1 kg Koks wiedergegeben. In der Zahlentafel 7 
ist die Windmenge fiir 1 kg Kohlenstoff bei ver- 
schiedenem Yerbrcnnungsyerhaltnis und yerschie- 
denem Luftiiberschufi bereclmet:

B e r e c h n u n g  d e r  W i n d m e n g e  f t i r  1 k g  K o h l e n s t o f f  b e i  y e r s c h i e d e n e  m 
Y e r b r e n n u n g s v e r h f t l t n i s .

Y erbrennungsverhU ltnis 100
0

00
10

80
20 W 

| -4
 

O 
1 O 60

40
50
60

40
60

30
70

20
80

10
90

0
100

Yerbrennungsauer- 
stoff ..................... cbm 1,8677 1,7743 1,0809 1,5875 1,4941 1,4007 1,3074 1,2140 1,1205 1,0272 0,9338

10°/o fiir Osydationf cbm 0,1808 0,1774 0,1681 0,1587 0,1494 0,1401 0,1307 0,1214 0,1120 0,1027 0,0934
Gesamtsauerstolf . cbm 2,0545 1,9517 1,8490 1,7462 1,0435 1,5408 1,4481 1,3354 1,2325 1,1299 1,0272
Stickstoff dor Gesamt- 

luft =  0 X  3,471 cbm 7,7475 7,3598 6,9726 0,5849 0,1970 5,8103 5,4231 5,0358 4,0474 4,2008 3,8736
Gesamtluft . . . . cbm 9,8020 9,3115 8,8216 8,3311 7,8411 7,3511 6,8712 0,3712 5,8802 5,3907 4 ,9 008ft

Zahlentafel 7. " W i n d m e n g e  i n  c b m  f i i r  1 k g  K o h l e n s t o f f  b e i  y e r s c h i e d e n e  m Y e r 
b r e n n u n g  s y e r  h  a l  t n i  s u n d  L  u f t i ib e r  8 c h  u B. ( R o i n e ,  t r o c k e n o  L u f t  y o n  0°  C u n d

7G0 m m  B a r o m e t e r s t a n d . )

Yerbrennunga- 

yerhUltnis y

KO
0

90
10

80
20

70
SO

60
40

50
60

40
00

30
70

20
80

10
90

0
100

W indm enge ln 
cbm fiir L qm 

O fcnąuerichn ltt. 
[MO fen v ln d a bei 
*20° C u. 730 mm 
Queeksilber.-aule]

o °/° 8,9108 8,4052 8,0196 7,5740 7,1284 6,6827 0,2370 5,7920 5,3459 4,9008 4,4552
rund

90
i: ea 10 °/o 9,8020 9,3115 8,8210 8,3311 7,8411 7,3511 0,8712 0,3712 5,8802 5,3907 4,9008 100

20 °/o 10,0982 10,1579 9,0230 9,0883 S,5539 8,0179 7,4848 6,9504 0,4146 5,8805 5,3443 107
30 o/n 11,5840 11,0043 10,4250 9,8459 9,2007 8,6870 8,1088 7,5296 0,9494 6,3707 5,7920 110

-  S 13 •40 o/0 
50 o/o

12,4752 11,8512 11,2276 10,6035 9,9795 9,3559 8,7323 8,1088 7,4843 0,8012 0,2371 125
 ̂ c 13,3004 12,0975 12,0296 11,3007 10,6923 10,0243 9,3504 8,6880 8,0186 7,3512 0,0827 134

JS 60 o/g 11,2572 13,5444 12,8316 12,1183 11,4055 10,0928 9,9800 9,2672 8,5534 7,8411 7,1284 143
l lO  »/„ 15,1484 14,3908 13,6331 12,8755 12,1183 11,3607 10,0035 9,8404 9,0878 8,3311 7,5740 152

Die in der Kupolofęupraxis yorkommenden 
erbrennungsyerhaltnisse" sebwanken zwischen 

100 , 70
~0~ 111 3 0 ' ^ er luftbedarf fiir 1 kg Kohlen
stoff wird sich somit zwischen 9,8020 und 
8,3311 cbm bewegen. In diesen BetrSgen ist 
- wie aus obiger Zahlentafel 6 ersichtlich — 
ein lOprozentiger Luftubcrschufi, welcher bei 
den rerschiedenen Oxydationsvorgangen aufge- 
zehrt wird, einbegriffen. Die in der Zahlentafel 
bereclmeten Windmengen gelten fiir rcinc, kohlen- 
siiure- und wasserfreie Luft von 0° C uud bei 
einem Barometerstand yon 760 mm Quecksilber- 
siiule. Die vom Gebliise angesaugtc Luft ist 
aber je nach der Jahreszeit yerschieden warm

* „Stahl und E isen1'  1909, 0. Okt., S. 1553. 
t  D erSauerstoff deB lO prozentigenLuftiiberschusses 

dient zur O xydation des K oheisens; nur der Stickstoff 
des Luftiiberscliusses erscheint in den G ichtgasen. Die 
chemische Zusam m ensetzung der G ichtgase bei yer- 
schiedenem Y erbrennungsyerhS ltn is is t in „S tah l und 
Eisen11 1908 12. Febr. S. 232 angegeben. (Siehe auch 
„Stahl und E isen “ 1909 12. Mai S. 712.)

t t  Reine trockene L uft yon 0° C und 760 mm 
Barom eterstand.

und feuclit und enthalt etwas Kohlcnsiiure. Die 
mittlere Temperatur betrage 20° C, der mitt- 
lere Barometerstand 730 mm. Nach der be- 
kannten Gleichung

Yo P o  1 + 5  ti
vi __ Pi • ! +  a  to

erhalten wir — fiir P0 =  760, PŁ =  730, 
tt =  20° C eingesetzt —

yi =  1,073 X 1,040 ~  1,116.
Das beifit, 100 cbm Luft von 0° C und 

760 mm Barometerstand entsprechen 111,6 cbm 
Luft von 20° C bei 730 mm Barometerstand. 
.Mit Riicksicht auf den Feuchtigkeits- und Kohlen- 
sauregehalt* der Luft konnen wir einen Zusclilag 
yon 12 °/o annelimen. Das Geblase wird fiir 
1 kg Kohlenstoff 9,802 - f  12 X  0,09802 =
10,978 cbm ansaugen miissen. Zu diesem Betrag

* 1 cbm feuchter gesa ttig te r L uft en tha lt bei 
760 mm (Juecksilbersaule und bei einer T em pera tu r 
von - | - 2 0 o C 17,2 g  W asserdam pf. D er tatsachliche 
F euch tig k e itsg eh alt ist 70 bia 90°/o absolu ter SStti- 
gung. D er K ohlensauregehalt der L uft b e trag t etwa 
0,04 °/o.
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sind noch — wie oben — 20°/o fUr Windver- 
luste zuzuschlagen, so daB die gesamte vom 
Geblase fiir 1 kg Kohlenstoff zu liefernde Wind
menge 10,978 +  X  10,978 =  13,174 cbm 
betragen wird. Enthalt der yerwendete Koks im 
trockenen Zustande etwa 90 °/0 Kohlenstoff, so 
erfordert 1 kg Koks 0,9 X  13,174 =  11,86 cbm 
oder rund 12 cbm Wind zur vollst&ndigen Yer
brennung.* Sind infolge kurzer und gut ab- 
gedichteter Leitungen die Windverluste so klein, 
daS sie vernaclil!lssigt werden konnen, so ver- 
mindert sich der Luftbedarf fiir 1 kg Koks auf
10,978 X  0)9 =  9,889 oder auf rund 10 cbm. 
Bezeichncn wir mit pK den Wind, welclien das 
Geblase liefern soli, und mit p0 den Wind, wel- 
cher im Ofeninnern yerbraucht wird, so erhalten 
wir im ersten Falle die stlindliche Schmelzleistung:
S in 100 kg

11) S =
W ,

X  60,

12) S = 

Bei Q =  1 qm ist 

13) S =

k

600

Sałzkoksaufwand in % 
der Eisenglcht . . . 6 I 7 8 9 ,0 12

Stlindliche Schmelz
leistung in kg  fur 
1 qm O fenąuer- 
s c h n i t t ..................

i
10000^570 7500 6660 6000 5000

Luftm enge auf lOOkg 
R oheisen . . cbm 6o) 70 80 90 100 120

In der Gleichung 12) ist die stUndliche 
Schmelzleistung in Abhangigkeit gebracht vom 
Ofenąuersęhnitt Q. Da 600 Q =  6 X  W0 bezw.
5 Wft konnen wir die Gleichung fiir die Schmelz
leistung auch schrciben:

14) , -  5 W Koder S =  —

Fiir Kupolofen yon yerschiedenem Durcli- 
messer in der Schmelzzone ergeben sich aus 
Gleichung 7, 5 und 12 folgende Windmengen und 
Schmelzleistungen (s. Zahlentafel 9). Die minut- 
lichen Windmengen bleiben bei einem bestimmten 
Ofendurchmesser dieselben, wahrend die Schmelz
leistungen .jo nach dcm Satzkoksaufwand sieli 
undern.

Z ahlen tafel 9.
W i n d  m e n g e  u n d  S c h m e l z l e i s t u n g .

k X Pg
im zweiten Falle, wie bereits in Gleichung 8), 

S =  X  60.
k po

Setzen wir statt Wo= 1 0 0 Q ,  bezw. statt 
W g =  120 Q und fiir p0 =  10, bezw. fiir pff =  12, 
so betragt dio stUndliche Schmelzleistung in 
beiden Fallen

600 X  Q

Lich te 
Wcitc 

des 
Ofens 

min

<t>

Ofcn-
qucr-

schnltt
Q

in qm

Wind
fiir

in

Wo
Ofen-
wlnd

menge
Min.

sbm

Wg*
Gc-

biasc-
wlnd

Schmelzleifltung (S) 

in der Stunde 
bel Satzkoks yon

6 % i  % 3 % 9 % 10 %abjerundet

500 0,1964 20 24 2000 1700 1500 1330 1200
600 0,2827 28 34 2800 2400 2100 1900 1700
700 0,3848 38 46 3800 3300 2900 2600 2300
800 0,5026 50 60 5000 4300 3700 3300 3000!
900 0,6362 64 76 6400 5400 4800 4200 3800,

1000 0,7854 79 94 7900 6700 5900 5200 4700
1100 0,9503 95 114 9500; 8100, 7100 6300: 5700
1200 1,1310 113 136 11300 9700 8500 7500 6800

Das heifit: bei einem bestimmten Ofenquer- 
schnitt hangt dic Schmelzleistung nur yon der 
Holie des Satzkoks ab, gleiche Windmenge vor- 
ausgesetzt. Die nachfolgende Zahlentafel 8 gibt 
die Schmelzleistung fiir 1 qm Ofenquerschnitt 
in der Yerbrennungszone bei yerschiedenem Satz
koks an:

Z ahlentafel 8.

* Zum V ergleich soi an g efu h rt:

N ach R e i n :  10 cbm fur 1 kg  Koks einschlieBlich 
W in drerlus te .

N ach L u r m a n n :  8,26 cbm fur 1 kg Koks, 1 0 o/o 
W indyerluste.

N ach JI o s s e r  s c h m  i 11 („S tahl und E isen“ 1909
4. Aug. S. 1189): l i  bis 15 cbm fiir 1 kg, im M ittel 
13 cbm einschlieBlich W in d v erlu s to ; fur A nlage der 
Geblfise noch um  20 bis 25°/o zu erhohen.

N ach O s a n n  („Stahl und E isen" 1908 7. Okt. S. 1453): 
7,6 bis 8,2 cbm fur 1 kg Koks bei 0° and nor- 
m alem  Druck.

Yergleichen wir nun obige Zahlentafel 9 
mit der Lurmannschen (Zahlentafel 4), so findon 
wir folgenden Unterschied: In der letzteren ist 
die stlindliche Schmelzleistung fiir jeden Ofen
durchmesser unycranderlich und der minutliche 
Windbedarf richtet sich nach dem Satzkoksauf- 
wand, in der ersteren ist die Windmenge fiir 
den jeweiligen Ofendurchmesser feststehend und 
die Schmelzleistung andert sich je nach der 
Holie des Satzkoks.

Wie oben erwahnt, soli die minutliche Wind
menge, welche im Ofen an der Yerbrennung 
teilnimmt, fiir 1 qm Quersclmittsflache 100 cbm 
betragen; auf 1 kg Koks entfallen dann 10 cbm. 
Die Menge der yom Geblase angesaugten Luft 
ist um die Wimlyerluste hoher. In nachstehen- 
der Zahlentafel 10 ist die Windmenge bei ver- 
schieden holien Windyerlusten angegeben.

Zur genauen Beurteilung der Schmelzleistung 
ist somit die Feststellung der Windverluste er- 
forderlich. Da sich dies in der Praxis nur 
schwierig und ungenau bewerkstelligen lafit. 
konnen wir bloC sagen, dafi die Windmenge fiir 
1 qm Ofenquerschnitt 100 bis 120 cbm und fiir

* „G eblasew ind“ ist der gesam te voin Geblase 
zu liefernde W ind und is t gleich dem „Ofenwind" 
plus W indvcrlust (20 °/o). Sind W indvorluste sehr 
gering , so ist W o — Wg ~  100 Q.
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Zahlentafel 10.

\Vindverluste in % des 
Luftbedarfea o % 5 % 10 % 15 % 20 %

W =  W indm enge in cbm 
fur 1 qm Ofenąuer- 
sc h n itt ............................ 100 105 110 115 120

p =  W indm enge in cbm 
fur 1 kg Koks . . . 10 10,5 11,0 11,5 12

1 kg Koks 10 bis 12 kg betragt. Auf alle 
Falle ist die genaue Kenntnis der vom Geblase 
gelieferten Windmenge in der Zeiteinheit un- 
erlafilich, um sieli bei einem bestimmten Satz
koksaufwand die beobachtete Sclimelzleistung 
eines Ofens zu erklaren. Die so haufig er- 
hobenen Klagen iiber zu geringo Sclimelzleistung 
sind zumeist durcli zu geringe Windmenge be- 
dingt. Die Preislisten der Kupolofen- und Ge- 
blasefabrikanten enthalten in der Regel nur die 
Angabe des Ofendurchmessers und der hochsten 
Sclimelzleistung. So haben wir uns gewohnt, die 
Sclimelzleistung rein mechanisch nach der Ofen- 
grofie zu beurtęilen, ohne darauf bedacht zu 
sein, dafi die Sclimelzleistung nicht nur von der 
Ofengrofie, sondern auch von der Windmenge 
und von dem Satzkoksaufwand abhangt.

Es sollte daher — riclitige Windmenge vor- 
ausgesetzt — die sttindliche Schmelzlei-  
stung immer im Zusammenharig mit dem 
S atz k ok saufw and  a n g e g e b e n  werden.  
ZuinBeispiel schmilzt ein Ofen von 1000 mm cp 
bei 6 °/o Satzkoks 7900 kg, bei 10 °/o Satz- 
koks 4700 kg in der Stunde, in beiden Fallen 
gleiche Windmengen rorausgesetzt. Der Unter- 
schied in der Sclimelzleistung ist so grofi, dafi 
er olme Beriicksielitigung des Satzkoks nicht 
erklart werden konnte. Der mittlere, in ge- 
wohnlichen Yerhaltnissen ausreicliende Satzkoks
aufwand betragt etwa 8 °/o vom Gewicht des 
Roheisens, wie nachfolgende kurze Berechnung 
ergibt: Bedeutet

K den Koksaufw and fu r 100 kg Eisen, 
w seinen Breunwert,
a die dureh O xydation von M angan, Silizium, 

Kohlenstoff und E isen erzeugte AVarniemonge fiir 
100 kg Eisen,

!• die zum Schmolzen und U eberhitzen von 100 kg 
Roheisen crforderliche W arm em engo,

S dio zur Schlackenbildung und Uoberhitzung vor- 
wendete W annenienge fur 100 kg  Eisen, 

f die zur Y erdam pfung von W asser und A ustrei- 
hung der K olilensaure aus dem K alkstein  er- 
forderiiche W arm em engo,

G die dureh Gase en tfuhrte  W arnie,
A die Strahlungsverlusto,

so gilt folgende Gleichung:
K X  w - f  a  ==’E  +  S +  f +  G +  A.

F- =  30 000 W E bei einer E isen tem peratur von 
1320° C,

S +  f =  3 0 0 0  AVE, d. i. 1 0  «/0 E,
G =  6000 W E, d. i. 20 °/0 E,
A =  0000 AVE, d. i. 20 %  E , 
a =  3000 W E, d. i. 10°/o E  [hebt sich m it (s -f- f) auf].

IX.»„

Setzen wir diese Werte in obige Gleichung ein, 
so erhalten wir k X  w = 1 4 0  °/o E 

_  42 000
W

Entwickelt 1 kg Koks 5500 WE, so bercclmet 
sich K =  —  7f i  kg oder rund 8 kg.*
Die Sclimelzleistung eines Kupolofens sollte da
her kurz ais „mittlere Scl imelzle is tung1* 
(bei dem mittleren Satzkoksaufwand von 8 °/o) 
angegeben werden. Die mittlere Schmclz- 
leistung eines Ofens von 1000 mm O betragt 
laut Zahlentafel 9: 5900 kg. Beachtet man, 
dafi die Sclimelzleistung zum Satzkoksaufwand 
in umgekehrtem Yerhaltnisse steht, so lafit sich 
aus der mittleren Sclimelzleistung Sra die 
Sclimelzleistung Sk fiir jeden beliebigen Satz
koksaufwand k aus der Gleichung St =  —° k
bereclinen, worin m den mittleren Satzkoksauf
wand filr 100 kg Eisen bedeutet.

Zum Beweise, dafi die in der Zahlentafel 9 
berechneten Sclunelzleistungen mit den beim 
ICupolofenbetrieb erreicliten annalicrnd iiberein- 
stiininen, seien liier zwei Beispiele aus der Praxis 
angefiihrt:

1. Ein Kupolofen von 1200 mm lichtem 
Durchmesser in der Yerbrennungszone erhalt von 
einem Geblase 114 cbin Wind in einer Minutę. 
Windyerluste sind, da die Leitung zum Kupol
ofen nur etwa 3500 min lang ist und keine 
Kniee enthalt, so gering, dafi sie rernachlassigt 
werden konnen. Der fiir obigen Ofendurch- 
messer erforderliche Wind ist in der Zalilen- 
tafel 9 mit 113 cbm angegeben. Aus einer 
groCeren Anzahl von genauen Beobachtungen 
ergibt sich ais wirklic.he Sclimelzleistung bei
6 °/o Satzkoks 10 700 kg, bei 8 °/o Satzkoks 
8200 kg, bei 12 % Satzkoks 5500 kg.

2. Ein anderer Ofen von 800 mm lichtem 
Durchmesser, der von einem Yentilator nur 
45 cbm AVind filr die Minuto erhalt, schmelzt 
in der Stunde bei 10 °/o Satzkoks 2700 kg 
(statt 3000) bei 50 cbm Wind, bei 7 °/o Satz
koks 3800 kg (statt 4300) bei 50 cbm Wind. 
Aus diesen Beispielen gelit hervor, dafi die mit
25 bezw. 30 m/sec angenommenen Geschwindig- 
keiten, aus weichen die AYindmengen und 
Sclunelzleistungen berechnet wurden, annahernd 
richtig sind.

Es wurde bereits hervorgehoben, dafi es un- 
tunlich ist, bei einem bestimmten Ofendurch- 
messer dureh beliebige Yergrofierung der Luft- 
menge eine beliebig hohe Sclimelzleistung zu 
erzielen.

Die Gleichungen S =  -  bezw. S =

^ haben daher nicht allgemeine Bedeutung.

* N aheres Dber K oksaufw and siehe r S tahi und 
E isen“ 1908 29. Jan . S. 145 und 12. Febr. S. 229.
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Sie gelten mir fiir W | =  100 bezw. Wg =  120, 
ci. h. fiir den Fali, dafi die in den Ofen ge- 
langende Windmenge 100 cbm in der Minutę 
fiir je 1 qm Ofenąuerschnitt betragt;

Betrachten wir den Fali niiher, in welęliem 
die minutliclie Windmenge voni obigen Betrag 
abweicht. Bei einer Abweicliung nach oben ar
beiten wir mit „L uf tu berschufi 1*, bei einer 
Abweichung nach unt.cn tritt „Luftmangel" 
ein. Bei einem „Luf tu be rsch ufi“ wird in 
den Ofen fiir die Zeiteinheit mehr Wind einge- 
fiihrt, ais zur Koks- und Kohlenoxydverbreimung
iii der Zeiteinheit aufgebraucht werden kann. 
Die Yerbrennungsgase werden so vicl Sauerstoff 
entbalten, wie dem Luftiiberschufi entspricht. 
Infolge zu grofier Geschwindigkeit. kann nicht 
samtliche Luft mit dem glilhenden Koks in Be- 
riihrung kommen. Es bildet sich zUmeist Kohlen
saure, welche mit grofier Geschwindigkeit in 
Begleitnng des Luftiiberschusses durch gluhende 
Koksschichten emporeilt; infolge der grofien Ge- 
schwindigkeit und des Luftiiberschusses wird die

Rcduktion der Kohlensaure zu Kohlenoxyd giinz- 
licli oder beinahe ganzlicli verhindert. Die 
Gichtgase werden sehr Yiel Kohlensaure, gai
kom oder nur sehr wenig Kohlenoxyd und etwas 
Sauerstoff entbalten; der Bronnwert des Koks 
erscheintsomit Yollstandig ausgenutzt. Bei „Luft- 
nia n g e l“ ist die minutliclie Windmenge ge
ringer, ais zur rollstandigen Yerbrennung er
forderlich ist. Infolge der zu geringen Ge
schwindigkeit bleibt die Luft zu lange mit Koks 
in Beruhrung und begunstigt die Kohlenoxydgas- 
bildung. Infolge der zu geringen Windgeschwin- 
digkeit wiirde die etwa gebildete Kohlensaure 
zu Kohlenoxyd reduziert werden, wodurch ein 
grofier Teil des Brennwertes des Koks rollstan- 
dig yerloren ginge. Aus Obigem geht hervor, 
dafi die Anwendung eines moglichst grofien 
Luftiiberschusses rorteilhaft und wirtschaftlich 
ist. Weiter unten soli gezeigt werden, dafi fiir 
den Luftiiberschufi ■— wenigstens beim Kupol- 
ofenschmelzen —• ein sehr geringer Spielraum 
besteht. (Forts. folgt.)

Maschinelle Herstellung von Formen fur stehend zu giefóende Rohre.
Von Ingenieur R. Ar del t.

(SchhiB von S. 192. — H ierzu T afel X II.)

II. S c lira u b e n .

In  den nachfolgenden Abbildungen 13 bis 17 
-*■ sind die Yorrichtungen und Maschinen zur 
Herstellung von Rohrenformen mittels einer 
Schraube oder eines Fliigelrades dargestellt.

Abbildung 13. M aschine von Miles und John  Corntli- 
waito (England).

Abbildung 14. V orriehtung von Rob. A rdelt in 
W etzlar.

Abbildung 15. Y orrichtung der A ktiengesellschaft 
Schalker Gruben- und H ilttenverein  in Gelsen
kirchen.

A bbildung 16. Y orrichtung von Paul Schrfidor in 
T angerhutte .

Abbildung 17. M aschine tom J .  M. P ig narre  in 
A ngleure (Belgien).

Diese Yorrichtungen und Maschinen besitzen 
zum grofiten Teil den Nachteil, dafi die im 
Formkasten unten liegende Muffenform besonders 
von Hand gestampft werden mufi, wodurch zu 
viel Zeit verloren geht, und dafi ferner der Ver- 
schleifi der reibenden Teile ein sehr grofier ist. 
Dazu ist auch der Kraftaufwand durch die grofie 
Reibung der drehenden Teile im Forrnsand eben
falls sehr grofi, und scbliefilich ist noch der 
Uebelstand zu bemerken, dafi fur jede Rolir- 
sorte eine besondere Formvorrichtung erforder
lich ist. Dadurch wird beim Uebergang von 
■der einen zur anderen Formweite zu Yiel Zeit 
yerloren.

Mit den Maschinen "und Yorrichtungen nach 
Abbildung 13, 14 und 16 wurden sich kleinere

Rohrformen von der iiblichen Lange wohl nicht 
herstelleu lassen, wiihrend es wiederum schwer 
halten wird, mit der Vorrichtung nach Abbil
dung 15 uud der Maschine nach Abbildung 17 
grofiere Rohrformen herzustellen, ganz abgeselien 
von dem dann eintretenden grofien Kraft- 
verbrauch.

III. Z ieh m odelle .

Um die Formen auf die einfachste Weise 
herstellen zu konnen, namlicli durch Ziehen 
eines kurzeń, oben yerjiingten Modelles durch 
den vorher mit Sand gefullten Formkasten, sind 
bereits die yersebiedensten Versuche gemacbt 
worden, von denen einige in den folgenden Ab
bildungen 18 bis 20 dargestellt sind.

Abbildung 18. Y orrichtung von Jam es Cham bers 
und F rederick  C ham bers (England).

A bbildung 19. Y orrichtung von Frie ilr. Joli. Fritz 
in Dusseldorf.

A bbildung 20 a bis c. M aschine von F red  H erbert 
(England).

Bei der Herstellung von Formen mit diesen 
Ziehmodellen wird in die Formkasten zuvor die 
entsiirechende Sandmenge eingefiillt, danach wird 
das Modeli, welches die Abmessungen des aufieren 
Rohrdurchmessers besitzt, hindurchgezogen bezw. 
gestofien. Bei der Yorrichtung von Friedr.  
Jol iann F r i t z  soli vorher und wahrend des 
Herausziehens das Modeli um die Langsacbse 
gedreht werden, damit der Sand schon durch 
die Prefiwulste, die an der Modellstange an-
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gebracht sind, gegen 
die Kastenwandung 
hin zusammengedmckt 
wird. Es ist leicht 
begreiflich, dafi die 
erforderliche Zugkraft 
fiir das Hindurch- 
ziehen derZiehmodelle 
sehr grofi sein mufi. 
Deshalb miissen die 
Formkasten sehr stark 
und schwer ausgefiihrt 
werden, auBerdem

miissen die Kran- und Gebiiudekonstruktionen 
dabei sehr stark gehalten sein.

Fred  H erb e r t  hat seine Maschine von 
den Kran- und Gebiiudekonstruktionen unab- 
hangig gemacht und benutzt fiir das Hindurch- 
stofien des Ziehmodelles einen besonderen hy- 

draulisch oder dergl. betrle- 
Ttr— " — im  benen Kraftkolben. Dadurch

\  / 1 wird es aber erforderlich, dafi
die Maschine feststeht, und die

J U f . l W

A bb.14. Y orrichtung Abb. 15. Y orrich tung  der Aktien- 
Ton Rob. A rdelt. gesellschaft Schalker G ruben-und

Hilttenverein.

Abbildung 13.
Maschine von Milos und Jo h n  Cornthwaite.

S t . u . f M t .

Abb 18. V orrichtung von 
Jam es C ham bers und 
F red erick  Chambers.

OwTfW.

Abb. 17. M aschine von 
J .  M. P ignarre.

Abb. 16. Y orrichtunj 
von Pau l Schroder.

Abb. 19. Y o rrich tung  yon 
F ried r. Jo h . F ritz .
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S/.t/.f.W .

Abbildung 20 a, b, c.
M aschine von F red  H erbert.

dio Formkasten geniigend zu befestigen. Im 
iibrigen ist aucli hier die Handhabung der Vor- 
richtung zu zeitraubend, zumal da bei den meisten 
dieser Art das Muffenteil der Form von Hand ge- 
stampft oder sonstwie besonders geformt werden

Abb. 21. S tam pfer t o u  Ardelt.A bbildung 22. Stam pfer von Ardelt.

Formkasten transportiert werden mussen, was 
niclit fiir alle GieBereien geeignet und der holien 
Erzeugungskosten wegen auch nicht zu emp- 
fehlen ist. Bei grofien Formen ist es schwierig,

muB. Ferner ist der 
Versclileifi derModelle 
ein ganz betracht- 
licher, weil sie unter 
sehr groBer Flilchen- 
pressung durch den 
Sand gezogen werden.

Von allen hier be- 
sprochenen Maschinen 
und Vorrichtungen ist- 
keine so yollkommen, 
daB sie sich in den 

RohrengieBereien 
hatte allgemein ein- 
fiihren konnen. Mei- 
stens scheiterte dies- 
wohl daran, daB die 

Leistungsfalngkeit 
von vielen dieser Form- 
maschinen zu gering 
ist, weshalb die Ma
schinen der Hand- 
stampfung gegeniiber 
keine Vorteile bieten. 
In yielen Filllen ist 
aber auch die Hand
habung der maschinel- 
len Einrichtung so 
zeitraubend, dafi da
durch die Leistung 
der Handstampfung 
nicht erreicht werden 
kann. AndereEinrich- 
tungen wiederum er- 
fordern eine hesondere 
Anordnung und Kon
struktion der Form
kasten und sind abhiin- 
gig yon der Gebaude- 
konstruktion, oder es 
lassen sich mit ihnen 
nur bestimmte Forrn- 

groBen herstellen. 
Nicht am wenigsten 
yerhinderte auch der 
groBe YerschleiB und 
Kraftaufwand einiger 
Einrichtungen ihreEin- 
fuhrung in die Praxis.

Die mir patentier- 
ten, nachsteliend be- 
scliriebenen Rohrform- 
stampfmaschinen diirf- 
ten wohl den an solche 
Maschinen zu stel- 
lenden Anforderungen 
in weitgeliendem MaBe 
nachkommen. Ihre 
rasche Einfiihrung in 
den RohrengieBereien
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•des In- und Auslandes ist eine 
Bestatigung dafiir.

Die anfttnglich groBe Ab- 
neigung der Arbeiter gegen die 
Stampfinascbine war in allen 
Betrieben, in denen die Maselii- 
nen bis jetzt eingefuhrt worden 
sind, bald beseitigt. Wenn die 
Arbeiter anfangs bemiiht waren, 
die Maschine moglichst schlecht 
zubeliandeln, so sorgcn sic heute 
fiir beste Instandhaltung der- 
selben, weil sie iliren grofien 
Wert erkannt haben, so dafi 
die Eeparaturkosten kaum viel 
mehr ausmachen, ais die Unter- 
lialtung von ilandstampfern. 
Der grofie Vorzug der Maschine 
liegt bauptśachlich in ihrer 
leichten und raschen Hand- 
liahung und in ihrer sicheren 
Arbeitsweise. Durclfcine ver- 
haltnismafiig grofie JJnifangs- 
geschwindigkeit und eine be
sondere Bauart des Stainpfers 
wird der Sand rasch und gut 
verteilt. Der Stampfer schafft 
durch seine grofie Umfangs
geschwindigkeit vor dem Nie- 
dergange den festzustampfen- 
<len Sand selbst in reichlicher 
Menge unter sich.

JSSSfi-----------------------------------

A bbildung 25 und 26. M aschine m it zwanglaufig bew egtem  Stam pfer von A rdelt.
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Maschine gefahren werden, 
dann wird die Maschine auf 
vier SiiuJen festgestellt. Es ist 
also in allen Fallen moglich, 
wie auch die Arbeitsweise der 
GieBerei sein mag, diese Ma
schinen zu verwenden, nnr 
diirfen die Sandstiirken nicht 
zu gering gehalten werden, 
weil sonst der Stampfer zu 
schwach werden muB. Unter 
40 mm Sandstiirke zu wablen, 
ist nicht empfehlenswert. Die 
Schlagzahl betriigt 120 bis 
160 in der Minutę. Der An
trieb des Hubwerkes erfolgt 
durch einen Elektromotor yon
1,5 PS fiir die kleineren, und
6  PS fiir die groBten Maschinen.

Abbildung 27. 
F ah rb aro  M aschine 

von A rdelt.

Die vorsteliende Abbildung 21 zeigt den 
Stampfer mit zwei und acht Stampferstangen. Der 
erstere Stampfer dient fiir eine Freifallmascliine, 
wahrend der zweite fiir Maschinen mit Antrieb des 
Stampfers durch eine Klemmkupplung, wie sie 
in Abbildung 22 dargestellt ist, dient. Die An
zahl der Antriebstangen richtet sich nach der 
GrBBe der Maschine. In Abbildung 23 und 24 
(s. Tafel XII) sind die Maschinen mit Freifall- 
stampfern dargestellt, und zwar fur den Fali, 
daB die Formkasten an einem Drehgestell unter- 
gebraclit sind. Die Abbildungen 25 und 26 zeigen 
die Maschinen fiir den gleichen Fali, aber mit 
zwanglaufig bewegtem Stampfer. Sind die Form
kasten in Reihen angeordnet, so wird die Ma
schine auf einemBockgestell fahrbar untergebracht, 
wie die Abbildung 27 zeigt. Sollen die Form
kasten zum Stampfen auf einem Wagen unter die

Die Zeit, um eine Form zu stampfen, vom An- 
stellen bis zum Abstellen der Maschine, betriigt:

Eine Form  fiir Iiohre ro n Z eitdauer

40,50 und 60 mm 3 m I
. .
ange 1 Min. 15 Sek.

70 „ 80 11 3,5 „ ii 1 11 20 „
90 11 100 11 3,5 „ ii 1 11 25 „

125 11 150 71 •i u ii i 11 45 „
175 11 225 „ 4 11 ii i 11 55 „
250 11 300 11 4 „ >i 2 11 5 „
325 71 375 11 ^ „ ii 2 „ 15 „
400 11 500 11 ^ ii ii 2 11 30 „
550 11 650 11 5 „ ii 3 11 — „

700 11 800 11 5 ,i ii 4 11
900 11 1000 Ił 5 ii ii 5 11 — „

1100 11 1200 11 5 „ u 6 11 — „

Dabei sind zur Bedienung erforderlich: ein 
Mann zum Einschippen des Sandes fiir die 
kleinsten Formen und sechs Mann fiir die groBten.
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Die im Formkasten unten liegende Mtiffen- 
form wird ebenfalls von der Maschine gestampft, 
dazu sind die Stampfer federnd hergestellt, damit 
sie sich auseinanderspreizen und iiber das starkere 
Muffenmodell hinweggreifen konnen.

In den Abbildungen 28 und 29 sind die 
neuen Rohrformstampfmaschinen dargestellt, wie 
sie bei der Aktiengesellscliaft Lauchhammer

leicht erreichen liifit. Tst nun die Einstellung 
erfolgt, so wird der Stampfer in den Formkasten 
eingelassen. Dabel lafit sich die Senkgescliwin- 
digkeit nach Belieben regeln. Darauf wird 
die Maschine in Gang gesetzt und die Form 
aufgestampft. Ist nun die Form fertiggestainpft, 
so wird die Maschine zur Seite geschwenkt, um 
fiir den Lasthaken der Modellwinde, die genau

Abbildung 28. A rd e lfs  R ohrform stam pfniaschino 
mit Schubkurbel-A ntrieb, Form en fur M uffenrohre 

aufstam pfend.

in Groditz, Provinz Sachsen, fiir die Herstellung 
von Muflon- und Flanschenrohrformen Verwen- 
dung finden. Die Rohrformkasten sind in dieser 
GieBerei an grofien Drehgestellen befestigt, die 
elektrisch angetrieben werden. Die Stampf- 
maschine ist auf einem schwenkbaren Ausleger 
angeordnet, so daB sieli die notwendige Einstel- 
lung der Maschine auf Mitte Formkasten bezw. 
auf das darin stehende Modeli durch ihre und 
des Drehgestelles rasche und bequeme Bewegung

Abbildung 29. A rd e lfs  R ohrform stam pfm ascbine 
m it F roifa llstam pfer, Form en fiir F lanschenrohro 

aufstam pfend.

iiber der Mitte des Formkastens untergebracht 
ist, Platz zu machen. Das Modeli wird damit 
herausgezogen und in den naclistfolgenden leeren 
Kasten wieder eingesenkt, so daB sieli der beschrie- 
bene Vorgang wiederliolt. An anderen Stellen des 
Drehgestelles werden die Formen geschwarzt, ge- 
trocknet, mit Kernen yersehen, abgegossen,' und 
schlieBlich werden die fertigen Rohre herausge
zogen. Die Stampfarbeitkann dabei ohne nennens- 
werte Unterbrechuntren fortgesetzt werden.

Die Staubbeseitigung in Huttenwerken und Giefiereien.
Yon Hiitteningenieur E rn st A. S ch o tt in Paris.

(Fortsetzung und SehluB von S. 335.)

J~Iinsichtlich der Giefiereinebenbetriebe ist noch dung 2 2  (Bauart Danneberg & Quandt) wirk-
zu bemerken, daB auch die Sandaufberci- sam rorgenommen werden konnen. Ilierbei

f'iug ais Stauberzeuger in Frage kommen kann; kommt es darauf an, dafi der in den einzelnen
ihre Entstaubung wird nacli Art der Abbil- Zerkleinerungsmaschinen, Mischvorrichtungen und
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Transportanlagen aufgewirbelte Staub krllftig- 
abgesaugt wird, so dafi er nicht aus diesen 
Yorrichtungen in den freien Ramn gelangen 
kann. Aus den eingangs gemachten Mitteilungen 
iiber die Scliftdlichkeit der einzelnen Staubarten 
geht die Berechtjgjiing dieser Einrichtungen zur 
Geniige hervor.

Uebergehend zu der Staubbeseitigung in den 
den GieBereien angegliederteh M odellsćlireine- 
r e ie n  mochte ich auf die eingangs erwahnten 
gruńdlegenden Erorterungen hinweisen, so dafi die

richtet u. a., um ein weiteres Beispiel der Praxis 
zubringen, die Firma C larf eld& Springm eyer  
in Hemer i. W., dafi in ilirem Betriebe fur die 
Ableitung der schadlichen Gase aus derB eiz  er c i , 
dereń Bader aus SalpetersSure uiul Schwefelsaure 
zusammengesetźt sind, ein Steingut - Yentilat.or 
in Benutzung ist, dessen Ansaugerohr direkt 
iiber dem Beizkastcn miindet. In einer ahnliclien 
Anlage yerwenden die S iem en s-S ch u ck ert-  
Werke einen holzernen Exliaustor. Die erst- 
genannte Firma benutzt zur Absaugung der

A hhildung 22. S taubabsaugung aus Z orkleincrungs- und Jlisclim aschinen einer Sandaufbereitung.

folgeiiden Abbildungen ais Ausfiihrungsbeispiele 
geniigen werden. Abbildmig 23 und 24 geben 
Gesamtanlagen, wahrend in den Abbildungen 25 
bis 27 typische Ausfiihrungen dargestellt sind. 
Bei den llolzspanabsaugungcn ist zu beachten, 
dafi es sieli ais giinstig fiir die Lebensdauer der 
Exiiaustoren erwiesen hat. iu die Saugleitungen 
Holzabscheider einzufiigen. damit groBere Kor- 
per nicht in die Fliigel des Exhaustors gelangen 
konnen. Ueber die Spaneabscheidung wird weiter 
unten bei Bespreehung der Staubabscheideyor- 
riehtungen berichtet werden.

In den Huttehwerken gibt es nun nocli eine 
Menge Sonderbetriebe, die eine Beseitigung yon 
Rąuch, Staub, Dampfen usw. erfordern. So be-

schadiichen Dampfe aus der GaslSterei einen ge- 
wohnlichen Exhaustor und fiir dio Schleiferei- 
Entstaubung yier Exhaustoren mit 1(3, 5, 5 und
3 PS. Diese Exliaustoren sind an getrennte 
Rohrsysteme angeschlossen; der griifite E xliau stor  
yon 1600 mm saugt 48 Sehleifstellen ab. Ais 
Gesamt-Kraftbedarf aller Liiftungsanlagen werden 
35 PS angegeben.

Eine weitere der Praxis entnommene Aus- 
fiihrung gibt Abbildung 28, die eine R au ch - 
a b sa u g u n g sa n la g e  fiir eine Spezialwerkr 
statte zur Herstellung yon Schrauben, Muttern 
und Bolzen darstellt. Bei diesem Betrieb ist 
die Gefalir yorhanden, dafi aus den Warmvor- 
richtungen die Luft yerschlechternde Gase in
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A bbildung 23. Moderno Spanetrangport-A nlage. (B auart II. Spelleken Nacłif.)

Stoffen zu tun, welche die Gesundheit der Emaille- 
auftrager stark schadigen konnen. Die Abbildung 
zeigt, auf welche Weise diese Gefahr am ein- 
fachsten zu bannen ist.

Aehnlich gro fi wie in Emaillierwerken ist die 
Gefahr der Bleiyergiftung an m etallurgischen  
Oefen, so z. B. am Bleihochofen, fiir den die 
Emser Bleiwerke besondere Absaugcyorrich- 
tungen in Anwendung gebraeht haben, und 
an Abtreibeofen. Die in Abbildung 30 dar- 
gestollte Ausfuhrung, die von der Rh ein iscli en 
M ascliinenfabrik  in Neufi gebaut wurde, 
eignet sich naturlich auch fiir andere metall- 
'irgische Oefen, bei denen aus den seitlichen Oeff- 
nungen schadliche Dampfe, Staub und Gase aus- 
zutreten yermogen.

IX.so

beachten, dafi inan die Staubarten danach trennen 
mufi, ob sie weiter yerwertbar sind oder nicht, 
ferner auch, ob die Weiteryerwertung eine Be- 
feuchtung ohne Schaden zulafit oder nicht. Eine 
Befeuchtung wird iiberall da zu yermeiden sein, 
wo das Produkt aus den Sainmeleinrichtungen 
nur in trockenem Zustande weiter yerwertet wer
den kann, so z. B. bei HolzspUnen, die den Feue
rungen von Kcsseln zugefiihrt werden, bei Me- 
tallstaub aus Hetallschleifereien, besonders wenn 
es sich um edlere Metalle handelt, bei Thomas- 
miihlen, bei Zementmiihlen usw., wo der Staub 
sich auch chemisch andern wiirde, wenn er mit 
Wasser in Beriihrung kame. Ferner ist es zu 
erwagen, ob man diese Staubsammlung und Be- 
freiung der Luft von mitgefiihrtem Staub durch

47

den Arbeitsraum gelangen, wenn nicht fiir sorg- 
faltige Abfiihrung derselben Sorgc getragen wird. 
AVie dies erreicht wird, geht aus der Abbildung 
deutlich heryor.

Ein anderes typisches Beispiel ist die Ent- 
staubung eines Em a i l i i  er w er kos, und z war 
des Auftrageraumes fiir Puderemaille (yergl. 
Abbild. 29). Diese Anlage ist am ehesten der 
Staubabsaugung an Gufiputztischen zu yergleichen. 
Bei den Puder-Emaillcn hat man es fast aus- 
nahmslos mit bleihaltigen, giftigen, staubformigen

llaben wir nun im Vorigen an yerschiedenen 
Beispielen, die alle der Praxis entnommen sind, 
gesehen, wie man den Staub an den Steilen der 
Erzeugung auffangt, so miissen wir jetzt da- 
zu iibergęhen, die Yorrichtungen zu betrachten, 
die dazu dienen, aus der Luft den mitgefUhrten 
Staub herauszuholen, denn ein einfaches Hin- 
ausblasen der staubhaltigen Luft in die freie 
Atmosphare durfte nicht dem Zweck entsprechen, 
den man mit diesen ganzen immerhin doch kost- 
spieligen Einrichtungen yorkniipft. Es ist zu
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Gewebe bewirken kann oder 
nicht. Die Gewebefilter finden 
zwar auch oft da Anwendung, 
wo man es z. B. mit einer clie- 
misehen Wirkung des Staubes 
auf die Gewebefaser zu tun 
]ial)en kann. Man liat sclion 
in Thoinasmiililen bcobaclitet, 
daC dic Gewebefilter so stark 
von dem Staub angegriffen wer
den, dafi mindestens jahrlieh 
einmal eino Erneuerung uner- 
lilfiłich ist. Es wird also Fiille 
geben, in denen man von der 
Verwendung solcher Gewebe in 
den Staubsammlern ahsehen 
mufi. Man trifft dalier zwei 
Arten Staubsammlcr,- dic ais 
T rock en sam m  1 er wirken, 
und zwar solche, welche die 
Luft durch Gewebe von ge- 
niigender Maschcnfeinheit hin- 
durchtreten lassen, so dafi der 
Staub am Gewebe festgehalten 
wird, und solche, die durch 
Vcrlangsainung des Luft.zugcs 
dem Staube Gclegenheit bieten, 
sich abzulagern. Natiirlich hat 
man auch Kombinationen beider 
Systeme oder eines beider Sy- 
steme mit einem Naflstaub- 
sammelsystem, so dafS man in 
ziemlich allen Filllen je nach 
Art des Staubes diese oder 
jene Art oder Kombination 
anzuwenden in der Lage ist.

Die einfachste Art der Ver- 
langsamungssysteme sind die 
Staubkammern, die den Metall- 
huttenleuten ais Hilfsmittel der 
Abgasentstaubung besonders ge- 
litufig sind. Man kann diese 
Systeme bei Siige- und Ilobel- 
spantransportanlagen in An
wendung finden. Diese einfa- 
chen Kammern haben meist den 
Nachteil, dafi sie, um eine gute 
Wirkung zu erziclen, sehr groC 
sein miissen, so daC man, wenn 
man durch Platzmangel dazu 
gezwungen ist, es zu umgehen 
suclit, solche Kammern anzu
wenden. Eine gute Losung 
bietet der Apparat von Hees 
(Abbildung 31), welcher sieli 
bei Thomasmiihlenentstaubung 
sehr gut bcwiihrt hat. Dieser 
Apparat teilt den Gesamtraum 
des etwa 13 m hohen Turmes 
in yerschiedene Einzelkammern,
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Abbildung 25. Spaneabsaugung an einer Kreissiige.

die alle eine Verlangsamung der Staubluft., 
yerbundęn mit rascherem Durchzug in engercn 
Kaniilen, bowirken, so daB der Staub sieli selir 
gut absetzen und in einem Sammelkanal anhttufen 
kann, aus dem man ihn von Zeit zu Zeit herausholt.

Die anderen Staubsammler sind zumeist solche 
mit Schlauchfilter, die also den Gewebefiltern 
zuzuzUhlen sind. Diese Filter werden, wie die 
Abbildungen der Systeme von Both (Abb. 32) und 
G ebr.Pfeiffer (Abb. 33),yeranschaulichen, inder 
Weise ausgefiihrt, dafi man sie auch wiihrend des 
Betriebes reinigen kann, da bei einem gewissen 
Staubansatz die Wirkung des Filters bezw. die 
Durchlttssigkcit des mit Staub besetzten Gewebes 
aufhort. Die Reinigung geschieht einmal beim 
Filter von Beth, Gutmann, Amme, Giesecke & 
Konegen, Lutlier, Seck usw. durch Abklopfen mit 
besonderer Klopfyorrichtung und Umkehr der Zug- 
richtung innerhalb eines kleineren Filterabteils, das 
neue Schlauchfilter von Gebr. Pfeiffer arbeitet da
gegen nur mit Umkehr der Zugrichtung in einem 
einzelnen Abteil in der Weise, dafi stilndig reihum 
diese Reinigung yorgenommen wird. Eine beson- 
dere Art bildet das Filter yon Lutlier nach Ab
bildung 34, das die jeweils an der liochsten Stelle 
stehendc Zelle von Schliiuchen zum Abklopfen aus 
dem Arbeitsbereieh des Filters herausnimmt und 
den Staub in eine besondere Kammer abfiihrt.

Die Staubfilter mit Schlauch sind nicht. iiber- 
all zu empfehlen, und man baut diese Filter 
teilweise insofern in beschninkterem Mafie ein, 
ais man die aus anderen Staubabscheidern aus-

tretende Luft mit wenig Staub belastet yor dem 
Austritt ins Freie auf diese Weise ganz ent- 
staubt, wenn man nicht nasse Entstaubung des 
Restes yorzieht. Man mufi daher noch andere 
Hilfsmittel zur Anwendung bringen, die auf die 
Staubabscheidung giinstig einwirken, und zwar 
yerwendet man zunilchst das gleiche Hilfsmittel, 
das eingangs bei der Gasentstaubung erwahnt 
wurde, namlich die Zentrifugalentstaubung, die 
man aber nicht nur in der Weise ausfiihren 
kann, dafi man einen rotierenden und selbst an- 
saugenden Korper einschaltet, sondern indem 
man die in Bewegung befindliche Luft zwingt, 
einen Weg zu nehmen, der die Fliehkraft der 
spezifisch schwereren Staubteilchen ausnfltzt. 
Diese Art Apparate sind yeranschaulicht ein
mal in den allgemein iiblichen Zj-klonen (Abbil
dung 35), die fiir Holzspitneabscheidung, Gufi- 
putzereistaub und in yielen anderen Fallen in 
Anwendung sind, ferner in den Zentrifugalent- 
staubern, wie solche in Abbildung 36 nach Bau
art der Sandstrahlgeblasefinna Gutmann in 
Hamburg-Ottensen und ferner in Abbildung 37 
(Y ogel & S ch e m mann in Kabel i. W.) wieder- 
gegeben sind. Der schwere Staub wird auch 
hier bei der Drehbewegung an den Wanden 
liaften bleiben und herabsinken, wie bei dem 
Zyklon, oder aber man gestattet, wie bei dem 
Zentrifugalentstauber von Yogel & Schemmann, — 
ahnlich dem zuerst gezeigten Entstauber von

Abbildung 26. Spaneabsaugung an einer Holz- 
hobelmaachine.
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Abbildung 28.

Rauchabsaugnnga-A nlage 

fiir eine 

Schraubenfabrik. 

(B auart Spelleken.)

A bbildung 27. Spaneabsaugung in  e inor Holz- 
b e a rb e itu n g B w e rk s ta tte  n a c h  D a n n e b e rg  & Quandt.

S c h <i i b e — dureh Kitze in der Wand dem 
Staube den Weg nach aufien in eine Ummantelung, 
die dem starken Luftzug nicht ausgesetzt ist.
— Hat man es mit weniger wertyollen Staub-

sorten zu tun, so kann man sich auch der nas sen 
Entstaubung bedienen, und zwar einmal in der 
Weise, daG man die st.aubhaltige Luft iiber einen 
Wasserbeliillter liinleitet, wie es Abbildung 38 
zeigt, oder aber, wenn diese Entstaubung nicht 
yollstandig genug wirkt, nach Abbildung 39, 
wo eine Wasserstreudlise die Befeuclitung der 
Luft zur Abscheidung des Staubes bewirkt. Ben 
gleiclien Erfolg, jedoch mit stilrkerer Wirkung, 
erzielt man natiirlich bei kombinierten Systemen, 
und so ist die in Abbildung 40 angefiihrte Ent
staubung der Luft ein Kombinationssystem der 
Zentrifugalentstaubung mit Hilfe eines eingeschal- 
teten Schleuderrades mit der Nafientstaubung, 
die noch durcli die Richtungsilnderung beim Ent- 
weichen unterstiltzt wird.

Im allgemeinen hat man es also bei allen 
Entstaubungen mit den Fragen der Staubfang- 
einrichtung, verbunden mit Luftbewegungsappa- 
raten, zu tun, die sich grundsittzlieh von Fali 
zu Fali den einzelnen Yerhaltnissen anpassen 
miissen; immer wird man die Frage der Ent- 
stehung des Staubes zuniichst beantworten miissen, 
ehe man an eine wirksame Anwendung yon Gegen- 
mitteln herant.reten kann.

Wie aus den obenstehenden Erorterungen 
hervorgeht, wird durcli die yorstehend ange- 
fiihrten Hilfsmittel eine wesentliche Yerminde- 
nuig der Staubgefahr herbeigefiilirt, eine yollige 
Yerbannung des Staubes aus den Werkstatten 
usw. wird aber selbst bei groGtcr Sorgfalt nie 
erreicht werden konnen, da die Staubbilduńg eben 
nicht nur in der freien Natur und an den Ma
schinen stattfindet, sondern weil man damit rech-



j

nen mufi, dafi im gescliaftlichen Verkchr in den Ililumen Staub- 
tcile von den Fuflboden und Wilnden sieli loslosen, und da man
— wenn man nicht das Innere der Kiiume gegeniiber der 
AuGenatmosphiire unter einen gewissen Ueberdruck zu setzen 
rermag, was sich ja oft ais nicht angangig erweisen kann — 
in den Arbeitsraumen vor dem Eindringen des Strafienstaubes 
ebenfalls nicht siclier ist.

Eine wertvolIe ErgSnzung zu den vorher genannten Ein
richtungen bilden die neuerdings in Aufnahme gekommenen 
(Vakuum -)Entstaubungs-Anlagen, die zur Beseitigung sol
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chen Staubes benutzt werden, der sich bereits aus der Luft ab- 
geschieden und auf Flftchen, Gegenstanden usw. niedergelassen hat.

Urśpriinglich fanden diese Apparate nur Anwendung zum 
Keinigen von Inneneinriclitungen in Wohnhausern, und zwar 
vorwiegend zum Entstauben von Teppichen und Mobeln. Dafiir 
bewahrten sie sich vorziiglich, aber auch in Gebiiuden, die 
grofiem offentlicliem Yerkehr oder der offentlichen Wohlfahrt 
dienen, hat man fiir die Aufnahme dieser Einrichtungen aus 
hygienischen Griinden Sorge getragen. Ferner finden solche 
Anlagen bereits heute Verwendung fiir lleinigungszwecke von 
Bureaus und nicht zuletzt von Bibliotheken und Archiven, in 
denen der Staub sonst in Biichern und Akten lange ein be- 
([ucmcs Ruheplatzcheu fand.

Zum taglichen Saubern der Fufiboden statt des wenig 
einwandfreien Auskehrens werden die Entstaubungsanlagen bisher 
aber nur vereinzelt angewendet. Zweifellos tritt darin in ab- 
sehbarer Zeit ein Wandel ein, denn es hat sich gezeigt, dafi 
die Luft in auf diese Weise gereinigten Anlagen eine staub-

Abbildung 29.

E ntstaubung
eines

Em ailleauftragraum es. 

(B auart Spelleken.)
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A bbildung 31. A bbildung 32.
Schlaucliloser Schem a des Bethschen

T ro ck e n -S tau b - S taublilterB
sam m ler nach zur

II. Hees. S taubansam m lung.

Abbildung 33.

Schema des Scblauchfilters zur Staub- 

sam m luug Y o n  Gebr. Pfeiffer 

in K aiserslautern .

bearbeitungśwerkstittten, Brilcettfabriken, Kolilen- 
bergwerken* usw., weitgehendo Boachtung. lian 
liat also auch bei industriellen Werkcn vcrsucht, 
dem Staube atif mechanischem Wogc beizukom- 
men, und zwar mit Hilfe zweier Yerfahren, die 
auf dasselbo Endziel hinarbeiten, nJlmlich durch 
das Saugluft-(Vakuum-) und durch das Prefl- 
luftvcrfahrcn.

Boi ersterem Yerfahren, das von der Firma 
K o rtin g  in ITannover, von den S iem on s- 
S cli u c k e r t -W ir k e n  in Berlin, A erzen er  
M asch in en fab rik  und v. a. m. ausgefiihrt 
wird, wird mittels Kolbenluftpumpe, Rotations-

freiere ist, und sieli auf Tisehen, Begalen usw. 
bedeutend weniger Staub absetzt. Ebenso wie 
man die Bau me in dor cingangs bescliriebenen 
Weise mit staubfreier, frischer Luft versieht, 
wird man kiinftig auch immer mehr Einrich- 
tungen anwenden, die den Staub, der auf andere 
Weise in die Aufenthalt.sraum® gelangt, tatSttclilicli 

wieder entfernen und nicht, 
wie das zumeist bisher 
geschieht, durch Fegen und 
Biirsten nur umlagern.

Dor Gedanke, diese Ent- 
staubungsmethodo auch fiir

f

industrielle Betriebe anzuwenden, lag sehr 
nalie, da hier die gesundheitliche Schadigung 
durch den yorliandenen Staub haufig eine noch 
groBere ist, ais bei den dem offentlichen Yerkehr 
dienenden Anlagen. Glcichzeitig sei aber hier 
noclunals auf die Schiidigungen der Maschinen 
und der Fabrikation durch den Staub hingewiesen.

Welche Gefahren der Staub in den einzelnen 
Industriewerken mit sich bringen kann, ist bereits 
oben oingehend besprochen worden, doch verdient 
der frei herumliegende Staub auch vom Stand- 
punkt der Feuersicherheit aus, z. B. in Holz-

pumpe, Wasser- oder Dampfstrahlejektor, Leder- 
membranpumpe oder mittels einer blasebalg- 
ahnlichen Yorrichtung die Luft aus einer Rohr- 
loitung abgesaugt. An diese Bohrleitung, die

* Bei letz teren  ist z. B. bekannt geworden, dafi 
m an durch Entstaubung einer etw a 50 m langen Strecke 
in einom Stollen die FortpHanzung eines B randcs durch 
Ivohlenstaubexplosion vollstandig zu Yerhindern ver- 
inag, und daB daher eine bedeutende W affe gegen 
diese Gefalir in der E n tstaubung  geboten ist. lie- 
sonders ist dies gegenuber der n ich t im m er brauch- 
baren  B erieselung der W andę ais w esentlicher Fort- 
sch ritt zu Yerzeichnen.
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A bbildung 3 4 . Sch lauch-S taubsam m ler 
m it kontinuierlicher Reinigung.

A bbildung 36. 
G utniannscher Zontrifugal-S taubfSnger.

mit geeigneten Anschlilssen versehen ist, wird sio mit verh;Łltnismitfiig hoher Geseliwindigkeit
mittels eines Gummischlauches das Saugmund- durchzieht, um hierdurch einem Ablagern des
stiick angcschlossen. Wird nim letzteres iiber Staubes usw. in den Rohrcu entgegenzuwirken.
die zu entstiiubende Flilcbo gefiihrt, so wird der Die bieraus sieli ergebenden grofien Rohr-
in den Apparat einziebende Luftstrom den Staub reibungsyerluśte bescliriinken den Ausdehnungs-
mit sich fortreifien und durch den Gummischlauch bcreich solcher Anlagen, da mit der Lange der
und dic Rohrleitung der Luftpumpc
zufiihren. Vor der Luft.pumpe wird ---------------------------------
der Staub in Filtcrn bezw. Abschei-
dern aufgefangen, die teilweise / / /

Abbildung 35,

Abbildung 37. Z entrifugal-Staubsam m ler.Schem a d e r C y c lo n s tau b fan g e r.

oder vollkommen den Staub aus der Luftpumpc 
fernhalten sollen, jc nachdem die Luft.pumpe 
mehr oder weniger empfindlich gegen eindringen- 
den Staub ist. Allen Vakuumanlagen haftet. der 
Nachteil an, dafi sie nicht mit einem ausgc- 
delinten Rohrnetz ausgefiihrt werden kiinnen, 
"ic dies fiir gewohnlich bci industriellen An
lagen notwendig ist. Dieser Mangeł beruht auf 
dem Umstande, dafi der Durchmesser der Rohr- 
leitungen so gewahlt werden mufi, dafi die Luft

Rohrleitung das von der Yakuumpiimpe herzu- 
stellendc Yakuum steigt, und entspreclicnd dic 
mit dem Mundstiick angesaugte Luftmenge kleiner 
wird. Die Grenze, wo eine geniigend rcinigendc 
Wirkung nocli erzielt werden kann, ist bald er
reicht. Fiir industricllc Werke und auch fiir 
grofie, dem offentlichen Yerkehr dicnende In
stitute aber sind Anlagen erforderlich, die nicht 
nur einem Absaugemundstiick Platz und dio 
notige Wirksamkeit verleihen, sondern die das
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A bbildung 38. Staubsam m ler m it "Wassorbassin nach Yogel & Schemm ann.

gleiclizeitige Arbeiten mit mehreren Apparaten 
gestatten. Bei einer Yakuumanlage bringen die 
oben gescliilderten Nachteile es mit sieb, dafi 
die Wirkung der Apparate mit der Lange der 
Rohrleitung naclilafit, und dafi beim Betriebe 
melirerer Apparate diese sich gegenseitig in 
ihrer Leistungsfahigkeit beeintraclitigen. Wenn 
zwei Apparate z. B. in ycrschicdener Entfernung 
von der Luftpumpe angeschlossen sind, sclilagt 
die Luft naturlich den kiirzesten Weg zur Luft
pumpe ein. Dem weiter entfernt angeschlossenen 
Apparate wird dann sozusagen die Luft, eigent- 
lich das Yakuum, weggenommen, und die Wir
kung dieses Apparates gestaltet sich unter Um- 
standen ganzlich ungenilgend. Trotzdem der 
Ablagerung des Staubes in den Rohrleitungen 
durch hohe Luftgeschwindigkeiten vorzubeugen 
gesucht wird, treten Verstopfungen haufig auf, 
wobei noch zu beachten ist, dafi die Beseitigung 
derselben schwierig ist und viel Zeit und Kosten 
aufzuwenden erfordern karm. Die Aufnahme 
groberer Stoffe und Abfalle, wie sie in vielen 
Betrieben erwiinsclit sein wird (beispielsweise zu- 
fallig umhergeworfene Spane, Putzfaden usw.), 
kann mit solchen Anlagen nicht durchgefiihrt 
werden, da diese keinesfalls die Rohrleitungen 
zu passieren rermogen.

Bei dem andern Yerfahren, dem Prefiluft- 
v e r f a h r en, wird im Gegensatz zum Yakuum 
Prefiluft in den Rohrleitungen weitergefiihrt, so 
daC kein Staub in diese Rohre gelangen kann, 
also Yerstopfungen und andere Uebelstande,/wie 
sie oben geschildert wurden, vernueden werden; 
man kann daher ein beliebig yerteiltes Netz von 
Rohrleitungen anweńden. Dieser Yorteil der 
PreCluftanlagen, dereń Betriebsmittel in Kom- 
pressoren, wie eingangs solche bei der Luft- 
entstaubung Erwahnung fanden, hergestellt wird,

ist bei der yielseitigen anderweitigen Yerwen- 
dung, die Prefiluft bereits in industriellen Be
trieben findet bezw. finden kann, bekannt. Der 
Druckyerlust derartiger Anlagen kann in solchen 
Grenzen gehalten werden, dafi ein am entfern-

A bbildung 39. Staubsam m ler 

m it W asserzerstaubung  nach Y ogel & Schem m ann.
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Abbildung 40. NaB staubsaininler von Simon, B ubler & Baumami.

testen Punkte angeschlossener Apparat nicht 
nennenswert in seiner Wirkung beeintrUchtigt 
wird. So sind z. B. Aniagen bereits in Be
trieb, die bei einer groBen Anzahl Entnahme- 
stellen eine Rohrlange von 2  bezw. 3 kin auf-

Abbildung 41.

PreBluftsauger yon A. B orsig in Berlin-Tegcl.

weisen. Bei sachgemilCer Ausfiihrung beein- 
trachtigen aber auch mehrere gleiclizeitig an 
dem Leitungsnetz angebrachte Apparate sich 
nicht in ihrer Wirkung, wobei zu beacliten ist, 
daC .jeder Apparat nielit mehr PreCluft der 
Leitung entnehmen kann, 
ais seiner Konstruktion ent- 
spricht.

Diesen, von der Firma 
A. B o rsig  in Tegel bei 
Berlin ausgeftihrten Appa
rat yeranschaulicht Abbil
dung 41. An dem engeren 
llohr wird der PreCluft- 
schlauch angeschlossen, so 
dafi die PreCluft, nacli dem 
Dreiweghahn gelangen kann, 
wo sie auf den Apparat ver- 
teilt wird. Ein Teil tritt 
durch das gerade weiter- 
fiihrehde Rohr und feine 
Oeffnuugen im Jlundstiick 
aus und auf den zu reini- 
gendenStoff oder dieFlilche, 
und wirbelt den Staub auf, 
damit ihn die in das Mund- 
stUck einstromende Luft er- 
fassen und mitreiCen kann.
Bas am Dreiweghahn be- 
findliche kurze, naeh riick- 
warts gebogene Rohrstiick 

IX. w

liiCt dio Hauptinenge der PreC
luft in den Apparat treten, 
wodurch in dem kurzeń Rohr- 
stiick zwischen dieser Oeffnung 
und dem erstgenannten Luft- 
austritt ein Vakuum erzeugt 
wird, das den aufgewirbelten 
Staub ansaugt. ilit Hilfe des 
Dreiweghahnes ist es moglich, 
die Saug- oder Blaswirkung 
getrennt oder yerbunden ar
beiten zu lassen. AuCer dem 
abgebildeten Apparat werden 
den jeweiligen Yerwendungs- 
zwecken besonders angepaCte 
Apparate in Anwendung ge- 

braclit,, wie aus der Abbildung 42 heryorgeht. 
Wie schon eingangs bei den Mollerschen Ge- 
stelltasehenfiltern erwiilmt wurde, eignen sich 
diese Apparate auch zur Sauberung der dort 
yerwendet.cn FiltertUcher, da die PreCluft auch 
den Staub aus dem Gewebe herausholt, der 
fester im St.off sitzt., indem Luft durch das Ge
webe hindurchgesaugt wird.

Hinsichtlich der besonderen Yerwendungs- 
zwecken angepafiten Apparate sei erwilhnt, daC 
diese yielfacli nur ais Saugapparate ausgefiihrt 
werden, wobei der Sauger die Saugdiise nicht 
selbst aufnimmt, sondern diese in dem auf den 
Bildern sichtbaren Filter angeordnet ist. Die 
Jfandliabung wird dann dadurch sehr bequem, 
daC man nur den ziemlich weiten Saugschlauch 
mit dem SaugmundstUck herumzufiihren braucht, 
wahrend der Prefiluftschlauch am Filter ange-

Abbildung 42. B orsigsclier PreB luftreiniger im Gebraucb.

48
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braeht wird. Dieser Prefiluftschlauch wird im allge- 
meinen mit 12 mm lielitem zur Anwendung ge- 
bracht, wodurch er handlicher lłlcibt ais ein fiir 
gleiche Zwecke zu yerwendenderSaugsehlauch einer 
Yakuumanlage, der 30 mmlichten 0  haben mufite.

Was die Wirtschaftlichkelt derartiger An
lagen bet.rifft, so ist zu bemerken, dafi theo- 
retiscli genOmmen d e Erzeugung des Yakuums 
mit Hilfe von Luftpumpen wirtschaftlieher durcli- 
zufiihren ist, ais durch die hier erwillmten 
Ejektoren; aber die betritchtliehen Rohrwid.er- 
stitnde bei Yakuumanlagen machen diesen Yorteil 
wieder reichlich wett, zumal da diese Anlagen 
bei grofierer Liinge der Leitungen ein wesent
lich hoheres Yakuum rerlańgen, und sieli damit 
die angesaugten Luftmengen entsprechend ver- 
ringern. Wesentlich ist also, dafi man die 
Prefiluft ohne grofie Yerluste beąiiem iiberall 
hiuleiten kann, dafi man diese ferner schon am 
Kompressor in ihrer Menge je nach dem Bedarf 
der jeweils angeschlossenen Apparate regulieren 
kann, und dafi man sich bei wechselndem Bedarf 
durch Windkessel lielfen kann. Es erhellt dar-

aus, dafi diese Prefiluftentstaubung sich besser 
den Anforderungen des industriellen Grofibetriebes 
anpassen kann, ais dio yorerwilhnten Yakuum- 
Entstaubungsanlagen.

Aus den angegebenen Beispieleh der Be- 
seitigung und Gewinnung des Staubes geht deut
lich hcrvor, dafi unsere Industrie in hohem 
Mafie in der Lage ist, allen Anforderungen an 
eine hygienische Sauberhaltung der Luft zu 
entspreehen. Wenn diese Mitteilungen, die ja 
von Fali zu Fali viellcicht noch ergSnzungs- 
fiihig waren — eine yollkommene Erschopfung 
dieses umfangreichen Kapitels durfte kaurn mog- 
lich sein — dazu beitragen sollten, den hier 
interessierten Industriekreisen einige Anregungen 
und Aufklarung zu gehen, so witre der Zweek 
yollkommen erreicht.

Zum Schlusse sei es mir noch gestattet, der 
giitigen Unterstiitzung, die ich besonders von 
seiten des Hrn. S)v.=Qit0 . Sehrodter und don 
Herren der Redaktion dieser Zeitsclirift, endlich 
aber auch von seiten der Industrie gefunden 
habe, dankbar zu gedenken.

Aus der Praxis in- und auslandischer Eisen- und Stahlgiefiereien.
15. H artgufiw alzen.

|e r  yon der Gufischale beriihrte Walzen- 
korper erstarrt und schwindet rascher ais 

die Walzenzapfen. Diese Tatsache ist fiir den 
beim Gusse nach unten geriehteten Zapfen ohne 
Gefalir, da das Gewicht des Walzenkiirpers auf 
ihn driickt. Gefiihrdet ist aber der nach oben 
gerichtete Zapfen, denn er wird yon der ihn 
beengemlen, hart gebrannten Sandfonn festge-

\ 1 i i

m t l i  p S

1  1 |  p i|
p  ; _

1 J ł i

11 1

wenn er beispielsweise ais Ueberkopf (Abbild. 2) 
ausgebildft wird. Zur Begegnung dieser Gefalir 
werden sehr yerschiedene Schutzmafiregeln ge- 
troffen, unter denen sieli die folgende gut be- 
wahrt hat.

A bbildung 1. A bbildung 2. Abbildung 3.

halten, wahrend der bereits sehwindende Haupt- 
korper nach unten strebt. Infolgedessen ent- 
stelien an der Stelle des Ueberganges yom Wal- 
zenkorper zum Zapfen (a Abbild. 1) leieht, Risse.

Diese Risse sind fast unausbleiblich, wenn 
der Walzenkorper beim Uehergange yori der Gufi- 
schale zur Sandform eine YerStitrkung erkalt,

Die Kokille k (Abbildung 3) wird am oberen 
Rande mit einigen Nasen a yersehen, welclie 
dem gufieisernen Ringe b Halt geben. Die Stopf- 
biichse c, dereń aufierer Umfang ubereinstiminend 
mit dem licliten Durchmesser der Gufischale ab- 
gedreht ist, reicht in das Inuere der Schale bis 
an den oberen Rand der zu giefienden Walze.



2. Marz 1910. Patentbericht. Stalli und E isen. 379

Diese Stoofbiichse wird in richtiger Lago ge
halten einerseits durch dic gufieisernen SMitzen d 
und anderseits durch die Schraubenbolzen f, 
welche mittels des Hinges b eine Yerbindung 
mit der Selmie k hewirken. Nach dem Gusse 
werden die Stiitzen d entfernt, und dann, nacli- 
dem man die Ueberzeugung gewonnen hat, dafi 
der Walzenkorper in seinen ilufieren Teilen er- 
starrt, ist. die Muttern e angezogen. Auf diese 
Weise ruckt der obere Zapfen mit seiner 
Form dem nach unten strebenden Hauptkiirper 
nach, wodurch die Gefahr von Rissen an 
der Uebergangsstelle auf ein Mindestmafi ge
bracht wird.

Eino nach dem Gusse sich selbst uberlasseńe 
Walze zieht sich wahrend des Abkiihlens infolge 
des Schwindens und ilires Eigengewichtes vom 
oberen Rande der Gufischale zuriick und steht 
schliefilich um das ganze Ma(3 ihrer Schwindung 
(d in Abbildung 4) vom Schalenrande zuriick. 
Die dadurch eintretende ungleiche Hiirtung der 
beiden Walzenenden ist bei manclien Walzen- 
arten storend. Unter vielen M ittcln zur Be- 
seitigung dieses Uebelstandes hat sieli die An- 
bringung flacher Nuten (n in Abild. 5) bewahrt. 
Das Gufistiick wird durch sie in seiner urspriing- 
liclien Lage festgelialten, was die beiden Enden 
zwingt, sich wiihrend des Schwindens gleichmafiig

in das lunere der Selmie zu ziehen. Das Rin- 
zielien ist weniger schadlięh, da es nur im halben 
Mafie erfolgt, ais wenn nur das obere Walzen- 
ende allein in Frage kiime. Die kleine, durch 
Anbringung der Nuten bewirkte Schwiichung der 
Scliale liifit einen merkbaren EinfluB auf die

lliirtung nicht erkennen, und die Wulste an der 
Walze storen unter dieser Yoraussetzung nicht, 
da solche Walzen stets abgedrelit beziehungs- 
weise abgeschliffen werden. Selbstredend mufi 
der Durchmesser der ,Scliale in den Nuten klęiner 
sein ais der ilufiere Durchmesser des Walzen- 
korpers in dem Warmezustande, in welchem man 
die Walze aus der Scliale heben will.

Irresberger.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.?

17. F ebruar 1910. KI. 18c, B 51 373. Y orrich
tung zum PreBharten von P lan tagenm essern  m ittels 
durchlochter Kiililbacken. Ewald Broking, Gevelsberg.

KI. 49 f, C 15 907. Y orfahren zum SchweiBen von 
GuBeisen. Cbem. L aboratorium  Dr. S. Sauberm ann, 
Berlin.

21. Februar 1910. KI. 1 b, G 25 631. M agneti- 
scher Erzscheider m it M agnetwalzc, dio auf der einen 
Halfte des Um fanges m agnetisch w irksam  ist. E rnst 
Heinricli Geist, E lektrizitats-A kt.-G es., Cóln-Zollstock.

KI. 7b, M 37 522. M ebrfacbo D rabtziebm ascbine 
mit zwei- oder mehrBtufigen tauebenden Ziehrollen. 
Rudolf .Mitschek, Liidonsclieid.

KI. 18a, G 29 860. Bo3chickungsvorricbtung fur 
Scbacbtiifen und G aserzeuger m it heb- und senkbarcm  
YerscbluBkegel, der seine Sitzfliichen an dem Full- 
rumpf und an einem  B odentelior in dessen Mitte 
findet; Zus. z. Anm. G 26 719. D eutsche Hiittenlmu- 
OesellBchaft m. b. II., DUsseldorf.

KI. 18a, P  23100. Y orrichtung zum Ooffnen und 
bchliefien von Gicbtver8chluSBen boi Schriigaufzugen 
nacli Patent 167 256; Zus. z. Pat. 167 256. J. Pohlig, 
Akt. Ges., Coln-Zollstock.

KI. 24c, M 36 657. R ekuperator. Dr. H erm ann 
Mchner, Y eltcn .

KI. 3 la ,  M 38 263. R ingform iger Schm elztiegel 
fur Koks-, Oel- und G asfeuerung. Tho M organ Cru- 
cible Company, Lim ited, ISattersea W orks, B attersea  
bei London.

* Dio Anm eldungen liegen T o n  dom angegobenen 
lago an w ahrend zweier Monato fur jederm ann  zur 
Einaicht und E inspruchorhobung im P aten tam te zu 
B e r l i n  aus.

KI. 31 c, B 54 408. Kernstiitze m it D urchlochungen 
in P la tten  und Stegen. Dr. A lfred Brunn, Berlin, 
Chodowieckistr. 55, und Ludwig Szajko, Budapest.

KI. 31 c, P 23 368. Zerlogbarer Form kasten  mit 
geteilten  durch E insatzstiicke beliebig zu verlangern- 
den S tirn- und Seitenwanden. Em m a Joh an n a  H en
rietto  Plotz, gob. Naum ann, Chemnitz, M ullerstr. 3.

KI. 48 d, B 49 880. V erfahren  zur H erstellung 
von gegen Óxydation oder Korro3ion w iderstands- 
fahigen Gegenstanden aus Schm iedeisen, Stahl, Gufi- 
eiseii und anderen gleichartigon E isenverbindungen 
un ter Yorwendung einer EiBen-W asserstofflegierung. 
John  Joshua  Bradloy, Brooklyn.

KI. 49e, K 35945. M echanischer H am m er. F a . 
Jean  Kunz, C ronberg i. Taunua.

G e b rau c h sm u ste re in trag u n g e n .

21. F eb ru a r 1910. KI. 7b, Nr. 408 838. Zioh- 
rollo m it auswechaelbarem  L aufring. Rud. Jlitschek, 
Liiden8Cheid.

KI. 7b, Nr. 408 917. Spule fiir D rahtziehm aschinen. 
F re ih e rr  Oswald Ton Campenhausen, H eidelberg.

KI. 19a, Nr. 408 881. Schnittschiono m it durch 
den Steg un terstu tz te r R ille fiir R illenscbienenherz- 
stucke. Phonix, Akt. Ges. fur B ergbau und Hiitten- 
betrieb, Abteilung R uhrort, D uisburg-R ubrort.

KI. 21 h, Nr. 409 506. E lek triscber Gluhofen mit 
den Boden desselben durchsetzenden, un ter Bich durch 
olektrische Ileizm asse verbundenen E lektroden. W il
helm Schwarz, N iirnberg, P arad iesstr. 5.

KI. 31 b, Nr. 409 421. V erstellbare  H ebevorrich- 
tung fiir beliebig groBe Form kasten  an H and-Form - 
m asebinen. Ludw ig Scbweizer und Juliua Rapp, Baden- 
Baden.
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Oesterreichische Patentanmeldungen. *
15. F eb ru a r 1910. ICl. 7, A 7507/09. K ant- und 

Y orschiebeyorrichtung fiir Błocko u. dgl. Miirkiseho 
M ascliincnbauanstalt Ludw ig Stuckenholz, A. W ette r
a. d. R uhr.

KI. 1 8 a, A 3495/08. Y erfahren  zum Agglom e- 
rioren  von m ulm igen und fe inkornigen E rzen, Riick- 
stiinden u. dgl. Jak o b  K raus, K alk b. Coln a. Rb.

KI. 18b, A  2662/08. Y erfabron zur H erstellung  
von Stahl. B'a. B ism arckhutto, B ism arckhtltte.

KI. 40 b, A 3277/08. E lek trischer n icht beweg- 
licher- Ofen. E rik  C ornelius, T rollb iittan  (Schweden).

KI. 4 9 a, A 5509/08. D rehschero fiir 1’rofileisen. 
F a . M aschinenfabrik W eingarten  vorm. Hch. Schatz,
A. G:, W eingarten (W ilrttem berg).

KI. 49 c, A 1600/08. Y erfahren  und Elektrodo 
zum elektrischen SchweiBon. O skar K jellberg , Gothen- 
burg  (Schweden).

Deutsche Reichspatente.
KI. 81 c, Nr. 212940, vom 26. Ju li 1906. L o t l i -  

r i n g e r  W a  1 z e n g i e'B o r  o i A c t. - G e s. in  B u s o n -  
d o r f ,  Lothr. A u s  Stiiben 
gebihtete G u/l fo rm  und  
yer fa h ren  zu m  llerstellen  

ron HartjfUjBwalzen.
Dio GuBform bestelit aus 

einzelnen S taben a , dio 
zu einer Form  zusamm en- 
gestellt und dann mit .Metali
iii Form  von Ringon b um- 
gosson werden. D urch Aus- 
kehlungen c werden die Stiibe 
h ierbei m it den R ingen b 
fest und u iiyerriickbar ver- 
bunden. Vor dem  GioBon 
einer W alze werden die 
Stabe auf der Innenseito ge- 
Bchwiirzt, jedoch  die sclima- 
len  Fugen zwischen den 
Staben Yon eingedrungener 
Schwarze befro it, dam it 
beim GieBen sich bildendo 
Gase entweichen und kalto 
Luft von auBen zutreten 
konnen. Dioso K iihlluftzu- 

fuhrung kann  durch oin Goblase gesteigert werden. 
D adurch, daB die Stabe b sich nur nach innen frei aus- 
delmen konnen, liegen sie auch nacli dem GieBen noch 
an dem GuBnietall an uiul schrecken dieses sehr 
energiach und andaiiernd ab.

KI. 31 c, N r. 213510, Yom 8. Septem ber 1907. 
H a g e n e r  G u  B s t a h lw e r k e ,  A. G. in  H a g e n  i. W . 
y er fa h ren  z u r  V erm inderung  der L u n kerb ild u n g  
beim Gieflen eon Blocken und  sonstigen Gu/SstUcken.

Die Lunkerbildung soli durch W arm halten  des 
GuBkopfes w ahrend des Abkuhlens des Blockes in 
seiner Form  Yerhiitet  bezw. Yormindert  werden. Dem- 
zufolge wird auf den GuBkopf zuniichst eine Schicht 
eines inerten, die W arm e sc h lech t  leitenden Stoffes, 
z. 1?. Sand, und auf dieso eine Brennstoflschiclit, z. B. 
g e p u l Y e r t e r  Koks, aufgobraclit. Beide Stoffe werden 
m oglichst sta rk  Yorerhitzt, am  b o B t e n  in einem Tiegel, 
in dem zu un terst der Koks und zu oberst dor Sand 
zu liegon kdm nit, b o  daB beim Um kippen desselben 
zuniichst dor Sand und dann der Koks auf den GuB
kopf fSllt. (Ygl. „St. u. E .“ 1910, 2. F e b r , S. 215.)

* Die A nm eldungcn liegen yon dem angegebenen 
Tago an w ahrend zweier M onate fu r jederm ann  zur 
E insicht und E insprucherhebung im  P aten tam te  zu 
W io ń  aus.

K I. 7 a , N r. 213702, vom 12. Ju li 1908. D u is -  
b u r g e r M a s c h i n e n b a u - A k t . - G e s .  Y o r m .  B e c h e m

& K e o t m a n i n 
D u s s e ld o r f .  Vor- 
rich tung  zum  Kip- 
p e n  von W erk- 
stucken a u f  lioll- 
giingen.

In  g lcicher llohe 
m it dem Roli gang a 
ist eino m it eeit- 
lichen Fiilirungen 
Yersehene P la tte  b 
in ih re r  Mitto dreli- 
b a r m it dom Plun- 
ger c, durch den sio 

angehoben werdon kann, Yerbunden. Dio beidon Enden 
dor P la tte  konnen bei d und e m it SperrYorrichtungen 
so verbunden werden, daB dio P la tte  entw eder nach 
rech ts oder nach links hochgekantet werden kann, 
jo nachdem  dor m ittels eines BlockkrancB heran- 
gescbaffto Błock m it dem dickeron oder dem  diinneren 
Ende Yoran auf der R ollbahn a zum W alzw erk  gc- 
schafft werden soli.

KI. 31 a ,  N r. 213G92, Yom 24. A pril 1907. 
C h r i s t i a n  D e b u s  u n d  J o s e f  D o b u s  in  I lo c h s t

a. M. Tiegelofen m it ais Beschickungstrichter aus-
gebildetem YorwSrm e- 
a u fsa tz  m it seitlicher 
Z u filh ru n g  der lieizgase.

Der zugleich fur das 
Schm elzgut ais Yor-
w annekam m or dienende 
Aufsatz a  h a t mehrore 
nach dem Fcuorraum  
fiihrende Kaniilo b, die 
knieform ig g esta lte t und 
doren J lundungen diisen- 
form ig verengt sind.
H iordurch soli oine
starko G aspressung in 
den K analen b orzeugt 
werden, die eino bes- 
soro Yorw iirm ung des 
Schm elzgutes bewirkt. 

Um die Abgase sicher durch dio Kaniilo b zu leiten, 
ist der T iegel m it einer Anbobevorrichtung c d  yct- 
bundon, durch  die er w ahrend des SchmelzenB gegen 
den Aufsatz a gedriickt wird.

Oesterreichische Patente.
N r. 3 8898 . W i t k o w i t z e r  B e r g b a u -  u n d  

E i s e n h u t t e n g e w e r k g c h a f t  in  W i t k o w i t z  (5Iah- 
ren). Y erfa h ren  z u r  H erstellung geharteter )fralzen.

Die W alzen w erden aus FluBeisen oder FluBstahl 
gegobenenfalls m it einem G ehalt an N ickel, Mangan, 
Chrom usw. gegossen oder gcBchmiedet, dann ausge- 
gliiłit und Yorgerichtet. Dor Ballcn der W alze wird 
sodann nahezu fertig  bearbeite t, dio Zapfen jedoch in 
Yorgeschropptem Zustand belassen. H iorauf wird der 
Kohlonstoffgohalt des Ballens durch Zem entieren ver- 
m ehrt und so seine H artę  gesteigert, wobei dio Zapfen 
gegen eino Kohlenstoffaufnahm e durch H ullen ge- 
schutzt werden. Um den yerschiedenen K alibern  der 
W alze yerschiedene Ila rteg rad o  zu geben, werden sio 
yerschieden lange zem entiert, wobei diejenigen Te ile, 
die gonug zem entiert worden B i n d ,  w ahrend der wci- 
teren  Z em entiorung mit don yorliandenen Schutzhullen 
um geben werden. N ach beondoter Z em entierung wird 
der W alzenballen durch Schleifen nahezu fertig- 
gestellt. Dann wird die W alze e rh itz t und in  einer 
Hartefliiasigkeit g eharte t, w odurch der W alzenballen 
b a r t w ird, w ahrend die Zapfen zali bleiben.
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Statistisches.
AuBenhandel des Deutsehen Reiehes im Monat Januar 1910.

Eisenerze; eiBcn- oder m anganhaltige G asreinigungsm asse; K onvertersclilacken;
auBgobrannter e isenhaltiger Scliwefelkies (237 e)* ..............................................

Manganerzo (237 h ) .......................................................................................................................
Stoinkohlen, A nthrazit, unbearbciteto  Kannelkohle (238 a) .....................................
Braankohlen (238 b ) ...................................................................................................................
Steinkohlonkoks (238 d ) ..............................................................................................................
Braunkohlenkoks (238 e ) ..........................................................................................................
Steinkohlenbriketts (238 f) .....................................................................................................
Braunkohlenbriketts (238 g ) .....................................................................................................

Roheisen ( 7 7 7 ) ................................................................................................................................
Brucheisen, Alteisen (Schro tt); Eisenfeilspane usw. (842, 843a, 843b) . . . . 
Rohren und Rohrenform stiicko aus nicht schm iedbarem  GuB, Halinę, Yentile usw.

(778a u. b, 779a  u. b, 7 8 3 e ) ............................................................................................
"Walzen aus n icht schm iedbarem  GuB (780a u. b ) .......................................................
Maschinenteile roh u. bearbeitet** auB nicht schmiedb. GuB (782a, 783a — d) 
Scnstige EisenguBwaren, roh und bearbeite t (7 8 1 au . b, 782b, 783f u. g.) . . . 
Rohluppen; Rohschienen ; R olibliicke; B ram m en; yorgewalzte B łocko; P latinen;

Kniłppel; T iegelstahl in Blocken (784)..........................................................................
Schmiedbares Eisen in S taben : Triiger Q |- , l_J- nnd _P"L_-Eisen) (785a). .
— : Eck- und "Winkeleisen, Kniestilcke (785 b) ............................................................
— : Anderes geform tes (fassoniertcB) Stabeisen (785 c ) ..............................................
— : Band-, R eifeisen (785 d ) ....................................................................................................
— : Anderes n icht geform tes S tabeisen ; Eisen in Staben zum Um schm elzen (785 e)
Grobbleche: roh, entzundert, gerichtet, dressiert, gefirniBt (786 a ) .......................
Feinbleche: wie vor. (786 b u. c ) ...........................................................................................
Yerzinnte Bleche (WeiBblech) ( 7 8 8 a ) ..................................................................................
Yerzinkto Bleche (788 b ) .........................................................................................................
Bleche: abgoschlitTen, lackiert, poliert, gebraunt usw. (787, 7 8 8 c ) .......................
W ellblech; Dolin-(Streck)-, Riffel-.W affel-, W arzeń-, andere Bleche (789 a  u. b, 790)
Draht, gewalzt oder gezogen (791 a  — c, 792 a  — o ) .......................................................
Schlangenrohron, gew alzt oder gezogen; Rohrenforinstiicke (793a u. b) . . . .
Andere Rohren, gew alzt oder gozogen (794 a  u. b, 795a u. b ) ................................
EiBenbahnschienen (796 a u. b ) ................................................................................................
Eisenbahnschwellen, E isenbahnlaschen und U nterlageplatten (796c u. d) . . . .
Eisenbahnachsen, -radeisen, -rader, -radsatzo (7 9 7 ) .......................................................
Schmiedbarer GuB; Schraiedestiickef (798a—d, 799a—f) .....................................
GeschoBso, Kanonenrohre, Sagezahnkratzen usw. (799g ) ..............................................
Briicken- und E isenkonstruktioncn (800 a u. b ) ................................................................
Anker, Ambosse, Scliraubstocke, Brecheisen, H am m er, Kloben und Rollen zu

Flaschenziigen; "Winden (806 a—c, 8 0 7 ) .....................................................................
Landwirtschaftliche GerSte (808a u. t>, 809, 810, 816a u. b ) .....................................
W erkzeuge (811a u. b, 812a u. b, 813a— e, 814a u. b, 815a—d, 836a) . . .
E isenbahnlasehenschrauben, -keile, Scliwellenschrauben usw. (820 a ) ..................
8onstiges E isenbahnm aterial (821 a u. b, 824 a ) ................................................................
Schrauben, Niete, H ufeisen usw. (820b u. c, 825e) ...................................................
AchBen (ohno Eisenbahnachsen) und AchBenteilo (822, 823 a u. b ) .......................
W agenfedern (ohno E isenbahnw agenfedern) (824 b) ...................................................
Drahtseilo (825 a ) ...........................................................................................................................
Andere D rahtw aren (825 b— d ) ................................................................................................
Drahtstifto (auch Ilu f- und sonstige Niigel) (825f, 826a u. b, 8 2 7 ) .......................
Haus- und K uchengorate (828 b u. c ) ..................................................................................
Ketten (829 a u. b, 8 3 0 ) .................. .... ......................................................................................
Feine Messer, Feine Scheren usw. (836b u. c ) ................................................................
^ah-, Strick-, Stick- usw. Nadeln (841 a—c ) ....................................................................
Alle flbrigon E isenw aren (8 1 6 cu . d— 819, 828a, 832— 835, 836d u. o—840) . .
Eisen und E isenlegierungen, nnvollstandig angem eldet (unter 843 b ) ...................
Kessel- und K esselschm iedearbeiten (801 a —d, 802— 8 0 5 ) .........................................

628 418 
31 078 

003 572 
551 547 

62 157

7 665
8 122

7 901 
18 252

78
90

551
305

709
27

1
274 
352 

1 502 
4

025 
4 100 

1 
2 
2

1 519 
16

1 230 
47 

4 
20 

681 
254 

1

38
80

143

13
00

3
19
11
45

195
57

147
0

15
144

105

248 307 
277 

1 789 980
0 540 

302 257
354 

85 027 
30 844

53 752 
9 841

2 899
1 185 

227
0 111

42 092 
21 003 

4 431 
8 854
7 101 

24 199 
20 048

8 344
47 

1 072 
174 

1 550 
27 251 

235 
8 942 

29 093 
13 002

3 782
4 813 
3 413
5 395

517
3 332 
1 483

641
577

1 580 
224

90
330

2 998 
0 307 
2 206

294
272
389

4 101
97 

2 585

339 537 
24 288

Eisen und E isenw aren im M onat Jan u ar 1910 j 39 809 
Maschinen „ _ „ „ 3 092

Insgesam t ! 43 561

Jan u a r 1909: Eisen und E isenw aren . j 33 034
M a s c h in e n ......................... 2 905

303 825 

201 486 
22 751

Insgesam t 30 539 284 237

* Die In K iam raern stcheuden Ziffern bedeuten  die >'um mern des statidtischen W arenrerze lchauges, ** Die A u s f u h r  an  be- 
arbelteteu gufleU eraen H ascblnentcU en is t un te r den betr. M aschinen mit aufgefuhrt. f  Die A u s f u h r  a a  Schm ledestiicken fiir Ma
schinen l i t  um er den betr. M aschinen m it aufgefiihrt.



382 Stahl und Eisen. Statistisches. 30. Jah rg . Nr. 9.

Die PreuBiscli-Hessisclien Staatseisenbahnen 
im Jahre 1908.*

Die L ange der dem offentlichen Y orkehr dienen- 
den vollspurigen Staatseisenbahnen be trug  Ęnde Marz 
1909 36 132,19 km, dnvon w aren 21 030,58 km H aupt- 
bahnen, 14 501,61 km  N ebenbabnen, und zw ar 6798,68 km 
eingleisig. Yon den H auptbahnen w aren 14 592,55 km 
zweigleisig, 60,99 km  dreigleisig , 173,30 km vicr- 
gleisig  und 5,06 km  fiinfgleisig. Die Zunahm e der 
Lango gegen dag Y o rjah r betrug  B o r n i t  616,61 km . 
Die L ange der Schm alapurbahnen beliof sich Ende 
M arz 1909 auf 241,83 km.

Das yerwendete A nlagokapital des preuBisclicn 
Besitzes bezilferte sich an  dem gonannten Zeitpunkte 
auf 9 974 033 986 oder 286254 ^  fur 1 km . Be- 
fo rd ert wurden im ganzen 955 357 581 Personen, mit- 
hin gegen das Y o rjah r 44 922 800 oder 4,93 °/o m ehr. 
Die durchschnittliche E innahm e fiir eine Person betrug  
54 fiir 1 Personen/km  2,36 $, die Gesam teinnalim e 
509 591 560 J t  und einscblicBlich M ilititrbeforderung 
519 534 780 J l.

Die G iiterbeforderung des allgem einen Y erkehrs be
tru g  1900 283 288 622 t, die E innahm e 1100438289
1907 299 421998 t, dio E innahm e 1 295 548 709 .* ;
1908 286 177 753 t, die E innahm o 1 245911 712

Die G esam teinnahm cn fur 1 G utertonnen/km  be
tru g  im B ericb tsjah re  3,56 «5 gegen 3,54 % in 1907 
und 3,55 <) in 1900 und erre ich te  dam it beinahe 
w ieder die Hohe des Ja h re s  1904 (3,57 $). D er B e
stand an G iiterwagen bezifferto sich Ende 1900 auf 
343 137, Endo 1907 auf 368 214 und Ende 1908 auf 
387 719.

Im  B e triebsjah re  1908 steiiten sich die G esam tcin- 
nahm en au f 1 910 237 021 (i. Y. 1 953984 607) J i,  die Ge- 
sam tauBgaben auf 1381169 489 (1319 809 870) J i ,  dor 
BetriebsiiberschuBsom it auf 529 067 532 (643 174 737)
F iir 1 tkm durchschnittiicher Betriebsliinge bezifferto 
Bich der ITeberschuB auf 14622 (17 791) Im  Y er- 
haltn is zum durchschnittlichen A nlagekap ita l orgab 
sich eine Y erzinsung Yon 5,22 "/o. Die Verzinsung 
des A nlagekapita ls zeig t im B ericb tsjah re  oino er- 
hebliche Abnahm o gegeniiber den Ja h ren  1907 (6,53 o/o) 
und 1906 (7,48 °/o); sie n ah ert sich w ieder den un- 
giinstigon Ja h ren  1890/91 (5,38 °/o) und 1891/92(5,06 o/o). 
D er R iickgang in der Yerzinsung findet einen berodten 
A usdruck in der auBergewohnlichon E rhubung der 
B etriebskostenziffer von 62 ,49%  im  Jah ro  1906 auf 
72,30°/o im Ja b re  1908, d. h . also in zwoi Ja h ren  um 
9,81 o/o. Ein Y ergleicli dieser Znhlen m it den Yon uns 
fruher Toroffentlichten A ngaben iiber die Entw icklung 
der Betriebskostenziffer der PrcuBischen S taatseisen- 
babnverw altung** zeigt, daB die B etriebskostenziffer 
des Ja h re s  1908 die ungunstigste ist, dio in den 68 
Ja h ren  von 1841 bis 1908 Y o r g e k o m m e n  ist, und daB 
sie auBer in den letzten drei Ja h ren  nur einm al, im 
Ja h re  1883/84, m it 05,07 °/o dio Hohe von 62°/o Uber- 
sch ritten  hat. Dio G iunde zu der auBorordentlicben 
S teigerung der A usgaben haben wir bereits friilierf 
naher ero rte rt.

Yon jed e r G iiterwagcnacbso w urden auf den 
prouBischen E isenbahnen im D urcbschnitt durchiaufen: 
1900 18 114 km , 1907 18079 km und 1908 10356 km. 
D er in don Ja h ren  1906 und 1907 eingetre tene, wenn 
auch geringo F o rtsch ritt ist im B ericb tsjah re  w ieder 
Y er lo ro n  gegaugen; sogar der D urcbschnitt dos Jab r- 
zehntes 1891 bis 1900 (16 507 km) w urde n icht m elir 
e rre ich t. Bei 300 B etriebstagen  e rg ib t Bich im letzten 
B etriobsjabre  eine durchschnittliche T agesleistung von

* „Y erkehrs-K orrespondenz“ 1910, Febr., N r. 5,
0 u. 7. — Ygl. „Stahl und E isen“ 1909, 17. Marz,
S. 401 ; 24. M arz, S. 437; 14. A pril, S. 563.

** Ygl. „S tah l und E isen1' 1908, 15. A pril, S. 567.
t  Ygl. „S tahl und Eisen 1908, 15. A pril. S. 507;

1909,' 24. M arz, S. 437.

nur 54,5 km , dio m it G iiterzuggeschw indigkeit in noch 
n icht drei Stunden zuriickgelegt w erden kann, so daB 
h iernach  kauin drei Stunden auf die F a h r t  und m ehr ais 
21 Stunden au f den A ufenthalt auf donStationon kommen.

Ebenso ungiinstig ist auch die A usnutzung dor 
L adefiihigkeit der G iiterwagen. Es b e tru g  nam lich 
die N utzlast au f jedo bewogto G iitorw agenachse (be- 
laden und leer):

1853 1,035
1860 1,205
1880 2,09

1908 3,111900 2,91
1906 3,02
1907 3,06

W ird hierbei boriicksichtig t, dali dio T ragfiih igkeit 
der offenen G iiterwagen nach und nach von 10 
uuf 20 t erhoh t worden ist, bo daB je tz t schon bei 
einer A nzahl offener G iiterwagon die durcbschnitt- 
liche B elastung eines in einer R ichtung yoII beladenen 
W agens 5 t  fiir eine Achso be trag t, so laBt sich er- 
kennen, wio unYortoilbaft die zurzeit nur 45 ,27%  der 
N utzlast betragende A usnutzung der G iiterwagen ist. 
F e rn e r h a t sich das schon solir ungiinstige Yorhiiltnis 
d e rltan g ie rk ilo m ete r zu den LokomotiY-Nutzkiiom etern 
noch w eiter verschlochtert, wie nachfolgendo Zusam- 
m enstcllung zeig t:

1 9 0 6 1 0 0 7 1908

i 1. N utzkilom eter
a) in d. Ziigen
b) beim Vor- 

spann und 
Schieben .

462 489 450 

23 118 510

409 305 300 

26 295 009

462 265 063 

21 606 500
Im ganzen 

2. R angierdienst- 
k ilom eter . . 

V erhaltn is der 
R angier- zu 
den Nutzkilo- 
m etern  . . . .

485 007 966 

244 737 070

1 : 2,01

495 001 029 

250 543 540

1 : 1,98

483 871 563 

250 064 410i

1 :1 ,8 4

Dic ste tige  Zunahm e des R angierdienstes h a t niebt 
nur eine Y erm ehrung  der Bau- und Botriebsaus- 
gaben, sondern auch eine Y erlangsam ung des Giitor- 
zugdienstes zur F o lg o ; diesem  U m stand ist es Yor- 
zugsweise zuzuschreibeD, daB selbst auf den llau p t- 
Yerkehrslinien die durchschnittliche Fahrgeschw indig- 
keit dor Fernguterz iige  bis au f 19 km  in dor 
Stundo, der N abguterziige bis auf 9 km in der 
Stunde horabsinkt.

Ein Y ergieich der yorerw ahnten B etriebsergeb- 
nisso m it denen der iibrigen deutschen S taatsbahnen 
en jib t folgendes Hild:

Yer- lie- Ausnutzung

Eisenbahnen
zlnsung-

des trlcbs- der Giiterwagen
Anlage- kosten- Achs-
kapitals ■/ IłTer kilo- Nutzla»l

% % meler l

K eicbseisenbahnen . . 2,87 79,33 14 209 3,10
M ilitarcisenbalin . . . . — 109,98 10317 1,94
Y erein. P reu B .-H ess.

S taatseisenbahnen . . 5,43 72,20 10 350 3,11
B ayerische S taatse isen

bahnen ........................ 3,58 72,77 17 318 2,61
Sachsische S taatse isen

bahnen ........................ 4,08 73,44 13 818 2,55 1
W urttem berg . S taats-

e is e n b a h n e n .............. 2,42 77,83 16 721 2,05 |
Badiscbo Staatseisen-

bahneu ........................ 1,99 85,81 15 933 2,46
GroBh. M ecklenburg.

S taatseisenbahnen . . 5,11 77,70 11 249 2,47
Oldenburgiscbe S taats

eisenbahnen .............. 8,17 67,40 14 850 2,70
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Koli eisen erzen n £ in don Yereinigten Staaten.* 
U eber die L eistung der Koks- und A nthrazit- 

hochofen der Y ereinigten S taaten  im Ja n u a r  1910, 
vergliclien m it dem Yorhergclienden M onat, g ib t fol- 
gendo Zusam m enstellung AufschluB:

Jo n . 1910 Doz. 1900
t t

I. G esam terzeusung . . 2 650 343 2 677 851
A rbcitstagl. E rzeugung 85 494 86 382

* „The Iron  A g e“ 1910, 10. Febr., S. 348 u. 349. 
** Endgiiltigo Ziffer.

Jo n . 1910 Dez. 1909
II. A nteil dor Stahlw erka- ‘ t

gesellBchaften . . . .  1 801 572 1 797 100
D arunter Ferrom un- 

gan und Spiegel-
e i s e n .......................  19 851 21 124**

am  1. F ebr. am 1. Jan .
1910 1910

III . Zahl der Hochofen . 411 411
Dayon im F eu e r . . 313 313

IV . W oclienleiatungon der 1 1
H o c h o f e n ................... 595 896 604 739

Aus Fachvereinen.
Eisenhutte „Sud\vest“.

Zweigverein d es  V ere in s d e u tsc h e r  E isen h u tten leu te .

Am Sonntng, den 20. F eb ru ar 1910, hiolt dio 
Eisonhutte „Siidwest11 im Ziyilkaaino zu Saarbriicken 
ihre diesjiihrige H auptyorsam m lung m it nachstehon- 
der Tagesordnung a b : 1. Y orstandsw abl; 2. Y orlegung 
der Jab rcsrechnung  und dos YoranschlagOB fiir das 
laufendo G eschaftajahr sowio E ntlastung des Schatz- 
m eisters; 3. Yortriige.

Dio B eteiligung w ar ungewohnlich sta rk , bo daB 
schon lange vor Beginn dor Y crsam m lung in den 
weiten Raum en des Ziyilkasinos ein roges Leben 
lierrschte. — Dor Vorsitzendo, G enerald irektor D o -  
" 'o r g  aus K neuttingen, erćjflneto die Y ersam m lung 
um l l 3/* Uhr, indem er dio zahlreich erschionenen 
Mitglieder, bcsondorB aber die EhrengiiBte Geh. B erg rat 
C le f f ,  L andrat v. M iq u e l ,  K om m erzienrat L. R o c h -  
l in g ,  Gewerbeinspoktor Dr. G r a e f e ,  Fabrikbesitzor 
L u x  sowio den Y ertre te r deB Ilaup tycreins, S r.^U B - 
E. S c h r o d t e r ,  herzlich willkommen hieB. Sodann 
berichtete er, daB dio Zahl der M itglieder Ende Do- 
zombor 1909 349 betragen  und die E isonhutte in der 
Zwischenzeit eine Anzahl M itglieder durch don Tod 
Yerloron habe, niimlich K om m erzienrat Z i l l i k e n ,  
H iittendirektor B 1 a u o 1, F ab rikd irek tor L c h n o r t ,  
iDgenieur D e c k e r s  und B.  B i r n b  a u m - I l a h n .  Um 
das Andenken der yerstorbonen M itglieder zu ehren, 
erhoben sich dio Anwesondon yon ihron P latzen.

Zu Punkt 1 dor T agesordnung wurde aua der 
Mitte dor V eraam m lung der Yorachlag gom aclit, dio 
bialierigen Y oratandam itglieder durcli Z uruf w ieder- 
zuwahlen, -womit die Y ersam m lung sich einstim m ig 
oinycrstanden erklflrte.

Zu Punkt 2 der T agesordnung berichtete  Hiitton- 
dirokłor S a e f t o l  aus Dillingon, daB dio E isenhutte 
„Sudweat“ am 31. D ezem ber 1909 uber ein Y erm ogen 
yon 4827,21 yorfugte und dio Sparoinlagen im 
laufenden K alenderjahro  250 Jt> be tragen wurden. 
Hr. Saeftel bem erkte, daB er, m it RUcksicht au f den 
gunatigen KassenbeBtand, dom Yorstando yorschlagen 
werde, dio Som m eryersam m lung in dom gleichen 
Rahmen abzuhalten, wie im V orjahre. Im AnschluBso 
an den K assonbericht wurdo dem Schatzm oister Ent- 
laatung ortoilt.

Der Vorsitzendo toilto sodann m it, daB dor dritto 
in Aussiclit genommeno Y ortrag , der ais R efera t ge- 
dacht w ar, m it R iicksicht au f dio ao knapp zur Vor- 
fiigung stohende Zoit auafallon m usse, da daa von 
Ur. T i l l o  yorgosoheno interesaante Them a „ D i o  
K r a f t w i r t s c h a f t “ von ao groBer W icb tigkcit Bei, daB 
es in einem kurzeń Iteferate  n icht erscliopfend bo- 
handelt werdon konne.

H ierauf orgriff H u ttend irek tor W e i n l i g  aus Burg 
Lcde das W ort zu seinem lelirrcichcn V ortrago ,,T)aa 
A r b e i t o r h e i m " ,  iiber den spiiter in „Stahl und 
Eisen11 eingehend borichtet werden wird. L ebhafter 
Beifall folgte den ausfiihrlichon A nregungen des Red- 
nera, die bo m anchen F ingerzeig fu r eine wirkunge-

yolle Fiiraorgo auf dom Gebieto dor A rbeiterw ohnungs- 
frago enthiolton. In  einer Roiho von L ichtbildorn 
wurden m ustergiiltigo A rbeiterkolonien, besonders dio 
A nlagen dor F irm a Fried . Krupp, A .G ., yorgcfulirt.
— In der dem Y ortrage sich anschlioBendon kurzeń 
Ausapracho orwiihnto H iittenbeaitzer H e r m .  R 5 c h -  
l i n g  aus Yolklingen, daB in Yolklingen die yon dem 
V ortragenden yorgoachlageno KommisBion zur Re- 
yision der A rbeiterwohnungon einigo Zoit bestanden 
habe. Die Kom m ission habe sich aber bald wieder 
aufgelost, da in yiolen Fiillon Streitigkeiton m it den 
H auafrauen n icht zu yorm eiden w aren, und dor Emp- 
fang seitens der weiblichon HauBinaaasen oft ein der- 
a rtig er gewesen sei, daB er zu einor nochm aligen Be- 
sichtigung der W ohnungen nicht crm utigte.

Hioran schloB sich der Y ortrag  des Oberingenieurs 
y. I l a n f f a t o n g o l  aus Leipzig iiber „ N e u o r u n g e n  
i n  Y e r l a d o -  u n d  T r a n s p o r t e i n r i c h t u n g e n  f i i r  
E r z o “, der durch eine Roihe yon L ichtbildorn noch an- 
schaulicher gem acht wurde. D er Y ortragende zeigto an 
Hand dor L iclitbilder neuere T ransporteinrichtungen 
und wieś darau f hin, wolche Yerbesserungon in letzter 
Zoit hierbei erzielt wurden. B eachtensw ert waren die 
Zuaam m enstellungen, dio einen U eberblick iiber dio 
Koaten bei don yerB chiedenatenTransportanlagcn gaben, 
beaondors bei Anw endung yon DrahtBeil- und E lektro- 
hiingebabnen.* An die interessanten A usfuhrungen 
schloB sich oin iiuBerst lebhafter M einungsaustauscb.

Nach der V ersam m lung yereinigten aich die Teil- 
nehm er in der iiblichen W eise zu einem gem einsam en 
M ittageseon, bei dem G eneraldirektor D o w o r g  daa 
Hoch au f den Kaiaer auabrachte. D irektor T u r k  
begriiBte dio E hrengaste und D irek tor S a e f t e l  feierte 
in bekannter feinsinniger W eise die E isenhilttenfrauen. 
G eheim rat C l e f f  dankto nam ens der GiiBto, wiihrcnd 
Sr.=Qng. E. S c h r o d t e r  dio GriiBe des H auptyereines 
iiberbrachte und der Eiaenhiitte „Siidweat“ ein weiteros 
W achsen und Gedeihen wiinschte.

Internationaler Verband fur die Material- 
priifungen der Technik.

A uf der letzten T agung des „ I n t e r n a t i o n a l e n  
Y e r b a n d e a  f i ir  d io  M a t e r i a l p r O f u n g e n  d e r  
T e c h n i k "  in Koponhagen im Septem ber 1909 w ar 
yon deutscher und am erikaniseber Seite angereg t 
■worden, die

Einteilung des Giefiereirolieisens 
kunftig  n icht m ehr nach seinem  Bruchaussehen, son
dern nach seiner chcmiBclien Zusam m ensetzung auf 
Grund der Analyse yorzunehm en. Infolge des Ein- 
spruches englischer Y ertre ter wurde eine Kommission 
beauftrag t, in den yerschiedenen L andem  E rhebungen 
anzuBtellen, inwieweit eB angiingig ist, die beantragte 
A enderung durcbzufiibren.**

* W ir behalten uns yor, auch auf diesen Y ortrag  
zuruckzukom m en. Die lied.

** Ygl. „Stahl und E isen“ 1909, 27. Okt., S. 1705.
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Eino Y o r s a m m l u n g  g r o B b r i t a n n i s c h e r  
Ro  h o i 8 e n - E r z  e u g e  r ,  - H a n d l e r  u n d  - Y e r -  
b r a u c h e r  in London am  10. E ebruar 1910 sollto 
der Beaprechung dieBer Frago  dienen. J . C. S t e a d ,  
der das „Iron and Steel Institu to“ und die „Cloyeland 
Institu tion  of E ngineers" zu yertre ten  batte , fiibrto den 
Y orsitz der Sitzung, in welcber allo daran  interessierten 
groBbritannischen Yoreinigungen yertre ten  waren. 
D er Y erlauf der T agung g ib t ein gliinzendes Bild 
vou dem konseryatiyen Geist, der England gegenuber 
N euerungen in der T eebnik n icht aelten beseelt. Es 
fleien daher im N achstehenden die Ausfiihrungen der 
H auptredner ausziiglich w iedergogeben.*

ZunSchst lag  von dem A bgeordneten der „Scotcli 
P ig  Iron T rade A ssociation", P e t e r  D o n a l d s o n ,  eine 
scbriftliche E rk la ru n g  vor, or halto z w a r  dio Ein- 
teilung naeh der Analyso fiir dio bo s to ,  doch sei der 
engli8che H andel darau f noch n icht y o r b e r e i t e t ,  m an 
lnusso erBt D eutschland und A m erika auf diesor Linio 
woiter yoransebreiten lassen, elio m an hoffen konne, 
den englischen M arkt fur die Jfeuerung zu gewinnen.

H. P i l k i n g t o n  von der „B ritish Foundrym on’s 
Aasocifttion“ Btellte fest, daB die Ilandelsbedingungcn 
in A m erika und E ngland sehr yerschieden seion, da 
m an in A m erika fiir gewohnlich nur H am atiterze  yer- 
arbeite , was in GroBbritannien die Ausnahm e bilde. 
W enn auch w isaonschaftliche U ntersuchungcn den 
W ert der B eurteilung naeh dem Bruchaus6ehen dar- 
getan  haben, so bleibe sie docli eino rohe Metliodo 
und ihre Yeryollkom m nung wiire sehr erwiinscht. 
A ber auch die yorgeschlagenen E intcilungen naeh den 
chem ischen B estandteilen  seien n icht einw andfrei. Um 
ganz sicher zu geben, miiBten noch andoro pliysi- 
kaliBche und m ikroskopische U ntersuchungB arten ent- 
w ickolt werden. Zunitchst werde es d a B  beste sein, 
bei der so itherigen E inteilung nacli dem B ruchaus- 
seben zu bleiben, abor zugleich noch U nterabteilungen 
naeh dem Silizium gohalte zu schaffen.

J. E. S t e a d  botonte, daB GroBbritannien eine 
groBere R olieisenausfuhr habe, ais jedes andero Land. 
Zur E rro iehung dieser groBon A usfuhr babo sich das 
jetzigo Y erfahren  fur dio E inteilung des R oheisens 
besten8 bowahrt. W enn A nalysen an Stelle der Brucli- 
beurte ilung  eingefuhrt wiirdon, muBto jed e r Abstich 
an alysiert werden. Das wiirde die gegenw artige  U nter- 
bringung  in Lagerhofon storen  und preisateigernd 
w irken. A nderseits sei es T atsache, daB die Zahl der 
Yerkiiufe naeh Analyso zunehm e, yoransgesetzt, daB 
genttgend Zoit zur E rled igung  der A uftrage gelasaon 
werde. Dieae Auftriigo dienen aber Btota besonderen 
Zwecken und w erden gewohnlich nur fiir beatim m te 
Platzo in D eutaehland und A m erika ausgefiihrt. Bri- 
tischo E rzeuger seion im atande, alle Y orschriften  zu 
erfiillen, v o ra u B g e s e t z t ,  daB besondere Abkom m en ge- 
troffen und die Sondorkosten bezablt werden. F u r 
den allgem einen H andel dea Landea wiirde aber ein 
W echsel des aeitherigen G ebraucbea verhangnisvoll 
sein. Das e rk laro  or ausdriicklich ala B eauftrag ter 
des „Tron and Steel In s titu te“ und der „Cloyeland 
Institu tion  of E ngineers11.

T. C. n  u t c h  i n B o n , B eauftrag ter der „Cloyeland 
Ironm asters’ Association", fiibrto aus, d e r  seitherigo 
B rauch habe sich Beit 60 Ja h ren  boatena bowahrt. 
Aus dem B riichauasehen konno man die chem ischen 
G ehalte m it geniigender G enauigkeit erkennen. Phos- 
phor, M angan und Kohlenstoff seien p rak tisch  gleich 
bleibend, wenn d a s  Roheisen aus C levelanderzen er- 
schm olzen w erde, nur Silizium und Schwefel scliwan- 
k e n ,  Beien abor au s dem BruchauBselien zu bestim m en. 
F u r Stahlw erke werde freilich  die Analyso im m er 
unentbehrlicher, fur den gowolinlicheu H andel dos

* „The Iron  and Coal T rades Review“ 1910,
18. Febr., S. 245 ; „The E n g in eertt 1910, 18. Febr.,
S. 167; „Tho Ironm onger" 1910, 19. Febr., S. 386.

Landes dagogen sei sio durchaus ubcrfliissig. E r 
atimmo Stead ganz besonders betreffa der Schwierig- 
keiten der L agorung zu. Dio E intoilung naeh Ana- 
lyse wurde dio L agernahnio  iiberhaupt unm oglich 
machon. Das Clevclaudeisen werde yon bedeutenden 
F irm cn  in groBen Posten gokauft und in kleinen 
M engen weitergohandolt. W o komme m an da m it 
der E in teilung naeh Analyso kin ? W ie wollo m an 
die T rennung boi der Yorschiffung durchfiihron? E r 
lehno im N am en seiner A uftraggober jede  Y erbind- 
lichkeit einer etw a zu fassenden Rosolution gegen
uber ab, dio sich fiir E inteilung naeh  Analyso aus- 
sprechen sollo.

H. J . S k o l t o n  yon der „B ritish Iron  T rade Asso- 
ciation" erkliirte, der R uf naeh der Analyse Btammo 
aus dor Zeit, da in A m erika das in Kokillon ge- 
gosaeno sandfreie Roboisen auftauchte. In  GroBbri- 
tannion werde jed e r Stapel R oheisen analysiert, wenn 
deBsen chemiach© ZuBammensotzung n icht anderw eitig  
zuyerliiaaig hekannt Boi. Die Schw ierigkeit im H andel 
nacli der Analyso liego nur in der Festse tzung  der 
zulaesigen G renzw erte. Ais vor m ehr ais zebn Jah ren  
am erikaniachcs Eiaen im grolieren Um fango in Eng
l a n d  oingefiihrt wurde, habe dio Londoner M etallborse 
dio A ufstellung yon N orm alsorten yerlangt. Die 
Schw ierigkeiten, solche aufzustellen, haben sich aber 
ais zu groB erwiesen. E r selbst habe schon yiel naeh 
Analyao yerkauft, aber keine G ew ahr iibernommen. 
Kunden, welche zu N orgeleien neigen, liabe m an auf- 
gegeben. Je d e r F o rtsch ritt erfolgc nur sclirittw oise. 
Es werde gewiB yon J a h r  zu J a h r  im m er m ehr naeh 
A nalyse gekauft w erden, die sofortige E infiihrung 
dieses Y orfabrons wiirde jedoch den ongliaclien H andel 
schw er Bchadigon und sei weder notig  noch wun- 
schenswort.

Hiorzu bem erkte der Yorsitzendo S t e a d :  Der
R uf naeh der A nalyse entstam m o n icht der Einfiih- 
rung  sandfreien Eisena, aondern der E rkenntnis auf 
Seito der GieBer, daB das G attieren  naeh Analyse 
groBo Vorteilo gew ahre.

W . J .  F o B t e r  yom „StafFordshire Iron  and Steel 
In s titu te“ yo rtra t dio A nsicht, daB ea nur oiniger 
w isaenschaftlicher V ertiefung  bediirfe, um die Me- 
thode der B ourtoilung naeh dem B ruchaussehen ganz 
zuyerliiasig zu machon. Schon je tz t konnen ganz un- 
bodeutendo A bw eichungen im Phosphorgehalt festge- 
ste llt werden.

W . H. B u t l i n  (B ritish Iron T rade Association) 
teilto m it, eino U m frage bei don M itgliedern seiner 
Y ereinigung babo ergebon, daB die H andler, welche 
beim soitherigen Brauche bleiben wollen, einen Jah res- 
um satz yon 1 476 000 t haben, wiihrend die sieli zur 
Analyso bekonnenden nur 120 000 t um setzen. Zu
gleich stollte er feat, daB der H andel naeh Analyao 
in aufateigendor E ntw icklung begriffen soi. E r bc- 
greife dies auch ,  denn im GieBeroibetriebe konno 
m ancho teuero E isensorto durch oine b illigere ersetzt 
w erden, sobald dio genaue chemischo Zusam m en
setzung bekannt sei. Da aber in England so auBer- 
ordentlich m ehr R oheisen naeh dem B ruchaussehen 
yerkauft wrerde, sei in Riicksicht auf den heim ischen 
M arkt an dieser B estim m ungsart featzuhalten.

S t e a d  wiea in der Folgo da rau f hin, daB die 
Y erbraucher yor allzu groBen Abweichungen von der 
Analyse durcli gorichtliche U rteile  geschiitzt aoien, 
welche in allzu B c h r e io n d e n  Fallen  Abhilfe achufen. 
Endlich auBerte noch H. P i l k i n g t o n  die AnBickt, 
tro tz  des EinflusseB, den in D eutschland dio W issen- 
schaft au f den R obeisenhandel habe, ha tte  m an sich 
dort noch nicht ganz yom englischen Roheisen frei- 
m achen konnen. Das gleicho golte fiir F rankreich .

W ahrend  der sich nun entapinnendon W ecbsel- 
reden iiber den W ortlau t des zu fassenden Beschlussea 
betonte F . C. I l u t c h i n s o n ,  die Schw ierigkeit beim 
Y erkaufe naeh Analyae liege darin, daB von zwiilf
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Abstichen hochstens zwei m it dor Analyse uberein- 
stimmen wurden. D agegen e rk liir teF . E. R o b e r t s o n ,  
er werde niem als R oheisen anders ais nach Analyse 
kaufen. Auch G. H. R o b o r t s  vom „R oyal A rsenał" 
in "Woolwich g laubte es nicht zugeben zu kiinnen, 
dafi es unrnoglich sei, das Roheisen nach Analyse auf 
Lager zu nehm en. E r befiirchte, in der Resolution 
komme n icht geniigend k lar zum A usdruck, daB schon 
jetzt in England sowohl nach dem B ruche ais auch 
nach der Analyse gehandelt werde. Zum SchluB wurde 
folgender dem „In ternationalen  Y orband fiir die Ma- 
terialpriifungen der Technik" zu u n terb re itender Be- 
schluB einstim m ig angenom m en:

„ In  A n b e t r a c h t  d e r  d e n  g r o B h r i t a n n i s c h e n  
R o h e i s e n l i a n d o l  b e h e r r s c l i o n d e n  U m s t i i n d e  
i s t  e i n  p l o t z l i c h e r  W o c h s e l  i n  d o r  b e s t e h e n -  
d e n  E i n t e i l u n g  d e s  R o h e i s e n s  n a c h  d e m  
B r u c h a u s s o h e n  o d e r  n a c h  d e r  A n a l y s e  n i c h t  
e rw U n s c h t ."

Internationaler Kongrefl 
fiir Bergbau, Hiittenwesen, angewandte 

Mechanik und praktische Geologie, 
Dusseldorf 1910.*

Die V orarbeiten  fiir den KongreB, der in den 
Tagen yom 19. bis 23. Ju n i d. J . stattfinden w ird, 
nehmen, wie ein Rundschreiben des A rbeitsausschusses 
erkennen liiBt, einen erfreulichen F ortgang . Bis Endo 
yorigen M onates waren bereits iibor 900 MitgliedB-An- 
meldungen eingelaufen, dayon etw a ein D ritte l aus dem 
Auslando; zahlreicho w eitero A nm eldungen diirfen m it 
Sicherheit e rw arte t worden. Die

Yorliiullge Tagesordnung des Kongresses 
lautot wio folgt:
S o n n a b e n d ,  den 18. Ju n i 1910. Eroffnung des Kon- 

greflbureaus in der Stśidtisclien T onhalle  zu D ussel
dorf (yon 10 bis 5 U hr ofien).

S o n n t a g ,  den 19. Ju n i 1910. IiongreB bureau in dor 
Tonhalle yon 10*/s bis 3 U hr offen. — A b e n d s
8 bis 11 U h r: Zwangloso Zusam m onkunft der 
KongreBteilnehm er.

M o n t a g ,  den 20. Ju n i 1910.** 9 1/* U hr: Feierliche
E r o f f n u  n g s s i t z u n g  des Kongresses. — 11 bis
1 U hr: Z usam m cntritt dor A bteilungen, B ildung 
derselben, daran  anschlieBend 1. A b t e i l u n g s -  
s i t z u n g .  — 1 bis 2'/2 U h r: Gom einschaftlicbes 
Friihstiick. — 2'/a bis 5'/» U hr: 2. A b t e i l u n g s -  
B i t z u n g .  —  8 U hr: B e g r i i B u n g s a b e n d ,  ge- 
gebon yon der S tad t Dussedorf.

D i e n B t a g ,  don 21. Ju n i 1910. 9 bis 12ł/a U h r:
3. A b t e i l u n  g s s i t z u n g . — 12‘/2 bis 2 U hr: Ge- 
nieinschaftliches F riihstuck. — 3 bis 5 U hr: 4. A b - 
t e i l  u n g s s i t z u n g  odor nachm ittags E x k u r -  
B i o n e n .  — 7*/a U hr: F e s t b a n k e t t .

M i t t w o c h ,  den 22. Ju n i 1910. 9 U hr: N ach B edarf
5. A b t o i l u n g s B i t z u n g ,  sonst E x k u r s i o n e n .  — 
Abends: R h e i n f a h r t  bis iiber D uisburg liinaus. 

D o n n e r s t a g ,  den 23. Jn n i 1910. E x k u r s i o n e n .  
N achm ittags 5 U h r: S c h l u B s i t z u n g  des Kon- 
gresses im FestBaal des stadtischen Saalbaues za 
E s s e n .  Im  AnschluB d a ran : G a r t e n f o s t .

Das yorlaullge wissonscliaftlicho Programm 
der Abteilungen

umfaBt nachstehende P u nk te :
1. A b t e i l u n g  f i i r  B e r g b a u .  

B ergassessor A d  a m  (Saarbrucken): „Dio hydrau- 
lische Sprengpnm pe und ih re  LeiBtungen“. — Ziyil-

* Ygl. „S tahl und E isen" 1909, 10. N oy., S. 1790.
** Am 20., 21. und 22. Ju n i ist das KongreB- 

bureau in dor Tonhallo w ahrend der D auer der 
Sitzungen stets ollen.

ingenieur y. B a y i e r  (Dusseldorf): „Die Entw icklung 
der Y entilatoren  und K om pressoren im deutschen 
B ergbau" (gem einsain m it A bteilung  III). — Berg- 
assoBsor B e y l i n g  (G elsenkirchen): „Dio U n ter
suchung von Schlagw ettern auf optischem  'W ege“. — 
B ergw erksdirektor B r u c h  a u s  on  (D ortm und): „Ab- 
teufon yon Schachten nach dem Y orsteinungsyer- 
fahren". — Professor B r u n s  (G elsenkirchen): „In- 
w ieweit findet eine Y erbreitung  yon iibertragbaren  
K rankheiten  durch don B ergbau s ta tt" ?  — B erg- 
assessor D o b b e l s t e i n  (Essen): „Y erw ortung m inder- 
w ertiger Bronnsto{fe“. — G eheim er B erg rat Professor 
F r a n k o  (B erlin): „A bbauforderung". — Ingenieur 
"W. E. G a r f o r t h  (Sheffield): „The B ritish  Coal Dust 
E xperim ents“. — F ab rik d irek to r G i l i  e r  (Mulheim- 
R uhr): „D ruck lu ft- Lokom otiyfiirderung im B orgbau" 
(gom einsam  m it A bteilung III). — Ingenieur G o e t z o  
(Bochum): „N ouerungen im Bau und B etrieb yon 
Y entilatoren  und Kom prossoren" (gem einsam  m it Ab
teilung 111). — B ergassessor G r a h n  (Bochum): „Dio 
Yerw endung dor PreBluftschleuson beim A bteufen".
— Professor H a u s s m a n n  (A achon): „Nouerungen 
auf dem Gebieto dea M arkscheidowesons einschlieBlieh 
E rdm agno tiam uB  und E rdbebenforschung". — P ro 
fessor F r .  H e r b s t  (A achen): „U eber Entw icklung 
dor K okerei nach B au art der Oefen und Ausbildung 
des m echanischen B etriebes" (gemoinsam m it Abtei
lung II). — Dr. J i l n g s t  (Essen): „Y ereinheitliclm ng 
dor B o rg b au - S ta tia tik“. — B ergm oister Dr. K o h l -  
m a n n  (D iedenhofen): „Die bergbauliche Entw icklung 
des M inettobezirkes". — B ergassessor K u  k u k  (Bo
chum ): „Dio toktonischen Y erhaltnisso der nieder- 
rheinisch - weatfalischen S teinkohlenablagerung auf 
Grund dor nouesten Aufschliisse" (gem einsam  m it Ab
teilung IY). — BergasseBsor M a c c o  (Brilhl): „Bcrg- 
w irtschaftslohre, ih r In h a lt und ihre G renzen" (ge
m einsam  m it A bteilung IV). — Ingenieur S a m  
M a y o r  (Glasgow): „Machino M ining of Coal on the 
L ong W a ll System ". — O beringenieur P h i l i p p i  
(B erlin): „E lek triz ita t im B ergbau" (gem einsam  mit 
A bteilung III). — Dipl. B ergingenieur P u t z  (Katto- 
witz): „D er derzeitigo Stand desSpiilyorsatzyerfahrens"
— Professor R a u  (A achen): „Fortschritto  auf dom
Gebieto der N ebenproduktengew innung bei K oksofen" 
(gem einsam  m it A bteilung II). — K aiserlicher R at 
S c h e m b e r  ( W ien): „ P rak tisches Schriim en im
K ohlcnbergbau". — Ingenieur S c h u l z e  (Essen): 
„Neuorungen auf dem Gebieto der W asserhaltung" 
(gemeinBam m it Abteilung III). —  Professor S c h w o -  
m a n n  (A achen): „G rubenausbau un d  Holzkonseryie- 
rung". — B ergassessor V i o b i g  (K ray): „Y erw en
dung yon E isenbeton beim  G rubenausbau". — Di
rek to r Z a r i n g e r  (N ordhausen): „D as G efrieryer-
fahren  und seine neuesto E ntw icklung". — N. N . : 
„G rundsatze fiir dio GleiebmiiBigkeit der Forderse il- 
prufungen". — N. N .: „Tiibbingausbau in groBeren 
T eufen".

II. A b t e i l u n g  f i i r  H i i t t e n w e s e n .
a) A bteilung fiir p rak tisches H iittenwesen.

Dr. B l a s b e r g  (D ahlbausen): „Uebor die W and- 
lung  in der Zusam m ensetzung feuorfester Steine". — 
n j a l m a r  B r a u n e  und E d v .  H u b e n d i c k  (Stock- 
holm ): „Erzeugung yon teorfreien G eneratorgasen aus 
unyerkohlten  Brennstoffen im L ichte der organiseben 
Chem ie". — P. B r e u i l(C ou ille t): „L esaciers pour rails".
— Stahlw erkschef E s s e r  (Differdingen): „Zum heu ti
gen S tande des W indfrischyerfahrens in D eutschland".
— Geh. B erg rat Prof. G. F r a n k e  (B erlin): „Ueber 
den heutigen Stand der E rzb rikettie rung  und Agglo- 
m erierung  in D eutschland". — „Zum heutigen Stande 
des H erdfrischyerfalirens in D eu tsch lan d ": a) D irektor 
R. G o n z m e r  (Ju lienh iitte): „Die R oheisen-Erzver- 
fah ren " ; b) O beringenieur J . H o f m a n n  (W itkow itz): 
„U eber G aserzeuger1*; c) O beringenieur T e r p i t z

IX.no 49
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(H ubertushatte): „U eber dio Y erw endung der ver- 
schicdenen G aaarten zum Betriel) von M artinofon und 
ihren EinfluB auf dio Q ualita t der E rzougnisso"; 
d) S ip L ^ n g .  F r i e d r i c h  (Julionhiitte): „N euere kon- 
Btruktiye Y erbesserungen an M artinofen". — 1’rofessor 
F r .  J I o r b B t  (Aachen): „U eber dio Entw icklung der 
K okerei nach B auart der Oefen und Ausbildung des 
m echanischen Botriebcs" (gemeinsam  m it A bteilung 1).
— Ingenieur T h . K a u t n y  (Koln): „U eber den Stand 
der autogenen SchweiBverfahren in D eutschland". — 
O beringenieur M a l e y k a  (Borlin): „E lektrizitiit im 
H uttenw esen" (gem einsam  m it A bteilung III). — P ro 
fessor M a  t l i  e s i u  s (C harlo ttonburg): „Ein noues
A ufbereitungsvorfahren  fur E isenerze". — Obor- 
ingenieur M a u r i t z  (N arnberg ): „U eber dio W irt- 
schaftlichkeit der Yerschiedenen A ntriebsarten  von 
S tahlw erks-G eblasem aschinen". — Professor Dr. N e u 
m a n n  (D arm stad t): „U eber den heutigen Stand der 
E lek trostah lverfahron  in D eutschland". — D irek tor
II. O r t m a n n  (Yfilklingen): „K onstruktive Neuorun- 
gen an W alzenstraBen im letzten Jah rzeh n t"  (goinein- 
sam  m it A bteilung III). — ® r.=$ng. J .  Pup j >e  (Dort
m und): „N euere Forschungsergobnisse au f walztecli- 
nischem  G ebiet in DeutBchland". — Professor Dr. 
R a n  (A achen): „F ortsch ritto  au f dem Gebieto der 
Nebenproduktengew innung bei K oksofen" (gem einsam  
m it A bteilung II). — N. N .: „U eber den heutigen 
S tand der G ichtgasrein igung in D eutsch land“.

b) A bteilung f3r theoretischos Huttenw esen.
G eheim rat P rofessor Dr. B o r c h e r s  (A achen): 

„Die Yorgango bei den K onzentrations- und Raffl- 
na tionsarbeiten  dor K upfergew innung, ih re  Beschleu- 
nigung und Y ereinfachung dureh elektrisches Schmel- 
zon“. — Dozent Dr. B o r n o  m a n n  (A achen): „E lek- 
trischo L eitfiibigkeit der M etallogierungen in flussigem 
Z ustande". — Sip(.=Qng. G i l l h a u s o n  (A achen): 
„W an n ę- und Stoffbilanz des H ochofens". — Prof. 
© r .^ l ig .  P . G o o r e n s  (A achen): „U eber Gase in
tochnischen E isensorten". — Dr. G r o B m a n n  (Bor
lin) : „Zur K enntnis der m aBaualytischen BeBtimmungon 
des Nickels und K obalts. — 1’rofessor G u i 11 e t  (P aris):
a) „T raitem ent therm ique dea aciers speciaux“ ;
b) „Quolquea o b s o r v a t io n B  B u r  lo com entation au 
point do yue theoriquo et p ratique". — 2)ipl.s!gng. 
J o i s t e n  (A achen): „EinfluB der therm ischon Be- 
handlung auf dio KorngroBe des EisenB“. — Pro
fessor Jo b . W .  R i c h a r d s  (South-Bethlehem , Pa.):
a) „G runors Id eał R unning of the B last F u rn ace11;
b) „The A dvantages of D ried B last11. — ProfoBsor
Dr. R u o r  (A achen): „Das System E isen-N ickel11. — 
ProfesBor Dr. S c h e n c k  (A achen): „U eber die Be
dingungen dor R edukiion und Z em ontierung beim 
E isen“. — 2)ipf.=Qltg. W e y  1 (A achon): „Zem entation 
im luftleoren R aum Ł. — Dr. W i n t e r  (Bochum ): 
„U ober den EinfluB der Y erzinkung au f dio Fostig- 
keit des D rah tes11. — G eheim rat Professor Dr. W B s t  
und F e l s e r  (Aachen): „D er EinfluB der
Seigerungen auf dio F estigkoit dos FluBeisens“. — 
G eheim rat Professor Dr. W u s t  (A achen): „D er E in
fluB der W inderhitzung und W indtrocknung auf die 
Y orgango im G estell des łlochofens“.

III . A b t o i l u n g  f u r  a n g o w a n d t e  M e c h a n i k .
Z isilingonieur v, B a v i e r  (Dusseldorf): „Die E nt

w icklung dor Y entilatoren  und K om pressoren im deut- 
schen B ergbau11 (gem einsam  m it Abtoilung I). — Ober
ingenieur B e r n s t e i n  (Koln): „H ydraulischo Kom
presso ren11. — D irektor E l l i n g e n  (Koln): „D raht- 
seilbahnen fur groBe L eistungen". — F abrik d irek to r 
G i l l o r  (M alheira-R uhr): „D rucklu ft-L okom otiv fo r- 
derung im B orgbau11 (gem einsam  m it A bteilung I). — 
Ingen ieu r G o e t z e  (liochum ): „N euerungen im Bau 
und B etrieb yon Y entilatoren und K om prcssoren“ (ge
m einsam  m it A bteilung I). — O beringenieur v. H a n f f -

s t e n g e l  (Leipzig): „D ioY erbilligung desM aterialtrans- 
portes dureh Seil- und elektrische Schw ebebahnen".
— Ingenieur H e y  m (W e tte r) : „D er EinfluB der Elek-
triz ita t au f die Entw icklung und L eistungsfahigkeit 
der Hebezeuge im B erg- und H uttenw esen11. — Ingenieur 
Dr. H o f f m a n n  (Bochum): „Lonkung von K raftm a- 
schinon“. — Professor L a n g e r  (A achen): „Neuore E r- 
fahrungen im  G asm aschinenbetrieb". — O beringenieur 
M a l o y k a  (B erlin): „E lek triz ita t im  H uttenw esen11
(gem einsam  m it A bteilung II). — ®ipl.s£$ltg. C. M a t -  
s c h o B  (Borlin): „Die Stellung des Borg- und H atten- 
wesens in der Gesehiehte des M aschinenbauos". — 
D irek tor H. O r t m a n n  (Y olklingen): „Konatruktivo 
N euerungen an  W alzenstraBen im lotzten Ja h rze h n t11 
(gemoinsam m it A btoilung II). — O beringenieur 
P h i l i p p i  (Berlin): „E lek trizitiit im B ergbau11 (ge
m einsam  m it A bteilung I). — Professor h. c.
R a t e a u  (P aris): a) „Les installations pour utilisation  des 
yapeurs d’ecb ap p em en t"; b) „Les tu rbocom presseurB " .
— D irek tor R  e g e n b o g e n (S terkrade): „Turbokom -
preSB oren". — Ingeniour S c h u l z e  (Essen): „Neue
rungen auf dem Gebieto dor W asserh a ltu n g 11 (ge
m einsam  m it A bteilung I). — Ingen ieu r S t a c h
(Bochum): „Dio E ntw icklung der Z en tral-K onden- 
sa tion“. — $ ip l.=$ng . T  i 11 m a n n (SaarbrB cken): 
„S treckenfordorung un ter T ag e“. —  O beringenieur 
M a u r i t z  (N urnberg): „U eber dio W irtschaftlichkeit 
der yerschiedenon A ntriebsarten  yon Stahlw erks - Go- 
bliisem aachinen" (gom einsam  m it Abtoilung II). — 
„T fitigkeitB berich t uher die yom Y orein fur dio 
bergbaulichen Intorossen, vom D am pfkessel - U eber- 
w achungsverein der Zechen im O berborgam tsbezirk 
D ortm und und yom Y erein deutscher Ingenieuro untor- 
nom menen Y e r s u c h e  a n  F  o r d e r m a s  c h i n e n“ .

=  G eplante Besichtigungen der A bteilungon I,
I I  und III . =

B esichtigungen yon heryorragenden B ergw erken, 
H attenw erken  und M aschinenbauanstalten sowie wissen- 
schaftlicher Institu te  sind yorgesehen. Entsprechendo 
Y ereinbarungen sind bereits abgeschlossen.

IV. A b t e i l u n g  f a r  p r a k t i a c h o  G o o l o g i e .

P rofessor D r. C h. B a r r o i s  (Lille): „L ’origine 
des B ed im e n ts  houillers clastiques e t les gale ts erra- 
tiques trouyes dans lo nord de la  F ran ce" . — Geh. 
B orgrat Professor Dr. B e y s c h l a g  (B erlin): „Mit- 
teilung iiber die E isenerzvorra te  der W eit11. — Dr. 
F l i e g o l  (B erlin): „Die Tektonik der niederrheinischen 
Bucht in ih rer B edeutung far dio E ntw icklung der 
B raunkohlenform ation“ . — B ergingenieur K r a h m a n n  
(B erlin ): „Dio neuere  L agersta ttenpo litik  und ihre 
P rob lem eu. — Professor Dr. K r u s c h  (Berlin): a) „Die 
O tavi-K upfererzlagersta tten  in genetischer und yolks- 
w irtschaftlic lier B eziehung11; b) „Die R adium lager- 
8tiitten und die mutmaBliche Entw icklung des Radium - 
m ark tes“ . — B ergassessor K u  k u k  (Bochum ): „Die 
tektonischen Y erhaltnisse der n iedorrhein isch-w ost- 
falischen S teinkohlenablagerung auf Grund der neueaten 
A ufachlasse" (gem einsam  m it Abtoilung I). — Rog.- 
B aum oister a. D. L i n k  (Essen): „Die T alsperren  des 
R uhrgebietes m it besonderer B erdcksichtigung der 
M ohnetalsperro11. — B ergassessor M a c c o  (Koln): 
„B ergw irtschaftslohre, ih r In h a lt und ihre G renzen“ 
(gom einsam  m it A bteilung I). — M arkscheider M in  t r o p  
(Bochum): „U ober kanstlicho Erdboben". — H. M o r -  
t i m e r - L a m b  (M ontreal): „Tho Uniquo M inerał Re
sources of C anada“. — Professor Dr. P o t o n i e  (Berlin): 
„Entsteliung der Steinkohle“ . — Ingenieur -gćologue 
K o n i o r  (Luttich): „L ’e ta t de nos connaissances sur 
la  stra tig rap h ie  generale  du te rra in  houiller belgo11.
— G enerald irek tor S c h  u l z - B  r i e s e n  (D dsseldorf); 
„B edeutung de r prak tischen  Geologie fu r WiBsen-
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schnft und V olksw irtscliaft“ . — Geh. B orgrat P ro- 
fessor Dr. S t e i n  m a n n  (Bonn): „U eber dio gebun- 
denen Erzgiingo in dor Cordillore Siidam erikas". — 
Privat-D ozent Dr. W e g n e r  (M unster): „G rundw asaer- 
Terhiiltniaso des M unsterlandes‘!.

F ern er haben Y ortriigo angem eldet, sieli das 
Them a aber noch vorbehalton, die R H .: Dr. B f i r t -  
l i n g  (Berlin), P rofessor H o l z  (Aachen), Professor 
Dr. M i c h a o l  (B erlin), Professor Dr. S c h o i b o  (Berlin), 
Professor Dr. S t i l l e  (Hannover), M arkacheider W a c h -  
h o l d o r  (DiiBaeldorf), Dr. W u n s t o r f  (Berlin).

=  G eplante Ausfliige und B esichtigungen der 
A bteilung I V : =

A. Geologischer Ausflug ( l 1/* ^is 2 Tage) zum 
SUdrande des M iinsterschen K reidebeckena un ter Fiih- 
rung von Professor Dr. K r u s c h ,  Kgl. Geologen Dr. 
B a r  t l i  n g und B ergassessor K u  k u k .

1. Tag. F u h ru n g  Professor Dr. K r u s c h :  Zu- 
sam menhiingendes Profil durch  Oberdevon, Kulm, 
flozleerea und produktiveB K arbon nebst Rulir- 
terrasson.

2. Tag. F u h rung  Dr. B i i r t l i n g :  Cenoman, 
L abiatusplfiner und Diluvium.

B. Geologischer H albtagsausflug in das nieder- 
rheinische B raunkohlenrevier von B riih l-K o ln  un ter 
Fuhrung des Kgl. Geologen Dr. F I  i o go l .

C. Tagesausflug zur B austelle der M ohnetalsperre 
bei A rnsberg un ter F uh ru n g  des K gl. R egierungs- 
baum eisters a. D. L i n k .

D. H albtagsausflug zur B esiclitigung des geolo- 
gischen Museuma, der E rdbebenstation  und der mag- 
netischen W arto  der w estfalischen B erggow erkschafts-

kasso zu Bochum unter F iih rung  von BorgaBsessor 
K u k u k  und M arksclieider M i n t r o p .

Zu bom erken ist ferner, daB dio L eitung der 
B r i i s s e l o r  Wr ol t a u  ss  te  11 u n g  an dio KongreBteil- 
nehm er die E inladung ha t orgehon lassen, im An- 
schluB an die D usseldorfor T agung einen gem einsam en 

A usflug  n.ach BrOssel 
zum Besucho dor B riisselor A usstellung vorzunehm en. 
Ais T o r l i i u f i g e s  Program m  ist yorgesehen:

F r o i t a g ,  den 24. Jun i 1910. Abonds: Em pfang 
in der deutschen A bteilung dor AusBtellung durch den 
R eichskom m issar.

S o u n a b o n d ,  den 25. Ju n i 1910. Beaiclitigung 
der A usstellung; abonds: E m pfang durch die Stadt 
im R athauso oder G ala-T heatervorsto llung in der 
M onnaie.

S o n n t a g ,  den 2G. Jun i 1910. B esiclitigung dor 
A usstellung und dor S tad t; abonds: Festessen  und 
F euerw erk , gegeben von der A usstollungsleitung.

Jede  w eitere A u B k u n f t  iiber don KongroB e r
te ilt der A rb  e i t s a u B s d i  u B (Diisseldorf 15, Jacobi- 
straBo 3 5), der auch V ordrucke fiir dio A nm eldung 
zur Teilnahm e am KongreB und die sonstigen D ruck- 
Bachen auf W unsch Y c rse n d e t.  — E h -wird gebeten, 
bei der A nm eldung gleichzeitig  m itzuteilen, ob m an 
sich an dom AusHuge nach Hrussel zu beteiligen be- 
absichtigt.

Verein deutscher EisengieDereien.
D er Y ercin deutscher EisengieBereien wird seino 

diesjilhrigo H auptyersam m lung im Septem ber in 
B r a u n a c h w e i g  abbalten.

Umschau.
Ueber den Znsnmmenhang der Biegungselasti/.ltiit 
desGnlleiscusmitsoinor Zug- imdDruckelastizltiit.*

Durch unm ittelbaro M essung dor Langenfindo- 
rungon der fiuBersten F ase rn  eines gebogenen GuB- 
eiBeubalkena h a t n .  H e r b e r t  die Lago der neutralon 
Achso erm itte lt und dann die Spannungon un ter An
wendung der allgom einon Gloichgewichtabedingungen 
berechnet. Dabei wurden dio DolinungBkoeffizionten 
unm ittelbar aus dom BiogeYersuch selbst abgoleitet. 
Bei dieser A rt der D urchfiihrung des Vorsuches er
gibt Bich noch der Yortoil, daB man don Y orlauf der 
Zugkurve, die aus dem Biegoveraucli abgeleitet wird, 
um eine n icht unbetrfichtlicho Strecke w eiter verfolgen 
kann, ais dies beim roinon Zugversuch m oglich ist. 
Denn die gezogenen AuBenfasern eines gebogenen 
Stabes konnen infolgo ihres Zusam m onhanges m it den 
inneren, weniger sta rk  boanspruchten Fasern  offenbar 
eino groBere D ehnung aushalten , ehe i lir Zusam m en
hang zersto rt wird, ala dio gleichmaBig gespannten 
Fasern beim gezogenen Stabe.

Zur A usfiihrung der Biegevorsuche dienten recht* 
eckige guBeiserne Stfibe von 1,0 m L ange, 8 cm Iioho 
und 4 cm B reito im m ittleren , fiir die Mesaungen bo- 
nutzten Teil (s. Abbildung 1).

Die Stiibo w aren Bamtlicli stehend aus einer Pfanne 
gegossen worden. Dio im Robzustand etw a 1 0 X 5  cm 
betragondon Q uer8chnittaabm essungen w urden im  m itt
leren Teil durch  yorsichtiges Hobeln, Feilen und 
Scbmirgeln bis auf 8 X 4  cm verringert. Diese Bc- 
arbeitung ha tte  in e rs te r L inie den Zweck, die GuB- 
haut und die unm ittelbar un ter dieser befindliche, 
durch rascheres Abkuhlon leicht ungleichinaBig aua- 
fallende Schicht zu beseitigen.

* Inaugural-D iB B ortationzurErlangungdor Doktor- 
wiirde der Philosophischen K akultat derG oorg-A ugust- 
U niversitat zu G ottingen. G ottingen 1909.

Das yoii dor F irm a F r i e d .  K r u p p ,  A.-G. in 
E ssen a. d. R uhr, gelieferte  M ateriał ha tte  folgende 
Zusam m ensetzung:

% %
C . . . . . .  3,46 P ............ 0,098
S i ............................. 0,82 S .......................... 0,090
M n .......................0,54

Bei den BiegeTersuclien zeigto sich nun, daB, 
w ahrend zwoi von vier Stabon iibereinstim m ton, bei 
den anderen beidou rech t erhoblicho Ver8chiedenheiton 
auftra ten . Den Grund fiir dieso auffallenden Un-

W------------------------7000----------------------

i ' '  T ~ !
w----27S— ---- JSO------O w—Z7S-

Abbildung 1.

gleichm aBigkeiten Bucht der V erfaaaer in den ab- 
w eichenden fiuBeren Um standen bei der Abkiihlung 
nach erfolgtem  Gusse.

Alsdann wurden zum V ergleich m it den aus den 
B iegoverauchenerhaltenen ErgebnisHen Zug- und Druck- 
Tersucho m it Stiiben ausgcfuhrt, die aus dem M ateriał 
der zu den Biegeproben verw endeten Balkon hcrauB- 
gearb e ite t w aren. Es wurde dasjenige Ende der Stfibo 
gewalilt, welches bei dem GuB das un tere  gewesen zu 
sein acliien, um ein mogliclist d ichtes M ateriał zu er- 
lialten. Aua dor Mitto dieses Teiles, tunlichat nalie 
dor neu tra len  A chse bei der B iegung, w urde zunachst 
ein Streifen von 3,2 cm Breite horausgesfigt und auB 
der Mitte dieser Lam ello ein Rundstab gedreht, wel
cher schlieBlich noch in zwei Teilo zerleg t wurde, 
von denen der eine fiir den Zug-, der andere fiir den 
D ruckversuch Yorwendct wurde. Boido Stabe hatten  
die gleiche F o rm : 25 mm 0  m it groben Gewinden

i ? .

'o
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an den Kopfen zum EinBchrauben in das M utter- 
gewinde der E inspannklaue (s. Abbildung 2). Bei der 
B earbeitung  zeigte sich das M ateriał im In n em  der 
B alken ziem lich poroś. D urchw eg w urde eino Meli- 
strecke von 5 cm L ange angew endet. Die Zug- und 
D ruckvcrsuehe bestiitigten im  grofien und ganzen dio 
E rgebnisse der B iegeversuche, indem  sio eino grofio 
Y erschiedenbeit des M ateriales nachw iesen, wio sie 
sich bei den B iegeyersuchen ergeben hatte . D er all-

gomeino V erlauf dor 
Spannungskurven 

en tsprich t dem jeni- 
geu der B iegeyer- 
suehe. Im m erh in w ar 
die U ebereinstim - 
m ung n icht so gut, 
w iem an ha tte  erw ar- 
ten  konnen. N ach An- 
sicht des Y erfassers 

schein t dies einm al in den U nterschieden der D ichte des 
M aterialeś an  yerschiedenen Stellen des B alkens, dann 
aber aacb  in dem Y orhandensein anfanglicher GuBspan- 
nungen bogriindet zu sein, wio sio bei der H erstellung 
groBer Stiicke kaum  yerm ieden wordon konnen. In der 
T at zeigte sich bei P ru fung  des M ateriales auf sein elasti- 
sches Y erhalten  bei w iederholter Be- und Entlastung, 
daB durch die A nnahm e solcher innerer A nfangs- 
spannungen u n ter g leiehzeitiger B eriicksichtigung des 
Einflusses der yorschiedenon D ichtigkeit des M ateriales 
alle A bw eichungen der aus den B iegeyersucben abge- 
leiteten  Spannungskuryen yon den aus den unm ittel- 
baren  Zug- und D ruckyersuchen erhaltenon befriedi
gend e rk la rt w erden konnen. C. G.

Kolilenstoffsteine fiir Kupolofen.*
In  der GieBerei der Tacony Iron  Com pany zu 

Tacony, P a . m ussen die Kupolofen tiiglich w ahrend 
einer Zeit yon y ier bis fiinf Stunden ununterbrochen 
fliissiges Eisen abgeben. Infolge dieses Um standes 
ha tte  m an bostandig Schw ierigkeiten, um eine Sand- 
m iscliung zu erhalten , welche den Einflussen der 
H itze gegenuber so w iderstandsfahig  ist, daB Er- 
w eiterungen dos Stichloches yerhiltet werden. Zahl
reiche, sich auch auf andere Stoffe ausdehnende Y er-

* „The F o u n d ry “ 1910, F eb ru arh eft, S. 249.

sucho fiihrten endlich zur Anw endung yon Form steinen 
aus G raphit.

Dio A rt der H erstellung  dieser Stoino und ihro 
chem ische Zusam m ensetzung g leich t der yon gowohn- 
lichen G raphittiegeln . Ih re  G esta lt ist spulenform ig, 
76 mm lang  bei 63 mm <}), wobei die beiden Enden 
durch 25 mm dicko W ulste y e rsta rk t sind. Ent- 
sprechend einer Spulo sind die Stoine der L ange nach 
durchbohrt. Dio W eito des durch diese Oeffnung ge- 
bildeten Stichloches ric lite t sich nach dor Eisonmonge, 
welche in der Z eiteinheit durchflieBen soli, und wurde 
durch Y ersuche festgostollt. An dcm einen Ende ist 
das Stichloch um etw a 12 mm erw eitert, dam it dor 
Tonstopfen einen besseren H a lt findet. D er Stein 
w ird durch festgestam pften  Sand in soiner richtigen 
L age in der B rust dea Ofens gehalten . Um ein Ein- 
frioren  des ersten  E isens in dem Stichloch zu yer
hindern , wird, nachdem  dor Ofen in B etrieb gesetzt 
ist, das Stichloch durch gebrauch ten  m ageren  Sand 
so lange yorschlossen gehalten , bis das E isenbad 
hoher ais das Stichloch gestiegen ist. Bei Beendigung 
des taglichen Schm elzens wird eine Stange iu das 
Stichloch oingefiihrt und dann dio B odenklappe ge- 
Gffnet. N ach zwei bis drei M inuten kann die Stange 
w ieder herausgezogen werden. Auf dieBe W eise bleibt 
das Stichloch rein  yon Schlacke und E isenresten . 
Bei der jedesm aiigen A usbesserung des Ofens wird 
der G raphitblock en tfern t und yon dem  anhaftenden 
Sand befreit. Z eigt der Stein sich noch in gu ter 
Y erfassung, bo kann  er zu w iederholten M alen yer
w endet werden. M itunter h ie lt ein Stein yier bis fiinf 
Schm elzen yon je  25 bis 30 t in yier Stunden aus. Bei 
Oefen m it groBerer stiindlicher Schm elzleistung yer- 
r in g ert sich die Z eit fiir dio H a ltb a rk e it der Stoine. C. G.

IuternationalerYerband fiir die Materiałpriifungen 
der 'feclmik.

Y. K o n g r e f i ,  K o p e n h a g e n  1909.

Um  M ifiyerstiindnisse zu yerhiiten, m achen wir 
an dieser Stelle nachtriiglich darau f aufm erksam , dafi 
die in dieser Zeitschr. 1910, 2. Feb r., auf T afel IV  u. Y 
w iodergegebene yergleichende Z usam m enstellung der 
L i e f e r b e d i n g u n g e n  f i i r  G u f i e i s e n  in D eutsch- 
land und den Y ereinigten Staaten yon N ordam erika  
n icht zu dem  B erich t des AusBc.husses 25, sondern za 
dem des A usschusses 1 gehiirt. D ie R edaklion .

i
1
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Abbildung: 2.

Bucherschau.
G oujou, L.: P rec is  de fo n d er ie . Avec de nom- 

breuses figures dans le texte. Paris (15, Rue 
des Saints-PSres), Ch. Bśranger 1909. II, 
330 S. 8 °. Geb. 6,50 fr.

D er T itel des B uches deckt sich n icht m it seinem 
Inhalte , und der In h a lt en tsprich t nur teilweise dem 
im Y orw orte angegebenen Zwecke. Ais solchor wird 
dio A bsicht genannt, allo F ra g e n  zu behandeln, dio 
m it der Schm elzung yon M otallen und den Y erande- 
rungen, denen sio w ahrend de r Schm elzung ausgesetzt 
sind, zusam m enhSngen. D adurch sollen der Scbarf- 
blick und die Beobachtungagabe franzosischer Fach- 
schu ler geiibt und ihnon die fiir einen GieBer un- 
entbehrlichen KenntniBse yerm itte lt werden.

D er Inhalt zerfiillt in zwei Teile. D er erste, dem 
Eisen gew idm ete, handelt yon den yerschiedenen Form - 
satiden und ih rer E inw irkung auf das fliissige Eisen, yom 
GuBeisen und der "Wirkung seiner B eim engungen: 
Kohlenstoff, Silizium, M angan, Schwefel, Phosphor 
und anderer E lem ente, yon der T heorie und Berech- 
nung des Kupolofens und den yerschiedenen Kupol- 
ofensystem en. L etztere werden sehr eingehend dar
gestellt, und es diirfto kaum  eine der p rak tisch  zur

Y erw endung gekom m enen O fenarten iibersehen wor
den sein. In  kurzeń A bschnitten wird auch des I la rt-  
gusses, Stahlgusses und schm iedbaren Gusses in me- 
tallurgiBcher Beziehung gedacht. — D er zweite Teil 
behandelt yon dem selben G esichtspunkte aus A lu
minium, Antim on, W ism ut, Kupfor, Zinn, Zink und 
dereń L egierungen, sowie das Tiegelofen- und F lam m - 
ofenschm elzen.

D as Buch b iete t in yieler B eziehung rech t Gutes 
und wird die theoretische Ausbildung der Fachschiiler 
aufs bestc fordern. Sein T ite l beeagt ab er zu yiel 
und wiirde besaer etw a „ A b r i f i  d e r  M o t a l l u r g i e  
fiir G iefiereip rak tiker und Fachsch iiler" lauten.

Irresbcrger.

Parsons, S. Jones: Malleable Casł Iron. Lon
don (W .C., 10 Orange Street, Leicąster
Sąuare), Archibald Constable Co., Ltd., 1909. 
XI, 171 S. 8 °. Geb. 8  sh.

D as Buch g ib t einen guten und k laren  Abrifi der 
Sonderheiten  der H erstellung  des Tem pergusses.

N ach einer kurzeń D arstellung  der geschichtlichen 
E ntw icklung dieser GuBart w erden die yon einander
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abweichenden englischen und am erikanisclien Bezeicli- 
nungen fiir „Tem perguB“ sowie das dafiir benotigte 
Roheisen e ro rte rt, und dann -wird eingeliend die 
Praxis der Tem pergieBorei behandelt. Da sich 
der V erfasser au f diejenigen Teile der GieBerei- 
kunde besebriinkt, dio der Tem pergioBerei eigon sind, 
wird yiol B allast verm ieden und dor Zweck des 
Buclies in ubersichtlicher, runder Kurzo erre icht. D er 
Reiho nach w erden beaproeben dio G attierung  im all- 
gemeinen, die B ehandlung und B eschickung yonTiegel-, 
Kupol- und Flam m ofen beim Teniporgusse, d asF orm en , 
die Eingusse, Schaum er und Uoberkiipfe, sowie das 
GioBon und das langsam o Abkiiblen in Muffeln zur 
Beseitigung von GuBspannungen. BoBondores Augon- 
merk ist daboi der A nordnung der E ingusse usw. ge- 
widmet, und dieses K apitel durch zahlreiche Beispiele 
(Robr, groBe und klcino P la tte , W urfel, Rad, Ilebe- 
worksbeeber u. a.) m it doutlichen B ildern ganz be
sonders bom erkensw ert gesta lte t worden. Gerade h ier 
wird auch m anchor P ra k tik e r nutzlicho B elehrung 
findon. W eiter wird das Gliihfrischen ero rte rt, dio 
Art des E inpackens in K isten- und Einsatzgliihofen 
sehr eingohend behandelt und die E ig en art beider 
Ofenanordnungen geschildert. N ach der Bescbroi- 
bung des Putzens und R icbtens (letzteres w iederum  
mit recht nutzlichen W inken aus der P rax is) sowio 
der U ntersuchung und P riifung der Abgusse folgen 
zum Scblusse einige kurzo, aber im m er den K ern der 
Sacbo troffende Absclm itte iiber das nachtragliclie  
Iliirteii, Beizen, Y erzinken und Loten, sowie iiber die 
B earbeitung des Tem pergusses, w orauf m it einer Auf- 
ziihlung der m annigfaltigen  Y erw endungsm dglicbkoiten 
des Tem pergusses abgeschlossen w ird. —

Das Buch zeichnet sich durch eino unserem  
Sprachempfmden auBerordentlich anheim clnde Aus- 
drucksweise aus. Dio bei englischen Fach leu ten  hiiufig 
so beliobten bandw urm artigen  Schachtelsiitzo sind 
ganz yormieden, jed e r Satz liiBt Bich ohno ■weiteres 
unm ittelbar in gutes Deutscb ubersotzen. Es kann 
deBhalb auch von deutschen Berufsgonossen, dio in 
der englischen Sprache n icht m ehr oder noch n icht 
ganz B at te l f e s t  sind, ohno allzu groBo Miiho im ong- 
lischcn W ortlau t benutzt werden. Irresberger.
T h o m a l e n ,  Dr. A d o lf , Elektroingenieur: 

Kurzes Lehrbuch der Elektrotechnik. Yiorte, 
verbessertc Auflage. Mit 391 in den Text 
gedruckten Figuren. Berlin, Julius Springer 
1910. VIII, 530 S. 8 °. G eb. 12 J L  

Gleieli bei sem eni ersten  E rscheinen im .Tahre 
1903 von der fachm annisclicn Kritik m it B eifall auf- 
genommen, h a t das yorliegende W erk sich eines be- 
achtenawerten E rfolges zu erfrcucn geliabt, indem es 
bislang sclion vier Auflagen erlebt bat. Es yerdank t 
diesen E rfo lg  yor allem  dem U m stande, daB der Yer-

fasser sich in seiner Schreibwoise auf oinor m ittleron 
Linio bowegt, dio gleieli woit en tfern t ist yon allzu 
popularer m e  yon besonders g e leh rte r D arstellung. 
AuBordem zoiclmct sich das Buch durch seinen reiclicn 
In h a lt aus. Boide Grunde zusam m engenom m en lassen 
das W erk  ais hervorragend geeignet eracheinen so- 
wohl fiir den jiingercn, auf allgem eino Stiulien an- 
gewiesenen E lek tro technikcr wie auch fiir den a lteren  
Fachm ann, dor sieli gclegentlicli mit F ragen  zu be- 
schaftigon hat, dio ihm im Laufe seiner P rax is  frem - 
der geworden sind.

Die neuo Auflage ist auf der oinen Seite an 
yielen Stellen inhaltlicli crwTeite rt und um goarbeitot 
worden, auf der anderen Seite liat der Y crfasser Yer- 
a lte tes ausgeschiedon und die D arstellung  nocli w eiter 
yereinfaclit. Der G esam tum fang des liucbes ist daiiei 
der bisherige geblieben.

E h r e n b e r g , Dr. R ic h a r d , Professor der 
StaatswissenschaftenanderUnnrersitiitRostock: 
Terrorismus -in der W  irtschafts-W issenschaft. 
(Gegen don Katheder - Sozialismus! Zweites 
und drittes Hcft.) Berlin, Reimar Hobbing 
1910. 93 S. 8 °. 1 , 2 0  Jg.

D er P lan , ein Inatitu t fiir exakto W irtschafts- 
forschung zu errich ten , ba t s. Z. in dor deutschen Presso 
eino lebbafto E riirterung  gefunden, bei der die ta t-  
sachlichen Y organge deabalb n icht im m er ganz rich tig  
dargeste llt wurdon, weil es an den aktonmiiBigon 
U nterlagen fehlte. Es ist dosbalb erfrculicli, daB nun- 
m ehr Prof. Dr. E h r e n b e r g  (ltostock) in dem yor
liegenden kleinen lle f t  die w irklichen Yorgiinge dieses 
„F alles E h renberg” m it Beifiigung aktonm aBiger 
OriginalBchriftstucke schildert und so w eitoren K reisen 
die N achpriifung urspriinglich erbobener K lagen gegen 
eino B eeintriichtigung der freien Forschung ormiig- 
licbt. Dic Redaktion.

F ern er sind der R edaktion folgende W erke zu- 
gegangen, dereń  B esprechung yorbebalten  b le ib t: 
J l o l a n ,  J o s e p h ,  Dpi. Ingenieur, k. k. Ilo fra t, o. o. 

Professor des B riickenbaues: Der Brilckenbau. N ach 
V ortragen , gehaltcn  an dor deutschen technischen 
Hochschule in P rag . I. Band. E inleitung und hol- 
zerne Briicken. J l i t  291 A bbildungen im T ext und 
einer Tafel. Leipzig und W ien, Franz Douticke 
1910. V III, 256 S. 4°. 10 .,* .

H o r t ,  Dr.  W i l h e l m ,  bei den Siemens-
Schuckert. - W erk en : Technische Schwingungslehre. 
E infiihrung in die U ntersuchung der fiir den In- 
genieur w ichtigsten periodischen Yorgiingo aus dor 
M echanik s ta rrer, e lastischer, flussiger und gas- 
form iger Kiirper, sowie aus der E lektrizitiitslehro. 
M it 87 Textfiguren. Berlin, Ju lius Springer 1910. 
V II, 227 S. 8 °. 5,60 J i,  geb. 6,40 J i.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom R o lie iso n m a rk te . — D e u t s c h l a n d .  Der  

r h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h o  R oheisenm arkt y e rh arrt 
weiter in seiner ruliigen, aber festen Ila ltung . Dio 
Naehfrage h a t etw as nachgclassen, jedoch ohno daB 
die Preise durch dio geringero  Y erkaufstiltigkeit 
irgendwie in M itleidenschaft gozogen worden wiiren. 
Die Abrufe fiir den laufenden B edarf erfolgen im 
Ralimen der abgeselilossenen Y ertrSge, teilw eise sogar 
dariiber hinaus.

E n g l a n d .  U nterm  26. y. M. wird uns aus 
M iddiesbrough wie folgt b e rich te t: N ach unwesent- 
lichen Schwankungen schlieBen die R obeisenpreise 
ungefiihr wie in der yorigen W oche. Das G cschaft auf 
Lieferung ab W erk  w ar rech t s till,d ag eg en d e rU m sa tz in

W arran ts  in den letzten T agen sehr lebliaft. F iir Ab- 
scbliisso auf L ieferung  im  F riih jah r und spiiter zeigten 
die K aufer B o w o h l  ais auch die A bgeber Zuruckhal- 
tung. Dio Bericbto aus A m erika yerringern  die W ahr- 
scheinlichkeit groBerer Y erschiffungen dabin, ab er dio 
iieimiscbe Eisen- und besonders die Stablindustrie  zeigt 
m ehr B escbaftigung. Dio Y erschiffungen litten  unter 
sturm isebem  W etter, w aren aber groBer ais im F e 
b ru a r v. J . Die heutigen P reise g u ter M arken in 
Y erkaufers W ah l sind fur M arz ab W erk : fiir Gie- 
Bereieisen N r. 1 sh 53/9 d bis sh 54/3 d, fiir Nr. 3 
sh 51/6 d bis Bh 51/9 d, fiir H am atit in gleichen 
M engen Nr. 1, 2 und 3 Bh 65/— f. d. ton netto Kasse. 
H iesige W arra n ts  Nr. 3 notieren  sh 51 /3 '/s d fur so-
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fortige L ieferung, sh 51 /6 l/a d fur L ieferung in  einem 
M onat, sh 52 /— fur L ieferung  in drei M onaten. In 
den W arran tslagorn  beiiuden sich augenhlieklich 
410880 tona, darun ter 373 088 tona G .M .B . N r. 3.

B e l g i  en.  Aus Briiaael wird uns unterm  27. y. M. 
geH chrieben:D iebereitsgem eldeteleichteA bschw iichung 
der K auftiitigkeit in Roheisen, wie auch dea Auf- 
traga- und Spezifikationsoiuganges auf dem M arkte fiir 
F e rtig fab rik a te  h a t sieh wShrond der letzten W ochen 
nocli etw as YerB cbarf t ,  und ea iat in den letz ten  Tagen 
fiir Friaoherei- und Thom aaroheiaen zu einem W ei- 
chen der b ie l i e r ig e n  N olierungen gekominen. Es 
w ar yorauazuBehen, daC dio in wenigon W ochen um 
10 bis 15 fr. f. d. t  geateigerten  Preise  bei der sich 
anacheinend regor entw ickelnden belgiachen K auf
tiitigkeit in D eutschland und England etwaa nacli- 
geben wurden, und so no tie rt m an heute fiir F rischerei- 
rohoisen 73,50 fr. f. d. t, fiir T liom asroheisen 78,50 bis 
80 fr. In  GieBereiroheisen sind die N otierungen noch un- 
yeriindert. Da sowohl die H ochofen ala auch die Yerar- 
beitenden W erke fiir eino Reiho yon W ochen in den 
m eisten A rtikeln  einen befriedigenden A uftragsbestand 
besitzen, ao ist anzunehm en, daB sie yeratelien werden, 
w ahrend der augenblickliehen ruh igeren  Zeit- die 
nunm elirigen Preise  zu behaupten, zum al da dor 
M onat Miirz gewohnlich eino Belebung des a llge
m einen, nam entlich  dea iiberaeeischen A uftragsein- 
ganges bringt. Dio Stim m ung auf dem M arkt kann 
B ornit auch fernerh in  ais fest bezeichnet werden.

StalilformgnBverl)and dor obersclilosischen 
Werke, Gleiwitz. — Naeh dem Berichte, der am  18. 
y. M. in dor ordentlichen M itgliedoryorsam m lung er- 
a ta tte t w urde, be trug  der G osam tyeraand der ober- 
achlcaiachen W erko wiLbreiul dea abgelaufenen Ja h re s  
in S tablform gullartikeln 4817,22 t gegen 4278,84 t im 
Ja h re  1908; er ist dem nach um 539,38 t oder 12,6 o/o 
gostiegen. Die B efiirchtungen, d iem an an die A uflosung 
dea P reisschutzyerhaltn isses zwischen dem oberacblesi- 
achon und dem w estfalischen Stahlform guBverbande 
am 1. Ju li 1909 gekniipft ha tte , haben sich n icht or- 
fiillt. D asG each aftw w y ie lm eh rim zw eiteu H alb jah red er 
Menge nacli besser ala im eraten, und yon einem scharfen  
W ettbew erbe des W estens w ar, wonigstena im  natur- 
lichen Abaatzgebieto der oberschlesischen W erko, ab- 
geaehen von einigen Spezialartikeln, wie Gliibkisten, 
nicht yiel zu spiiren. D er Absatz O berschlesiens naeh 
M itteldeutachland, den (Jebieten, die fur beido Teile 
fraclitlich gleich liegen, w ar im  zweiten H alb jahre  
gleichfalls groBer ais im ersten. N ur m it stahlernen 
G rubenradern  und Radsiitzen, die n icht u n ter den Yer- 
band fallen, ist der W esten  Btark ina oberschleB ische 
lłey ie r eingedrungen. Die Folgo davon w ar, daB die 
Preise  fiir dieso A rtikel bis au f 21 J6 fiir 100 kg  frei 
Grube gesunken sind. Die P reise fiir StablformguB 
muBten, dem allgem einen N iedergange folgend, gleich
falls nachgeben und w urden zweimal im  Laufe des 
Ja h re s  durch  den Y erband erm afiigt. W ahrend  sich 
dor P re is f. d. t StahlguB am  A nfang dea Jah res  
noch auf 452 J l  im  D urchsclinitt stellte, betrug er am 
Ende dea Jah rea  3 9 2 ^ /, d. k. also 60 -*  oder 13,3 °/a 
w eniger. D er B eachaftigungagrad der oberschlesischen 
Stahlform guBwerke w urde ais ausreiehend bezeichnet. 
Yon einer E rhohung der P re ise  w urde yorlSufig Ab- 
stand  genom m en, und es gelten die letzten im No- 
vem ber vorigen Jah rea  festgesetzten L istenpreise.

Z n rŁ a g e  der Eisengiefioreien w ird u n sg esch rie- 
b en : Aus den B ericbten der G ruppenyersam m lungen, 
dio der Y e r e i n  D e u t s c h e r  E i s e n g i e B e r e i e n  in 
der letzten Zeit abgehalten  ha t, g eh t ubereinatim m end 
heryor, daB der M arkt fiir H andeisgufiwaren rech t 
giinstig  lieg t und yiel B eschaftigung yorhanden iat. 
A uf dem B aum ark te  haben sich gleichfalla die Yer- 
haltnisse iu der letzten Zeit gehoben, und selbat die 
M aschineninduatrio beginnt sich zu beleben. Dem ent-

aprechen auch die M arktberichte aua der Roheisen- 
und H albzeugindustrie, in der schon seit litngerer Zeit 
dio Lago gefestig t iBt und P re iserbobungen au f der 
ganzen Linio durcbgesetzt werden. N ur die a rg  zer- 
sp litterto  EisongieBerei ha t bis vor kurzeni au f dio 
Preisaufbesserung  yorzichtet, die kaum  eine Industrie  
so niitig ha t, wie Bie. Doch driingt die Sachlage auch 
hier gobieterisch auf eine A enderung. D aher sind in 
jiingster Zeit dio H essen-N assauische, die H annoversche, 
E lb- und H arzgruppe und die N iederrheiniBch-W eat- 
fiilische Gruppe fiir HandelsguB zu Preiaaufachliigen 
iibergegangen, und andere G ruppen w erden demniichat 
folgen und miissen folgen, da der starksto  StoB der 
letzten  ICrise dio EiaengieBerei wio alle F ertig indu- 
strien  tra f  und aie zu PreisnachliiBsen trieb , die nur 
dio N ot erkliiren kann. Auf dieaer Preiagrundlage 
kiinftig  w eiterzuarbeiten , ist ganz unm oglicb , daa 
geben auch alle einsichtigen GuByerbraucher zu, dio 
einnial fiir m ehrere  Jah ro  dio E inkaufspreise yon Roh- 
guB und GuBwaren in ihrem  eigenen B etriebe ver- 
gleichen. Es is t daher anzunehm en, dali die beschei- 
denen Preiserbobungen , die yon den GieBereien Yor- 
genomm en sind und dem naebat noch yorgonommon 
werden m ussen, auf Yeratiindnia bei den GuBabnehmern 
stofien.

Stalihrorks - Yerband, Aktiengesellscliaft zu 
Diisseldorf. — In der am  24. v. M. abgehaltenen 
Ilaup tyersam m luug  des Stahlw erka-Y erbandea wurde 
iiber die G e s c b i i f t s l a g e  folgendos m itge te ilt:

In  H a l b z e u g  setzte sofort naeh Eroffnung deB 
Y erkaufes fiir das zweite Y ie rte ljah r die Y erkaufsta tig - 
k e it ein, so daB heute schon ein grofier Teil des In- 
landsbedarfos fur diesen Zeitraum  gedeck t ist. Der 
A bruf erfolgto in zufriodonetellender W eise. — Dor 
A uslandsm arkt ist w eiter fe s t .— In  schw erem  E i s e n -  
b a h u m a t e r i a l  sind nunm ehr die Y ertriigo m it allon 
deutschen Staatsbalinyerw altungen bis 1912 yerlitngert. 
Die B edarfsm engen dor deutschen Staatsbahnen halten  
sich, wie bereits neulich erw uhnt, in sehr bescheidenen 
Grenzen, so dafi auch daa laufende J a h r  w ieder groBe 
AuBffllle bei den Inlandabeetellungou der deutschen 
S taatsbahnen bringen w ird, wenn nicht noch erlieb- 
licher N achtragsbedarf herauskom m t. D er A uslands- 
m ark t in Yignolachienen lieg t nacli wie yor giinstig, 
und woitere um fangroiche Auftriigo w urden heroin- 
genom m en. — Das G rubcnschienengoscbaft ha t von 
seiner L ebbaftigkeit nicbts eingobiiBt, nam entlich ist 
das A ualandsgeschaft rech t befriedigend. Der E ingang 
yon Spezifikationen ist sehr gut, und auch die Preise 
orfuhren A ufbesserungen. In R illenscliienen h a t sieli 
ontsprechend der kom m enden Bauaaiaon ebenfalla 
m ehr Belebung gozeigt; sowobl das Inland ais auch 
beBonders das Ausland sind m it groBen A nfragcn 
herangetre ten , die m eist zu Abachliisscn bei besserer 
P reislage fuhrten. — Das In landsgeschaft yon F o r m -  
o i s e n  h a lt sich in dem seitberigen U m fange, der Ein
gang  von Spezifikationen w ar fo rtgesetzt gunatig. 
Obgleich die allgem oine L ago h ier d e ra rt ist, daB 
sie eine E rhohung  der Preise ge rcch tfe rtig t hiitte, 
wurde davon doch in Riicksicht auf die sehr niedrigen 
Zem entpreise und im In teresse  der U ntersłiitzung der 
Ycrwendung yon Form eisen  zu Bauzwecken abgesehen. 
D er Y erkauf fiir das zweite Y ie rte ljah r wurde dem nach 
zu den seitberigen P reisen  und B edingungen frei - 
gegeben. — Im  Aualande hat die F estigkeit dee 
M arktes bei anziehenden Preisen angekaltcn  und der 
Spezifikationseingang ist befriedigend.

S ta b e ise n -K o n T cn lio u . — In der am  25. v. M. 
abgehaltenen Y crsam m iung wurde festgestellt, daB 
die W erke  fiir daa zweite Y ie rte ljah r 1910 nabezu 
auBYerkauft sind. F iir  etw aige fiir diesen Zeitraum  
noch zu tatigende A bscblusse w urde der Preis fur 
Siiddeutachland um 4 und fiir die iibrigen Gebiete 
um 2 f. d. t  erhoht, so daB sich die licutigen Min-
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dostpreiso auf 110 J6 f. d. t ab Nounkirchon bezw.
112 J( ab Oberhauson Btellen. Der Y erkauf fur dae 
dritto Arie rte ljah r w urde noch n icht freigegoben.

Oberschlesiscke Kolilonkouveution. — In der 
am 14. v. M. abgehaltenen llaup tveraan im lung  wurde 
b e a c h l o B s e n ,  dio Lizenz fiir das laufende Y icrte ljah r 
auf 100 o/o des tataiichlichen Y erB andes im  gleichen 
Yiertol des Y orjahroB  festzusetzen.

H a f tp ll ic l i ty e rb a n d  (ler d e u ts c h e n  E iso n - u n d  
S ta lli-  Iu d u s tr io ,  Y. a . 6 .  — In dem abgelaufenen 
Viorteljahro (1. Oktober biB 31. D ezem ber 1909) hatte  
der Yerband eino Zunahm e um 48 Betriebe und fast 
zehn Millionen M ark L ohnsum m e aufzuweisen, ein 
Zeichen fiir dio erfreuliche W eiteren tw ick lung  des 
Verbandos.

Konigiu • MarionkiUto, Aktiengosellscliaft zu 
Caiusdorf. — W ie der B ericht des Y orstandes iiber 
das G eschaftsjalir 1909 ausfiihrt, w ar bis in das zweite 
Ilalb jahr hinein eine Y ersch lech terung  in der Go- 
Bchiiftslage dor Eisenindustrio festzustellen, obwohl die 
allgemeine w irtschaftliche L age sich im  L aufe des 
Jahres besgerte. Insbesondere l itt  dio W alzindustrie, 
da die Y erkaufspreiso m ehr und m ehr gedriickt w ur
den, in zahlreichen F allen  sogar auf und un ter die 
Selbstkosten herabsanken. Gegen don H erbst hin 
traten leise Anzeichen einer B esserung ein. Dor Zu- 
sammenschluB der Stabeisen orzougendon F irm en zu 
einer Preiskonvention brachte  eine E rliohung dor Stab- 
eisenpreiso. D iese w ar fur das U nternehm en im Be- 
richtsjahre n icht m ehr w irksam , da es yorher zu lang- 
fristigen Yerkiiufen gezwungen worden war. Die E r- 
gebnis8e des Botriebes dor R ohrengieBerei gingcn im 
abgolaufenen Ja h re  rech t wesentlich zuriick. Die 
iibrigon B etriebsabteilungen w aren  voll beschiiftigt 
und brachten dio erw arte ten  B etriebsergebnisse. Der 
Gesamtumsatz des U nternehm ens belief sich auf
9 267 786,71 (i. V. 9 379 207,40) »K. Auf den W erken 
und in den Gruben der G esellschaft w aren 1791 (1856) 
Arbeiter beschiiftigt, die an Lohnen 1 936 920,33 
(2044 7 2 0 ,6 7 )^  erhielten. Die Gewinn- u n d Y erlu st- 
reehnung zeigt einerseits neben 96 869,07 Y o rtrag  
und 14 934,95 J i  Zinsen von W ertpap ieren  einon H iitten- 
betriebsgewinn von 929 642,64 J6, anderseits 90 204,14 J t  
Anleihezinsen, 198 454,86 J i  a llgem eine U nkosten und 
320 428,14 ^  A bschreibungen, m ithin erg ib t sich oin 
Reingewinn yon 426 359,52 »£. D er A ufsichtsrat 
schlggt yor, yon dieBem B otrago 16 474,50 JC der 
gesetzlichen R iicklage zuzufiihren, 15 390,45 J i  zu 
Tantiemen und V ergiitungen an Boamte und 4643,20 J(> 
zu Tantiem on an den A ufsich tsrat zu yerwenden, 
330 228 J t  D iyidende (6 °/o wie i. Y.) auszuschiitten 
nnd 59 623,37 J i  auf neuo R echnung yorzutragen.

Lindeuer Eisen- uud Stahlwerke, Aktien-Gosoll- 
schaft, Linden. — W io der B ericht des Y orstandes 
uber das am 31. D ezem ber v. J . abgclaufene Geschiifts- 
jah r ausfuhrt, blieb das E rgebnis desselben h in ter den 
Erw aitungen zuriick. F eiersch ich ten  und yorkiirzte 
ArbeitBzeit w urden durch das w eitere Abflauen der 
allgemeinen w irtschaftliclien L age notwendig. Urn 
sich ihren  alten A rbeiterstam m  zu erhaltcn , muBte 
die G esellschaft dem B erichte zufolgo m anche Auf- 
trage ohne Gewinn hcreinnehm cn. D as trotzdein noch 
gunstige E rgebnis yerdank t das U nternehm en ange- 
strengtester A rbeit und groBer Sparsam keit in den 
Betriebskosten. D er Betrieb yerlief in allen A btei
lungen ungestórt. Die EisengieBerei erzeugtc 2427 
(i. V. 2387) t, w ahrend in der Z ahnriiderfabrikation 
467 (417) t  hergeste llt wurden. Dio E rzeugung des 
Stahlwerkes betrug  1500 (1154) t ;  infolge des sohr 
scharfen W etthew erbes um A ultriige g ingen die Yer- 
kaufspreise betrach tlich  zuriick. Die m echanische 

erkstiitte w ar ausreichend, dio A bteilung Pressen- 
bau im zweiten H albja lire  sehr s ta rk  beschiiftigt. Da 
liierdurch in yielen Fiillen die yertrag lichen  Liefor-

fristen erheblich iiborschritten werdon mufiten, ent- 
schloB sich dio Gcsollscbaft — gleichzeitig  von dom 
W unsche geleitet, durch groBeren U m satz und weitero 
Spezialisierung einzolner W orkaabtoilungen die Be- 
triebskosten w esentlich yerringern  zu konnen —, mit 
dcm Ausbau der StahlgieBerei sowio dor E rw eiterung  
der anderen A bteilungen im B erich tsjahre  zu be- 
ginnon und auch einige m oderno Spezialm aschinen an- 
zuschaffen. — Bei einem G esam tum satze yon 1205 074 
(i. Y. 1 247 436) erg ib t die Gewinn- und Y erlust- 
rechnung einschlieBlieh des Y ortrages yon 69 558,88 J i  
einen R oherlos yon 340953,39 J6, so daB nach Abzug 
yon 140 084,23 J l  fiir allgem eine Unkosten, Zinsen usw. 
und 36 652,31 fiir A bschreibungen ein Reingewinn 
yon 169 616,85 yerbleibt. n ie ry o n  sollen 18010,43 
an den Y orstand und Beainte und 5404,75 an den 
A ufsich tsrat yergiitet, 70 000 <•<! Diyidende (10 o/0 gegen 
12°/o i. Y.) yerte ilt und 70 201,07 J t  auf neue Recli- 
nung Yorgetragen werden.

R h c in isc h o  S ta lilw o rk o  zu D u isb u rg -M c id e r ic li.
— In der am  23. y. M. abgebaltenen H auptyersam m - 
lu n g w n rd e d e r Y orschlag der Y erw altung, d a s A k t i e n -  
k a p i t a l  um  5 0 00000  ^  auf 4 0000000 ,/$  zu e r -  
h o h o n , *  einstim m ig angenom m en.

R o m b ac lio r  H iitte n w e rk o  zu  R o m b ac h . — D er 
A ufsich tsrat der G esellschaft beabsichtigt, behufB Ab- 
stoBung dor B ankschuld und zur V erstttrkung der Be- 
triebsm itte l einer im A pril einzuberufenden auBor- 
ordontlichen IIaup tversam m lung  yorzusch lagen , das 
A k t i e n k a p i t a l  um 5 0 0 0 0 0 0 ^  zu e r h u h e n .  Die 
neuen A ktien sollen ab 1. Ju li 1910 diyidendenberech- 
tig t sein. Das B ezugsrecht fiir die Aktioniiro soli aus- 
geschlossen werdon.

E lo k tr lsc lie  R o lie ise n e rz e u g u n g  in K a lifo rn ie n .
— Nach einer M itteilung der .I ro n  and Coal T rades 
R eyiew “** is t es der N o b l e  E l e c t r i c  S t e e l  Co. in 
K alifornien, die drei Jah ro  lang  m it dem H eroult- 
Y erfahren  Y ersuche angeste llt ha tte , nach einer Um- 
w andlung ih re r  A nlage durch Professor A. D. L y o n  
yon der Stanford  - Uniyersitiit gelungen, GieBerei
roheisen im oloktrischen Ofen zu erzeugen. D as R oh
eisen, das in den GieBereien der Gegend yerwondet 
wird, soli yon yorziiglicher Beschaffenheit sein.

Y e rzo lln n g  ro n  E ison u n d  S ta h l  in  I t a l l o n . t
— L au t K oniglicher V erordnung yom 9. Ja n u a r  d. J . 
wird die E infuhr von Stahlblechen nach Italien  auf 
Zeit zugelassen, dio zur H erstellung  geschweiBter 
R ohren yon 200 mm 0  und dariiber bestim m t s in d ; 
dio A bfertigungen dafiir konnen nur bei Zollam tern 
erster Ordnung stattfinden. Bebufs E rlangung der 
Y ergiinstigung muB beim F inanzm inisterium  ein ord- 
nungsmiiBiger A ntrag  geste llt wrerden, in dem der 
Sitz der zur Y erarbe itung  bestim inten F ab rik  sowie 
die Zollstello, an der die A bfertigungen fiir die E in
fuhr au f Zeit erfolgen sollen, anzugeben sind. Das 
italienisclie F inanzm inisterium  trifft bei E rte ilung  der 
G enehm igung dio niiheron Arorschriften  und Bedin- 
gungen fiir die E infuhr auf Zeit sowie fur dio E r- 
ledigung dor Zollscheine. Dio bei der Y erarbe itung  
ais A bgang entstehenden Abfiille sind zu dem Satze 
zollpflichtig, dem die Abfalle un terliegen wurden, 
wenn sie yom A uslande oingegangen w aren. Die fiir 
die W iederausfuhr zu gew ahrende F ris t d a rf ein J a h r  
n icht iiberBteigen. Im  iibrigen finden, sow eit in den 
angegebenen V orschriften nichts anderes bestim m t 
ist, die allgem einen Bestim m ungen des ersten  Teiles 
der durch die Konigliche Y erordnung N r. 6022 yom
2. F eb ru a r 1890 genohinigten O rdnung („D eutsches 
H andels-A rchiv“ 1890 I, S. 225) Anw endung.

* Ygl. „S tahl und E isen“ 1910, 19. Jan ., S. 143.
** 1910, 11. Febr., S. 214.
f  „N achrichten fiir H andel und Industrie* 1910,

16. F eb r., S. 8 nach  der „G azzetta  U fficiale“.
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Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Ausflng nach Briissol.
AYir lenken dio A ufm erksam keit unserer M it

glieder auf die dieser N um m er vorgeheftete  E inladung 
zu einoin gem einsam en Ausflug nach Briissel zum 
B e s u c h e  d e r  ' W o l t a u B s t o l l u n g ,  der im AnschluB 
an den In terna tionalen  KongreB fiir B ergbau, H iitten- 
wesen, angew andto M echanik und praktisciio Geologie, 
Dusseldorf 1910,* unternom m en w erden soli.

Die G eschdftsfuhrung .

N en druck <les Mitgliodoryerzoiclinisses fiir 1910.
Das neue M itgliedervcrzeichnis fiir 1910 soli im 

M arz d. J .  erscheinen. An unsere M itglieder e rgeh t 
daher das E rsuchen, alle A enderungen — Stand, "Wolin- 
orfc usw. — , die b isher etw a noch n icht gem eldet sein 
sollten, der G eschiiftsstelle bis zum 10. Marz mitzu- 
teilen, dam it sio noch in das neue M itgliederverzeich- 
nis aufgenom m en werden konnen.

Fiir die Vereinsbibliothok sind eingegangen:
(Die E insender aind durch * bezeichnet.)

F estnum m er der W ochenschrift des NiederSsterreichi- 
schen Gewerbe- Yereines* anldfilich, seines 70-jShrigen  
Bestandes. "Wicn 1909.

In g en ieu r-B er ich t 1909 [des] Sdchsischen D am pf-  
kessel-Sevisions-Vereins* Chenm itz. Chemnitz (1910). 

P reis - Yerzeichnis von Cornelius Heinz*, Aachen. 
Y ierte  Aufiago. A achen 1907.

=  D i s s e r t a t i o n e n .  =
C l a u s ,  C a r l ,  ® ip l .^ l ig . : D er Um schlagrerkehr in  

B aum ateria lien  a u f  den B crliner W asserstra flin  
und die ZweckmSjSigkeit der Verwendung mecha- 
nischcr E n tladevorrich tungen  f a r  den Z iegeltrans-  
p n rt.  D issertation. (Berlin, Konigl. Techn. Iloch- 
Bchule*.) (1909.)

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

noch folgende G eschenke:
73. E insender: ra te n ta n w a lt  S ip l .^ t ig .  W . I l u p f a u f ,  

Dusseldorf.
Deutsche Techniker-Zeitung . Jg . 1908 und 1909. B er

lin 1908—09.
Elektrotechnische Z e itschrift. Jg . 1907, II. 27 u. IV.;

Jg . 1908. Berlin 1907—08.
Z eitsch rift des Vereines deutscher Ingenieure. Jg . 1897 

his 1909. Berlin 1897 — 1909.
74. E insender: F r e i h e r r l i c h  C a r l  v o n  R o t h -  

s c h i l d ’ s c h e  o f f e n t l i c h e  B i b l i o t h o k  zu F ra n k 
furt a. M.

B enu tzunqsordnung  vom 12. Norember 1909. F ran k -
• furt a. M. (1909).
B e r g h o e f f e r ,  Dr. C h. W .: FU hrer durch  d ie F re i

herrlich  Carl von Eothschild’sche offentliche B iblio- 
thek. F ra n k fu rt a. M. 1908.

— : Die E in r ich tu n g  u n d  Yerw altung  der F re iherr
lich C arl to n  B othschild’schen offentlichen B iblio- 
thek  w ahrend der Ja h re  1887 bis 1S90. F ran k fu rt
a. M., o. J .

— : Die E n tw icklung  der F reiherrlich  C arl v. Iioth- 
sch ild ’schen offentlichen B ib lio thek w Shrend der  
Ja h re  1891—1895. (Aus dem „C entralb latt fur 
Bibliotheksw esen.") Leipzig 1896.

— : B ericht [aber d ie] F reiherrlich  C arl von Iio th-
sch ild ’śche offentliche B ib lio thek f u r  die Ja h re
1891—1900 bezw. 1901— 1905. F ra n k fu rt a. M., o. J .

* Ygl. S. 385 dieses H eftes.
§ Ygl. , S tahl und E isen“ 1908, 13. Mai, S. 712;

1910, 23. Febr., S. 352.

Bibliotlieks- u n d  Ila u so rd n u n g  vom 6. F eb ru a r 1903. 
F ra n k fu rt a. M. (1903).

Yerzeichnis der B ilcher [d er]  F reiherrlich  C arl von 
Bothschild'schen offentlichen B ibliothek. Band 1 und 2. 
F ra n k fu rt a. JI. 1892— 1904.

Yerzeichnis der laufenden Zeitschriften . F ran k 
fu rt a. M. 1905.

75. E insender: G e o l o g i s c h o  L a n d  o s a  u s t  a l t  v o n  
E l s a B - L o t h r i n g c n  zu StraBburg i. E.

A bhandlungen  z u r  geolog ischen Specia lkarte von Elsa/S- 
L othringen . Neue Folgę. I le ft 1 und 6 (m it Atlas). 
StraBburg 1898—1905.

M itteilungen der Geologischen L andcsansta lt von E lsap- 
L othringen . Band III , H eft 3. — Band Y, H eft 3,
4, 5. — Band VI, H eft 2. StraBburg i. E. 1892— 1908.

Uebersichtskarte der E isenerzfe lder des westlichen 
D eutsch-Lothringen. 4. Aufiage. StraBburg 1905.

Yerzeichnis der im westlichen D eutsch-Lothringen ver- 
liehenen E isenerzfelder. Funfto Auflage. StraB
burg  i. E. 1910.

Aenderungen in dor Mitgliederlisto.
B illig , W alther, Ingenieur d. B enratlier Maschinenf., 

A. G., W otter a. d. llu h r, B ism arckstr. 1.
Drees, M., SipI.sQfit0., D irek tor d. Fa. M artin & Pagen- 

stecher, Miilheim a. Rhein, B ism arckstr. 13.
K ollm ann, A d o lf, bei F a . L. W eil & R einhard t, Mann

heim.
M inding, M ax F ., D irek to r d. A.-S. Sm ith, Mygind 

& H uttem eier, Kopenhagen-Y ., Thorvaldsensvoj 11.
M itschek, H ans, Ilu tten ingenieur u. C liem iker, Engers

a. Rhein, B erndorferstr. 34.
Oesterreich, Dr. M ax, G rubenbesitzor, Ekaterinoslaw , 

RuBland, Potem kin-Q uerstr. 22.
S ch w ittlin sky , B runo , P rokurist d. M aschinenf. vorm. 

Gebr. G uttsinann u. B reslauer M etallg., A. G., Rosen- 
thal bei B reslau, Y illa Scholz.

Taube, E . A . B aron, B erging., D irek tor d. Nadesh- 
dinsker Stalilschienenw erko, N adeshdinsk , O o u y . 
Perm , RuBland.

W olff, A lbert, 'S ip l .^ itę u  Inh. d. Porphyrw erks Rim- 
baclizell, Sulz, Ober-Els., Arilla  Schreyer.

N e u e  M i t g l i e d e r .
A gthe, Carl, D irektor d. Scliles. E lektriz ita ts- u. Gas- 

A.-G., Gleiwitz.
A hlm ann , Ila n s, Ingenieur, W ettcr a. d. R uhr, I la r-  

ko rts tr . 11.
A lte rm a n n , E w ald , Ingenieur, D usseldorf, Graf-Adolf- 

straBe 75.
E/Sich, 3)r.=3'H0- E ugen, Dortm und, R heinischcstr. 51.
F re tz tr , K arl, Ingenieur, B enrath, Paulsm uhlenstr. 43.
Hardegen, P aul, F abrikbesitzer u. gerichtl. vereid. 

Sachyerstiindiger f. E lektro technik , Berlin S. 42, 
Luisen-U fer 44.

Heimes, F elix , D irektor der W esterw iilder Tlion- 
industrio, G. m. b. H ., B reitscheid, D illkreis.

I lu n g er , H erm ann, B etriebsfiihrer d. Stalilgiefierei d. 
Siichs. GuBstahlf. Dolilen, Deuben bei Dresden.

Lengersdorff, N icolaus, Ing., Fabrikbesitzer, Bunzlau
i. Schles.

Sokołowski/, W ., B erging., B etriebsclief der Gasm otoren-
u. elektr. Abt. der N adeshdinsker Stahlschicnenw erke, 
N adeshdinsk, Gouv. Perm , RuBland.

W orobiew, W ., Berging., B etriebschef der Stahlw erks- 
Abt. der N adeshdinsker S tahlschienenw erke, Nadesh- 
dinsk, G o u t . Perm , RuBland.

Z itz la ff, Im m o, SiplSyjJng., Ingenieur der Siemens- 
Schuckert-W orke, Steglitz, SchloBstr. 33.

Y e r s t o r b e n .
M atzek, Ju l.,  D irektor, Godesberg. 9. 2. 1910.
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Maschinelle Herstellung 

yon Formen 

fiir stehend zu giefiende 

Rohre.


