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A d o l f  S c h m i d t  f.
A m  27. M arz  d. J .  verschied au f seinem Gute

*• Carrićres bei N iederw e ile r i. Lo th r. das 
Alitglied des D irektorium s der F irm a  F r ied . K rupp, 
A. G., D r. A d o l f  S c h m i d t .

D er Heim gegangene w a r ais Sprofiling  einer 
alten Danziger Pa triz ie rfam ilie , aus der im 17. und 
18. Jah rhundert drei Generationen hindurch Prtt- 
kosuln der freien S tad t D anz ig  hervorgegangen 
waren, ain 22. Novem ber
1846 in K u lin , wo sein ' -------- -------- m&.
Yater ais Ju s t iz ra t wolinte, 
geboren. Dor t  besuclite 
er auch das Gym nasium , i
das er mit 1 7 Ja h re n  vcr- 
lieB, absolvierte darauf in 
Konigsberg die Handcls- 
lehre und iibernalim von 
da aus die Buch fiilirung  in 
der Masehinenfabrik eines 
slteren B ruders zu Oste- 
rode in Ostpr. A lsdann 
diente er bei dem 2. Gardę- 
Regiment zu F u B  in B e r lin  
und machte den Fe ldzug  
von 1870/71 zuerst ais 
Unteroffizier, spater ais 
O fflz ierm it; g leicli in  der 
ersten Schlacht, bei Colom- 
bey-Nouilly, yerd iente er 
sich das E iserne  Kreuz.

Nach Beend igung des K rieges begab sieli 
Adolf Schm idt nach B e r lin , um Universitats- 
studien obzuliegen und g le ichze itig  in dem Bank- 
hause von B ree s t &  G e lpke, nachmals B e rlin e r 
Handelsgesellschaft, ta tig  zu sein. Nachdem er 
sodann im Ja h re  1872 in H eidelberg zum D r. phil. 
promoviert hatte, ging er zunachst nach B riisse l 
und kurze Z e it spater nach Konstantinopel, 
Woselbst er bei der Banąue Ottomane eine An- 
stellung fand. V on  Stu fe  zu Stu fe  steigend, 
verblieb er bis zum Ja h re  1884, also vo lle 
zwolf Jah re , in den D iensten des genannten In- 
stitutes; unterbroclien w'urde diese T a tig k e it 
durch einen naliezu zwreijahrigen U rlaub , den 
Schmidt nacli Beendigung des Russisch-Tiirkisclien 

X V L »

Krieges an trat, um auf Ersuchen  der GroC- 
maclite die Le itung  der F inanzreform  in Ost- 
rumelien zu iibernehmen. N ach  Losung dieser 
Aufgabe ke lirte  er zur Banąue Ottomane, und 
zw ar nacli Ph ilippopel zuriick, und von dort 
aus unternahm er, insbesondere in den letzten 
zwei Ja h re n  seiner W irksam ke it, f iir  seine B an k  
in K le inasien  eine Re ihe  interessantester ln- 

spektionsreisen. Freunde
............  Und Bekann te , die A d o lf

Schm idt von damals her 
kennen, riihmen die Un- 
erschrockenlieit und den 
personliclien M ut, m it de
nen er die Interessen sei
ner Auftraggeberin  unter 
N ichtachtung a lle r ihm 
e twa drohenden person- 
liclien Gefahren wahrnahm .

Im  Ja h re  1884 folgte 
er einem Rufę  der unter 
in ternationaler K on tro lle  
stehenden Zo llve rw a ltung  
der agyptischen Finanzen, 
um von 1884 bis 1889 
ais zw eiter D irek to r der 
Zo ll vrerw altung ta tig  zu 
sein. Abgesehen von den 
Aufgaben, die ilim sein 
eigentliches A n it stellte, 

in dessen Rahmen er sich um die agyptische 
Zollreform  sowie um die E in fiih rung  eines Tabaks- 
monopols namhafte Verd ienste erwarb, erw ies er 
in dieser Z e it auch in anderen Finanzangelegen- 
heiten der agyptischen R eg ierung  D ienste, die 
iiber seine engere T a tig k e it liinausgingen und 
die vo r  allem auf dem Gebiete der agyptischen 
M iinzreform  G esta lt gewannen. U n te r anderem 
wufite er dafiir zu sorgen, ilaB die aus jenem 
A n lafi neu gepragten Miinzen samtlich in Deutsch
land hergestellt wurden.

lin  W in te r  1888 machte der V e rew ig te  d ie 1 
Bekanntschaft F r ied rich  A lfred  Krupps, und da
m it tra t  eine f iir  seine fernere T a tig k e it ent- 
scheidende W endung in seinem Leben ein. K rupp
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hatte seine groBen Eigenschaften erkannt und 
gewann ilin nacli kurzer Verhand lung ais Mit- 
glied seines D irektoriunt3: am 1. J u l i  1889 iiber- 
nahm Schmidt, die Le itu n g  der kaufmilnnischen 
und finanziellen Abte ilung der Gufistah lfabrik  in 
Essen, eine Ste lle , die er dann bis zu seinem Tode 
innegeliabt und in unerm iidlicher A rb e it ausge- 
fiil lt  hat. In  dem neuen W irkungskre ise , der 
ilm  m it den leitenden Person lichkeiten  der Eisen- 
und Stah lindustrie  Deutschlands und des Aus- 
landes in Beriih rung  brachte, hat A d o lf Schm idt 
von vornlierein eine seiner Aufgaben darin er- 
blickt, a lle  Ausw iichse eines schildlichen W e tt-  
bewerbes zu beseitigen und au f einen moglichst 
weitgehenden ZusammenschluB verw and tcr In te r 
essen h inzuw irken . A u f diese W e is e  is t er m it 
der gesamten En tw ick lu n g  des Karte li-  und 
Synd ikatswesens, w ie  es sich vornehm lich im 
Lau fe  der Ietzten 20 Ja h re  in Deutsehland 
herausgebildet hat, au f das innigste ver- 
wachsen, so daB er in eingeweihten K re isen  
ais einer seiner erfo lgreichsten und autorita- 
t,ivsten Fo rd e re r g a lt ;  insbesondere w ird  seine 
weitsehende und stets verm ittelnde T a tig k e it 
bei der B ild ung  des Stah lw erks-Verbandes im 
Ja h re  1004 sowie bei dessen Erneuerung im 
Ja h re  1907 allen denen unvergessen bleiben, die 
bei beiden Anlitssen m it ihm in Beruh rung  ge
kommen sind. Schm idt w ar ferner der Schopfer 
und langjahrige L e ite r  des von 1897 bis 1905 
bestehenden Grobblechverbandes und betiitigte 
sich au f diesem Gebiete noch bis in die jiingste 
Ze it liinein durch die Le itung  des Schiffbaustahl- 
Kontors sowie durch seińo. M ita rbe it an der

neuerlichon Pre iskońyention  fiir  Grobbleche. 
Daneben w a r  er es, der die Verhandlungen Uber 
yerschiedene Anleihen der F irm a  Krupp  gefuhrt 
hat.  A is  F inanzfaclim ann wurde er in den' 
ietzten Jah ren  haufig auch in der Oeffentlichkeit 
genannt, nachdem er ais Y e r tre te r  der rheinisch- 
westfillischen Industrie  im Ja h re  1908 vom 
Be ichskanz ler zum M itg liede der Bank-Enquete- 
Kom m ission ernannt worden w ar.

Sein verstorbener Chef, Exze llenz F .  A .K ru p p , 
hat an A do lf Schm idt die schone, yon ihm ais 
eine yornehm lich deutsche Tugend bezeichnete 
E ig enscha ft gerulim t, daB er sich aus vo ller 
K r a f t  und m it ganzern Herzen  fu r die Sache 
einsetze, der er sich einmal gewidmet habe. 
D iese W o r te  charakteris ieren  den Mann auf das 
beste. E r  w a r  von unersch iitterlicher PHicht- 
treue, von unermudlichem F le iB  und von nie 
nachlassender Z ilh igkeit, wenn es ga lt, das ge- 
steckte Z ie l zu yerfo lgen ; dabei verstand er 
es, iiberall, wohin er kam, sich Freunde zu 
erwerben und sie sich zu erhalten, dank der 
F r isch e  seines W esens, yerinoge der Lau terke it 
und G eradhcit seiner Gesinnung.

Schm idt w a r  seit dem Ja h re  1889 mit 
Charlotte H U lle r, einer T och ter des GroBkauf- 
manns Lu d w ig  M u lle r in A lexandrien, yermahlt. 
A u B e r der W i t w e  tiberleben ilin  drei Solinę und 
eino Tochter, m it denen auBer nJiheren Freunden 
und Bekannten des Vcrb lichenen auch der Yerein 
deutscher E isenhutten leute den V e rlu s t des vor- 
trefflichen Mannes, den er ais M itg lied  zu den 
Seinen zahlen durfte, au fric litig  heklagt und 
betrauert.

Ueber  Yerwendung von Titan - Legierungen in der Stahlindustrie.
Von W i l h e l m  Y e n a t o r  in Dresden.

I |a s  y ie l geschmahte und gefiirchtete E lem ent 
T itan  hat in den Ietzten Ja h re n  erhohte 

Bedeutung fiir  die Eisen- und Stah lindustrie  er- 
lang t und t r it t  in die Be ih e  der M etalle , die 
zur Verbesserung des Stah les bereits Yerwendung 
gefunden haben. E s  is t das Yerd ienst der Ameri- 
kaner, Fe rro titan  in elektrischen Oefen in g roBe
ren Mengen hergeste llt und seine Eigenschaften 
eingehend untersucht zu haben, wahrend inDeutsch- 
land die T itan-Gesellschaft in Dresden sich m it 
der H erste llung metallischen T itans und anderer 
le icht schm elzbarer T itan leg ierungen beschaftigt. 
Ueber die m it F e rro titan  erzielten Ergebnisse, 
besonders bei der H erste llung  yon Schienenstahl 
hat Hutten ingenieur E d .  y o n  M a l t i t z  in  dieser 
Z e itsch rift*  einen bem erkenswerten B e itra g  ge- 
lie fe rt und bekanntgegeben, daB diese Leg ie rung

* „S tah l und E isen“ 1909 S. 1593.

in den Vere in ig ten  Staaten  bereits Verwendung 
im Stah lw erksbetriebe findet. Nach den M it
teilungen des Genannten haben die Titanschienen 
sich den gewohnlichen Stahlschienen sehr uber- 
legen gezeigt und sollen von den nordaineri- 
kanischen Eisenbahn-Verwaltungen in groBeren 
Mengen ye rleg t werden.

B e i dem Interesse der E isenhiitten leute fiir 
T ita n  diirften w eitere Jlitte ilu n g en  uber das
selbe w illkom m en sein, wenn auch zugegeben 
werden muB, daB die W irk u n g  dieses Metalles 
noch nicht yo llstand ig  k la rg es te llt is t, und die 
Bedingungen, unter denen es yerbessernd ein- 
w irk t, noch n icht fiir  a lle  Eisen- und Stahlarten 
festgelegt werden konnten. E s  lieg t in der 
N a tu r  der Sache, daB es eines g r o B e n  Aufwandes 
von A rb e it im Laborato rium  und im Betriebe 
bedarf, um die Unterlagen  zu beschafifen, die 
erforderlich  sind, um die S tah lw erke  fiir das



20. April 1910. Ueber Yerw endung von T itan -L eg ierungen  in  der S ta h lin d u str ie .  S tahl und E isen. G51

neue M eta li w irk lich  zu interessie- 
ren. Dabei soli n icht unerwahnt 
bleiben, daB das V o ru rte il gegen das 
friiher ais Schad lingbetrach tete T itan  
erst allm ilh licli und nur durch Tat- 
sachen uberwunden werden kann. 
Schon in ana lytischer Beziehung 
bietet das T ita n  gewisse Schw ierig- 
ke iten ,* wodureh die Untersuchung 
ersekwert und langw ierig  w ird.

A n  dieser S te lle  soli au f die H e r 
stellung des T itans und die Zusam
mensetzung der T itan leg ierungen 
nicht eingegangen werden, da die 
diesbeziiglichen grundlegenden A r 
beiten noch nicht zum AbschluB ge- 
bracht sind; der Zw eck der yo rlie 
genden A rb e it soli led ig lic li der sein, 
einige Ergebnisse , die im GroB- 
betriebe —  im Osnabriicker S tah l 
w erk  —  erhalten wurden, zu ver- 
offentlichen, damit andere W e rk e  in 
der Lag e  sind, sich durch W ieder-  
liolung der Versuche vo.n der W irk-  
samkeit des neuen Zusatzm ittels 
selbst zu uberzeugen.

D ie  frag lichen Yersuche beziehen 
sich auf die H erste llung von Siemens- 
M artinstah l im basischen Ofen. Nacli 
dem A rbeitsp lan sollte S tah l ohne 
und m it T itan  hergestellt werden, 
damit ein V e rg le ic li bei der Probe 
moglich w ar. E in e  einfache Y o r 
richtung gesta tte te , die erschmol- 
zene Charge in zwei H iilften  zu 
te ilen , yon denen die eine in  der 
W e is e  m it T ita n  yersetzt wurde, 
daB der au f Schaufeln yo rra tige  
Zusatz w iilirend des E in laufens des 
Stah les in die P fanne  gegeben wurde. 
D urch den einlaufenden Stah l fand 
eiDe innige Yerm ischung des T itans 
m it dem hocherhitzten Stah l statt. 
D iese einfache A r t  des Zusatzes lieB 
sich anstandslos durchfiihren. Tech- 
nische Schw ierigkeiten  irgendwelcher 
A r t ,  wrelche neue A ppara tu r erfor- 
dern , boten sich n icht. Im  fol- 
genden sind die P ro b e n . ohne T itan  
m it O, diejenigen m it T ita n  mit 
einem T  bezeichnet. E s  wurden zu
gesetzt: '

kg kg %
I .  a u f  1 0  9 0 0  S t a h l  1 0  T i t a n  =  0 , 0 9 2

I I .  „  1 0  7 9 0  „  1 5  „  = 0 , 1 4

I I I .  „  1 3  0 9 0  „  5  „  = 0 , 0 3 8

*  H a n s  K a i s e r :  t U e b e r  m e t a l l i -  

s c h e a  T i t a n t .  D i s s e r t a t i o n ,  M u n c h e n  1 9 0 9 .  

( T g ) .  „ S t a h l  u n d  E i s e n "  1 9 0 9  S .  1 6 6 3 . )
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D er geringe Zusatz von T ita n *  schwankte 
also zwischen 0,035 und 0 ,1 4 °/o.

A u f die Zusammensetzung des Stah les wurde 
kein besonderer W e r t  gelegt, da die Chargen 
bestimmten Zwecken des W e rk e s  angepaflt waren. 
Sowohl aus den m it T ita n  versetzten Pfannen 
ais auch aus den Pfannen ohne T ita n  wurden 
eine grofie A nzah l k le iner und grofier B loeke 
hergestellt, die alsdann den mechanischen Proben 
und analytischen Untersuchungen unterworfen 
wurden. Be im  Verg ie fien  des T itanstah les ergaben 
sich keine anormalen V e rh iiltn isse .**  Das Ver- 
wralzen der B loeke zeigte, dafi dieselben durch
aus gesund waren.

D ie  A na lyse  der Proben ergab :
C  M n  S i  P

% %  % %
C h a r g e  8 1 7 3 :

O .................................  0 , 3 8 5  1 , 0 0  0 , 2 2  0 , 0 4 4

T .................................  0 , 3 7  1 , 0 0  0 , 2 3  0 , 0 4 9

C h a r g e  8 1 7 7 :

O .................................  0 , 5 2  1 , 3 6  0 , 2 2 6  0 , 0 7 8

T .................................  0 , 5 4  1 , 3 3  0 , 3 1 7  0 , 0 7

C h a r g e  8 2 0 1 :

O  . . . .  .  0 , 4 8  1 , 1 7  0 , 2 0 5  0 , 0 7 5

T .................................  0 , 4 8  1 , 1 7  0 , 2 1 3  0 , 0 7 5

T ita n  konnte in den T itanstilh len  nur in 
Spuren nachgewiesen werden, genauere Bestim 
mungen werden noch ausgefiihrt.

Aus der Zusammensetzung der Stithle geht 
hervor, dafi das T itan  keinen wesentlichen E in 
fluB au f diese ausgeiibt hat. D ie  Befunde 
erharten die in anderen Stah lw erken  gemachten 
analytischen Untersuchungen, von denen ich nur 
einige anfiihre: c Mn st r

% % % %
0 - I ’ r o b e  .  .  .  0 , 3 3  0 , 9 8  0 , 2 3  0 , 0 4 3

T i t a n  1  . .  .  0 , 3 8  0 , 9 7  0 , 1 7  0 , 0 6 2

„  I I  .  .  .  0 , 4 1  1 , 0 1  0 , 2 1  0 , 0 6 1

„  I I I  .  .  .  0 , 3 7  0 , 9 7  0 , 2 1  0 , 0 6 2

D er T itan stah l enthielt nur etwa 0,02 bis 
0 , 0 4 %  T itan .

B e i diesen A nalysen  fiil lt  auf, dafi der Phos- 
phorgehalt des T itanstah les etwas hoher ist. E s  
is t auch von anderer Se ite  beobachtet w orden,*** 
dafi T ita n  die Phosphorbestimmung beeinflufit, 
w e il sich T itano-Phosphat m it ausscheiden soli. 
D ie  im O snabriicker Laborato rium  ausgefiihrten 
Ana lysen  ergeben gleiche W e r te  fiir Phosphor 
und nur Spuren yon T itan .

D ie erzeugten B loeke  wurden ausgewalzt, 
und die W a lzs tab e  einer eingehenden mecliani- 
schen P r iifu n g  unterworfen. D iese ergab be- 
inerkenswerte R esu ltate  und erbrachte den Be- 
weis, dafi d e r  Z u s a t z  d e s  T i t a n s  den  S t a h l  
i n  g u n s t i g e m  S i n n e  b e e i n f l u f i t .  A lle  
Proben wurden mehrfach, mindestens doppelt,

*  Y e r w e n d e t  w n r d e  T i t a n  D  v o n  d e r  T i t a n - G e s e l l -  

a c h a f t  i n  D r e s d e n .

* *  G r o B e r e  L u n k e r -  u n d  B l a e e n b i l d u n g .

* * *  „ I r o n  a n d  S t e e l  T i m e s "  1 9 0 9 ,  2 5 .  M i i r z ,  S .  9 4 .

ausgefiihrt. Nam entlich zeigte die Kerbschlag- 
probe eine grofie Ueberlegenheit des T itanstahles, 
dessen S tru k tu r sich von dem des gewrohnlichen 
Stah les m erklicli unterscheidet. W e n n  auch die 
Erhohung der Zerre ififestigke it durch den Titau- 
zusatz nicht von einschneidender Bedeutung ist, 
so sei doch darau f hingewiesen, dafi die Festig 
k e it n icht unwesentlich gesteigert worden ist, 
besonders bei den gewalzten Sehienen (Versuch  I I  
von 85,94 kg au f 91,99 kg). E in e  Steigerung 
der Fes tig ke it t r it t  bei allen Proben  in die Er- 
scheinung.

U e b e r s i c h t  i ib e r  d ie  V e r s u c h s e r g e b n i s s e .
A .  Z e r r e i f i p r o b e n .

C h a r g o  8 1 7 3  .  .

O - S t a h l  

0 , 0 9 2  o/ 0  / T - S t a h l  

T i  \ T - S t a h l  

C h a r g e  8 1 7 7 :

O - S t a h l

° , l | j  ° / ° }  T - S t a h l

C h a r g e  8 2 0 1 :

O - S t a h l  

0 , 0 3 5  ° / o |  T . s t a h l

a )  S c h m i e d c p r o b e n  
a u s  k l e i n e n  

B l o c k e n

fa
k g / q t n m

5 8 , 8 9

5 9 , 8 4

5 9 , 4 8

7 7 , 3 5

7 7 , 2 1

7 1 , 3

6 9 , 2 3

1 8 . 7

1 7 . 5

1 8 . 5

12.8 
1 3 , 7

1 5 , 3

1 5 , 2

c
o  t ;

W  i

b )  W a l z s t a b e

k g / ą m m

4 3 . 0  

4 5 , 9 8  

4 4 , 6 9

3 1 , 9 4

3 3 , 4 3

3 6 . 0 0  

3 8 , 3 8

5 9 , 5 2

5 9 , 8 0

6 3 . 9 8  

6 3 , 0 3

8 5 , 9 4

9 1 . 9 9

7 5 , 4 4

7 7 . 9 9

1 3 , 9

1 5 , 1

1 3 , 3

1 4 , 7

9 , 1

8 . 5

9 . 5  

8 , 7

a  - z  

W  ?

2 3 , 5 6

2 3 , 5 5

2 2 , 6 7

3 0 , 1 4

1 4 , 4 4

9 , 7 5

1 3 . 5 1

1 3 . 5 1

Abmessungen der Probestiibe:
2 0 0  m m  b e i  2 0  m m  ( j ) .

B .  K e r b s c h l a g p r o b e n .
Abmessungen des P ro b estiickes :

2 0  X  2 5  X  1 2 0  m m ,

K o r b t i o f e  5  m .

D ie  Probestiicke wurden sowohl aus den 
Probeblockchen, ais auch aus den W alzstiiben 
herausgearbeitet und sowohl geg liih t ais auch 
ungegliiht gepriift.

C h a r g e S t a h l

8 1 7 3

8 1 7 7

8 2 0 1

O - S t a h l

T - S t a h l

O - S t a h l

T - S t a h l

O - S t a h l

T - S t a h l

Y o r p r o b e n  a u s  

k l e i n e n  B l o c k e n ,  

g e g l i i h t

P r o b e n  a u s  W a l z s t i i b e n

P r o b e  A  

g e g l i i h t !

P r o b e  B

g e g l u b t

D e r  B r u c h  t r a t  e i n  b e i  e i n e r  S c h l a g -  
a r b c i t  v o n

m / k g m  k g m ' k g m i k g

3 8 5 8 7 4 5 6

4 6 5 2 8 8 —

1 4 0 9 0 3 6 4 1 4 2

1 8 2 1 7 0 2 2 6 —

1 0 — — 4 8

1 4 — — —

1 0 8 — — 1 1 2

7 2 _ ___ —

1 8 ___ — 5 6

1 4 ___ — —

3 0 — — 9 0

1 4 6 — — —



C h a r g e  8 1 7 3 ,  O S t a h l  u n g c g l i i b t  K e r b s c h l a g p r o b e .  C h a r g e  8 1 7 3 ,  T i t a n s t a h l  u n g c g l i i b t ,  K e r b s c h l a g p r o b e ;

A b b i l d u n g  1  b i s  1 3 .  B r u c h a u s s e h e n  r o n  S t a h l p r o b e n  m i t  u n d  o h n e  T i t a n z u s a t z .

B r u c h  m it  T i t a n .  B r u c h  o h n e  T i t a n .

I I  H a

C h a r g e  8 1 7 7 ,  O S t a h l  ("o h n e  T i t a n ^ ,  B r u c h  d e r  B ie g e p r o b e .  C h a r g e  S 1 7 7 .  T i t a n s t a h l ,  B r u c h  d e r  B ie g e p r o b e .

I I I

C h a r g e  8 1 7 3 ,  O S t a h l  g e g l i i h t ,  K e r b s c h l a g p r o b e .

I l i a

C h a r g e  8 1 7 3 ,  T i t a n s t a h l  g e g l i ih t ,  K c r b s e h l a g p r o b e .
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Das Yerlia lten  des Stah les geht aus den 
nebenstehenden Schaubildern .(Abbildung 1 —  6), 
in welchen die Sch lagarbe it und der B iegew inke l 
verzeichnet sind, hervor. D ie W irk u n g  des 
T itans tr it t  selir deutlich in die Erscheinung, 
und die Versuclie ergeben zweifellos, daB der 
Stahl durch den T itanzusatz  wesentlich ziiher 
wird. Selbst die geringen Mengen yon 0,038 °/o 
T itan  zeigen eine Yerbesserung des Stahles. Auf- 
falleud ist die Verschiedenheit im Aussehen des 
Bruches der Versuchsstiicke. W iih ren d  die Bruch- 
oberflachen der titanfre ien  Stah le  korn ig  sind, 
zeigen die T itanstah le  ein dem Sclim iedeisen 
almliches sehnig-zackiges Gefiige (Abb. 7— 13). 
Der B ru c li scheint fiir das T ita n  charakteristisch 
zu sein; er is t besonders bei der Charge 8173 
mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,38 °/o scharf 
ausgepriigt. Be im  Zubruchegehen des Stahles 
ohne T itan  zeigte sich eine plotzliche Trennung der 
Bruchfliichen, wiihrend der T itanstah l erst nacli 
und nach auseinanderreiBt. D e r V erg le ich  der 
Bruchstucke O und T  liiB t  ohne weiteres den 
SchluB zu, daB der T itanzusatz eine weitgehende 
Veriinderung des Stah les bew irk t haben mufl. 
lleta llograp liische Untersucliungen werden wohl 
noch interessante Aufschliisse geben.

C. S c h l a g p r o b e n .

Diese Proben wurden in der bekannten W e ise  
vorgenommen und ergaben auch eine Ueberlegen- 
lieit des T itanstah les gegeniiber dem gewohnlichen 
Stahl, da die E inb iegung bei dcm T itanm ate ria l 
bei allen Vcrsuclien  eine geringere w ar.

S ch la g p ro b e n  m it W a lzs ta b e n :
C h a r g e  S t a t e

8 1 7 3  O -Stab  3 1 ,  5 8 ,  8 2 ,  1 0 8 ,  1 3 1 ,

3 0 ,  5 5 ,  8 0 ,  1 0 4 ,  1 2 8 ,

T -S tab  2 8 ,  5 2 ,  7 5 ,  9 8 ,  1 1 8 ,

2 8 ,  5 3 ,  7 0 ,  9 8 ,  1 2 1 .

8 1 7 7  O -Stab  1 8 ,  3 4 ,  4 8 ,  0 0 ,  7 2 ,  8 5 ,  B r a c h ,

1 9 ,  B r u c h ,

T -S tab  1 7 ,  3 0 ,  4 2 ,  5 4 ,  0 5 ,  7 8 ,  8 8 ,  B r u c h ,

1 7 ,  2 9 ,  4 2 ,  5 4 ,  0 5 ,  7 7 ,  8 8 ,  9 9 ,  1 0 9 ,

1 2 0 ,  B r u c h .

8 2 0 1  O -Stab 2 4 ,  4 4 ,  6 3 ,  8 0 ,  9 8 ,  1 1 7 ,  1 4 5 ,

2 4 ,  4 6 ,  6 4 ,  8 3 ,  1 0 0 ,  1 1 9 ,  1 3 8 ,  1 5 5 ,

1 7 5 ,  1 9 7 ,  2 2 4 ,  B r u c h ,

T -S ta b  2 2 ,  4 2 ,  5 9 ,  7 7 ,  9 3 ,  1 0 9 ,  B r u c h ,

2 3 ,  4 3 ,  6 0 ,  7 8 ,  9 4 ,  1 1 2 ,  1 2 9 ,  1 4 7 ,

1 6 7 ,  B r u c h .

D . B i e g e p r o b e n .

Von samtlichen Stilh len  wurden die iiblichen 
Biegeproben ausgefiihrt, welche zeigten, daB 
der T itanstah l, besonders auch der der harten 
Charge 8177, sich w e ite r zusammenbiegen laBt, 
ehe er zu Bruche geht, ais der O-Stahl. Auch 
bei diesen Proben zeigten sich die charak- 
teristischen T itanbriiche und ein durchaus an- 
deres, sehnigeres Gefiige. Von  allen Chargen 
wurden iiberdies W a lzstab e  unter dem F a llb a r  
zu Bruche gebracht. A uch  hierbei zeigte der 
Titanstahl einen zackigen, sehnigen B ruch , der

au f bedeutende Zah igke it schlicBen laB t, und 
lieB  sich nur mit Schw ierigke it zertriiinm ern.

In  den Vere in ig ten  Staaten  is t bereits fest- 
geste llt worden, daB die T itanschienen grofiere 
Versch le iBharte  aufweisen. E s  w ird  sich fragen, 
ob der m it der besagten T itan leg ierung  D  er- 
zeugte S tah l sich dem O-Stahl gegeniiber auch 
nach dieser R ich tung  hin iiberlegen erweist. 
D iese F ra g e  liifit sich dadurch Ibsen, dafi 
Schienen ohne und m it T ita n  an stark  be- 
anspruchten Ste llen  ye rleg t und in liingeren Be- 
triebsperioden prob iert werden. Y ie lle ich t w iirde 
man aber m it dem von Bau- und F in a n z ra t 
S c h e i b e  in Dresden in Yorsch lag* gebrachten 
A ppara t schneller zu bestimmten Ergebnissen 
gelangen.** Ich  zweifle n icht daran, dafi die 
in A m erika  nachgewlesene Ueberlegenheit der 
Titanschienen, hergestellt m it Ferro titan-Zusatz, 
auch bei den ersten in  Deutschland durch Zu 
satz hochprozentiger T itan leg ierungen bestatigt 
werden w ird . D ie  E isenbahn-Verwaltungen haben 
sicherlich ein In teresse an der Erzeugung ver- 
schleiBfester Eisenbahnschienen, was auch aus 
den Aeufierungen des bekannten Eisenbahn-Tech- 
nikers S c h e i b e  in der angezogenen Abhandlung 
hervorgeht. D ie  Stah lindustrie  w ird  sich m it 
dieser F ra g e  beschaftigen miissen. N ach  den 
bis je tz t yorliegeuden Ergebnissen durfte das 
T ita n  m it berufen sein, die H erste llung  zalieren 
und w iderstandsfahigeren Stah les zu ermogliclien, 
der nicht nur fiir  Schienen, sondern auch zu 
Konstruktionsm ateria l fiir die verscliiedensten 
Zwecke, nam entlich auch fiir  den Briickenbau 
Verwendung finden kann. Jeden fa lls  durften 
die im GroBbetriebe erhaltenen Ergebnisse die 
Anregung zu weiteren Versuchen, auch beziiglich 
der Desoxydation n iedriggekohlter Stah le  sowie 
zu Schm elzversucheu im elektrisehen Ofen, geben.

Zum Schlusse sei m ir gestattet, einige kurze 
Bem erkungen iiber die W i r k u n g  d e s  T i t a n s  
zu machen, iiber die trotz der zahlreichen, 
von der T itan-Gesellschaft in  Dresden durcli- 
gefiihrten Versuche m it Stah l und Gufieisen noch 
grofie U nk larhe it herrscht. M einer A nsicht nach 
is t die W irk u n g  des T itans, sei es in der Form  
von Fe rro titan  oder anderer Leg ierungen oder 
im inetallischen Zustande, hauptsilchlich eine 
k ra ftig  desoxydierende. V ie le  Hutten leute sind 
der A nsicht, dafi das T itan  auch den scliiid- 
lichen Sticksto ff aus dem E isen  bezw. Stah l 
entferne; der Bew e is fiir  diese W irk u n g  ist 
jedoch noch nicht einwandfrei erbracht. D ie  
Untersuchung der bei den Versuchen entfallenden 
Sch lacken d iirfte A u fk la ru n g  bringen, aber ich 
verhehle m ir nicht, dafi es n icht einfach sein 
w ird , die dabei gebildeten T itansticksto ff-Yer-

*  » O o b o r  d i o  G u t e p r i i f u n g  d e r  E i a e n b a h n s c h i e n e m  

( „ O r g a n  d e r  F o r t s c h r i t t e  d e s  E i s e n b a h n w e s e n s "  1 9 0 0  

N r .  1 9  S .  3 3 9 ) .

* *  Y g l .  a u c h  . S t a h l  u n d  E i s e n "  1 9 1 0  S .  3 2 8 .
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bindungen naclizuweisen oder zu isolieren. le li 
hoffe, in der niichsten Ze it auch zu dieser F ra g e  
einige Be itr iig e  liefern zu konnen. D as steht 
jedoch fest, daB das T itan , in w elcher Yerbin- 
dung es auch dem E isen  und S tah l zugesetzt 
w ird , sich n icht leg ieren, sondern nur reinigend 
w irken  soli.

E d . von M a lt itz  gibt in seiner A rb e it an, 
daB nur n iedrigprozentige T itan legierungen eine 
E in w irk u ng  infolge g roBerer Lo s lich ke it zeigen. 
D ies mag fiir  die Leg ie rung  Fe rro titan  zutreffen, 
ineine Uutersuclm ngen haben dagegen ergeben, 
daB hochprozentige T itan leg ierungen besonderer

Zusammensetzung v ie l energischer w irken , ais 
Fe rro titan . Ich  weise noch darauf hin, daB ein 
T iege lstah lw erk  giinstige Ergebnisse erz ielte, ais 
es hochprozentiges T itanm eta ll m it Almninium- 
spilnen mischte und diese Mischung dem Stah le  
vo r dem Verg iefien  zusetzte. D ie W irk u n g  w ar 
eine sehr lebhafte, dabei hat sich gezeigt, daB 
der A lum inium zusatz keine ungiiustige E in w ir 
kung au f das Stah lbad bezw. au f die Q ualitat 
des St.ahles hatte. D as Alum inium  befordert 
anscheinend die Diffusion des T itans und leitet 
inoglichorweise dic W irk u n g  des T itans bei der 
nbiigen Tem peratur ein.

Die Maschinenanlage auf modernen Huttenwerken.
Von Ober-Ingenieur I I .  L a n g e r  iu llaspe.

I | e r  Aufsatz von E .  K i e c k o *  hat mich zu
'  nachsteliender Studie iiber K rafterzeugung 

und K ra ftve r te ilu n g  au f einem Eisenhuttenw erk  
ve ran laB t. Im  allgemeinen bin ich von denselben 
Grundlagen ausgegangen, komme aber z u anderen 
Ergebnissen.

A u f einem modernen H iittenw erk  spielt die 
M aschine eine w ich tige  B o lle . Denn nur m it 
ihrer H ilfe  is t es moglieh, die Gestehungskosten 
lierunterzudriicken und den stilndig steigen- 
den Unkosten einigerm aBen das G le ichgew icht 
zu halten. Aufgabe des Betriebsle iters  is t es, 
f iir  jede Betriebsan lage das Passendste auszu- 
suchen, um so dio beste W ir ts ch a ftlich k e it des 
Gesamtbetriebes zu erreichen. D iese a lle in  muli 
fiir  die teehnisehe Gestaltung der Betriebsanlageu 
maBgebend sein. D as E ich tig e  aber zu finden, 
ist n icht immer leicht. A lle  Anlagen  lassen sich 
nicht nach demselben Bezep t behandeln. B e i 
Neubauten muB man anders Yerfahren ais bei 
Umbauten. E s  is t unter allen Um standen Be- 
dingung, daB keine der in F ra g e  kommenden 
Energieform en (Gas, D am pf oder E le k tr iz ita t )  
e inseitig bevoi'zugt w ird . D e r  Standpunkt y ie le r 
E le k tr ik e r , daB nur noch die E le k tr iz ita t  iiberall, 
wo K r a f t  erzeugt und K r a f t  verbraucht w ird , 
im modernen Betriebe  Daseinsberechtigung hat, 
d a rf fiir  den Betriebslo ite r keine Geltung haben. 
F i i r  ilin darf auch die Kolbendampfmaschine noch 
kein  iiberwundener Standpunkt sein. Seine A u f
gabe besteht einzig und alle in  darin , die W arm e- 
w irtschaft seines Betriebes bei giinstigen Anlage- 
kosten w irtschaftlic li durchzufiihren und so eine 
m oglichst hohe B en tab ilita t seiner A n lagen  zu 
erzielen.

Am  einfachsten lassen sich diese Erw iigun- 
gen bei einer noch auszufiihrem len A n lage an- 
stelleu. M an is t da durch keine Grenze ein- 
geengt. M an hat nur alle technischen Moglich-

* „Stahl und E isen u 1909, 24. Not., S. 18Ó2: „D er
m aschinelle B etrieb  a u f  H u ttenw erken1-.

keiten zu uberlegen, eine e inwaudfreie Berech 
nung anzustellen und die Sache is t re if  zur 
Entscheidung. B e i einem Umbau handelt es sieli 
dagegen n icht bloB daruin, die beste Be triebsart 
zu wahlen, sondern auch um die F ra g e , ob der 
gew ilh lte neue A ntrieb  um so v ie l b illiger ais 
der alte arbeitet, daB man neben einer guten 
Verzinsung des neuen A n lagekap ita ls  auch die 
noch n icht abgeschriebene a lte  A n lage  mitver- 
zinst. B e i solchen ErwUgungen w ird  es zu- 
weilen vorkominen, dafi der groBere Yerbrauch 
an W Urm eeinheiten in der alten A nlage an sich 
w irtschaftlicher ist ais der geringere einer neuen 
hoclunodernen A nlage, die die a lte  ersetzen soli. 
D ie  W a rm e  w irtschaft eines groBen Maschinen- 
betriebes w ird  um so g iinstiger, je  systematischer 
die Zen tra lisation  durchgefiihrt w ird . B e i einem 
modernen H iittenw erk  m it eigenen Hochofen wird 
man den gesamten Maschinenbetrieb ausschlieB- 
lic li au f den W arm eeinhe itcn  aufbauen, die in 
den Hochofengasen enthalten sind.

B e v o r  die Berechnung durchgefiihrt wird, 
mufi iiber die G rundlagen vo lle  K la rh e it  herrschen. 
Um  eine GewU.hr dafiir zu liaben, daB die er- 
rechneten Ergebnisse auch w irk lich  erz ielbar sind, 
diirfen der Berechnung nur m ittlere  Verhaltnisse 
zugrunde gelegt werden. V o r  allen D ingen muB 
der Um stand beriicksichtigt werden, daB in der 
L ie fe rung  der Hochofengase aus irgendwelchen 
Griinden (unregelm aBiger Gang, Bepara tu ren  usw.) 
eine Unterbrechung eintreten kann. E s  is t nicht 
erw iinscht, daB jede k leinere Storung  im Hoch- 
ofenbetriebe sofort un fre iw illige  Stills tande ein- 
zelner Betriebsabteilungen zur Fo lgę  hat. Be 
sonders iu Zeiten guten Geschaftsganges sind 
solche Stills tande auBerordentlich lastig, ver- 
mindern die E rzeugung und driicken die W ir t 
schaftlichkeit herab. E s  ist auch n icht em p feh len s-  
w ert, m it der Ausnutzung der Hochofengase bis 
zur Grenze des Erre ie lib aren  zu gehen. Denn 
t r it t  eine geschaftliche Depression ein —  und eine 
solche fo lgt wie der W in te r  au f den Sommer i
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(lie zum Ausblasen von Hochofen zw ing t, so rauB 
mail schon im voraus k la r iiber die MaBnahmen 
sein, (lie man einschlagen muli, um seinen auf 
den Hochofengasen aufgebauten Maschinenbetrieb 
trotz verilnderter G rundlage storungslos aufrecht 
zu erhalten. Is t  man m it der Gasausnutzung zu 
weit gegangen, dann g ibt es Stillst.ande oder 
man mufi zu Gaserzeugern seine Zuflucht nehmen, 
oder aber man mufi notgedrungen seine silmt- 
lichen Hochofen im Fe u e r halten, n icht etwa 
weil es die geschaftlicheu Verh!lltn isse verlangen, 
sondern w e il der Maschinenbetrieb ohne silmt- 
liche Hochofen n icht in zweckentspreclienderW eise 
aufrecht erhalten werden kann. D ie  Yerha ltn isse 
werden fu r den Maschinenbetrieb um so giinstigor, 
je mehr Oefen im Feu e r sind. U n te r allen Uin- 
standen g ilt  ais selbstverstiindliche Hauptforde- 
rung, daB die Hocliofengase, die fiir  den Ma- 
schinenbetrieb zur V erfiigung  stehen, auch w irk- 
licli den groBten auftretenden Beanspruchungen 
geniigen. F u r  solche Grofitleistungen ist das 
sparsamste A rbeiten  sam tliclier Prim ilrm aschinen 
zu verlangen. B e i geringeren Belastungen kann 
unbedenklicli der Verbrauch  an W arm eeinheiten 
sich steigern, denn die Hochofen liefern ja  bei 
normalem Gange das Gas in stets sieli gleich- 
bleibender Menge, g le ichg iiltig  ob der Maschinen
betrieb dafiir Verwendung lia t oder nicht. B e i 
m ittleren Belastungen ist man also in der gliick- 
lichen Lage , m it den W arm eeinheiten  recht ver- 
schwenderisch umgehen zu diirfen, ohne dafi das 
w irtschaftliche A rbe iten  der Gesam tanlage auch 
nur im geringsten beeintriichtig t w ird . So ver- 
halt es sich auch m it den Gasmengcn, die an 
Sonn- und Fe ie rtag en  von den Hochofen geliefert 
werden. S ie  geniigen iiberreichlich zur Ver- 
sorgung der Hochofen m it W in d , K r a f t  und L i  elit 
und zur A ufrechterha ltung des Sonntagsbetriebes 
in den iibrigen H iittenan lagen . A ber die iiber- 
schiissige Menge kann nicht aufgespeichert w e r
den; sie geht unausgenutzt re rlo ren . Aus diesen 
Griinden kann eine Rechnung, die w irk lichen  
W e r t  haben soli, sich n icht au f der Gaserzeu- 
gung eines Ja h re s  aufbauen, sondern mufi die 
Betriebsverhaltn isse einer Stunde an einem Arbeits- 
tage zur Grundlage haben, wo Hochofen-, Stalil- 
und W a lz w e rk  und etwaige Nebenbetriebe an die 
K raftzen tra le  die grofiten Anspriiche stellen.

F u r  dic zen tra leK ra fte rzeugung  kommen lieute 
auf einem modernen H iittenw erk  nur Gasmaschinen 
und Dampfturbinen in F ra g e . F i i r  den Antrieb 
der im Hochofen- und S tah lw e rk  erforderlichen 
Geblase diirften wohl iibera ll, dariiher herrscht 
kein Streit,, nur Gasmaschinen gew ah lt werden. 
Die Vorziige der Dam pfturbine sind nicht zu 
leugnen: grofie Betriebssicherheit, geringer Platz- 
bedarf, groBe M aschineneinheiten, die sich trotz 
ihrer Grofie sehr le ich t allen  Belastungsschwan- 
kungen anpassen, w en ig  W a rtu n g  und Betriebs- 
material. D ie  Gasmaschine arbeitet in warine-

technischer H ins ich t g iinstiger, erfordert aber 
sorgfaltige W a rtu n g , v ie l P la tz  und mehr Be- 
triebsm aterial. T ro tz  ih rer Vorz iige  w ird  aber 
dio Dam pfturbine, wenn man von den warme- 
technischen E igenschaften ganz absehen w ill, 
in manchen H uttenw erken  kaum in B e tra ch t 
kommen. Denn zu ilirem  Betriebe  sind grofie 
Mengen kalten K iih lw assers notwendig, um ein 
f iir  einen g i i n s t i g e n  Dam pf yerbraucli gutes 
Yakuum  zu erzeugen. E in  K iililw asser von vor- 
stehender Beschaffenheit w ird  sich aber in vie len 
Huttenw erken  in der erforderlichen Menge nicht 
bescliaften lassen. M it  riickgekuhltem  W a sse r  in 
Zentralen m it sehr grofien Leistungen zu arbeiten, 
verteuert den Betrieb  auBerordentlich. Dagegen 
kann man bei Gasmaschinen noch m it warmem 
K iililw asser von 30 0 arbeiten, ohno daB die 
Betriebssicherheit leidet, wahrend man m it solchem 
W a sse r  bei Dam pfturbinen nichts anfangen kann.

Yon solchen Verhaltn issen soli jedoch bei 
dem nachstehenden V erg le ich  abgesehen werden. 
E s  sollen Betriebsverhaltn isse vorausgesetzt. w er
den, bei denen man ebensogut Dam pfturbinen 
w ie Gasmaschinen aufstellen konnte. Dem Y e r 
gleich sei die Maschinenanlage au f eiuem neu 
zu erbauenden H iittenw erk  zugrunde gelegt, das 
im Ja h ro  360 000 t Rohstah l lie fern  soli. F u r  
die betriebstechnische Gesta ltung eines solchen 
W e rk es  kommen nach dem heutigen Stande der 
Techn ik  folgende Losungen in B e tra ch t:

1 .  l l o e h o f e n -  u n d  S t a h l w e r k s g e b l i i s e  m i t  C a s -  

m a s c h i n e n a n t r i e b ;  P r i m a r d y n a i n o s  e b e n f a l l s .  U m k e h r -  

u n d  a l l o  n a c h  e i n e r  R i c h t u n g  u m l a u f e n d e n  W a l z e n 

s t r a B e n  m i t  o l e k t r i s c h o m  A n t r i e b ;  e b e n s o  a l l e  N e b e n 

b e t r i e b e ;

2 .  a l l e s  w i e  b e i  1 ,  n u r  U i n k e l i r s t r a B e n  m i t  I M i n j i f -  

a n t r i o b ;

3 .  H o c h o f e n -  u n d  S t a h l w e r k s g e b l a s e  m i t  G a s -  

m a s c h i n e n a n t r i e b ;  P r i m a r d y n a m o s  m i t  D a m p f t u r b i n e n .  

U m k e h r s t r a B e n  m i t  e l e k t r i s c h e m  A n t r i e b ; a l l e  n a c h  

e i n e r  R i c h t u n g  u m l a u f e n d e n  W a l z e n s t r a B e n  s o w i e  a l l e  

N e b e n b e t r i e b e  m i t  e l e k t r i s c h e m  A n t r i e b :

4 .  a l l e s  w i e  b e i  3 ,  n u r  U m k e h r s t r a l i e n  m i t  D a m p l -  

a n t r i e b .

Zu diesen Losungen seien zunachst einige 
allgemeine Bem erkungen gemacht. In  jedem F a lle  
sollen samtliche Geblase GasmaschinOnantrieh 
erhalten. F i i r  die Inbetriebsetzung der ganzen 
A n lage und fiir den F a l i  einer etwaigen griifieren 
Betriebsstorung muB eine Energ ie(iue lle  da sein, 
dic unabhangig vom Hocliofenbetrieb und, wenn 
moglich, auch von jedem Gasmaschinonbetrieb ist. 
Im  ersten F a lle  karne eine Gaserzeugeranlage in 
B e tra c h t; im zweiten F a lle  eine Reservedampf- 
kesselanlage, die den Dam pf fiir  ein Reserve- 
dampfgeblilse und eine Dampfdynamo bezw. Turbo- 
dynamo zu liefern iinstande w are. Ih re  Kessel 
miifiten dann so eingerichtet sein, daB sie so
wohl m it Koh le  ais m it Hochofengas geheizt 
werden konnten. F i i r  den normalen Be trieb  tr it t  
diese A n lage  aber nicht in T a t ig k e it ; sie kann 
also beim Yerg le ich  unheriicksichtigt bleiben.
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B e i iler 1. L o s u n g  ist die Zcntralisie- 
rung m it g roBte r E inh e itlichk e it und systema- 
tischer Fo lg e rich tig ke it durchgefiihrt. F i i r  den 
Vollbetrieb  w ird  jede Kesselau lage vermieden. 
DaC bei solchem Ausbau der elektrische A ntrieb  
der Um kehrstraBen, dem m anclierlei Vorz iige  be- 
triebstechnischer A r t  n iclit abzusprechen sind, 
sehr gut in  den Rahm en der Gesam tanlage hinein- 
paBt, kann n icht geleugnet werden. U . a. is t das 
groBe H iittenw erk  der Ind iana S tee l Company 
in G a ry  in  dieser W e is e  ausgebaut.*

W erd en  jedoch fiir die K rafterzeugung Dainpf- 
turbinen yerwendet, dann is t die W a h l des An- 
triebes bei den Un ike lirstraBen  nach anderen 
Gesichtspunkten zu entscheiden. In  solchem F a lle  
sind bereits groBe Kesselanlagen yorhanden. Das 
N atiirlichste  is t es dann, daB die Um kehrstraBen 
Dam pfantrieb erhalten, zumal da es wohl heute ais 
erw iesen angeselien werden kann, daB eine gute 
Umkehrdampfmaschine in  bezug auf W irtschaft-  
lichke it dem Um kchrm otor m it seiner Prim itr- 
anlage keineswegs unterlegen ist.

B e i den nach einer R ich tung  umlaufenden 
W alzenstraBen  konnte noch die M oglichkeit in 
E rw ilg u n g  gezogen werden, die eine oder andere 
W a lzen straB e  durch eineGasraaschineanzutreiben. 
D as is t technisch oline weiteres durchfiihrbar, w ie  
es verschiedene Ausfiihrungen gezeigt haben. N u r 
muB man den bei friiheren Anlagen  begangenen 
F e lile r  vermeiden, daB die Gasmaschine fiir  den 
W a lzen an tr ieb  zu schwach gew ah lt w ird . T ro tz  
des giinstigeren W iirm everb rauchs is t jedoch ein 
solcher A ntrieb  wegen seiner hohen Anlagekosten, 
dor Um standlichkeit des Betriebes, der yie lfache 
Storungen und lange S tills tande zur Fo lgę  haben 
kann, und der erforderliclien sorgfiiltigen W a r-  
tung nicht zu empfehlen. E r  w ird  heute bei 
Neuanlagen kaum noch in E rw iig u n g  gezogen.

Um die F ra g e  zu entscheiden, welche M a
schinenanlage fiir  ein modernes H iittenw erk  ani 
w irtschaftlichsten  ist, miissen Vergleichsrecli- 
nungen angestellt werden. D iese haben den 
V e r b r a u c h  a n  W f t r m e e i n h e i t e n  und d i e  
A n l a g e k o  s t e n  zu beriicksichtigen. Je d e  An lage 
soli erstk lassig  und m it allen  Fo rtsch ritten  der 
modernen Techn ik  ausgeriistet sein. Jed e  A n lage 
soli unter genau gleichen Betriebsverlia ltn issen  
die gleichen Le istungen liefern. Jed e  A nlage 
soli ausschlieBlich die fiir  die K rafterzeugung 
yerfiigbaren Energieniengen der Hochofengase 
yerwenden und erst, wenn diese nicht mehr aus- 
reichen, Kesselkohle zu H ilfe  nelimen. B e i der 
Gasniaschinenanlage w ird  das G ichtgas bis auf 
e tw a 0,03 g Staub im Kub ikm eter gere in ig t und 
w ird  unm ittelhar in den Maschinen ye rw erte t. 
B e i der Turb inenanlage w ird  das Gas bis auf 
e tw a 0,1 g  Staub im Kub ikm eter gere in ig t und 
kommt dann unter den Dainpfkesseln zur Yer-

brennung. E in e  Rein igung  des Kesselgases w ird  
nach den E rfahrungen  des modernen Betriebes 
fiir  notwendig gehalten. B e i jeder A n lage ist 
der sich im Be trieb  ergebende g e s a m t e  Warrne- 
aufwand festzustellen. D abei d a rf der bei der 
K rafte rzeugung  auftretende betrachtliche Eigen- 
yerbrauch nicht unberiicksichtigt gelassen werden.

A n  die K ra ftzen tra le  eines H iittenw erkes w ird 
man im allgemeinen n icht ganz so hohe An- 
forderungen stellen konnen w ie an eine Zentrale, 
deren Zw eck  einzig und alle in  der ist, K ra ft  
b illig  zu erzeugen und diese K r a f t  zu gutem 
P re ise  in inoglichst groBen Mengen an fromde 
Abnehm er zu yerkaufen. E in e  solche A n lage ist 
ein selbstiindiges Unternehm en und soli Geld ver- 
dienen. E s  w ird  deshalb alle So rg fa lt darauf ye r
wendet, um die Spannung zwischen Gestehungs- 
kosten und Verkaufspreis moglichst g roB zu 
crhalten. F i i r  diesen Zwreck sind auch kompli- 
z ierte  E inrich tungen yerwendbar, wenn man mit 
ihnen Ersparn isse  erzielen kann, denn gut ge- 
schultes Personal zu ih re r Bedienung is t ja  yo r
handen. D as ist in H iittenzentra len  in solchem 
Um fange nicht immer der F a l i.  Deshalb muB 
h ier mehr W e r t  au f E in fach lie it und leichte 
Bedienung gelegt werden, was au f der anderen 
Se ite  groBeren W ;irm everb rauch  zur Fo lgę  hat. 
AuBerdem  ist die Zen tra le  au f einem H iittenw erk  
nur ein T e il eines groBen Betriebes. Ih re  A rbe its 
weise is t yom I-Iochofenbetrieb abhangig und w in i 
yon ihm beeinfluBt. E in e  Verbrauchszah l von 
6689 W iirineeinheiten  fiir  eine K ilowattstnnde 
(ob liie r in  der E igenyerb rauch  enthalten ist, w ird  
n icht angegeben), w ie sie von C o n n e r t *  mit- 
gete ilt w ird  und die m it Dam pfturbinen im W e rk  
Rum m elsburg erre ich t worden sein soli, diirfte in 
H iittenzentra len  schw erlic li erre icht werden. Das 
lieg t hauptsiichlich daran, daB man bei Kesseln, 
die m it Hochofengas gelie izt werden, nicht mit 
einem so hohen W irku n g sg rad  rechnen kann wie 
bei modernen Kesseln m it K ctten rost usw. Schuhl 
h ieran ist die schw ierige Regelung der yerb ren 
nungsluft und der bei der Verbrennung zuriick- 
bleibende G ichtstaub, dessen isolierende W irku n g  
dem W itrm edurchgang h inderlich ist.

Zunachst soli der W arm eau fw and  erm ittelt 
werden, der im Gasmaschinenbetrieb bei der E r 
zeugung einer K ilow atts tnnde  entsteht. A uf 
einem H iittenw erk  is t die K raftabgabe  einer 
Zen tra le  um so schwankender, je  mehr W alzen- 
straBen  angeschlossen sind. D ie  Be lastung  der 
Zen tra le  kann bei Sch ichtw echsel und in Arbeits- 
pausen um 75 °/o gegeniiber der Normalbean- 
spruchung zuriickgehen. D iesen starken Schwan- 
kungen entspricht auch ein schwankender Gas- 
yerbrauch bei der jew e iligen  E rzeugung einer 
K ilow attstunde. Dem anzustellem len Yerg leich

*  . Z e i t s c h r i f t  d e s  Y e r e i n e s  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e

*  Y e r g i .  „ S t a h l  u n d  E i s e n "  1 9 0 9 ,  1 4 .  J u l i ,  S .  1 0 6 5  f f .  1 9 0 9  S .  2 0 6 6 .
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sollen die Verh itltn isse einer Betriebsstunde m it 
vo ller Be lastung  der Zen tra le  zugrunde gelegt 
werden. D ie  Gasmaschinen sollen deshalb m it 
rd. 90°/o belastet sein. Dann is t bei den grofien 
Aggregaten, die h ier in F ra g e  kommen, eine 
Energiem enge von rd. 2350 W E  fiir  eine P S i-  
Stunde yollkoinmen ausreichend, d. li. es sind 
2,6 cbm Gas fiir  eine P S e - S t d .  erforderlich , wenn 
1 cbm Gas 900 W E  hat. Dann betriigt bei 
einem W irkungsg rad e  der Gasmaschine von  0,82 
der Gasverbrauch fiir  eine P S e - S t d .  3,17 cbm. 
F iir  die Dynam o sei ein W irku n g sg rad  von 0,92 
(ihre Le istung  an der Scha ltta fe l gemessen) an- 
genommen, dann is t 1 K W s t .  =  1,48 P S e - S t d .  
anzusetzen. Demnach erh iiltm an ais Gasverbraucli 
fiir eine K ilow attstunde 4,69 cbm =  4220 W E  
ohne Beriicksich tigung  des Eigenverbrauches. F i i r  
diesen muB ein Zuschlag von 10°/o gemacht 
werden. E s  erg ib t sich also ais Gesamtwarme- 
raenge, die bei der E rzeug ung  einer K ilow attstunde 
bei Gasmaschinen aufgewendet werden m uB : 4,69 
- f 0,47 == 5,16 cbm =  4645 W E .  D ieser W a r-  
nieverbrauch tr it t  bei vo lle r Beanspruehung der 
Zentrale auf. D e r M itte lw e rt fiir den Dauerbetrieb 
mit seinen starken Sehwankungen ist hoher.

B e i den Turbod.ynamos soli der fiir  eine K i lo 
wattstunde erforderliche W arm eau fw and  in der
selben W e is e  e rm itte lt werden. F i i r  die Turbinen 
sollen grofie W asserrohrkesse l aufgeste llt werden, 
•die mit Hochofengas geheizt werden. D ie  Kessel 
sollen den Dam pf m it 13 at Ueberdruck und 
350 °  (Jeberhitzung liefern. E in  K ilogram m  Dam pf 
von solcher Besehaffenlieit hat eine Gesamtwitrme 
von 755 W E .  H ie rvon  is t die W a rm e  des Speise- 
wassers (rd . 25 °),  w ie  es aus dem Kondensator 
koinmt, in Abzug zu bringen. D er W irk u n g s 
grad der Kesselan lage e i n s c h l .  Ueberliitzer und 
Speisewasservorwarm er unter Beriicksich tigung  
des Eigenbedarfs (Speisepuinpen, W asseiwersor- 
gung, W asserre in igung , Beleuchtung usw .) be
trage 60°/o. Dann is t fiir  1 kg  Dam pf (13 at, 
350° )  ein W arm eau fw and  von 1217 W E  er
forderlich. D ie  Dam pfturbinen arbeiten unter
denselben Belastungsschwankungen w ie die Gas- 
maschinen. B e i e iner 4000 K W - T u rb in e , die
fiir die Zentrale in F ra g e  kommt, bat man un- 
gefahr m it folgenden Dam pfyerbrauchszahlen fiir  
die K ilow attstunde zu reelm en:

b o i  ' / i  3 / < l / 2 * / 4 B e l a s t u n g

m i t  6 , 4  6 , 5  6 , 7  7 , 8  k g  D a m p f .

D erDam ptYerbraucli hangt unter sonst gleichen 
Verhaltnissen vom Kuh lw asser und der B a u a r t  
des Kondensators ab. B e i gleichbleibender 
Kiililwassertem peratur und -menge —  damit ist 
gewohnlich zu reelmen —  w ird  das Yakuum  
schlechter und der Dam pfyerbrauch ungiinstiger 
werden, je  hoher die Be lastung  steigt. B e i ab- 
nehmender Be lastung  is t das U ingekehrte der 
Fa li. Innerhalb der Verg leichsstunde sei der 
Dainpfverbrauch, m ittlere  Betriebsverhaltn isse 
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yorausgesetzt, f iir  die K ilow attstunde m it 6,5 kg  
angenommen. Dann w iirde eine von Turbo- 
dynamos gelieferte  K ilow attstunde einen W a rm e 
aufwand yon 6 , 5 X 1 2 1 7  =  7911 W E  ohn e  
Beriicks ich tigung  des E igenbedarfs erfordern. 
D ieser setzt sich zusammen aus dem K ra ft-  
bedarf des Kondensators, E rreg ung , W asse rve r-  
sorgung fu r den Kondensationsbetrieb, Rein igung  
des Kesselgases, Be leuclitung usw .; auBerdem 
seien liierin  die Kondensverluste einbezogen, die 
sich trotz kurzer und gut iso lie rte r Le itungen  
nicht vo llstand ig  yermeiden lassen. D er Eigen- 
bedarf ist, entsprechend den ortlichen Yerha lt-  
nissen, die vo r allen D ingen au f die W asser-  
yersorgung von E in fluB  sind, starken Schwan- 
kungen unterworfen. Zu dem oben ausgerech- 
neten W arm everb rauch  sei ein Zuschlag von 15°/o 
gemaclit. D er Gesam tdam pfverbrauch fiir  die 
K ilow attstunde, w ie  sie yon der Scha ltta fe l aus 
an die K ra ftye rb rau cher abgegeben w ird , steigt 
dadurch au f 7,475 kg. D er W arm eaufw and  
belauft sich dann au f 7,475 X  1217 =  9097 
W E  =  10,11 cbm Gas zu je  900 W E .

B e i dem anzustellenden Yerg le ich  konnen die 
Geblasemaschinen fiir  Hochofen- und S tah lw e rk  
unberiicksichtigt bleiben, da sie bei jedem A us
bau in g le icher W e is e  zur A ufste llung kommen. 
D a  der V erg le ich  die Betriebsverhaltn isse  einer 
Stunde zur Grundlage haben soli, handelt es sich 
zunachst darum, den groBten K ra ftye rb rau ch  
fu r diese Z e it im Hochofen-, Stahl- und W a lz 
w e rk  zu erm itteln. D iese Aufgabe is t n icht ganz 
leicht. D er K ra ftye rb rau ch  w ird  naturgem aB um 
so groBer sein, je  w e ite r die Verfe inerung  des 
Rohstahles getrieben werden soli. E s  is t ein 
grofier Unterschied, ob die Rolistahlerzeugung 
zum grofien T e il ais H a lb fab rika t zum Y e rkau f 
gelangt oder ob sie iiberw iegem l ais Fertig-  
w are  das W e r k  verla fit. In  letzterem  F a lle  ist 
der K ra ftye rb rau ch  der Gesam tanlage, da Stab-, 
Fein- und D rahtstrafien  yorlianden sind, erheb
lich hoher. AuBerdem  is t der K ra ftye rb rauch  
entsprechend der w eiteren En tw ick lu n g  und dem 
Beschaftigungsgrade des W e rk e s  fortwahrenden 
Sehwankungen unterworfen. U n te r normalen Ver- 
haltnissen hat man bei einem H iittenw erk  m it 
360 000 t  Rolistahlerzeugung m it naclistehenden 
Kraftbedarfszah len  in der Stunde zu reelm en:

H o c h o f e n w e r k  m i t  y i e r  O e f e n :  K r a f t b e d a r f  f i i r  

W a s s e n - e r s o r g u n g ,  R e i n i g u n g  d e s  G a s e s  f u r  d i o  

G e b l a s o m a s c h i n e n  u n d  W i n d o r h i t z c r ,  F S r d e r a n l a g e n ,  

B e l o u c l i t u n g  u s w .  f i i r  j e d e n  O f e n  4 0 0  K W ;  i m  g a n z e n  

a l s o  1 6 0 0  K W .

S t a h l w e r k :  K r a f t b e d a r f  f u r  D r u c k -  u n d  K u h l 

w a s s e r ,  K r a n a n l a g e n ,  B e l e u c h t u n g ,  S t e i n f a b r i k  f i i r  

b a s i s c h o  S t e i n e  u s w . ,  3 0 0  K W .

W a l z w e r k :  E s  s e i  T o r h a u d e n

1 .  e i n e  1 1 5 0  e r  B l o c k s t r a B e  m i t  e i n e r  S t u n d e n -  

e r z e u g u n g  v o n  6 0  t .  D e r  K r a f t y e r b r a u c h  f u r  

d i e  T o n n e  E i n s a t z  b e t r a g e  2 1  K W s t ;  d a h e r  

d e r  K r a f t b e d a r f  1 2 6 0  K W ;

2 .  o i n e  9 0 0  e r  U m k e l i r s t r a B e  f u r  F o r m e i s e n  u n d  

S e h i e n e n  m i t  e i n e r  J a h r e s e r z e u g u n g y o n  1 6 0 0 0 0  t
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u n d  c i n o r  S t u n d e n h o c l i s t l e i s t u n g  v o n  4 0  t .  I l i e r  

s o l i  s i e l i  d o r  K j a f t v o r b r a u c l i  a u f  r d .  5 0  K A Y s t / t  

b e l a u f e n ;  a l s o  K r a f t b e d a r f  2 0 0 0  K W ;

3 .  e i n o  A n z a h l  v o n  W a l z o n s t r a B e n ,  d i e  d a s  v o r -  

g e b l o c k t e  M a t e r i a ł  w e i t e r  v o r a r b e i t o n  u n d  d i e  

d i e  Z e n t r a l e  b e i  v o l ! e m  B o t r i c b o  b e l a s t o n  m i t  

4 0 0 0  K W ;

4 .  A l l e  H i l f s m a s e l i i n e n  i m  a l l g e m e i n e n  B e t r i e b e ,  

K r a n a n l a g o n ,  P u n i p e n  f u r  d a s  W a l z w o r k ,  B o -  

l o u c h t u n g  u s w .  b r a u e b o n  1 0 0  0  K W .

Diese Zahlen sind zw ar geschatzte Yer- 
brauchszahlen, diirften aber den spateren w irk- 
lichenBetriebsyerhaltn issenziem lich  naliekom  men.

D ie  Untersuchung hat sich je tz t darauf zu 
erstreckcn, ob die Gasmenge, die naeh der Ver- 
sorgung des Hochofenwerkes und des Stah lwerks- 
geblases iibrig  bleibt, fiir  die soeben gekenn- 
zeiclmete K ra ft le is tun g  ausreiclit. D as H iitten- 
w e rk  soli eine jah rlic lie  Le istungsfa liigke it von 
360 000 t Rohstah l besitzen. D azu  sind rd. 
410 000 t Roheisen erforderlich , die von v ie r  
Hochofen ge lie fert werden sollen. Das w iirde 
f iir  einen Ofen eine Tagesle istung von rd. 280 t 
bezwr. eine Stundenleistung von etw a 11,7 t  er- 
geben. D e r Koksyerbrauch  betrage ftir 1 t R o h 
eisen rd. 1100 kg , die durchschnittliche Gas- 
erzeugung aus einem K ilog rąm m  Koks rd. 4,5 cbm. 
Dann betrag t die stiindliche Gaslieferung der y ie r  
Hochofen rd. 231 000 cbm, die schatzungsweise 
in  folgender Ye rte ilu n g  zur Yerwendung gelangen:

c b m

1 .  Y o r l u s t e  r d .  5  ° / o ................................................................... 1 1  5 0 0 *

2 .  l l c i z g a s  f i i r  K e s c r v e k e s s o l ,  J l i s c h o r

u s w .  r d .  1 0 ° / o ....................................................... 2 3  0 0 0

3 .  W i n d e r h i t z e r  r d .  3 0  ° / o .....................................  6 9  0 0 0

4 .  y i e r H o c l i o f o n g o b l a s e m a s c k i n e n  m i t  j e

1 6 0 0  P S i ,  d i o  i m  D a u e r b e t r i o b  r d .  2 , 6

c b m  G a s  f u r  d i e  P S i - S t d .  b r a u c l i o n  1 6  6 4 0

5 .  e i n e  S t a l i l w o r k s g e b l a s o m a s c l i i n o  m i t

r d .  3 0 0 0  P S i  z u  j e  r d .  2 , 6  c b m  . . .  7  8 0 0

6 .  E i g e n b o d a r f  d e s  H o c h o f e n w e r k e s  a n  

e l e k t r i s e h e r  K r a f t  b o i  v i e r  O e f e n  r d .

1 6 0 0  K W  z u  j e  5 , 1 6  c b m  f i i r  d i e

K W s t ...........................................................................................................  8  2 6 0

1 3 6  2 0 0

Diese Gasmenge ste llt den Gasverbrauch  des 
Hochofenwerkes und des Stahlwerksgeblitses in  
einer Stunde dar, sofern das Hochofenwerk von 
Gasmaschinen m it e lektriseher K r a f t  re rso rg t 
w ird . B e i der K ra ft lie fe ru n g  durch Dampf- 
turbinen wurden die ersten fiin f Zah len bestehen 
bleiben; dagegen w iirde die sechste lau teu : 
1600 K W s t  zu je  10,11 cbm =  16 180 cbm, 
was eine Endsumtne von 144 120 cbm ergeben 
wurde.

D urch  yorstehende Rechnung is t festgestellt 
worden, dafi die Energ ieyerb raucher, die f iir  den 
anzustellenden Y e rg le ic li n iclit in  F ra g e  kommen, 
in der Stunde 136 200 bezw. 144 120 cbm Gas 
benotigen. D ie stiindliche Gaslieferung bei nor- 
malem Gange der Hochofen betrilgt jedoch, w ie  
oben angegebeu, rd. 231 000 cbm. Ob es nuu

*  D i e s e  M e n g o  d u r f t e  b e i  d e n  d o p p e l t e n  G i c l i t -  

Y e r s c h l u s s o u  d e r  m o d o r n o n  H o c h o f e n  g e n i i g e n .

moglich ist, aus dem UeberschuB an Gas das 
Stahl- und W a lz w e rk  sowie alle  Nebenbetriebo 
m it K r a f t  zu yersorgen, soli an Hand der oben 
gekennzeichneten v ie r  Losungen au f Grund des 
e rm itte ltenK raftbedarfs  naher untersucht werden.

1. L o s u n g :  Stahl- und W a lz w e rk  benoti
gen bei konsequent durcligefiihrter Elektrifiz ie- 
rung in  der Stunde 8560 K W .  D ie  K ilow att-  
stunde, an der Sc lia ltta fe l gemessen, erfordert 
5,16 cbm Gas einschlieBlich E igenbedarf. E s  
sind also f iir  Stahl- und W alzw erksb e trieb  rund 
4 41 30  cbm erforderlich. In  W irk l ic lik e it  sind 
231000  —  136 200 =  94 800 cbm yerfiigbar. 
D ie  Rechnung erg ibt also, dafi die iiberschussige 
Gasmenge bei Verw endung von Gasmascliinen 
zur Versorgung sam tlicher Betriebsan lagen  mit 
e lektriseher K r a f t  n icht nur yollstUndig aus- 
re icht, sondern daB die Gaszentrale  sogar in 
der L ag e  ist, noch anderen Yerbrauchern  zu 
liefern , seien es Zechen, Bergw erksan lagen , 
Zement- oder Sch lackensteinfabriken, Verfeine- 
rungsbetriebe usw. Konnte  diese erreichbare 
betrachtliche M ehrleistung gewinnbringend ye r
kau ft werden, so w iirde eine solche Einnahme- 
ąuelle wesentlich zur Verb illigung  der Betriebs- 
kosten der Gaszentra le  bezw. des Hochofen
werkes beitragen. Aufierdem  ist ohne weiteres 
ers ich tlich , dafi in A nbetrach t der grofien Gas
menge, die bei dem yorliegenden Ausbau des 
H iittenw erkes nicht w irtschaftlich  ausgenutzt 
werden kann, eine Unregelm afiigkeit in der Gas
lie ferung ohne Ein flu fi au f den maschinellen B e 
trieb bleibt, eine Tatsache, dereń W e r t  jeder 
Be trieb s le ite r zu schatzen weifi.

2. L o s u n g :  D ie  W a rm ew irtsch a ft ergibt in
diesem F a lle  n icht ganz so giinstige Verh!ilt- 
nisse w ie  vorh in . D e r  maschinelle Be trieb  soli 
so e ingerichtet sein w ie  bei der 1. Losung, 
nur die Um kehrstraBen  sollen m it Dam pf be
trieben werden. W ir d  angenommen, dafi diese 
n icht w e it von der M asehinenzentrale des Hoch
ofenwerkes liegen, was m eist der F a l i  sein 
w ird , so kann die yerg ro fierte  Reseryekessel- 
anlage fiir  das H ochofenw erk auch die Dampf- 
lieferung fiir  die Um kehrstraBen  ubernehmen. 
Das is t le ich t du rch fiilirb a r; denn bei einer 
etw aigen grofieren Betriebsstorung bezw. einem 
S tills tand  au f dem H ochofenw erk hort auch der 
Stahl- und W a lzw erk sb e trieb  auf, und die Dampf- 
kessel, die fiir  den Be trieb  der UmkehrstraBen 
sonst benotigt werden, stehen dem Hochofen
w e rk  zur Verfiigung . W ir d  der Be trieb  naeh 
diesem Gesichtspunkte ausgestaltet, dann durfte 
es geniigen, wenn man fiir Gasverluste und fur 
M iscliergas rd, 10°/o <Ier Gaserzeugung in An- 
rechnung bringt. U n te r diesen Umstanden er- 
fordern H ochofenw erk und StahlwerksgeblSse 
124 700 cbm. Z u r E rm ittlu n g  des Gasbedarfes 
f iir  den Be trieb  der Um kehrstraBen  sei folgende 
Rechnung angeste llt: E inw and fre ie  Yersuche,
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wie die von O r t  m a n n *  und E h r h a r d t , * *  
haben ergeben, daB der Dainpfverbraueh einer 
B lockstraBe bei zw o lffacher Streckung  230 kg 
fiir die Tonne E in sa tz  und einer 900 er S traBe  
rd. 600 kg  betragt. In  diesen Zahlen sind be
reits entsprechende Zuschlage f iir  Kesselspeisung, 
Kondensationskraft, Kondensverlust usw. ent- 
halten. E s  ist also n icht notig, noch w eitere 
Zuschlage zu machen. Be ide  Um kehrstraBen 
brauchen in der Stunde fu r ihren yo llen  Be trieb  
folgende Dam pfm engen:

6 0  t  z u  2 3 0  k g  =  1 3  8 0 0  k g  

4 0  t  z u  6 0 0  k g  = =  2 4  0 0 0  k g

z u s a m m e n  also 3 7  8 0 0  k g  

Zum Betriebe dieser Umkehrdampfmaschinen 
soli gesattig ter bezw. nur ganz mUfiig iiber- 
h itzter D am pf von 9 a t Ueberdruck m it einer 
Gesaintwarme von rd. 660 W E  verw and t werden. 
H iervon  is t die W a rm e  des Speisewassers (40 ° )  
abzuziehen, w ie  es vom Kondensator geliefert 
w ird. S ta rk  iiberh itzter Dam pf, w ie  ihn Tur- 
binen fiir  ih r  w irtschaftliches A rbeiten  bedingen, 
wiirde die absolute Betriebssicherheit, die bei 
Umkehrmaschinen Haupterfordern is ist, nach- 
teilig  beeinflussen. Reclm et man bei der m it 
Hochofengas geheizten Kesselan lage unter Be- 
riicksichtigung des E igenbedarfes (Re in igung  des 
Kesselgases, W asserverso rg ung  usw.) m it einem 
W irkungsgrad  von 60 % ,  so is t fiir 1 kg Dam pf 
von 9 a t Ueberdruck ein W arm eaufw and  von 
1033 W E  erforderlich. D ie  fiir  den Betrieb  
der beiden Um kehrstraBen  benotigte Gasmenge 
wiirde demnach b etragen :

F i ir  die Erzeugung  e lek trischer K r a f t  stehen 
alsdann zur Y e r ft ig u n g :

2 3 1  0 0 0  —  ( 1 2 4  7 0 0  +  4 3  4 0 0 )  =  6 2  9 0 0  c b m .

Das Stahl- und W a lz w e rk  ye rlan g t in der 
Stunde eine K ra ft lie fe ru n g  von 5300 K W ,  die 
unter E insch luB  des E igenverb rauches 27 350 cbm 
Gas benotigen. A lso  auch hier ist noch ein an- 
sehnlicher UeberschuB an Gas vorhanden, bei 
dessen Ausnutzung man neben dem normaien 
Hiittenbetriebe noch andere Lieferverpflich tungen 
iibernehmen konnte, wenn man es nicht vor- 
zielit, auf w eitere G asverw ertung  zu verzichten. 
Man w iirde h ier, ebenso w ie  bei der 1. Losung, 
die M oglichkeit haben, auch m it drei Hoehofen 
bei etwas angestrengtem Be trieb e  die ganze 
Maschinenanlage m it K r a f t  zu yersorgen, wenn 
die Gaslieferung eines Hochofens aus irgend- 
welehen Griinden ausfallt, oder wenn ein Hoehofen 
zwecks neuer Zustellung oder in Zeiten schlecliten 
Geschaftsganges ausgeblasen werden mufi.

3. L o s u n g :  Prim arm aschinen sind Turbo- 
dynamos; sam tliche W a lzen straB en  und alle

* Vgl. „S tah l und E isen “ 1908, 22. A pril, S. 577 ff.
** ^ gl- „S tahl und E isen “ 1909, 23. Sept., S. 1394 ff.

Nebenbetriebe werden elektrisch angetrieben. 
B e i diesem Ausbau w ird  die W arm ew irtsch a ft 
noch ungiinstiger ais bei der 2. Lijsung. B e i 
yollein Be trieb  werden im Stahl- und W a lz w e rk  
8560 K W  in  der Stunde beniitigt. E in e  m it 
Dam pfturbinen erzeugte K ilow attstunde ver- 
braucht einschliefilicli E igenbedarf 10,11 cbm Gas. 
D e r Vo llbetrieb  hat also einen Gasbedarf yon
86 540 cbm. Z u rV e rfiig u n g  stehen im yorliegen- 
den F a lle  231 000 —  144 120 =  86 880 cbm, 
d. h. bei normalem, storungslosem Gange a lle r  
y ie r  Hoehofen re ic lit die Gaserzeugung gerade 
aus, um den Anspriiclien a lle r K ra ftve rb rau ch e r 
zu geniigen. E in e  solche Berechnung is t zw ar 
tlieoretisch rich tig , aber praktisch  nicht er- 
reichbar. Dafi die Rechnung nicht stimmt, w iirde 
von jeder kleinen Betriebsunregelm aBigkeit bald 
bewiesen werden. Um  aber den K ra ftb e tr ieb  
storungslos aufrecht zu erhalten und allen Be- 
triebszufiilligkeiten entsprechend zu begegnen, 
b leibt nichts anderes iibrig, ais einige Kesse l 
bei Yo llbetrieb  standig m it K o lile  zu beschicken.

4. L o s u n g :  B e i dieser kommt man zu an- 
naheriul demselben Ergebn is w ie  bei der 3. L o 
sung. B e i beiden Losungen is t die Maschinen- 
anlage gleich ausgestattet; nur die Um kehr
straBen  sollen bei der 4. Losung Dam pfantrieb 
anstatt elektrisehen erhalten. Auch h ier soli, 
w ie  bei der 2. Losung, die Reservekesselan lage 
fiir  das Hochofenwerk m it der Kesselan lage f i ir  
die Um kehrstrafien yere in ig t werden. D e r Gas- 
yerbrauch fiir  Hochofenbetrieb und Stahlwerks- 
geblase belauft sich au f 132 620 cbm. D ie  
Um kehrstraBen brauchen, w ie oben berechnet, 
43 400 cbm. E s  bleiben also fiir  die K ra ft-  
erzeugung iibrig 231 000 —  (132 620 -f- 43 400)  
=  54 980 cbm Gas. D er B e d a rf an e lek trischer 
K r a f t  belauft sich in diesem F a l le  au f 5300 K W  
in der Stunde. B e tra g t der Gasyerbrauch  10,11 
cbm/Kwst, so erg ibt die theoretische Rechnung, 
daB die Gasmenge, wenn man von dem kleinen 
UeberschuB von 1400 cbm absieht, w iederum  
gerade fiir  die yerlangte  K ra ftlie fe run g  aus- 
reicht. Im  iibrigen g ilt  h ier dasselbe, w ie  das 
bei der 3. Losung G esagte : D ie  W a rm e w ir t 
schaft zeigt trotz vo rz iig lich  arbeitender Dam pf
turbinen eine L iicke , die sich nur m it deu 
W arm eeinheiten  der Kesselkohle ausfiillen la B t .

Nun die F ra g e  der A n l a g e k o s t e n !  E in ig e  
kurze Bem erkungen seien yorausgeschickt. D ie  
in einer Gasm aschinenzentrale notwendigen Re- 
serven werden gewShnlich v ie l zu liocli an
gegeben. Man fiirch tet haufig, in E r in n e ru n g  
an dic En tw ick lungsjah re  der Gasmaschinen (und 
das is t ja  noch nicht lange her), eine gewisse 
Betriebsunzuverlassigkeit. D as is t durchaus n icht 
mehr der F a l i .  D ie  Gasmaschine w ird  heute 
in  betriebstechnischer H ins ich t in solclier Yo ll-  
kommenheit geliefert, daB man —  gute W a r-  
tung, gutes Gas und gutes Oel ais selbstyer-
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standlich vorausgesetzt —  bei je  seclis zur 
K ra fte rzeugung  bei V o llbetrieb  benotigten Ma- 
scliinen m it e i n e r  Reservem aschine ausreiclit. 
Y o n  50°/o und mehr R ese rve  kann nur sprechen, 
w e r iiber die Betriebsverha ltn isse  einer modernen 
Gaszentra le  n ic lit genau unterrich tet ist. D iese 
Betriebssicherlie it is t mitbestimmend fiir  die W a h l 
der G roBe  der M aschineneinheit. B e i einer 
groBen Gaszentrale  m it 10 000 und melir K W  
Stundenleistung is t die G roBe der Gasmaschine 
nur durch die T ransportfiih igke it der einzelnen 
M aschinenteile begrenzt. Das is t in geld licher 
H in s ich t um so vo rte ilh a fte r, da die Gesamt- 
kosten der Gaszentrale  um so n iedriger werden, 
je  g roBer die M aschineneinheit ist.

In  bezug au f die G roBe is t bei der G as
maschine die Grenze friiher erre icht ais bei der 
Dam pfturbine. B e i dieser ist man le ich t ver- 
sucht, das A gg reg a t v ie l g roBer zu wahlen, ais 
es m it R iicks ich t au f die Betriebsverhaltn isse 
praktisch ist. A u f  dem H ilttenw erke , dessen 
Maschinenanlage h ier behandelt w ird , betrilgt 
der K ra ftb ed a rf an Sonn- und Fe iertagen , 
wenn der Stahl- und W a lzw erksbe trieb  ruht, 
hochstens 2000 K W  in der Stunde. In  solchem 
F a lle  w iirde ich  eine Turbodynam o von rund 
4000 K W  Le istung  ais M aschineneinheit fiir  ge- 
eignet halten. Man hat so die Annehm lichkeit, 
daB man sich m it den k leineren Maschinensatzen 
den auftretenden Schwankungen im K ra ftb ed a rf 
besser anpassen kann.

B e i der E rm itt lu n g  der Grofie der Kessel- 
anlage is t es notwendig, m it Dainpferzeugungs- 
ziffern zu rechnen, die erfahrungsgem afi in der 
m it H o c h o f e n g a s  geheizten Kesselan lage auf 
einem H iittenw erk  erre ichbar sind. F i i r  den 
Turb inenbetrieb sind W asserrohrkesse l, die m it 
V o rw arm er und Ueberh itzer ausgestattet sind, 
die gegebene K esse la rt. Im  Dauerbetrieb kann 
man m it einer durchschnittlichen Dam pferzeugung 
von 15 kg/qm Heizflache rechnen. D aB  man 
bei den m it Koh le  beheizten Kesseln  liohere 
Zahlen erhalt, is t bekannt. W e rd en  doch lieute 
ro n  L ie fe re rn  inoderner W asserrohrkesse l 30 kg 
und mehr Dam pferzeugung fiir das Quadratm eter 
Heizflache gew ahrle istet. D e r W irk u n g sg ra d  
solcher Kessel, nam entlich bei Verw endung von 
Ketten rost, is t auch betrachtlich  hoher ais bei 
den m it Hochofengas beschickten. Um die An- 
lagekosten verha ltn ism aB ig  u iedrig zu halten, 
muB die Kesseleinheit m oglichst grofi gew ah lt 
werden.

F i i r  U tnkehrstrafien m it Dam pfantrieb sind 
W asserroh rkesse l nicht geeignet. D ie  stofiweise 
Dampfentnahme bedingt Grofiwasserraum kessel. 
D ie  einfachste und leistungsfahigste Kesse lart, 
die sich in diesem F a l le  immer noch am besten 
bew ahrt hat, ist der Zweiflam m rohrkessel, der 
in  der Gr6fie von rund 100 qm gebaut w ird . 
A is  Kesseleinheit is t diese Grofie sehr k le in  zu

nennen. S ie  soli aber tro tz  ihres grofien P latz- 
bedarfes gew ah lt werden. A uch  h ier soli im 
Dauerbetrieb m it einer durchschnittlichen Dam pf
erzeugung von nur 15 kg/qm Heizflache ge- 
rechnet werden. B e i jeder der beiden Kessel- 
arten  geniigen 10°/o B escrve .

F i i r  die Berechnung der Anlagekosten gelten 
folgende Gesichtspunkte: D ic  Kosten  fu r die 
Geblase des Hochofen- und Stah lw erkes sowie 
fiir  die saintlichen elektrischen A ntriebe der 
nach einer B ich tung  umlaufenden W a lzen straBen  
und der Nebenanlagen bleiben unberiicksichtigt, 
w e il sie bei allen v ie r  Losungen g leich groB 
sind. F i i r  Gasmaschinen sowohl ais fiir  Dampf- 
turbinen gelten die Kosten  e i n s c h l i e B l i c h  
GebUude, Fundam ente, Bohrle itungcn , Schalt- 
an lage, Kabelle itungen, M ontagekran usw. B e i 
den Gasmaschinen kommen noch die anteiligen 
Kosten der Gasreinigungsanlage dazu. B e i der 
Kesselan lage sind in den Kosten  en tha lten : 
Kessel, Kesselhaus, Fundam ente, E inm auerung, 
Bauchkana le , Schornstein, Speisepumpen, Bohr- 
leitungen, Bein igungsanlage und V o rw arm er fiir 
das Speisewasser, Ueberh itzer, ante ilige Kosten 
der Gasreinigungsanlage usw. N a tu rlich  kann 
es sich nur um m ittlere Anlagekosten handeln, 
die je  nach den ortlichen Verhaltn issen und der 
allgemeinen Geschaftslage grofieren Schwankun
gen unterworfen sind.

B e i der E rm ittlun g  der A nzah l der Gas
maschinen soli bei Yo llbelastung nur m it 90 °/o 
der Lc istungsfah igke it gereclinet werden. Das 
w ird  deshalb vorgeschlagen, w e il bei zunehmen- 
der Verschm utzung der G asven tile  die Le istung 
der Maschinen entsprechend abnimmt. AuBerdem 
schwankt die Le is tung  der Gasm aschine m it der 
Tem peratu r des Gases. D as hangt m it dem 
Feuch tigke itsgehalt des Gases zusammen, der 
eine Funk tion  der Tem peratu r ist. B e i Dampf- 
turbinen dagegen soli m it der gewalirleisteten 
Vo lle istung  gerechnet werden, da dieselben bis 
2 5 %  und mehr iiberlastungsfahig sind. F iir  
die E rm ittlun g  der Anlagekosten soli der oben 
ausgerecknete K ra ftb e d a rf ais G rundlage dienen. 
A is  Anlagekosten seien folgende Zahlen in die 
Rechnung eingesetzt.

F i i r  das in s ta llie rte  K ilo w a tt  bei Gasmaschi
nen e i n s c h l .  Gasre in igung 250 bezw. 260 c/$ 
(le tz te re  Zah l bei der k leineren Maschinenein
he it) ; f iir  das in s ta llie rte  K ilo w a tt  bei Turbo- 
dynamos e i n s c h l .  Kesselan lage 200 J6 .

1. L o s u n g  (Gasm asch inenzentra le ; s a m t -  
l i c l i e  A ntriebe e lek trisch ): Stundenbedarf aller 
Be triebsan lagen  10 160 K W ;  E igenverb rauch  bei 
der K rafte rzeugung  rd. 10 °/o; also erforderliche 
Le is iu n g  der Gasdynam os rd. 11175  K W  in der 
Stunde. E s  sollen Gasmaschinen von 2000 K W  
Le is tu n g  aufgestellt w erden ; dann sind fiir den

Yo llbe trieb  notig =  6 Gasdynamos.
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Hierzu kommt ein Maschinensatz zur Rcserve. 
Also Anlagekosten:

j t
7 Gasdynamoa mit 14 000 KAY Leistung 3 500 000
2 E l c k t r o - U m k e h r a n t r i e b e ...................  1 000 000

4 500 000

2. L o s u n g  (Anlage wie bei 1; nur Umkehr
straBen mit Dampfantrieb): In diesem Falle wird 
von der Gaszentrale in der Stunde eine Kraft- 
lieferung von 8800 KW verlangt. Dann betriigt 
die Maschinenleistung einschl. 10°/o Zuschlag 
fiir Eigenverbrauch 9680 KW. Ais Einheit seien 
1800 KW-Maschinęn gewithlt. Es sind dann in

der Zentrale ó^Tylsoo =  G -^ggregate mit einer
Reservemaschine notwendig. Die UmkehrstraBen 
brauclien bei vollem Betriebe 37 000 kg Dampf. 
Eigenyerbrauch, Kondensverluste usw. sind darin 
enthalten. Bei Yerwendung von Zweiflammrohr- 
kesseln mit 15 kg Dampferzeugung fiir 1 qm 
Heizflilche sind einschl. Reserve 27 Kessel zu 
je 100 qm erforderlich. Es ergeben sich also 
fiir die 2. Losung folgende Anlagekosten:

j i
7 Gnsdynamos mit  12 600 KAY Loistung . 3 276 000
2 D a m p f-U m k e h rm asch in en ................... 500 000

27 Z w e if lam m rohrkcsse l ............................  594 000
4 370 000

3. L o s u n g  (Turbodynamos; silni t l i cl i e  
Antriebe elektriscli): Der Bedarf der Ivraftver- 
braucher betriigt wieder 10 160 KW ; Eigenyer- 
brauch bei der Krafterzeugung 15°/o; also erfor
derliche Leistung der Primilrmaschinen 11 680 KW. 
Bei Verwendung von 4000 KW-Turbinen miissen 
einschl. Reserve vier Maschinensatze aufgestellt 
werden. Eine Kilowattstunde, yon Turbodynamos 
yorsteliender GroBe erzeugt, verlangt ohne Eigen- 
verbraucli 6,5 kg Damjif von 13 at Ueberdruck 
bei 350° Ueberhitzung. Bei 11 680 KW Gesamt- 
leistung besteht also ein Dampfbedarf von 
75 920 kg/st„ Betragt die Dampferzeugung 
eines Quadratmeters Heizflilche 15 kg, dann hat 
die Kesselanlage 5060 qm aufzuweisen. Ein- 
schliefilich 10°/o Reserye sind dann 14 Dampf- 
kessel zu je 400 qin Heizfliiche erforderlich. 
Es entstehen in diesem Falle folgende Anlage
kosten :

j t
4 Turbodynamos mit  16 000 IOYLeistung 2 220 000

14 W n s s o r r o l i r k e s s e l ................................. 980 000
2 E le k t ro u m k e l i r a n t r i e b o ........................ 1 000 000

4 200 000

4. L o s u n g  (Anlage wie bei 3; nur Um- 
kehrstrafien mit Dampfantrieb): Der Krafthedarf 
silmtlicher elektrischen Antriebe ohne die beiden 
UmkehrstraBen beliiuft sich auf 6900 KW. Bei 
15 o/o Eigenyerbrauch betragt die Maschinen- 
leistung 7935 KW. Ais Primiirmaschinen sollen 
wieder 4000 KW-Turbinen in Aussicht genom- 
nien werden. Ohne Eigenyerbrauch erfordert die 
Kilowattstunde 6,5 kg Dampf. Es sind also 
7935 X  6,5 =  51 577,5 kg zu erzeugen. Dafiir

sind 3440 qm Heizfliiche notig. Bei Wasser- 
rohrkesseln zu je 400 qm Heizfliiche sind einschl. 
10% Reserye zehn Dampfkessel erforderlich. 
Fiir den Betrieb der DampfumkehrstraBen werden, 
wie bei der ‘2. Losung, 27 Zweiflammrohrkessel 
mit je 100 qm Heizflilche gebraucht. Es er
geben sich also nachstehende Anlagekosten:

3 Turbodynamos mit ^O OOItW Leis tung  1 700 000
10 WasserrohrkosBel (400 qm) . . . .  700000

2 Dam pfumkohrmaschincn .....................  500 000
27 Zweiflammrohrkessel (100 qm) . . 594 000

3 494 000

Stellt man die vorstehend berechneten Kosten 
jeder Anlage nebst dem in einer Stunde bei 
Vollbetrieb erforderlichen Wurmeaufwand zu
sammen, so ergibt sich folgendes Bild:

Losung

Anlage

kosten

Yerfugbftrc
AVllrme-
menge

AVE

E rforder-
licher

Włlrnieauf-
waud
WE

UeberscliuB 

an W ar me 

WE

1 4 5 0 0  00 0 8 5 ,3  . 10° 39 ,7  . 10° 45 ,6  . 10°
2 4 37 0  00 0 9 5 ,7  . 10° 6 3 ,7  . 10'* 3 2 ,0 .  10IJ
3 4 2 0 0  0 0 0 78,2 . 10° 77,9 . 10° 0,3 . 10°
4 3 494 000 88,5 . 10° 87,3 . 10“ 1,2. 10°

Das Ergebnis dieser Zahlentafel ist kurz 
folgendes: In bezug auf die Hohe der An l a g e 
k o s t e n  stelit der reine Gasmaschinenbetrieb 
unbedingt an erster Stelle. Ebenso iingiinstig 
werden die Kosten, wenn neben der Gaszen
trale Dampfumkehrmaschinen gewahlt werden. 
Werden Turbodynamos in der Zentrale auf
gestellt und die WalzenstraBen, auch die Um
kehrstraBen, elektriscli angetrieben, so sind eben
falls kauin nennenswerte Ersparnisse bei den 
Anlagekosten zu erzielen. Dagegen werden die 
Kosten der Gesamtanlage bei weitem am nie- 
drigsten, wenn Dampftnrbinen und Dampfumkehr
maschinen zur Aufstellung kommen.

Ein ganz anderes Bild zeigt dagegen die 
W a r m e w i r t s c h a f t  der yier Anlagen. Dafiir 
sind die Zahlen der letzten Spalte charakte- 
ristisch. Allen Anlagen weit iiberlegen steht 
der Betrieb, der nach der 1. Losung ausgestattet 
ist. Gaszentrale und Elektroumkehrantriebe 
stehen unerreicht da. Auch die 2. Losung bat 
bei voller Leistung noch einen groBen Ueber- 
scliuB an Warmeeinheiten aufzuweisen. Es ist 
sowohl bei der 1. ais bei der 2. Losung ohne 
weiteres die Moglichkeit gegeben, die Kraft- 
zentrale ohne Aenderung des bestehenden Systems 
zu vergroBern und weitere Kraftverbraucher 
anzugliedern. Das Umgekehrte ist bei der 3. 
und 4. Losung der Fali. Hier geniigen die Gas
mengen der yier Hochofen, normaler Gang vor- 
ausgesetzt, nicht fur die Versorgung silmtlicher 
Betriebsanlagen mit Kraft. Nach der theoreti- 
schen Berechnung wurden die Gasmengen gerade 
ausreichen. In Wirklichkeit jedoch miissen er-
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liebliclie Kolilenmengen verbraucht werden, wenn 
im Dauorbetriebe dieselbe Leistung erzielt wer
den soli, wie bei der 1. und 2. Losung. Der 
.Kohlenverbrauch wird naturgemaB um so groBer 
werden, je langer eine Storung in der normalen 
Gaslieferung anhalt. Ein weiterer Ausbau der 
Werksanlagen ist nur moglich, wenn auch wei
tere Kolilenmengen verbrauclit werden.

Es blieben noch die Betr iebskosten etwas 
naher zu heleuchten. Dazu gehort zunachst 
T i l g u n g  und Verz i ns ung .  Sie sollen bei 
jeder Anlage mit 15 % eingesetzt werden. Dieser 
holie Satz ist deshalb gewahlt, weil die Anlagen 
bei der modernen Betriebsweise stark ausgenutzt 
uud deshalb entsprechend abgenutzt werden. 
AuBerdem verlangt unsere schnell yorwartsschrei- 
tende Technik holie Abschreibungen, wenn dic 
Bewertuug einer Anlage init der Entwicklung 
der Technik gleichen Schritt halten soli.

Die Lo hne  und B e t r i e b s m a t e r i a l i e n  
•der Maschinenanlagen bei den vier Losungen 
ziffernmaBig festzulegen, macht groBe Schwierig- 
keit. Bei der Verwertung der Hochofengase in 
Gasmaschinen ist die Ermittlung leichter ais bei 
der Turbozentrale, wo neben den Hochofengasen 
■auch Kohlen gebraucht werden miissen. Um fiir 
tlen Yergleich eiue feste Grundlage zu haben, 
sei im Jahre mit 300 Doppelschichten — jede 
Schicht zu je zelin Stunden — gerechnet. Fiir 
diese 6000 Arboitsstunden wird die oben er
mittelte Grofitleistung des mascliinellen Betriebes 
ais yorhanden angenommen. Da diese nicht ais 
Durchschnittsleistung angesehen werden kann, 
sollen bei der yorgeschlagenen Berechnungsweise 
auch die wahrend der Arbeitspausen, den Sonn- 
und Feiertagen benotigten Kraftmengen ais be- 
riicksichtigt gelten. Was die Kohlenmenge be- 
trifft, die bei der Turbozentrale neben dem Hoch- 
ofengas benotigt wird, so lassen sich Zahlen bei 
der Unberechenbarkeit des Hochofenbetriebes 
beim besten Willen nicht angeben. Wolite man 
es versuchen, so wurde es sieli lediglich um rein 
willkiirliche Schatzungen handeln, denen kein 
groBer Wert zuerkannt werden kann. Aus diesem 
Grunde muB auch auf die Angabe bestimmter 
Zahlen, Lohne und Betriebsmaterialien betreffend, 
bei der 3. und 4. Losung verzichtet werden.

Werden die Betr iebskosten nach vor- 
stehenden Gesichtspunkten zusammengestellt, so 
erhalt man folgende, allerdings unvollstandige 
Uebersicht:

Die Zahlen der letzten Spalte konnen, wie ge- 
sagt, nur bei der l.und 2.Losung angegeben werden, 
nicht bei der 3. und 4. Losung, da hier die Ausgaben 
fiir die beim vollen Betrieb erforderlichen Kessel- 
kohlen nicht ermittelt werden konnen. Immerhin 
zeigt die Uebersicht, daB die Betriebskosten der 
Gaszentrale nacliteilig durcli die holien Anlage- 
kosten und die teure Wartung beeinfluBt werden. 
Auf diesen beiden Gebieten ist ihr die Turbo
zentrale iiberlegen.

FaBt man die geldl i chen uud warme-  
technischen Ergebni sse  des Vergleiclies zu
sammen, so kommt man zu dem SchluB, daB der 
Gasmaschine fiir die zentrale Krafterzeugung 
auf einem modernen Hiittenwerk der Vorzug zu 
geben ist. Schon vom yolkswirtschaftlichenStand- 
punkt ist ohne Zweifel die Losung ais die beste 
zu betrachten, mit der man in dor Lage ist, aus 
den in den Hochofengasen cnthaltenen Warme- 
mengen die groBte Kraftieistung zu gewinnen. 
Die Entwicklung der Technik drangt auf eino 
nocli immer weitergehende Ausnutzung der Brenn- 
stoffe. Das Bediirfnis nach billiger Kraft steigert 
sich taglich. Die Entwicklung der Eisenindustrie 
zielt auf moglichste Vereinigung der Rolieisener- 
zeugung mit der Verfeinerung des Eisens ab. Man 
sollte deshalb beim Neubau bezw. Umbau eines 
Hiittenwerkes recht sparsam mit den Hochofen
gasen umgehen, um in dcm groBen UeberschuB 
iiber den augenblicklicheu Bedarf eine wertvolle 
Reserve fiir die Zukunft zu eriialten. Es ist 
unpraktisch, gleich beim ersten Ausbau iiber die 
gesamte Warmemenge zu verfiigen. Ein ge- 
wisser GasiiberschuB muB zunachst vorhandcn 
sein, um etwaige UnregelmaBigkeiten in der Gas
lieferung gut uberstehen zu konnen. Dann aber 
ist es nicht ausgeschlosscn, daB die Technik noch 
weitere Wege fiir die gewinnbringende Ver- 
wertung iiberscliiissiger Hochofengase zeigt. So 
diirfte die Herstellung von Elektrostalil auf 
Hiittenwerken noch ausdehnungsfahig sein. Es 
soli ferner in letzter Zeit mit einigeni Erfoig 
yersucht worden sein, Hochofengase zum Be- 
heizen von metallurgischen Apparaten zu ver- 
wenden.

Den hervorragendenEigenscliaften derDampf- 
turbine sei alle Anerkennung gezoilt. Auf wanne- 
technischem Gebiet erreicht sie die Gasmaschine 
nicht. Diese Tatsache fallt zugunsten derletzteren 
schwer ins Gewicht. AuBerdem spriclit der Um- 
stand fiir die Wahl yon Gasmaschinen, daB fur 
den Geblasebetrieb des Hochofen- und Stahlwerkes 
bereits Gasmaschinen mit der zugehorigen Reini- 
gungsanlage vorhanden sind. Mit Hilfe von Gas
maschinen laBt sich die Maschinenanlage in ein 
System bringen, das an Einfachheit, Uebersicht- 
lichkeit und Einheitlichkeit von keiner anderen 
Maschincnart iibertroffen wird.

| Losung:
|

Tilffung- und 
Zinsen

Lo hc e  und  Bc- 
triebsniHterial

G csam tsummc

Jl

; l  
2
3
4
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655 500 
630 000 
524 100
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U eber die angebliche Ungleichmafóigkeit der Chargen in 
Elektrostahlofen mit Induktionsheizung.

Yon V. Engel l iardt  in Charlottenburg.

In  der Fachpresse* und in fiir den direkten 
-*• Verkehr mit Interessenten bestijiimtem Pro- 
pagandamaterial behauptet G r o n wa l l ,  dafi 
bei allen wichtigeren Elektrostahlofen, seien sie 
■durch Lichtbogen oder durch Induktion geheizt, 
infolge ungleiciier Temperatur an yerschiedenen 
Steilen des Sclmielzbades UngleichmiiCigkeiten 
in der Cbargenzusammensetzung eintreten, die 
sich dann im Błock bemerkbar machen und so 
grofi werden konnten, dafi in dem gleichen Błock 
das eine Ende vorzuglich, das andere Ende ais 
Qualitatsstahl unbrauchbar sei.

Gronwall yersucht ferner fiir die wichtigsten 
Systeme eine Begriindung fiir die Unglelch- 
maGigkeit der Chargen zu geben. Soweit bei 
dieser Beurteilung die Lichtbogenofen in Frage 
kommon, hat der Yerfasser keine Veranlassung, 
sich mit dem Gegenstande zu beschaftigen, 
und er mufi es Berufeneren iiberlassen, diese 
Gruppe von Elektrostahlofen gegen die Aus
fuhrungen Gronwalls zu yerteidigen. Der Yer
fasser yerfolgt mit der yorliegenden Veroffent- 
lichung lediglich den Zweck, die aufgeworfene 
Frage fiir das Gebiet der Induktionsofen zu 
erortern und zu klilren, bezw. fiir diese die 
Unrichtigkeit der Gronwallschen Behauptungen 
nachzuweisen.

Gronwall behauptet beziiglieh der Induktions- 
■ofen, dafi, solange der Querschnitt des Schmelz- 
ringes iiberall der gleiche ist, und der feste 
Einsatz gleiclimilfiig chargiert wird, auch die 
Wilrmeentwicklung im ganzen Sclunelzkreise 
gleiclimilfiig yerteilt sei. Sobald aber das Futter 
an einer Stelle starker abgenutzt ist, enthalte 
der betreffende Teil der Rinne mehr Materiał, 
■der elektrische Widerstand und damit die Tempe
ratur sinke, und durch die Temperaturunterschiede 
an yerschiedenen Steilen des Bades wiirde eine 
ungleichmiifiige Qualitat des Stahles herbeigefiihrt.

Aus der yorstehend im Auszuge wiedergegebe- 
nen Behauptung Gronwalls geht zunachst hervor, 
dafi er unter den im Betrieb stehenden Induktions
ofen nur den Kjel l in-Ofen,  unter Umstanden 
den Frick-Ofen meinen kann, denn nur boi 
diesen Typen liegt eine an allen Steilen im 
Quersclmitt gleiche, ringformige Schmelz rinne 
vor. Der Yerfasser will aber seine Bemerkungen 
zu der aufgeworfenen Frage ganz allgemein auf 
alle Induktionsofen ausdehnen, also auch die Oefen 
nach Ko c h i i n g - R o d e n l i a u s e r  einbeziehen.

* Siehe z. B . : „Metallurgical and Chemical En- 
■gineering" 1910, Jan.,  S. 34: T g l .  „Stahl und E isen“ 
1910, 9. Marz, S. 427.

Bei der Erorterung der Gronwallschen Be
hauptungen ist die Frage yon drei yerschiedenen 
Gesichtspunkten aus zu betrachten, die nach- 
stehend getrennt behandelt werden sollen.

I. E l e k t r o t e c h n i s c h e  E r w a g u n g e n .  
Die Behauptung Gronwalls, dafi im Induktions
ofen eine ungleiehe Temperatur an yerschiedenen 
Steilen herrsche und nicht ausgeglichen werde, 
lafit sich, ohne auf Ergebnisse aus der Praxis 
zunachst einzugehen, schon durch einfache logische 
Schlusse elektrotechnischer Natur widerlegen.

Tratę im Induktionsofen kein Ausgleich der 
Temperaturunterschiede ein, so ware ja ein Be
trieb gar nicht moglich. Die Steilen y o ii  ge- 
ringerem Querschnitt werden naturgemafi durch 
Steigerung des Widerstandes heifier, mit der 
zunehmenden Temperatur steigt wieaer bekannt- 
licli bei Metallen der Widerstand, es miifite also 
nach kurzer Zeit durch diese Wechselwirkung 
Erhitzung bis zur Yerdampfungstemperatur und 
damit Stromunterbrechung eintreten, kurz eine 
ahnliche Erscheinung wie der dem Elektrotech- 
niker bekannte „Pinch-Effekt“* sich zeigen. Bei 
Oefenmitungleichmafiigem Quersclmittan einzelnen 
Steilen dos Bades durfte man dann iiberhaupt 
keine gleichmafiigen Chargen erzielen konnen, da 
hier die yon Gronwall fiir die Kjellin-Oefen erst bei 
yorgeschrittener Futterabnutzung angenommene 
Verschiedenheit des Quersclmittes schon yon An- 
fang an ais konstruktiye Grundlage besteht.

II. D ie B e w egu ng s er s cli e inun gen. 
Die von Gronwall behaupteten Temperaturunter- 
schiede waren moglich, wenn nicht durch die 
starkę Eigenbewegung des Bades in den In
duktionsofen ein yollstandiger Ausgleich er
folgen wiirde. Diese Eigenbewegung der In
duktionsofen, welclie weniger auf thermische, 
ais auf elektrodynamische Erscheinungen zuriick- 
zufiihren ist, tritt derart intensiy auf, dafi fiir 
Jeden, der mit Induktionsofen jemals gearbeitet 
hat, die Gronwallschen Behauptungen yollstandig 
unyerstandlich, und daher die yorliegenden Aus
fuhrungen auch iiberfliissig sind. Diese Eigen
bewegung ist z. B. bei grofien Ofcneinheiten 
(von 4 t und dariiber) vom Kjellin-Typus derart 
energisch, dafi man lange Zeit Schwierigkeitcn 
hatte, eine der mechanischen Einwirkung des 
rollenden Stahles geniigend widerstehende Ofen- 
zustellung zu finden, bis es hauptsaclilich durch 
eingehende und zielbewufite Yersuche der Poldi- 
hiitte in Kladno gelang, auch diese Frage einer

* Argl. „S tahl und E isen" 1909, 18. Aug., S. 1283;
1910, 12. Jan ., S. 91.
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Abbildung 1 : Bewegungaeracheinungen bei

b) eine kreisende Bewegung parallel zur 
Badoberfliiche von geringerer Geschwindigkeit 
ais die Bewegung a). Die Bewegungsrichtung 
ist im iibrigen nacli der Badform verschieden 
und aus den Skizzen ersichtlich. Besonders 
charakteristisch tritt sie bei den Drehstromofen 
infolge eines im geschmolzenen Metalle selbst 
auftretenden Drehfeldes ein. Diese Bewegung 
ist aber anderseits keine iibermftfiige, so dafi 
kein Durcheinanderwirbeln von Stahl und Schlacke 
erfolgt, letztere sich yielmehr yollstilndig ab- 
scheidet. Den diesbeziiglichen Beweis kann 
man den vor kurzem yeroffentlichten yergleichen- 
den Yersuchen des Kgl. Materialprufungsamtes** 
an Elektrostahl- und gewohnlichen Thomas- 
sehienen entnehmen.

Durch Zusammenwirken dieser beiden yer
schiedenen Bewegungsarten entsteht eine mehr 
ais geniigende Mischung des Ofeninhaltes, so dafi 
es niemandem einfiel, direkt Proben aus ver-

* Y. E u g e l h a r d t :  >Elektrische Induktionaofen
und ihre Anw endung in der Eison- und Stahlindustriec. 
„ElektrotechnischeZeitschrif t*  1907,31. Okt., S. 1051/3; 
7 .N o t ., S.1084/9; 14. N o t . S. 1104/8; 2 1 .N o t . S. 1124/8.

** Ygl, „Stahl und Eiscn“ 1910, 9. Febr.,  S. 262/4.

schiedenen Teilen der Schmelzrinne gleichzeitig 
zu entnehmen und auf ihre Uebereinstimmung zu 
priifen. Soweit dem Verfasser bekannt ist, wurde 
fiir die Induktionsofen ein solcher Versuch nur 
einmal und zwar ebenfalls yon der Poldihutte 
in Kladno an einem Drehstromofen System 
Rochling-Rodenhauser durchgefiihrt und ergab 
praktisch yollstilndige Gleichmilfiigkeit an den 
yerschiedenen Stellen des Bades. Um nicht zu 
wcitschweifig zu werden, sei beziiglich Einzel- 
lieiten auf die Litcraturąucllc yerwiesen, * und 
hier nur kurz angefuhrt, dafi bei Herstellung 
eines legierten Stahles mit 1 °/0 Chrom 10 .Minuten 
nacli dem im Arbeitsraum erfolgten Chromzusatz
7 Proben an yerschiedenen Stellen des ITerdes 
und der Rinne genommen wurden, und dafi sclion 
naeh dieser kurzeń Zeit eine praktisch voll- 
standig einwandfreie Verteilung aller Bestandteile 
des Stahles nachgewiesen werden konnte.

III. Art des Ver
gi e fi en s. Gronwall er- 
wilhnt in den angefiihr- 
ten Ver6ffentlichungent 
dafi er es fur riclitiger 
liiilt, die ganze Charge 
in oine den ganzen Ein
satz fasseiide Pfanne zu 
fiillen und erst von dieser 
zu yergiefien. Er ver- 
urteilt eine bei einer In- 
duktionsofenanlage gese- 
hene Art des Yergieflens 
(es ist wohl der Kjellin- 
Ofen in Gysinge gemeint), 
bei welcher in eine klei
nere, nicht den ganzen 

Ofeninhalt fassende Pfanne abgestoclien und yon 
dieser, noch withrend des Abstiches, durch den 
Stopfen in die auf einer Drelischeibe stehenden 
Kokillen yergossen wird. Es ist dies also eine Art 
des Abstiches, bei welcher nicht der ganze Inhalt vor 
dem Yergiefien in der Pfanne gemischt wird.

Fiir die Frage der grofieren oder geringeren 
Gleichmilfiigkeit der Elektrostahlchargen im Ofen 
selbst ist naturlich die Frage des Yergiefiens 
ohne Belang. Man mufi nur die Frage er- 
ortern, wenn es sieli darum handelt, aus den 
Betriebsergebnissen der Praxis Unterlagen fiir 
oder gegen die • Gronwallsche Behauptung zu 
sammeln. Ist der ganze Einsatz in der Pfanne 
gemischt, so kann man aus yergleichenden Analysen 
von Blocken der gleichen Charge oder yon einzel- 
nen Teilen des gleichen Blockes keine Riick- 
schliisse auf die Gleichmilfiigkeit der Charge vor 
dem Yergiefien mehr zielien. Hingegen miifite 
aber gerade die von Gronwall gerugte Art des 
Yergiefiens durcli eine kleine Pfanne — mag

* D r .  B . N e u m a n u :  łRochling-Rodenhauseraneuer
Drehstromofen und weitere Fortschr i t te  )D der Elektro- 
stah lerzeugungt.  „Stahl und E isen “ 1908, 12. Aug-.
S. 1161/7, 19. Aug.,  S. 1202/8.

sehr befriedigenden Losung zuzufiihren. Ueber 
die Ursaclien dieser Bewegung hat sich der Ver- 
fasser seinerzeit an anderer Stelle* ausfiihrlich 
ausgelassen, und kann er diese, mehr den Elektro- 
teohniker interessierende Frage hier yernach- 
lilssigen. Es sei nur lieryorgehoben, dafi sieli 
in jedem Induktionsofen zwei yerschiedene Be- 
wegungsarten unterscheiden lassen, die in den 
nebenstehenden Zeiclinungen Abbildung 1-— 3 fiir

1. einen reinen Kjellin-Ofen mit ringformigem 
Quersehnitt,

2. einen Rochling-Rodenhauser-Ofen fiir ein- 
phasigen Wechselstrom und

3. einen gleichen Ofen fiir Drehstrom schema- 
tisch wiedergegeben sind. Diese beiden Be- 
wegungsarten sind

a) eine rollende Bewegung senkrecht zur 
Badoberfliiche und gegen die Innenwand der 
Schmelzrinnen gerichtet,

Abbildung 1. Abbildung 2. Abbildung 3.
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diese Arbeitsweiso metallurgisch richtig sein oder 
nicht — dann aus den Analysen der Blocke einen 
Anhaltspunkt fiir die Gleichmiifligkeit der Ofen- 
cliargen geben. Nun liegt gerade fiir die er- 
wiihnte mit einem Kjellin-Ofen arbeitendę An- 
lage in Gysinge der Bericlit der Kanadischen 
Studienkommission vor. Da dieser Bericlit* nicht, 
so allgemein zugiinglich ist wie andere Literatur- 
quellen, so sei naclisteliend die betreffende Stelle 
in wortliclier Uebersetzung wiedergegeben.

-Was die mechanischen und Arbeitseigen- 
schaften des erzeugten Stahles mit niedrigem 
oder hohem Kohlenstoffengehalte anbetrifft, so 
steht es aufier Frage, dafi der Stahl yon bester 
Qualit;it ist. Man findet, dafi die Analysen 
der drei Blocke, die im Kopf, in der Mitte 
und im Boden angebohrt waren, sich mit 
der Analyse des Durchschnittsmusters fast voll- 
kommen decken; es tritt demnach praktiseh 
keine Seigerung auf, und die mechanischen und 
fiir das SchweiCen wichtigen Eigenschaften sind 
die gleichen wie die der besten Stiihle.1'

Da der genannte Bericlit, wie schon erwiihnt, 
nicht so allgemein yerbreitet ist, so seien nach- 
stehend die beziiglichen Untersuchungen Har
fa o r d s wiedergegeben:

C h a r g e  546 (hart).
Analyse dos DurcbschnittsmusterB (Bohrspane 

von yier Blocken).
Kohlenstoff . . . 1,082 o/o .Mangan . . . .  0,240 ojo
Silizium . . . .  0,194 „ A r s o n ...........0,012 „
Schwefel . . . .  0,008 „ Kupfer . . . .  0,031 „
Phosphor. . . . 0,010 „ Aluminium . . . Spur

P r o b e n  v o n  K o p f ,  
M l l t e  u n d  B o d e n  

d e s  g l e i c h e n  B l o c k s

P r o b e n  Y o n  d r e i  
y e r s c h i e d e n e n  

B l o c k e n

K o p f M it t e  J s o d e n N r .  1  N r .  2  N r .  3  
K o p f  M it t e  B o d e n

Kohlenstoff . . . 
S i l i z i u m ..............

1,083
0,194
0,008
0,009
0,242

1,077 1,050 
0,205 0,196 
0,010 — 
0,011 0,011 
0,260 0,250

l,086jl,086jl,070 
0,206 0,204 0,205 
0.009 0,010 —
0 ,0 1 0  0 ,0 1 1 :0 ,0 0 9
0,250 0,246 0,250

Schwefel . . .
Phosphor..............
Mangan . . . .

C h a r g e  547 ( m i t t e l ) .
Analyse deB D urchschnittsmusters (Bohrspane 

von yier Blocken).
KohlonBtoff . . . 0,417 o/0 Mangan . . . .  0,110 "/o
Silizium . . . .  0,145 „ A r s e n ...................... 0,020 „
Schwefel . . . .  0,008 „ Kupfer . . . .  0,032 „
Phosphor.  . . . 0,010 „ Aluminium . . . Spur

P r o b e n  y o n  K o p f ,  
M it t e  u n d  B o d e n  

d e s  g l e i c h e n  B l o c k s

P r o b e n  T o n  d r e i  
Y e r s c h ie d e n e n  

B l o c k e n

K o p f M it t e B o d e n N r .  1  ! N r .  2  
K o p f  | M it t e

N r .  3  
B o d e n

Kohlenstoff . . . 
Silizium . . . .
Schw efe l ..............
Phosphor. . . . 
M a n g a n ..............

0,415
0,160
0,009
0,011
0,110

0,402
0,145
0,010
0,012
0,106

0,391
0,147

0,012
0,108

0,415:0,401 
0,14810,159 
0,010 0,009
o,oio;o,oio 
0,112 0,110

0,403
0,148

0,011
0,106

* -Report  of the commiBsion appointed to inyesti- 
gate the different electro - therm ic  processes for the 
smelting of iron ores and the m aking of steel in 
operation in Europę".  S. 63/64.

x y i .m

C h a r  g o  550 (w e  i c h ) .
Analyso des Durchachnittsmustors (Bohrspane 

yon yier Blocken).
Kohlenstoff . . . 0,098 °/o Mangan . . . .  0,144 °/»
Silizium . . . .  0,026 „ A r s e n .....................  0,022 „
Schwefel . . . .  0,012 „ K u p f e r .....................  0,030 „
P h osphor .  . . . 0,012 „ Aluminium . . . Spur

P r o b e n  y o n  K o p f ,  ! P r o b e n  v o n  d r e i  
M it t e  u n d  B o d e n  y e r s c h i e d e n e n  

d e s  g l e i c h e n  B l o c k s  j B l o c k e n

K o p f  M it t e  B o d e n  [ * \r ' *, 1 K o p f
N r .  2  N r .  3  
M it t e  B o d e n

Kohlenstoff . . .
S i l i z i u m ..............
S c h w e fe l ..............
Phosphor . . . .  
M a n g a n ..............

0,102i0,105!0,103 0,105 
0,02810,029 0,030:0,032 
0,010 0,009 — 0,010 
0,011 0,010 0,012 0.011 
0,142 0,141 0,140|0,138

0,101 0,099 
0,030 0,026 
0,011 — 
0,0100,012 
0,134 0,138

Fiir Anlagen mit Induktionsofen, die den 
ganzen Einsatz in eine grofie Pfanne fiillen und 
dann erst yergiefien — eino Art des Arbeffens, 
die bei weitem iiberwiegt — hat die Zusammen- 
stellung solclier Ergebnisse infolge der ein- 
tretenden Miscliung in der Pfanne keinen Zweck.

IY. Gutach tli che Aeufierungen.  Da der 
Yerfasser ais Geschaftsfuhrer der GeseUschaft 
fiir Elektrostahlanlagen an dem Gegenstande
interessiert ist, und man ihm yielleicht nicht- 
geniigende Óbj ekti v i tli t zuschreiben konnte, hat 
er im Monat Februar eine Reihe der wicli-
tigsten Lizenznehmer, welche Induktionsofen 
betreiben, zu Aeufierungen zu yorstehender Frage 
yeranlafit. Diese seien nachstehend mit Bewilli- 
gung der betreffenden Firmen im Auszuge
zusammengestellt und damit die Unrichtigkeit 
der Gronwallschen Behauptungen auch seitens 
der objektiyęn Praxis widerlegt.

A. K  j  e 11 i n - O f e n.
. . . „W ir  sehen d e B h a lb  dayon ab, Ihnen dor- 

artige Analysen mitzuteilen, bemerken aber, daB bei 
unserer  A rt  zu arbeiten auch bei ungleichmaBiger 
Abnutzung des F u t te rs  eine ungleichmaBige Zusammen
setzung dea Bades bo gut wio ausgoschlosson ist. 
Jedenfalla  mufiten wir UngleichmaBigkeiten, wenn sie 
Yorhanden wiiren, liingst bem erk t  haben, was n icht  
der Fal i  is t .“ (F r i  e d. K r  u p p A. G., Essen a. d. R.).

„Die von G r o n w a l l ,  L i n d b l a d  & S t a l h a n o  
aufgostellto Behauptung, daB bei abgenutztem F a t t e r  
der Induktionsofen die dadurch ents tehenden Diffe- 
renzen im Badquerschnitt  eine Yerschiedene E rhitzung 
und dadurch ungleiche Chargenzusammensetzung zur 
Folgo habon, miissen auch die H erren  un s e r eB  W erk e s  
f i i r  den normaien Betrieb des Kjellin-Ofens ais un- 
r ichtig  bezeichnen. Unsere H erren  auBern sich iiber 
diesen P u n k t  wie folgt:  Es ist selbatYcrstandlich, daB 
bei einem Induktionsofen jede  lokale Quorschnitts- 
yerringerung eine T em pera tur-E rhohung  des Bades 
zur Folgę hat.  Insolange diese QuerachnittsYor- 
r ingerung keine sehr botriichtliche ist, wird diese 
Tem pera tur-Erhohung  durch die auBerordentlich inten- 
sive Eigenbewegung des Bades Yollkommen wett ge 
m acht und auageglichen. Keineafalla geben die Korro- 
B ionen bei normalem Yerlauf einer Zustellung jem als  
irgendwie Yeran lassung  zu einem ungleichmSBigen 
Gange der Chargen in bezug auf ihre Tem pera tu r  in 
den einzelnen Querschnitten.“

( P o l d i h i i t t e ,  Kladno).
„W as die b e B a g t e  ungleiche Chargenzusammen

setzung anbelangt,  bemerken wir  ergebenst,  daB dies
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boi der s tarken Eigenbewogung dea Bades ganz aus- 
g e s c l i lo B s e n  iat;  wir haben noch nie eina dahin 
deutonde Beobachtung gemacht."

( B a i l d o n h u t t e ,  Kattowitz).

B. R o c l i l i n g - R o  d o n l i a u  b e r - O f  on.
„"Wir haben hier bisher koino UngleichmaBigkeit 

in  den Blocken festgeatellt.  — Eine solche iat auch 
insofern nicht gut denkbar, ala beim AuBkippon des 
ganzen Eloktroofen-Inhaltea nach E rreichung  dor 
gentlgenden GieBhitze eino so a tarke Durchmiscliung 
in der Pfanne stattfindet,  daB Ungloichlieiten, dio 
eventl. im Ofon yorhanden waren, wahrscheinlich aus- 
geg lichen  wurden."

( B o r g i s c h o  S t a h l i n d u s t r i e ,  Remscheid.)

„Bor Bewois fiir die GleichmaBigkeit dos Materials 
k ann  unmoglich durch aus don gegosBenon Blocken 
gewonnone Analysen bewiesen werden, donn wenn daa 
Materiał  im Ofen auch nicht ganz gleichmaBig sein 
sollte, so wurde beim Abstich in die Pfanne doch 
eino Behr weitgehende Mischung dos Materials atatt-  
finden.“
( R o c h l i n g a c h e  E i s o n -  u. S t a h l w e r k e ,  Yiilklingen.)

„W ir  nehmon an, daB infolgo fortgesotz ter Ab- 
nutzung dea Ofenfuttera die h iordurch entatehenden 
Differcnzon im Badąuerachnitt  eino yerschiedeuo Er-  
hitzung erzougon, daB aber  dadurch ungloicho Chargen- 
zuaammonaetzung bedingt wird, bozweifoln wir s ta rk .” 

(L e  G a l l a i s ,  M e t z  & Co., Domtneldingen.)

Zuschriftęn an die Redaktion.
(Ffir die unte r  d ie se r  Rubr ik  erscheinenden  Artikeł libern immt die Redaktion keine Verantwortung.)

Der maschinelle Betrieb auf Huttenwerken.
In diesem Aufsatz* hat E. I l iecke von nouom 

zu der Frage der grofieren Wirtschaftliohkeit des 
Dampf- odor elektrischen Antriebes fiir Umkohr- 
strafion Stellung genommen und gibt bei dieser 
Berechnung Angaben und Zahlenmaterial, welche 
meiner Ansicht nach dor Berichtigung bediirfen.

Zuniichst liat Biocko die ganzo Sachlago fiir 
die Beurteilung der Wirtschaftliohkeit des Dampf- 
Umkehrstrafien-Antriebes dadurch sehr uniibor- 
sichtlich gestaltet, dafi er die Maschinenanlago 
zum Antriob der Umkohrstrafio solbst mit dem 
gesamten maschinellen Betrieb verquickt hat, und 
dafi or auf dem Umwego oinor Wirtschaftlichkeits- 
rechnung fiir diesen ganzen maschinellen Betrieb 
darzutun versucht, dafi der oloktrische Antriob 
fiir Umkehrwalzenstrafien gegeniiber dem Dampf- 
■antrieb Vorzilge besitze. Die Grundlagen fiir 
die von Riecko durchgefuhrto Bochnung sind 
durchaus ideoll. Eino solche Vergloichsrechnung 
wiire hochstens boi einer Neuanlago eines Hiitten- 
workos angebracht; aber selbst dann spiolon ćJrt- 
liche Verhiiltnisso fUr die Anlagekosten oine ganz 
■orhobliche Bollo, so daC insgomoin oine dorartigo 
Bochnung keinesfalls yerallgemoinort werden darf. 
Ich will gorn zugoben, dafi dor oloktrische An
triob dort, wo der Stroin billig erzeugt werden 
kann, der Schwungrad - Dampfantriobsmaschino 
gogeniiber Yorteilo biotot. Jedoch liegen die 
Yorhiiltnisso meist so, dafi dor Strom nicht zu 
einem so billigen Preis erzeugt werden kann, daC 
oin Yorteil fiir den elektrischen Antrieb besteht. 
Und wenn man aucli heutzutago bei einem grofien 
Teil von Huttenwerken dazu iiborgegangen ist, 
<lem elektrischen Antrieb in gewissen Fallen den 
Yorzug zu gobon, und dio Elektrizitśitsfirmon 
tatsachlich schon oine Unmengo elektrischer An
triebe fiir WalzenstraBen ausgefuhrt haben, so ist 
hierin durchaus noch kein Beweis dafiir zu er- 
blickon, dafi dor elektrische Antrieb billiger ar-

* „Stahl und E iaen“ 1909, 24. Noyember, S. 1852 
biB 1857.

beitet ais der Dampfantrieb, da namlich sehr oft 
nicht allein die Betriebskosten, sondern auch die 
Anordnung des ganzen Walzwerks sowie dio 
Platzfrage von entscheidender Bedeutung waren.

Manche Iluttonwerko haben oingehendo Vor- 
suche uber dio Wirtschaftlichkoit des elektrischen 
Antriebes gegenuber dem Dampfantrieb gemacht 
und sind zum grofiten Teil zu dor Uoborzeugung 
gekommen, dafi dor oloktrische Antriob in An- 
schafFung sowie im Betrieb teuror ist, ais dor 
Dampfantrieb. Wenn trotzdem in solchon Fiillon 
dor olektrischo Antriob gewahlt wurde, so war 
ausschliefilich boi den in oinor Bichtung um- 
laufendon Walzenstrafion die Beąuomlichkeit dor 
Bedionung sowie dio Platzfrago mafigebond, 
ein Faktor, welcher besonders bei veraltoten 
Anlagen, die modornisiert werden sollen, grtifi- 
tontoils ausschlaggebond ist. Solche Ueberlegun- 
gon sind inanchmal auch ontschoidend boim 
oloktrischon Antriob von Umkohrstraflen. So 
z. B. ist mir bokannt, dafi ein Hiittenwerk in 
Westfalen den elektrischen Antriob oinor Um
kohrstrafie nur doshalb vorgezogen hat, woil die 
Platzfrage sowie die ganze Anordnung der 
Walzonstrafie diesen x\ntrieb direkt yorgoschrie- 
ben hat. Ich bohaupte, und da wird man mir 
schwer widersprochen konnen, dafi allgemein, 
wenn elektriseho Energie nicht billiger ais 3 i  
f. d. Kilowatt-Stunde an der Vorbrauchsstello 
abgegeben wordon kann, dor Dampfantrieb fiir 
WalzenstraBen wesentliche Vorteilo dom olek- 
trischen Antriob gegenuber biotet. Ais Beispiel 
fiihre ich an, dafi ein oberschlesischos Hiittenwerk, 
welches boi Bozug des oloktrischon Stromos zu
5 Pfg./KWst den Dampfantrieb durch eloktri- 
schen Antriob ersetzt hat und spiitor, nachdem 
es dio Unwirtschaftlichkoit dos Botriebes erkannte, 
wieder zum Dampfantrieb zuriickging.

Darin gohe ich selbstvorstandlich mit Biocko 
ohne weitores einig, dafi dort, wo g o n i i g o n d  
Wasserkriifto zur Verfiigung stehon und somit 
dio oloktrische Kraft sehr billig hergestellt wer-
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don kann, dor elektrischo Antriob allen andoron 
Antriebon gegeniiber Yorteilo bioten mufi. Riecko 
suclit nun nachzuweison, dafi besonders dio Um- 
kohrstrafien mit eloktrischom Antriob Vorteilo 
bieton, und benutzt zum Vorgloich Zahlon, welche 
zu der Berechnung bei don heutigen modernen 
Dampfantrioben nicht mehr horangozogen werdon 
konnen. Es miissen docli alle Vorgleichsrecli- 
nungon auf derselben Grundlago aufgebaut wor
den; man darf nicht ganz moderno Dampfturbinen 
mit Diisen-Regelung, 12 bis 15 at Kesseldruck 
und liohor Ueberhitzung, mit Dampf-Umkehr- 
walzonzugmaschinen iilterer Bauart yergleichen, 
■die mit niedrigerem Dampfdruck ohno Uobor- 
hitzung und langen Robrleitungon arbeiten. 
Ebenso leicht, wie es moglich ist, bei Dampf
turbinen mit kurzeń Rohrleitungen auszukommen, 
kann diese Aufgabe auch boi Dampf-Umkohr- 
maschinen geliist werden. Daboi soli nicht un- 
•erwahnt bleiben, dal! selbst bei liingoron Rohr
leitungen, seit Einfiihrung der Dampf-Ueber- 
hitzung und seitdem die Hiittonleuto don Wort 
oinor richtigen Bemessung, oinor geniigonden Iso- 
Lation und einer guten Instandhaltung dor Dampf- 
ioitungen orkannt haben, dio KondensYerluste in 
densolbon boi woitom nicht mehr dio Rolle, wie 
heute noch violfach angonommon wird, spiolen.

In der Rechnung von Riocko ist woitor irre- 
fuhrend der grofie Umwog, an Hand yorbrauchter 
"Warmeoinhoiten die Wirtschaftlichkoit der maschi- 
nollon Betriebe von Umkehrstrafion liachzuwoisen. 
•le mohr Annabmon gemacht wordon konnen, 
um so loichtor wird das richtigo Bild Gofahr 
laufen, entstollt zu werden. Sowohl dio Dampf- 
Umkohrstrafion, ais auch dio oloktrisch betriebonen 
Umkehrstrafion . gebrauclion zu ihrom Botriobo 
Enorgion, deren Gestohungskoston innerhalb un- 
wesontlicher Gronzen gonau bestimmt sind, und 
es hat gar koinon Sinn, oino Rechnung in oinor 
Weiso aufzustellon, dio angobraeht ware, wonn 
derartigo Anlagen iiborhaupt noch nicht aus- 
gefiihrt worden waren. Wir wissen heuto ganz 
genau, dafi auf einom HUttonwork die in Gas- 
mascbinen erzeugte Kilowattstunde an dor Ver- 
brauchsstello 2,5 bis 3 c), und dafi eino Tonno 
Dampf im Mittol 2,60 Jt kostet. Wir kennon 
ferner lieute mit ziemlicher Gonauigkeit don Ver- 
brauch an Energio, sowohl boi don Dampf-Um- 
kehrstrafion, ais auch boi don oloktrisch angotrie- 
benon Umkehrstrafion.

Ich gebe dahor nachstohond die Kosten fiir 
don Dampfbetrieb mit Umkelirmaschinen an, 
unter dor Beriicksichtigung, dafi der Preis fiir dio 
'lonne Dampf sowie dio Kilowattstunde im Mittel 
don Erzeugungskoston dor deutschen Hiitten- 
worko ontsprechen. Angonommon ist, wie in 
dom Aufsatz von Rioke, eine 1150or Blockstrafie 
mit 601 Stunden-Erzeugung. Ein Dampfverbrauch 
Yon 170 kg f, d. Tonne einschl. aller Verlusto 
ergibt in der Stunde

d. i. fiir das Jalir bei 360000 t Jaliroserzougung 
~ > <  170 =  61 200 t

1000 1 
In diesen Dampfzahlen sind die Kondensations- 
verluste, Dampfverbrauch fiir die Kondonsations- 
anlago, sow'ie der DampfYorbrauch dor Speise- 
pumpon oinbogriffen.

Unter gleicher Annahme ist nachstehend der 
Yerbrauch einer 900 er Fertigstrafio angefiihrt, 
boi oinor Stundonleistung von 40 t. Ein Dampf- 
vorbrauch von 420 kg/t, einschl. aller oben ge- 
nannton Yorlusto, ergibt fiir die Stunde

^ ^ = 1 6 , 8  t Dampf,

d. i. im Jahre bei 160000 t Jahrosorzougung 
160 000 X  420
_------=  67 200 t Dampf,

d. h. um obige Erzeugung auf beidon Straflen 
herstollen zu konnen, sind im Jahro 128400 t 
Dampf notwendig.

Zur Erzeugung dieser Dampfrnengen sind 
erfahrungsgomafi 600 +  700 =  1300 qm Heizfliiche 
notwendig; hierzu kommen 200 qm R eserY eheiz- 
fliicho, also im ganzen oine Kossolanlago von 
1500 qm. Die Kosten fiir 100 qm Kessollioizfliicho 
einschl. Mauerwerk, Schornstoin und Fundamento 
botragon im Mittol 15500-*, demnach kostet eino 
Kesselanlago von obiger Grofie rd. 233000^.

Eino Tonno Dampf, mit Gas oder Kohle er- 
zougt, kostet in Deutschland durclisclmittlich 
2,60 Jt, demnach betragen dio Koston fiir don 
Dampfbetrieb 128400 X 2,6 =  333840 .i! oder rd. 
334000 Jt.

Zum Boweise, dafi in dampfwirtschaftlichor 
Beziehung houte auf HUttenworken ganz aufior- 
ordentlich viel giinstiger gearbeitet wird, ais in 
friilieron Zoiton, gebe ich nachstohond oin Bild 
der gesamten maschinellen Anlagen, einschl. 
zweior Dampf- Umkehrstrafien, oinos modornon 
Hiittenworkos wieder, unter Angabe dor Quadrat- 
meter-Hoizflachon, die boi diesem Work Y o rh a n d en  
sind. Dio durchschnittliche Erzeugung im Stahl- 
werk betragt 210000 t im Jahre; es laufen iri dem 
Botriobo desselben folgende Maschinen:

1. S t a h l w e r k :  Eino Konverter-Geblfi8emaschine 
Yon 1700 mm I lu b ,  Hochdruckzylimlor 1300 mm 0  
und Jf iederdruckzylinder 2000 mm 0  fiir eino ange- 
8augte Luftmenge von 885 cbm i. d. Minuto bei 2,5 at.

Eine Kupolofen - Geblaaemaschine von 1000 mm 
I lu b ,  600 bezw. 900 mm Zylinderdurchmesser,  m it 
einem Luftvolumen von 560 cbm auf 0,2 at.

Zwei Akkumulatorpumpen in Zwillingsanordnung, 
eine dritte in Keserve, von 500 mm Hub, 450 mm 
Durchmesser der Zylinder, 130 mm Plungordurchmesser 
fur  einen W asserdruck von 30 at. Des weiteren eine 
Zentralkondensation fur obige MaBchine.

2. W a l z w e r k :  Eino Blockwalzenzugmaschine 
in Zwillings-Tandem-Anordnung, 1300 mm Hub, 1000 
bis 1550 mm Zylinderdurchmesser, 150 Um drehungen, 
Yorgelege 1 : 2,2; — eine stehende Blockschere, dampf- 
hydraulisch, fiir einen Schnitt  480 X  350 qmm.
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W ei te r  eine Eertigwalzenzugmaschine,  ebonfails 
in Zwillings-Tandem-Anordnung, 1400 m m  Hub, 1100 
bis 1650 mm Zylinderdurchmesser und 150 Um drehun- 
gen sowio die Zentralkondensation fur das Walzwerk, 
und des ■weiteren oino elektrische Zentrale, bestehend 
aus einer Maschine yon 1300 m m  Hub, 620 bezw. 
1070 mm Zylinderdurchmesser mit  gleicher I teserye ,  
yon weichen eine dauernd ziemlich voll belastet  lauft. 
Dazu noch oino Lichtmascli ine yon 800 Hub und 440 
bezw. 750 mm Zylinderdurchmesser,  welcho nur  zoit- 
woiso in Betrieb ist.

Des weiteren wird die gesamto Wasserver- 
sorgung fur das Stalli- und Walzwerk dureh eine 
Dampfpumpe bewerkstelligt und ist fiir den Be- 
trieb samtlichor angefiihrton Dampfmaschinen 
eine Kessolanlage von 1800 qm notwendig. DaC 
dio Dampfschwankungen nur sehr geringo sind,

welcho don von mir oben angegebenen voll- 
standig entsprochen. Die Maschine, welche®r.=:3«S- 
Puppo soinon Yersuchen unterworfen hat, war 
in ihren Abmessungen nach Angabon ihros Er- 
bauers in dampfwirtschaftlicher Hinsiclit nicht 
so gebaut, wie es boi oiner modornon Tandom- 
Zwillings - Umkehrmaschino mit AnschluC an 
Zentralkondensation moglich wiiro, da dieselbe 
von vornhorein zum Botriob einor Abdampfturbine 
yorgesehen war.

Yergloiclit man nun die Dampfanlage mit 
dom elektri schen Antrieb, so kommt man zu 
folgenden Ergebnissen: Der jahrliche Yerbrauch 
an Kilowattstunden boi dem oloktrisclion Antrieb 
einer 1150 er BlockstraCe und einor 900 or Fertig-

Abbildung 1 und 2. lvurvon der Dampfentnahme.

zoigen dio in Abbild. 1 und 2 wiodorgogebonen 
Ivurven, welche oinom registrierendon Manometer 
entnommen sind.

Ich will noch orwahnen, daC die Abmessun
gen der BlockstraCe 1150 mm Durchmesser und 
2900 mm Ballonlange sind, die Fertigstrafie hat 
bei 820 mm Durchmesser 2000 mm Ballenliinge.

Ais bosondors bomerkenswort mufi ich liier 
anfiihren, dafi boi dor BlockstraCe Blocke in einer 
Hitzo auf Kniippel von 50 X 50 mm gewalzt 
werdon, was oiner 136 fachen Streckung ent- 
spricht. Dio mittlere Streckung der BlockstraCe, 
bozogen auf oine Monatserzeugung, ist eine 
23 facho, also eino weit grofiere ais die, welche 
Riecko in seinem Aufsatz angibt. Ich fuhre obigo 
Zahlen nur an, um zu beweisen, daC dio von 
mir gogebenon Daten des Dampfyerbrauches f. d. 
Tonno wirklich im Betrieb gewonnon sind und 
dom Yorbrauch moderner Anlagen entsprochen.

In letzter Zeit hat ^r.^Hg. Pup po an einor 
BlockstraCe Dampfverbraucbszahlon festgostellt,

strafie betragt, wie Riecko auch angibt, bei einer 
Jahrosorzougung von 360000 t 15560000 Kilo
wattstunden. Rechnet man im Mittel ais Kosten 
fiir die Kilowattstunde an der Abgabestelle 2,75 
so betragon die Gesaintkoston f. d. Jahr 428000 Jt.

Riocke gibt an, dafi boi oinom elektrischen 
Antrieb bei liingeron Stillstiinden wohl das 
.Jlgnor-Aggregat stillgosetzt werden konnte; 
was macht abor wahrend diosor Stillstiindo die 
Zontralo bezw. das Aggregat, welclies zum Be- 
triob dor UmkohrstraCen unbedingt notwendig 
ist? Wenn boi dem Dampfantrieb die Kondon- 
sationsverluste in Rechnung gezogen worden, so 
miissen doch selbstyerstiindlich bei dom olek- 
trischen Antrieb aucb die Verluste in Rechnung 
gezogen werden, welche entstehen, wonn beim 
Stillstand des elektrischen Umkehrantriebes die 
Maschinen in der Zentrale weiterlaufon. Diese 
Verluste sind bestimmt hohor, ais die Kondens- 
yerluste der stillstehondon Dampfanlage. Rechne 
ich dieselben nur zu 20 °/o, so folgt daraus, daC
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■dio jahrlichen Kosten bei oloktriscliem Antrieb 
428000 +  85 600 =  513G00 gegeniiber 334000 Jt 
boi dem Dampfantrieb betragen. Das Bild ver- 
schiobt sich also ganz wesentlich sou ungunsten 
dos elektrisclien Betriebes. Infolge dor wesentlich 
hiiheron Anlagekoston fallen dem letztoron aber 
•auch noch wesentlich hohere Amortisationsbetriigo 
zur Last.

Zum Schlusse will ich noch bemerken, dafi 
dor Gasverbrauch der Gasmaschinen mit 5000 WE 
fiir die Kilowattstunde zu hoch eingesetzt ist. 
Nach Angaben dor Betriebe betragt derselbe bei 
oinor durchschnittlichen Belastung dor Zontrale 
yon 66 bis 70 % 3600 bis 4000 WE. Dos weiteren 
wiirde man heute oine Zentrale mit Gasmotoren 
aiisgeriistot nicht in dor Anordnung bauon, wie 
sio Rieko anfiihrt, sondorn man wird zu groBeren 
Aggregaton iiborgehen (3000 bis 6000 PS).

Da Gasmaschinen bei geeignetor Wartung 
lioute selir betriebssichor sind, liat dio Erfahrung 
liingst gozoigt, dafi oine Reserve in dom Umfange, 
wio Riecko annimmt, nicht yorhanden zu sein 
braucht, und es gibt in Wirkliclikoit auch koino 
Zentrale, die oine solclio Rosorye aufzuweison hiitte. 
Ich mufi woitor feststollon, daC die von Rieke 
angegebenen Werte dor Zentrale bezw. dor ein- 
zolnen Antriobe teils zu niodrig, teils zu hoch 
■angenommen sind, und es werden sich ja die 
Zahlen ohno weiteres aus den Erfahrungsworton 
und wirklichen Kosten dor einzelnen Aggregato, 
sowie unter Beriicksichtigung dor yon mir an- 
gogebonen Zahlon berichtigen lassen.

Stelit man nun dio richtigen Zahlen und 
auch dio richtigen Werto dor einzelnen Anlagen 
zusammen, dazu die Jahreskoston und die Aniorti- 
sationsbetrage, so wird man nach kurzer Ueber- 
logung zur Uoborzougung kommen, dafi dor 
Dampfantrieb doch weit melir Yortoilo bei Um- 
kehrstrafion bietot, ais man aus dom Aufsatz 
von Riecko herauslosen kiinnto.

Saarbriickon,  im Januar 1910.
Th. Ehrhardt.

* «*

Der Ansicht yon E hr ha r dt ,  daC so yiolo 
in oiner Richtung umlaufende eloktrischo Walzon- 
strafienantriebe nur aus Riicksichten auf Walz- 
werksanordnung, Platzfrage und Bodionung trotz 
angoblich hoheror AnschafTungs- und Botriobs- 
kosten sich eingobiirgort haben sollon, halto ich 
zum Gegonboweis die Praxis ontgegon, dio boi 
wirtschaftlichen Nachtoilen dio yiolen oloktrischon 
Antriobe fiir Hundorttausende yon Pfordostiirken 
nicht zugolasson hiitte. AuBerdem yerwoise ich 
■auf den Schlufi meiner Abhandlung, in welchem 
ich das wirtschaftlicliero Arbeiten olektrischor in 
■einor Richtung umlaufender Antriobo gogeniibor 
direkten Dampfantrieben bogriindet babo (olektri
schor Betriob erfordort danach rund 50% dos fiir dio 
direkten Dampfantriebo erforderlichen Dampfes).

Falls Ehrhardt mit dom oborsclilosischon 
Hiittenworko die Bethlen - Falyahiitto meinon 
sollte, so stolle ich sein Beispiel dahingehend 
richtig, dafi in Wirkliclikoit soit kurzom daselbst 
eine moderno Turbozentralo zur Energioyersor- 
gung oinor grijfieren Zahl olektrischor Walzon- 
strafienantriebe in Botrieb ist, und dafi auch das 
frUhero elektrisch botriebene Walzwerk nach 
yollstandiger Erneuorung der eigontlichon Wal- 
zenstrafio elektrisch betrioben wird.

Dio Reehnung von Ehrhardt betroffs dor zwei 
Umkehrantriobo ist nicht einwandfrei; ich hatte 
moinon Erortorungon 184 +  25 °/o =  230 kg Dampf 
(Blockstrafie) und 480 +  25 °/° =  600 kg (Triigor- 
strafie) zugrundo gelogt, fiir dio eloktrischon An- 
triebe 17 +  25% =  21 KWst (Blockstrafie) und 
40 -)- 25 % =  50 KWst (Triigerstrafio). Der fiir 
beide Betriebsarten gloich gewiihlte Zuschlag yon
25 % zu den wiihrend einiger Stundon gefundenen 
Betriebsorgebnissen sollte „Jahresdurchschnitts- 
werto“ (Kondonsyerlusto, Leerliiufo usw.) orgoben. 
Statt desson reclmet Ehrhardt im Falle „Dampf“ 
mit den Versuchszahlen ohno die 25 % Zuschlag 
und im Fallo „olektrisch“ aufior don 25% Zu
schlag mit noch woiteren 20 % Zuschlag, im 
ganzen also mit 50 % Zuschlag, was natiirlich 
nicht angiingig ist.

Bei lUngoren Stilistiindon der elektrisch be- 
triebonen UmkohrstraCen sotzt man selbstyer- 
standlich das Aggregat in der Zontrale still, 
wenn damit Yerluste yermiodon werden konnen; 
85600 Unkoston entstehon nicht. Turbos mit 
selbsttatigor Roguliorung arbeiten auch boi go- 
ringerer Last wirtschaftlich.

Das von Ehrhardt angefiihrte Boispiol zum 
Beweis gUnstigon Arbeitens von Dampfanlagen 
auf Hiittenwerken ist nicht yerstandlich, wenn 
man bedonkt, dafi yon 1800 qm Gesamtkossol- 
heizflache nach Abzug von 1300 qm (nach Ehr
hardt) fiir zwoi schwore Dampfumkohrmaschinen 
nur noch 500 qm iibrig bleibon zum Betrieb 
oinos Stahlwerksgobliises, eines Kupolofengebliises, 
mehroror Pumpon und der oloktrischon Kraft- 
und Lichtzontrale. Uebrigens sind meinos Er- 
achtens 1300 qm zum Betrieb von zwei scliweren 
Umkehrmaschinon yiol zu gering.

Der von mir gewiihlte Weg 5 Wiirmebedarf1-' 
und „Anschaffungskosten* der Toilo des ma- 
schinellon Betriebes, fiir welche yorschiedene 
Losungen moglicli sind, gleichzeitig zu erortern 
und fiir jeden Fali eino Gesamtbilanz zu bilden, 
kann unmoglich, wie von Ehrhardt ausgesprochen, 
ideoll und irrefuhrend sein. FUr dio Loiter yon 
Hiittenworken und auch sonst ganz allgomein 
kommt es yor allom darauf an, mit welchon An- 
lagekosten dio Betriebsmittel zu schaffen sind und 
wie gunstig die gowahlte Kombination arbeitet.

C h a r l o t t e n b u r g ,  im Februar 1910.
E . Riecke.

*  *
*
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Das von mir angefiihrto Boispiel des ober- 
schlesischen Hiittenwerkes entstammt allerdings 
dor Bethlen-Falva-Hiitte. Durch die Umanderung, 
welche obigo Hiitte vornimint, ist aber noch 
lange nicht meine Behauptung, dafl bei einem 
lioheren Abgabeprois ais 3 Pfg./KWst der Dampf- 
antriob immer Yorteile bietet, widerlogt.

Die von mir fiir die Blockwalzenzuginaschino 
angegebene Zahl von 170 kg Dampfverbrauch f. 
d. t onthśilt beroits alle Verluste und ist ein- 
schliefilich dieser Verluste noch reichlich hoch.

Dio demnaclist zu yeroffontlichonden Ergob- 
nisso der yon llerrn Dr.-Ing. P u p p e im Auftrage 
der Kommission fiir don Kraftbedarf an Walz- 
werkon ausgofiihrton Yersuche werdon zeigen, 
dafi der von mir angegebene Dampfyerbrauch 
fiir die Tonno nicht zu hoch ist, im Gegenteil 
noch niedrigore Werto gofunden wordon sind.

Welchen Einflufi hohor Dampfdruck, grofio 
Ueberhitzung und brauchbares Yakuum auf den 
Dampfyerbrauch habon, bewoisen die Ergebnisse 
der Dampfinascliinenbetriebe dor von mir niihor 
beschriobonen Anlago. Der ganzen Anlage stohon 
nur 1800 qm Hoizfliiche zur Verfugung, und 
damit wordon die gonannten Maschinen standig 
betrioben. Dor Grund dafiir, daC dio Anlage 
mit so wenig Kosselheizfliiche auskommt, liegt 
aufior an den wirtschaftlich arboitonden An- 
triobsmaschinen eben in dem ziemlich hohen 
Dampfdruck yon 10 at, einer guten Ueberhitzung 
und einem brauehbaren Vakuum.

Damit ist durch dio praktische Erfahrung 
dor Beweis erbracht, wieyiol niedrigor die Dampf- 
Ycrbrauchszahlon moderner Hiittenworksmaschi- 
non sind, ais dio Werte, dio man bisher boi Roch- 
nungon iibor ihro Wirtschaftlichkeit odor Un- 
wirtschaftlichkoit zugrunde golegt liat. Riecke 
wird sich daran gewćihnon mussen, bei Ver- 
gloichsrecbnungon die Betriobszahlen moderner 
Dampfanlagen heranzuziehen.

Um die Erorterung nicht unndtig auszudelinen, 
untorlasse ich es, auf dio weitoren Punkte oin- 
zugohen. Th. Ehrhardt.

Saarbrucken,  im Miirz 1910.

In Nr. 47 dos Jahrg. 1909 S. 1852 dieser Zeit
schrift wird bei der Besprechung des maschinellen 
Betriebes in Hiittonworkon durch E. R i e c k o die 
Pragę erortert, ob in Hiittenwerkszontralen zum 
Antrieb der Generatoron Gasmaschinen oder 
Dampfturbinon gewiihlt werden sollon. In der 
am Schlusse dos Aufsatzos gegobonen Zusammen- 
fassung sagt Riecke, dafi Turbodynatnos in don 
meisten Fallen selbst boi teurer Kohlo in bezug 
auf Wirtschaftlichkeit des gesamten maschinellen 
Botriobos eine geeignete Maschinengattung seien. 
Dieses Urteil trifTt jedoch nach moiner Anschau- 
ung nicht  zu, da es auf Grund unrichtiger Yor-

aussetzungen gobildet ist. In naclifolgenden Aus
fuhrungen sollen deshalb die Betriobsvorhiiltnisso 
und Vorgloiche der oinzolnen Anlagen, wio sie 
Riecke fiir die zu loistende Enorgiomengo go- 
wahlt hat, bosprochon und borichtigt wordon.

Im Fal le A (S. 1853 ff. der Quolle, Antrieb 
der Primardynamos durch Gasmotoron, Antrieb 
dor Umkehrstrafien durch Dampfmaschinen, elek- 
trisclier Botrieb dor in oiner Richtung umlaufon- 
den Strecken) ist fiir eine Jahresleistung von 
35000000 KWst bei einer Ilochstleistung yon 
7500 KW in der Gas ma s ch i no nze nt ra l o  eino 
Leistung yon 10 X 1400 =  14000 KW installiert, 
was einer Ausnutzung der A n l a g e  von

35 000 000 _  _  28 5 °/q 
365 X 24 X 1400 1 '

entspriclit.
Im Fal le B (dio eloktrischo Zentrale orzougt 

durch Turbodynamos elektrische Energie; dio 
Umkohrstrafien worden ebenso wie dio in einer 
Richtung umlaufenden StraCon elektrisch botrio- 
ben) ist in der Turbozentrale yon 3 X 4800 
=  14400 KW fiir oino Jahresloistung von 50560000 
KWst boi oiner Hochststundenbolastung von 
11500 KW installiert. Dio Ausnutzung dioser An
lage ist daher:

50 560 000-------------------=  40 0/n.
365 X  24 X  14 400 '

Im F a l l e  C (Antrieb der Primiirdynamos 
durch Gasmotoron, wio boi A, eloktrischor An
trieb aller Strockon, wio boi B) ist von Riecko 
in der Gasmaschinenzentralo oino Loistung von 
14 X 1400 =  19600 KW installiert, so dafi fiir dieso 
Anlage oino Ausnutzung yon

50 560 000---------------------------- =  29,5 o/o
365 X  24 X  19 600 ’ 1

zugrunde golegt wird.
Ausnutzungen von 28 bis 29 °/o in  Gasdynamo- 

anlagon mogen fiir Gasmaschinen iiltoror Bauart, 
wolche noch nicht mit ihrer Normallast, go- 
schweige denn mit oiner gewisson yoriibergehen- 
den Mebrlast betrioben werden konnten, zutreffen. 
In oiner modornen Gasmaschinenanlage wird je- 
docli mindestons oino Ausnutzung von 40 o/o er- 
roicht werden, wie Riecke auch fiir dio Turbo
zentrale angenominon hat. Zum Boweiso fiir 
diose Behauptung fiilire ich nachstehend dio Be- 
triebszalilen der Gasdynamoanlage der Gewerk-  
schaft  Deutscher Kaiser mit T h y sse n sc h e n  
Gasmaschinen an, welcho noch oine weit hohere 
Ausnutzung aufwoisen:

Bctrieb«-
jahr Installicrte Leistung

E r z e u g t e

KWst

A u s 
nutzung

der
Anlage

1908
Jan .  bis April  42 0 0  K W  \  
April bis Dez. 5 6 0 0  K W  /

30 4 7 0  700 67,8 °/o

1909
Ja n .  bis April  740 0  K W  1 
April  bis Dez. 9 2 0 0  K W  /

50  0 7 5  820 65,7 •/.
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Die houtigon Gasmaschinon sind gegoniiber 
der alteren B a u a rt fiir dieselbe Le is tu n g  in 
den Hauptabm essungen grofior dim ensioniert und 
konnen ohne w eiteres m it der Norm allast im 
Dauerbetrieb und m it e iner yoriibergehondon 
M ehrbolastung yon  10 %  betrieben werden. Po rner 
w ird  m an heuto M asehinenoinheiten von  min- 
destens 1800 K W  bei zwei Z y lindern  in  Tandom- 
anordnung w iih len, s ta tt der in R echnung  go- 
stellten 1400 KW -M asch inen . A uch  dadurch w ird  
dab Anlagokapital fiir  die Gasm aschinenanlagen A  
und C Yormindort.

U n te r  Annahm e einer Ausnutzung  yon 4 0 %
bei Gasdynam oanlagen in  H iittenw erken  w erden
im P a l l e  A

35 000 000 100 _____------ — i o 000 K W
365 X  24 40

odor sechs M aschinen yon  jo 1800 K W  zu in- 
stallieren sein und n ich t zelin M aschinen von je  
2000 P S , w ie  R iecke annim m t.

U m  eino L a s t yon 5500 bis hochstons 7500 K W  
zu ziehon, w erden  y ie r bis f iin f M aschinen von 
jo 1800 K W  in  Betrieb  sein und konnen demnach 
oin bis zwei M aschinen in Reserve stehen. In  
dem yorliegenden P a lle  wordon sogar y ior M a
schinen yon jo 1800 K W  die Hoclistlo istung von 
7500 K W  ohne woiteres bewaltigon. Dio Anlago- 
kosten der Gasm aschinenanlage, in  domsolbon 
Um fange w io  R iecke angibt, w erden fiir don 
F a li A  daher sein:

6 G asdynam oa  von jo 1800 KWr =  2 100 000 J i  
g e g e n u b e r  3 000 000 .*  

naeh Angabo von  R iecke.
Im  F a l l e  C w orden bei einer Ausnutzung 

yon 40 o/o zu installioron soin:
50 560 000 100 
365 X  24 " 4 0 " “  14400 V 

oder acht M aschinen von  je  1800 K W .
F i ir  die yorliegendo Norm allast von 8760 K W , 

welche bis hochstons 1 1 5 0 0 K W  ansteigen soli, 
wurden sechs M aschinen von  je  1800 K W  =  
10800 K W  im Botriob gehalten iverden  mussen 
und zwei M aschinen in  Rosorye stehen, wiihrond 
Riecke 14 Gasdynamos von  jo 1400 K W  beschaffen 
und zohn in Betrieb  halton w iirdo. Dio goringo 
Mehrlast von 6 % ,  w enn  die Hochstbelastung tat- 
sachlich 11500 K W  ist, w iirdo  von  den Gas
maschinon ohne woiteres goleistet. Sodann sei 
noch darauf hingew iesen, daC in  der Turboan- 
lage B  m it zwoi Turb inon yon jo  4800 K W  =  
0600 K W  Le is tung  in  Betrieb  dio Hoclistle istung 
von 11500 K W  nu r durch oine Uoborlastung dor 
Turbodynamos um 2 0 %  orroicht wordon kann.

D ie Anlagekosten dor Gasdynam oanlago w e r
den bei oiner A usnutzung  von 40°/» und W a h l 
von 1800 K W - E in h e ite n  jo tzt soin:

8 G as d y n am o s  yon  jo 1800 =  2 800 000 <.* 
gegeniiber 4 200 000 J i  

in  d e r  A u f s t e l l u n g  y o n  R i e c k e .

Nachdem  nunm ehr dio An lagekap ita lion  der 
Gasm aschinenanlagen durch praktische Annahm o 
der Betriebsyerhaltnisso au f das rich tige MaC 
zuriickgofiihrt sind, mogon die Ye rg le iche  der 
einzelnen A n lagen  in  bezug au f W i r t s c h a f t l i c h -  
k o i t  kurz besprochen werdon. A llgem ein  sei be- 
morkt, daC die W śirm everbrauchszahlen fiir  die 
Turbino m it 8400 W E  zu giinstig , fiir  dio Gas- 
maschino m it 5000 W E  f. d. K W s t  zu ungiinstig- 
angenomm en wurden, doch soli bei don jotzigen 
Verg le ichon dayon abgesehen werden.

Bo i einem Kolilenpreis yon 18 J i  f. d. t  vor- 
braucht naeh Angabo von  R iecke die Turboan- 
lage B  91374 m ehr an W a rm e  ais die Gasma- 
schinonanlage A . Naeh Abzug yon  15000 J i  
M ehrkosten fur Verz insung  und A m ortisation  
yerb leib t je tz t ein jah rlichor G ew inn  von  rund 
76000 J i  fiir die Gasmaschinonanlage A .

Der V org le ich  von  A n lage A  und B  g ib t je 
doch nur ein unvol!standiges B ild  iibor dio Y o r 
te ile der Gasmaschinenanlage, da zugleich Dampf- 
antriob und E lek troan triob  der Um kohrstraCon 
yorglichon worden.

D er Yerg lo ich  dor Turboanlage B  m it der 
Gasmaschinonanlage G dagegen g ib t orst voll- 
kommon Aufsehlufi iiber don G ew inn  oiner Gas
dynamoanlago. Dio Turboanlage B  yorbraucht 
445000 J i  mohr an B rennsto ff ais dio Gasma
schinenanlage C in dor A ufsto llung  yon Riocke. 
Naeh Abzug von 105000 J i  M ehrkoston fiir  Y er-  
zinsung und A m ortisatien  b ringt die Gasdynamo- 
anlage einen jiihrlichen  G ew inn  yon 340000 
gegenuber einer Turboanlage. In  W irk lic h k o it  
ist der G ew inn  ein noch w e it groCerer, w onn 
die tatsachlichen W arm everbrauchszah len  der bei
den M aschinengattungon in Rechnung  gesotzt 
werden, wobei fiir  dio Turboanlage naeh moinor 
Anschauung mindestons 10000 W E ,  fiir  die Gas
dynam oanlago hochstons 4500 W E  f. d. K W s t  ala 
Jah resd urchschn ittsw ert nu r in B e trach t kom men 
konnen.

Z u  gunsten der Turb ino w ird  von R iecke all
gemein gosagt, daC dor Betrieb  einfacher und 
b illiger sei, besonders in  bezug au f Oel, Ropara- 
turon und Bedienung. Prak tisch  sind jedoch die 
reinen Betriebskosten, also ohne R iick s ich t a u f 
A m ortisation  und Vorzinsung und W arm over- 
brauch, in  boidon Fiillon  nahozu dio gloichen, 
wobei bei dor Turboanlago der Kossolbotriob 
natiirlich  sohr ins G ew ich t fallt.

D er au f Grund einer A usnutzung von 4 0 %  
dor Gasdynam oanlago som it nachgowiesono bo- 
trachtliche G ew inn  schafft yo llige K la rh e it dar- 
iiber, daC in  H iittenw erken  auch ais Antriebs- 
m aschinen fiir die Generatoren am w irtschaft- 
lichsten nu r dio Gasmaschine in  F rage  kommen. 
kann.

B r u c k h a u s e n ,  Feb ruar 1910.
F . B artscherer.
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N acli B a r t s c h o r o r s  Anschauungon iibor 
Grofienbestim m ung und Anlagokoston von Gas- 
zontralon w are  im Sinne  m einer A bhand lung ver- 
s tark t bewiesen, dafi E lektro-Um kehrantriebe filr 
schw ere  Strafien  dio oinzig w irtschaftlich  arboi- 
tondo M aschinongattung sind, denn A n lage G 
(E lektro-Um kehrantriobo) arbeitet bei einom Koh- 
lenpreiso von 18 t m it au f 3700000 JC  ormafiig- 
ten  Anlagokoston um  266000-// jiih rlich  billigor 
ais A n lage A  (Dam pf-Um kehrm aschinon) m it auf
3 100000 JL  orm afiigten Anlagokoston.

Ich  halto Bartscherers Angabon iibor Anlage- 
koston und die notige Reservo filr grofie Gas- 
zentralen, wenn au f diese der gesamte maschi- 
nollo Botriob einos H iittonw erkos gegriindet w ird , 
f iir  unzureichend und die Anschauung, dafi Turbo- 
dynam os fur die K ilow attstundo  m indestens 
10000 W E  erfordern, filr  iiborholt, nachdem, w ie  
yon m ir orortert,* in  modernen Turbozentralon 
die K ilow attstundo  im  Jah resd urchschn itt m it 
•6689 W E  erzeugt w ird . Ic h  sohe indessen dayon 
ab, dio Anlagokoston dor einzelnen Losungen 
e rneu t zu erortern, da die H ilttenw erke  fiir der- 
artige E rw iig u n g en  sich le ic lit verb indlicho A n 
gaben Uber Anlagokoston verschaffon konnen.

Dio W iderlogung  der Schlufibom orkung Bart- 
schorors, dafi in  H iittenw erken  allgomoin, also 
unabhiingig yom  Brennstoffpreis, Gasdynamos die 
K ilow a tts tund o  w irtschaftlicher, d. h. billigor er- 
zougon, ais Turbodynam os, erg ibt sich ohne woi- 
teres, w enn  die Erzougungskosten der K ilow att-  
stunde m it Beriicks ich tigung  aller Fak to ren  fiir 
beide A rten  yon Antriebsm aschinen eriirte rt w o r
den. D ie Grenze g leich giinstigon A rbeitens diirfte 
boi einem Kohlenpreise yon  13 J l \t liegen. D ie 
Anlagokoston ( B )  von d r o i  4800 K W - T u r b o -  
d y n a m o s  u n d  z w o l f  K e s s o l n  v o n  400 qm 
sind w esentlich  geringer ais dio Kosten  (C ) von 
a c h t  ( n a c h  B a r t s c h o r e r )  o d o r  r i c h t i g o r  
n e u n  b i s  z e h n  3000 P S - G a s  d y n a m  os.

Zum  Sctilufi m ochte ich noch zeigen, dafi fiir 
Gogenden m it teuror Koh le (18 >-///t) fiir  das von  
m ir gew iih lte  Be isp ie l:

8 760 K W  Stundendurchschnitt,
11 500 „ lluchstleistung,

50 560 000 K W s t / J a h r  

■eine gem ischte Zontra le  (Gasdynamos-Turbodyna- 
mos) gomafi F a l i  D  fast obonso w irtscha ftlich  in 
bezug au f Brennstoffyorbrauch arbeitet, w io  eine 
roino Gaszentralo (C), w onn  m an, abweichend von

* Ygl. „S tah l und E isen “ 1010, 19. Ja n ., S. 131/2.

m einen ursprunglichen Ausfiihrungon, denBetriob  
so einrich tet, dafi droi 2000 KW -Gasdynam os (oino 
yierto  in  Reserve) d ieGrundbelastung bis 6000 K W  
iibornohmen, w ahrend eine parallol arbeitondo 
4800 KW -Turb ino  (oine zw eite  in  Reservo), die 
betriebsmafiig anstandslos6CX)0 K W  voriibergehend 
durchzioht, don Rost, d. h. 2760 K W  im  M itte l 
und 5500 K W  im  Hochstfall, iibernim m t. D io drei 
Gasmotoron (D ) konnen, gleichm iifiig bolastot, dio 
K ilow attstundo  m it 4000 W E  erzeugen, w ahrend 
dio im  Fa llo  O m it schwankondor Be lastung  ar- 
boitonden Gasdynamos 5000 W E *  erfordern, da 
ja  oinigo Maschinensśitze nu r zur Aufnahm e von 
Schw ankungon m itarbeiten musson. Dio reino 
Gaszentralo (C ) yorbraucht also:

8760 . 5 0 0 0 =  43,8 .1 0 °  W E  stdl.,

die kom biniorte Zen tra le  (D ) dagegon:

Gasdynamos . . . 6000 . 4000 =  24,00 .10°  W E
Turbodynamos . . 2760 . 8400 =  23,18 . 106 „

im ganzen :  47,18 . 106 W E  stdl.

D er Untersch ied  im W śirm ebedarf ist ein ge
ringer, so dafi dio kom biniorte Zen tra le  bei go- 
ringeren Anlagekosten die K ilow atts tundo  elior 
b illigor erzeugen w ird , ais die reine Gaszentrale. 
D ie kom biniorte Zentra lo  yerd ion t indessen fiir 
einen stark  schwankonden Betriob, abgesehen yon 
der groCeren W irtscha ftlichke it, hauptsachlich 
noch aus dem Grunde den Yorzug , w e il yon 
dieser die Energ ioschw ankungon anstandslos in- 
folge der sehr gonauen Regu lie rung  der Dampf- 
turbino bew iilt ig t werden, w as boi reinon Gas- 
zontralon nach yorliegendon E rfah rungon  n icht 
zutrifft.

Bo i ungofiilir gloiclion Anlagekosten  dor L o 
sungen A  (Dam pf-Um kehrantriebe; fiir iibrigen 
Betrieb  reino Gaszentrale) u n d D  (Elektro-Um kehr- 
an triebe ; kom biniorte Zontra le  fiir  Gesamtbetrieb) 
erfordort A , dio heute yie lfach  noch fiir  oinzig 
r ich tig  gohalteno Liisung, 72,86 . 10G W E  stdl., 
D  dagegen nu r 47,18.10° W E ,  wodurch  dio Uober- 
legonhoit der Losung  D, und som it a l l g o m e i n  
dio Dasoinsberochtigung yon  E le k tro  -Umkehr- 
antriobon und auch yon Turbodynam os besonders 
in  Gegondon m it tourer Kohlo nachgewieson sein 
diirfte.

C h a r l o t t e n b u r g ,  M arz 1010.
E . Riecke.

* Sieho „Stahl und E ison“ 1907,27. N ov ., S. 1719/21.
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Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen.*
7. April 1910. KI. 18o, 15 50 471. Ilob- und 

scnkbarer Beschickungstisch fu r  Bloekwiirm- und iilin- 
licho Oefen. Benrather  Maachinenfahrik, A k t . -G es . ,  
Benrath b. Dusseldorf.

KI. 24 c, I) 21315. R ingformiger Gasofen zum 
Schmelzen yoii Glas, Metallen odor anderen  Stoffen 
in Tiegeln, bei dem in einem mit tleren,  den Sitz des 
OfenB uberragenden Pfeiler  am oberen Teil der ring- 
formigen Schm elzkam mer die Zuloitungen fiir das 
ITeizgas und fiir dio Yerbrennungsluft  angeordnet  
sind. Charles Deselle, Persan ,  F ran k r .

11. April 1910. KI. 1 a, A IG 973. Yorrichtung 
zum Niederschlagen des Staubes in Kohlenwiisehen. 
Armaturen- und Maschinenfabrik  „W est fa l ia1', Akt.- 
Gob., Gelsenkirchen.

KI. 7 a, B 50 295. I lohrwalzwerk m it kreuzweise  
hintereinander angeordneten  AYalzenpaaren. W al te r  
Buchholz, F ra n k fu r t  a. M., l iliicherplatz  1.

KI. 7 a, M 39 745. Yerfahren  zur Beseitigung von 
Lunkern beim "Walzen von Blocken. Miirkischo Ma- 
schinenbananstalt Ludwig Stuckenholz, A. G., W etter
a. d. l luhr.

KI. 7 a, Z 6254. E infuhrungsvorrichtung fiir W a l 
zen, boi der die W endung  und Einfiihrung des W alz- 
gutes durcli  zweiteilige W endebuclisen erfolgt,  dereń 
Iimenfliichen sich entsprechend der Aufstellung des 
Walzgutes in die Hoehkantlage entwickeln. Erwin 
Sulkowski, Witkowitz, Miihrcn.

G e b r a u c h s m u s t c r e i n t r a g u n g e n .

11. April 1910. KI. 18 b, Nr. 414 035. Zwei- 
teiligor Deckel fiir Ausgleichgruben. Fritz  Schruif, 
Julionhutte b. Bobrek, Kr. Bcuthcn.

KI. 24 f, Nr. 414 895. Roststab fiir Unterwind- 
feuerungen. Baentsch & T hanhard t,  Berlin.

Oesterreichische Patentanmeldungen. *
1. April 1910. KI. 7, A 3575/09. W alzw erk  zum 

Lfingswalzen von Rohren mittels h in te re inander an- 
geordneter W alzenpaare .  B enra ther  Maschinenfabrik, 
A.G., Benrath  b. Dusseldorf.

KI. 7, A 3570/09. W alzw erk  zum Lśingswalzen 
von Rohren mittels h in tere inander angeordneter  W al
zenpaare. B enra ther  Maschinenfabrik , A. G., Benrath,
b. Dusseldorf.

KI. 19a, A 1636/09. E inr ich tung  zur Ycrhinde- 
rung des W anderns der Schienen bei Eisenbetonhobl- 
Bchwellen. Hugo Groger, W ien.

KI. 31 a, A 6290/08. Yorr ich tung  zum OoIFnen 
yon GuBformen und zum Yerriegeln  dor Formteile  
in einer bestimmten Lage. E d g ar  Alan Custor, Phila- 
delphia.

Deutsche Reichspatente.
KI. 24 e, N r.  216160, vom 23. August 1907. 

P o e t t e r  & C o.,  A k t . - G e s .  in  D o r t m u n d .  Yor
richtung zu m  A u sw erfen  der Asche u n d  Schlacke aus  
Gaserzeugern m it ununterbrochenem  Betrieb, m it dreh- 
harer Rostschale, an  dieser angebrachtem  Kegel und  
zentraler, feststehender W indhaube.

Die drehbaro und m it W asse r  gofiillte Rost- 
sehalo b dos Gaserzeugers a besi ts t  einen ungleicli-

* Die Anmeldungen liegen Yon dem angegebenen 
fo® au wahrend zweier Monate fur jederm ann  zur 

Łinsicht und E insprucherhebung im Patentam te  zu 
B e r l i n  bezw. W i e n  aus.

soitigon Kegel c, 
der  den Zweck
hat,  die Schlacko 
und Asche aus
der  Mitte heraus 
nach der Seito 
zu schioben. H ier  
sind oine oder 
m ehre re  Bcliau-  
felformige P la t-  

ten d , die um eine Achso e d rehbar  nach der 
fallenden Aschenmonge eingestellt  wordon konnon,
so angeordnet,  daB sie die Ascho auffangen und durch 
die D rehung  der RostBchale iiber dereń R and bofor- 
dern. S ta tt  der P la tten  d konnen auch Rohre ein-
gebaut  sein, deron Eintri ttsoffnung durch eine Klappo
der ents tehenden Riickstandmenge beliehig eingestellt  
werden kann.

K I .  12 e, N r .  216120, vom 31. Mai
1907. F r a n ę o i s  S o p u l c h r e  in
L i i t t i c h .  Y erfa h ren  u n d  Yorrich 
tung  zu m  B efreien  der K u tzgase von 
m itgefU hrten  festen  oder jliissigen  
Bestandteilen .

Das zu reinigende Gas wird in Ge- 
stalt  eines oder m ohreror diinner 
Bander mit groBer Geschwindigkeit 
senkrocht gogon einen unmittelhar 
unter  do rM undung  des ZufluBrohres a  
beflndlichcn Fliissigkoitsspiegol ge- 
leitet. Das Gas dr ingt  hierbei in 
dio Fliissigkeit ein und dio mitge- 
fuhrten  festen oder fli iBsigon Y er
unreinigungen worden von dieser zu- 
ruckgehalten.  Zur H erY o rb r in g u n g  
der dunnen Gasbiinder ist in das Zu- 
leitungsrohr a ein Yerteilungskorper,  
z. B. ein Kegel b, so in das untero 
Endo des Rohres a  eingesetzt,  daB 
zwischen beiden n u r  ein feiner Ring- 
spalt  iibrig bleibt.

K I .  31 a ,  N r .  2 1 6 1 3 7 ,  voin 23. F e b ru a r  1908. 
J o h n  II. E i c k e r s h o f f  i n  D u s s e l d o r f .  Schm elz- 
ofen f u r  ununterbrochenen Betrieb, m it u m  einen 
Schmelzschacht liegendem Brennstoffschacht.

Dor m it einor fouerfesten Auskleidung Yorgehene 
Ofen a besitzt zwoi konzentrisch zueinander angeord-

nete  fe u e r fe B te  Rohre 
b und c, durch wel
che dio Brennstolf- 
riiume d  und f  und 
der Schmelzraunt e 
gescliaffen werden. 
Der Schmelzraum ist 
unter te i l tdurch  einen 
durchlochten Falsch- 
boden g , au f  den 
das zu Bchmelzende 

Metali zu liegen 
kommt. R o h rA d ien t  
zur Einfiihrung ir- 
gendwelcher Zusiitze 
zum geschmolzenen 

Metali und zum Ab- 
leiten sich bildender Diimpfe, wahrend durch R ohr i  
1’reBluft, Dam pf odor dergl. in das Metallbad ein- 
goleitet  werden kann. Die Brennstoffraume d  und f  
sind mit durchlochten Klappboden k  Yersehen und 
erhalten  durch  R ohr l  die erforderliche Gebliiseluft.

x y i .30 85
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erinoglichenden Schlauch triigt. Das Schwonkrolir 
kann  durch A nbringung ontsprechender Schlitze am 
unteren Ende zu einem l la h n  so ausgebildet sein, daB 
beim EinBchwenken in die Betriebsste llung W asser-  
zntritt,  bei durch ein Gegengewicht bawirktem  Ruck- 
gang  in die Ruhelage WasserabfluB und Entleerung 
des Schwenkrohres orfolgt.

KI.  10 a ,  N r .  2 1 5 S99, vom 16. Miirz 
1909. E r i c h  K i i h n o  in  B o c h u m .  
A usdrilckstange  m it feuerfes ter  Be- 
k le id ling  f i i r  K oksausdriickm aschinen.

Die A usdruckstange  b e B te h t  aus 
zwischen Eisenatangon a gestampftem 
Beton b. Die E isenstangen gehen durch 
dio ganze Liinge dor Stange hiudurcli . 
Die Zahnstangenbliit ter c Bind durch 
Schraubenbolzen oder dergl. mit  dem 
Eisenbeton verbundou.

KI. 24c, Nr. 215438, vom 13. Dezember 1908. 
O s k a r  F r i e d r i c h  i n  B o b r e k  b. Beuthen, O.-S. 
O fen ko p f m it R egenerativflam m dfen.

Dor durch die hocherhitzten Abgase am starkston 
angegriffene Teil a der  Gas- und Luftziige iBt einzeln 

oder zusammen auswech- 
selbar oingerichtet.  Dio 
einzelnen odor die za einem 
Ganzen yereinigten Teile 
werden durch einen ł la n te l  
b zusammengehalton. Die 
Ersatzstiicke werdon an 
einem anderen Ort ais 
ihrem  Verwendungsort  her- 
gestollt  und im Bedarfsfalle 
zum Ofen geschafft und nach 

Beseitigung dor schadhaft  ge- 
wordenen Ofenkopfteile an dereń 
Stello eingesotzt.

KI.  81 c, Nr. 215445, vom 
28. Miirz 1909. W i l h e l m  K u r z e  
i n  N e u s t a d  t a. Riibenberge. Z u -  
sam m enziehbarer la ngsgete.it terM e- 
ta llkern  fu r  den G ufl von H ohl- 
korpern .

Dio inueren Beruhrungsfliichen 
der Kernteile  a werden yor dem 
Zusammensetzen m it  einer yer- 
brennbareu  Fullmasse,  z.B. Papier ,  
yersehen. Diese Masse yerkohlt  
durch die Hitze des GuBmetalles 
und gibt hierbei so viel Raum  frei, 
dafi die Kernteile  ohne Schwierig- 
keit  aus dem GuBstiick heraus- 
gezogen werden kiinnen.

KI.  10 a, Nr. 215530, vom
15. Novomber 1908. G r o n o  & 
S t o c k e r  i n  O b e r h a u s e n ,  Rhld. 
Y o rrich tung  zu m  Abloschen des 
aus den D estilla tionskam m ern  aus- 
gedriickten gliihenden K oks.

Am  llande des KoksplatzoB ist  in geniigender 
Durchfalirtshoho ein drehbares Schwonkrohr « au- 
gebracht,  das einen kurzeń, dio allseitigo Bewegung

KI. 7 a ,  N r .  215931,  vom 1. August  1908. R h e i -  
n i s c h e  W a l  z m a s c h i n e n f  a b r i k G . m . b .  II. i n C o l n -

E h r e n f e l d .  Vor- 
rich tu n g  zu m  Anhe- 
ben der Unterlage 
tron W alzw erken .

Im W alzwork-Sok- 
kel a ist eino durch 
das Zahnrad b auf 
und nioder boweg- 
baro Schraubenspin- 
del c golagort,  die ein 
mit Rollen d  aus- 

geruBtetes Quorhaupt e triigt. Die Rollen sind der 
UmHiicho der zu liebenden Unterwalzo f  angepaBt.

KI.  7 c .  N r.  21G0GS, vom 23. Noyember 1907. 
F r a n z  B r i i c k m a n n  j r .  in  B r a u n s c h w o i g .  Yor
r ich tu n g  zu m  A b fiih re n  einzelner, in  einem Be.hcilter 
a u fe in a n d er geschichteter flacher Gegenstande, ins-

besondere B lechtafeln , m it h in  und  her gehenden, 
federnden  M itnehm ern.

Der die in dem Behiilter a aufeinander gestapelten 
Blechtafeln b einzeln abfiihronde Mitnehmer c ist  m i t  
einem AnBcblago d  v e rB eh e n ,  der durch e in o  m i t  ih m  
verbundene Schriigfliicbe e von der Kante der untersten 
Blechtafel so gesteuert  wird, daB er stets n u r  dieso 
unterste  Tafel erfaBt und fortschiebt.

KI.  l O a ,  Nr.  210089, vom 28. Dezember 1907. 
R o b e r t  M u l l e r  in  E s s e n ,  Ruhr.  Brennereinrich- 

tu n g  nach A r t  des B unsenbrenners f iir  
K oksiifen  m il auswechselbarem Brenner- 
ko p t aus feuerfestem  Sto/f.

Der auswechselbaro Brennerkopf o 
aus feuorfeBtem Materiał  ist  an den 
Seiten und oventuell auch oben mit 
einer groBeren Anzahl von Austritts- 
olfnungen b yorsehon. Gas und Luft 
sollen sich durch  dieso Zerlegung in 
viele Strome besser ais bei oben oilonem 

Brennerkopf  mischen, auch Boli dio Ents tehung  von 
Stichflammen -rermieden werden.

KI.  31 a ,  N r .  210189 ,  vom 26. September 1908. • 
A n d r e a s  G e d e o n  u n d  J o s e f  D e m e t e r  in  M i s 
ie o l c ,  Ung. Tiegelofen f i i r  R o h o lfeuerung  m it hinter-

e inander liegenden 
M isch-, Schmelz- 
u n d  Vorwarrne- 
ka m m ern , die meh- 
rere Tiegel a u f
nehmen.

Der aus der
Schmelzkammer a 
und der Yorwiirm- 
kam m er  b beste- 
hende Ofen, der aus 

den Pfannen  c mit  vergastem  Oel und yon d  aus mit 
Yerbronnungsluft  gespeis t wird, besitz t l iinter dem Yor- 
w a rm rau m  b Schieber e, die dazu dieńen, die Ileiz-
flammen in gewiinBchter W eise  an  dem Tiegel f  vor-
beizufuhren. AVerdeu Tiegel eingesetzt oder heraus- 
genommen, so werden die Schieber e geschlossen, 
hingegen Schieber g  geoffnet und die Flam m en yor- 
iibergehend durch den K anał  h zum Schornstein i 
geleitet.
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Statistisches.
GroCbritainiiens AuBenhandel.

Einfuhr  Ausfuhr

J a n u n r  bis Miirz

1 9 0 9

tOnS*
1 9 1 0

tons*
1 9 0 9  

t o n s  *

1 9 1 0

tons*

Eisenerze, einschl. m a n g a n h a l t i g e r ............................ 1 3 63  01 2 1 797 292 1 004 2 329
S te in k o l i le n ............................................................................... ) < 13 9 1 4 0 9 7 13 357  353
S te in k o h lo n k o k s ............................................... }  462 3 378 2 7 0  145 23 5  379
S t e m k o h l e n b r i k e t t s ................................................... 1 ( 338  915 343  968

A l t e i s e n .................................................................................... 3 182 9 546 39  497 52  515
R o h e i s e n .................................................................................... 17 956 35 707 217  378 28 4  889
E is e n g u B .................................................................................... 1 767 1 092 1 415 1 085
S t a h l g u B ........................................................ 521 758 151 3 8 6
S c h m ie d e s t i i c k e ........................................................ 130 647 181 140
StahlBclimiedeBtiicko............................................... 2 351 3 491 317 301
SchweiBeisen (Stab-, Winkel-, P r o f i l - ) ........................ 20 847 20  698 25 989 33  682
StahlBtiibe, W inkel und P r o f i l e ............................ 8 0 7 7 11 979 35  110 51 930
GuBeiBen, nicht besonders g e n a n n t ................................. — _ 9 246 15 676
Schmiedeisen, nicht besonders genaimt . — _ 13 29 0 11 53 4
Rohblocko 4 170 7 624 57 48
Yorgewalzte Blocke, Kniippol und Platinen . . 103 649 73 313 653 80 8
l irammen und W e iB h le c h p la t in e n ................................ 34  035 54  602 — —
T r i i g e r ............................................................. 12 329 18 518 29  89 6 30  514
S c h i e n e n ............................................................. 1 658 3 842 146 677 112  393
Schienenstiihle und S chw ol len ................... _. _ 14 20 2 18 495
R a d s i i t z e ............................................... 283 394 9 659 8 445
Radreifen, A c h s e n ........................................................ 1 531 896 4 0 2 8 4 585
Sonstiges Eisenbahnmaterial,  nicht bes. g e n a n n t . . — — 17 553 17 771
Bleche nicht unter  ’/s Z o l l ............................ 8 351 - 1 6 0 1 4 21 06 2 2 7  20 8

Desgleichen unter  i;i Z o l l .............................................. 5 55 8 6 759 15 65 3 15 38 0
Yerzinkte usw. B l e c h e ........................................................ _ _ 119  712 162 00 2
Schwarzbloche zum Y e r z i n n e n ..................................... _ — 14 533 11 687
W eiB b lech o ........................ _ _ 99  792 112 889
P a n z e r p l a t t e n ........................ — — — —

Draht (einschlieBlieh Telegraphen- u. Telephondraht) 10 681 11 524 13 572 18 636
D r a h t f a b r i k a t e ...................................................................... — — 10 904 10 563
Walzdraht . 11 156 21 582 _ __
Drahtst ifte . . . 11 80 0 12 358 — —
Nagel, Holzschraubon, N i e t o n .......................................... 2 189 2 073 5 829 6 180
Schrauben und M u t t e r n ................................................... 1 251 965 4 351 4 793
Bandeisen und Rohrenstreifen . 8 001 7 401 7 911 13 2 02
Rohren und Rohrenyorbindungen aus SchweiBeison 3 88 6 5 051 32  74 5 41 333

Desgleichen aus G u B e i s e n .......................................... 51 5 20 2 29  0 08 42  01 0
Ketten, Anker, K a b e l ........................................................ __ — 7 3G6 7 121
BettBtellen und 1’eile d a v o n .......................................... __ — 3 047 4 531
Eabrikate yon Eisen und Stahl,  nicht, bes. genannt 5 195 6 476 20  126 25  50 9

Insgesamt Eisen- und S t a h l w a r e n ................................. 281 069 33 3  512 97 0  9 1 0 1 148 301 i
Im Werto v o n .......................  ............................ £. 1 8 63  788 2 159  973 9 0 3 4  721 10 27 2  5 69

* Zu 101G kg.
Italiens Aufienhandel im Jahro 1009.*

Einfuhr
t

Ausfuhr
t

Einfuhr
t

Ausfuhr
t

Eisenerz . 28 150 46 1 474 19
Schwefelkies................... 150 620 1 094 34 782 25
Kohlen und Koks . 9 264 311 51 343 E is e n b a h n sc h ic n e n ................... 12 895 22

246 730 209 R o h r e n .......................................... 13 352 78
Ferrosilizium . . . 136 — Sonstige Eisen- und Stahl-
(uiBwnren, roli und bearbeitet  
Eisen und Stahl in Luppen und

18 688 616 w a r e n ...................................... 5 252 12
. Bleche, yerzinkt und yerbleit  . 479 5

B ldckon................... 52 547 5 Bleche, yerzmnt,  yerkupfert  und 
o x y d i e r t .....................................Eisen und Stahl, yerarbeite t: 13 595 42

Triiger . 115 607 225 l'’edorn aus S t a h l ....................... 1 310 9

* „R assegna M ineraria“ 1910, 21. Marz, S. 145; 1. A pril, S. 166. — Ygl. „S tahl und E isen* 1909,
8- Dez., S. 1951.
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Aus Fachvereinen.
Centralverband Deutscher Industrieller.

Yon don in der Dolegiertenyersftmnilnng vom
12. April in Berlin behandelten sozialpolitisclien Yor- 
lagon be tra f  die erste  dio

A billi d o r u  ng dor Geiverl)eor<liinng, 
woriiber R egierungara t  Dr. S c h w e i g h o f f o r  be- 
riebtete . J lan  einigto sich auf  folgenden BescbluB:

„Der Centra lyerband Deutscher InduBtrieller hiilt 
an der bereits  in den friilieren Y ersamm lungen seiner 
Delegierten zum Ausdruck gebrachten  Auffassung 
fest, daB cinzelno Bestimmungen der Novello zur 
Gewerbeordnung zwar ais oine Y erbesserung des be- 
stehonden Kocbtszustandes anzusehen sind, dali aber 
eine Anzahl andere r  Yorscbrif ten  einen AnlaS zu er- 
heblichen Bedenken gibt.  Insbesondero erblickt er in 
der don Beschlussen der RoichstagskommiBsion an- 
gepaBten Bestimmung, wonach den ortliclion Polizei- 
behorden die Befugnis zur Anordnung der Ein fuhrung 
yon Lolinbiichorn fiir bestimmte Gowerbe gegeben 
werden soli, eine ilberaus verMngnisvolle  Neuerung. 
Gegen dieBO Yorschrif t  miissen die gleichen ernBten 
Bedenken orhoben werden, welche bereits  friilier gegen 
dio Absickt des Geaetzgobers, den Polizeibekorden 
des R ech t  zum ErlaB von Yorscbrif ten iiber die Rege
lung der taglichen Arbeitszeit  zu iibortragen, geltend 
gem ach t  worden sind. Mit oiner solcbon Ausdehnung 
der Zustiindigkeiten wurden den unteren  Instanzen 
Machtyollkommenhoiten zugewiesen worden, welche 
Bie  zu tief in die BetriebsverhaltniBso und die wirt- 
schaftlichen Bedingungon der einzelnen Unterneh- 
mungen eingreifendon MaBnahmen berechtigen wurden, 
ohno daB ein Gewiihr fiir eine sachgeniiiBe und ob- 
jek t iye  Benrte ilung der cinschliigigon Yerhiiltniase 
gegeben ware. Mit Riicksiclit auf die h iernach  zu 
befiircktenden achweren Unzutraglichkoiten erachte t  
es der Centra lyerband fiir unbedingt erforderlich, daB 
die erwahnten  Yollmacbton lediglich dem Bundesrat 
und den LandoB-Zentralbekorden zugewiesen werden 
und muB dieses Yorlangon fiir um so begriindeter 
lialten, ais die polizeilichen Anordnungen nach den 
Beatimmungen der Kovolle der Kritik  der Oeffent- 
lichkeit  ganz entzogen sind, wahrend die yom Bundes
ra t  zu crlassendon Yorschriften unter  dio parlamen- 
tariache Kontrollo gestellt  sein sollen.

W icderholten  und dringenden Einspruch muB der 
Contralyerband gegen die in der neuen Noyelle bei- 
behalteno Beatimmung iiber die Ausdehnung des 
Fortbildungsschulzwanges auf woibliche Arbeite r  bis 
zu 18 Ja h ren  orhoben und halt  in dieser Hinsicht an 
seinen yon der Y orsam m lung der Delegierten  fruher 
gefaBton BescliliisBen fest. Es muB mit Entachieden- 
lieit yerlangt -werdon, daB, falla ungeachte t  der be- 
griindeton E inw ande  der Industr ie  dio bestehenden 
Beatimmungen eine Abiinderung erfabreu  sollen, dio 
IIochBtgrenze fiir den Fortb ildungaschulzwang der 
Arbeiterinnen nicht iibor daa 16. Lebensjahr  h inaus 
gelegt wird, und daB doa weiteren der Schulunterricht 
laut  geaetzlicher Yorschrif t  auBerhalb der  ortBiiblichen 
Berufs(Arbeits)zeit  anzusotzen ist.

Ueber
das StelleiiYormittlcrgosetz

berichte to Dr. ju r .  T a n z l e r .  E instimmig wurde fol- 
gendoB boschlossen:

„Dor Centra lyerband Deutscher Industr iel ler  ist 
in Uebereinatimmung mit  dor R egierung  und m it der 
Mehrlieit  der P a r te ien  dayon d u rc h d ru n g e n , daB die 
F rag o  der Arbeitsyermittlung eine heryorragende 
Bedeutung fiir unsere  W irtachafts -  und Sozialpolitik 
h a t ,  e r  ist  aber  der U eberzeugung ,  dau dioae F ra g e  
eino der a c h y r i o r i g B t o n  iat.

Die Industrie  yerkennt  nicht,  daB sich auf  dem 
Gebiete der priyaten  gowerbsmaBigen Stollenyermitt-

lung MiBstiindo gezeigt haben, sio erkennt deshalb 
dio Notwendigkeit  durchaus a n ,  dioso MiBstiindo zu 
beseit igen oder zu beschranken.

Aus dieser Erwfigung erkli irt sich der Contral- 
yerband Deutschcr Industr ie l ler  mit den Bestimmun- 
gon dea yorliegenden Entwurfoa eines Stellenyermitt- 
lergeaotzos o inyera tanden , s o w e i t  s i e  d i o  A b s t e l -  
l u n g  d i o s o r  M i B s t  ii n d e u n d  A u B w i i c h a e  b o - 
z w e c k  o n.

Inabeaondere erkli irt  aich dor Contralyerband 
Deutscher Industr ieller  dam it  e inyeratauden , daB fiir 
das Gowerbe eines Stellenyormittlera eino bebordliche 
Erlaubnia yerlangt.  w i r d , dio im Falle  der Unzuyer- 
liissigkeit des Ńacbsuchenden yersag t  werdon soli, 
ferner d am it ,  daB dio Landeszentralbehiirden T asen  
fiir die Gebiihren feststellon kiinnen, endlich mit dem 
Arorboto bestimmter Nebenbetriebe und mit  den yor- 
gesehenen Strafbeatimmungen.

D er Centralyerband erbebt  jedoch ornste Beden- 
kon dag eg en ,  daB dio Fea tste llung e i n e B  m a n g e l n -  
d e n B e d i i r f n i a s e a  ala Yersagungsgrund  anzunehmon 
ist. Dio Featste llung eines solchen BediirfnisseB odor 
Bediirfnismangels iat  fur dio entacheidende untere 
Y erw altu i igB bohurde  in Riicksicht auf  dio oben er- 
wShnte groBo w i r t s c h a f t l i c h e  Bedeutung dor Ar- 
beitsyermittlung eino kanni zu l iiaende Aufgabe, 
namentlich d a n n ,  -wenn sich dio Arbeitsvermitthmg 
iiber den lokalen Bezirk der entsclieidenden Behordo 
binaua eratreckt.

Der Contralyerband Deutscher Industr ieller  erkliirt 
sich fe rner  m i t  a l l e r  E n t a c h i e d o n h e i t  gegon jede 
Bestimmung, welcho uber den Ralimen der geworbs- 
miiBigen Stellonyermittlung hinaus eine auf  gesetz- 
liche Forderung  oder Monopoliaierung e iner bestimmten 
Arboitanachwei8art gerichte te  Tendenz yerfolgt.  Es 
erscheint i iberliaupt u n angang ig ,  in einem dio g e -  
w e r b s m i i B i g o  S te llenyermittlung regelnden Gesetze 
zngleich Bestimmungen iiber n i c h t g e w e r b s m i i B i g o  
Arbeitayermittlung zu t reffen , noch dazu in dor bo 
weitgehenden, einem Blankettgeaetzo gleichkommenden 
Form  des § 12 des Entwurfa, dea weiteren aber geht 
die m it dem Gosetzo bezweckto Beyorzugung der 
offentlichen paritiit ischen Arbeitanachweiso iiber dereń 
wirtschaftliche Bedeutung hinaus und erstreb t  in einer 
Industr ie  und Arbeiterachaft  gloichermaBen acbiidi- 
genden W eise  eino Bescliriinkung dor in ibror Be- 
doutung fiir dio Arbeitabescbaffung z u m  m i n d e s t e n  
gleicbbedeutenden Arbeitsnacliweiao dor Arbeiłgeber. '

Ueber
das Arboitskammergesetz 

berichte te  Genera laekretar  S t  u m p f-Oanabriick. Ein
stimmig wurde folgender BeschluBantrag angenom m en:

„Der Centra lyerband Deutscher Industrioller muflte 
da rau f  gefaBt sein, daB trotz der aus allen beteiligteu 
Kreisen dagegon erhobenen und auBfiihrlicb begriin- 
deten B edenken ,  dor Gesotzentwurf betreffend die 
Err ick tung  yon A rboitskam m ern don Roicbstag aucli 
in seiner neuen T ag u n g  beschaftigen worde.

DaB es aich hior um einen P lan  handelt ,  dessen 
Yerwirklichung, nach den da ru b er  yorliegenden Er- 
fa lirungen im Auslande, auch bei uns keinerlei Segen 
stiften, wohl abor daa Y erba l tn is  zwischen Arbeit- 
nohmern und Arbeitgobern weiter yeracblecbtorn wird, 
unterliogt bei den Yertro tern  der  im Centralyerbande 
yereinigten hoimischon Industrie  keinem  Zweifel.

3Iit  groBer Besorgnis muB ea die letztere erfiillen, 
daB dor f ruhere  E ntw urf  des Gesetzos in dor neuen 
Yorlage noch durch Best im m ungen erweitert  worden 
ist, die, wio dio Auadehnung dea Aufgabenkre ipes 
der K am m ern  auf die M itwirkung deraolben beim 
AbachluB y on  Tarifyertri igon, die E inrichtung pari- 
tii tischer Arbeitsnachweiao und die Befugnia zum selb- 
standigen ErlaB yon Um fragon iiber gewerbliche und
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wirtschaftliclie Yerhultniasc, nur geeignet sind, be- 
stehoude Gegensiitzo zu Yoracharfen oder neue her- 
Y o r z u r u f e n  und B o rn i t  gefiihrlichoii Ziindstolf fiir dio 
Sturung des sozialon Friedong auBZuloBen.

Dio in dieser Richtung zu befiirchtenden W ir-  
kungen wurden noch ye rsch lim m ert,  wenn bei Yer- 
abschiedung des Gesetzes den Stromungen nacbgegeben 
wiirde, dio dahin gehen, dio Arboitorsekretare  zur 
Yertre tung dor Arboitnelimer in don Kam mern zuzu- 
lasson, da9 W ahl-  und W ah lbarke i tsa l te r  herabzusetzen, 
dio Betriobsbeamlen der Industrie ais Arboitnehmor 
in dio K am m er  einzubeziehen und dio Oeifentlichkeit 
der Verliandlungon Y o rzu sch re ib en .

Der CentralYorhand bestreitet  wioderholt  sowohl 
das Bedilrfnis ais auch einen sozialpolitischen Nutzen 
der beabsichtigten E inrichtungen, die, naeh seinor 
Ueberzeugung, wenn sio es i iberhaupt zu einor Be
deutung bringen, zum Schaden des Yaterlandes sich 
nur zur gesetzlichen Forderung  dorsozialdemokratischen 
Organisationen auswachsen werden.“

Direktor M e e s m a n n - M a i n z  berichte te  iiber dio

R eich sY ersich o n in g so rd n n n g .
Mit Einstimmigkeit  beschloB m an also:

Der Centra lverband Deutscher Industriollor gibt 
im AnschluB an soino yorjiihrige E rkliirung auch dem 
neuen ais BundesratsYorlage erschienenen Entw urf  
einer ReichsYersicherungaordnung gogeniiber seiner 
Befriedigung dariiber Ausdruck, daB diese Yorlage 
Yon einer Yerschmelzung aller odor m ehre rer  Yer- 
sicherungszweigo auB den in der Denkschrif t  tiber- 
zeugend dargolegton Griinden absioht. E r  eraehtet 
oine Yerschmelzung ais un Y ere in b a r  mit der Yer- 
schiedenhoit der Aufgaben und Risiken der Yersiche- 
rungszwoige.

Der ĆentralYCrband erkennt  ferner an, daB der 
Entwurf im einzelnen gegenuber den bestohenden Ge- 
setzen sowio gegenuber dem Yorjiihrigen E ntw urf  eino 
Reihe von Yorbessorungon enthalt,  u. a.

boi der Krankenvors ichorung dio E rweiterung 
des Kroises der Yersicbcrton und die Gleichstellung 
der Arbeitgober und Arboitnelimer in Rechten und 
Pflichton bei der Yerw altung ;

boi der UnfallYersicherung dio Ausdelinung der 
Yors icherung auf  eine Reihe Yon Betriebsartcn und 
die Milderung der Bestimmungen iibor den ReserYe- 
fonds, sowie die E rh a l tu n g  der SelbstYerwaltung der 
Berufsgeuossenschaft bei der  R enten fes tse tzung ;

bei der InvalidenYersichorung die Erweiterung 
dor Moglichkeit zur freiwilligen Yersicherung;

bei allen Vor8icherungszweigen die Schaffung 
groBercr Reclitsklarheit  in ihren gegensoit igon Be- 
ziehungen und die Einfiihrung eines einhoitlichen 
Instanzenzuges.

E r  e rk la r t  sich fornor grundaiitzlich mit  der 
Einfiihrung einer Hinterbliebenonfursorge trotz  der 
damit verbundenen weiteron groBen Belastung der 
Oewerbetiit igkeit c inverstanden.

Um so uaclidriicklicher e rhebt  dor Centralvorband 
seine Stimmo gegen Yorachliige, dio keine Yerbesse- 
rungen der Leistungen oder dea Yerfahrena, dagegen 
schwerwiegcnde Nachteilo fiir dio I landhabung  der 
Gesetze, eino E rhohung  der Yerwaltungskosten und 
eino Gefiihrdung dor SelbstYerwaltung enthalten, 
uamlicb:

1. gegen die Zusammenfassung aller YorBicherungs-
gosetze in ein Geaefcz von 1754 Paragraplien ,  daa 
in aeiner Anordnung unubersichtlich, in einzelnen 
Abschnitten wogen zahlloser Bezugnahmen un- 
Yeratandlich und fiir die wiinschenswerto A ub- 
breitung der Kenntnis der sozialen Yersiclierungs- 
gesetzo ungeeignet i s t ;  iii ■ ..'--i

2. gegen die Schaffung eines sogenannten lokalen 
linterbaues durch E rr ichtung Yon mindestens 
1000 Yersicherungsiimtern. Die gegenuber dem 
ersten Entw urf  Y o rg en o m m en e n  Aenderungon sind

zwar anznerkennen, Yermogen aber  die Bedenken 
gogon die E rr ich tung  dor A em ter  um so weniger 
zu boseitigen, ais diesen Aem tern  nunm ehr zu den 
Aufgaben einer Aufsichtsinstanz bei der I f ranken- 
Yersicherung , einer Vorbereitungsinstanz fur die 
ln Y a l idenvers icho rung ,  eines Il ilfsorgans fiir alle 
Yersicherungstri iger und einer unteren  Yerwal- 
tungsbehordo in Yersicherungsangelegenhoiten 
auch noch dio Stellung einer ersten Berufungs- 
instanz in Unfallontschadigungasachen ubertragen 
werden soli. Die U ebert ragung  derar t ig  Yiolsoiti- 
ge r  und zum Teil m ite inander nicht zu Yerein- 
barender Aufgaben auf  eino Stello ist unbcdingt 
zu Yerwerfon. Der CentralYorhand muB an seiner 
Auffassung festhalten, daB noue Versicherungs- 
boliorden iiberhaupt nicht notig  sind, sondern dio 
Yorhandenen Mangel bei den unteren Verwaltungs- 
behordon durch beBsere Ausatattung dieser Be- 
horden mit  geoiguoten Krfifton am besten und 
ohne erhebliche Mehrkosten abzustellen sind. Die 
in der Denkschrif t  Y orgenom m ene  Kostenberech- 
nung eraehte t  er ais ganzlich unbaltbar.
Da die Betr iebskrankenkaasen sich naeh dem 

Zeugnis der Denkschrif t  auf das beste bewahrt  haben, 
so kann  der CentralYorhand eine Yeranlassung, fiir 
ihre Begriindung oder ihren Fortbestand  erachworendo 
Bestimmungen zu treffen, nicht anerkennen.

Ais unannehm bar muB der Yerband die Bestim
mungen iiber das Verlia ltnis der Kassen zu den Aerztcn 
bezeichnen, dio einseitig im Interease der Aerzte ab- 
gefaBt sind und die notwendigo Riicksicht auf dio 
Esistenzbedingungen der Kassen Y e r m i s s e n  lassen.

Im iibrigen ist der Centralverband naeh wie Tor 
der Ueberzeugung, daB die zurzeit in der Sozialyer- 
sichorung bestohenden Mangel der Organisation und 
des Yerfahrena, die iibrigenB Yon keiner erheblichen 
Tragweite  sind, sich am einfachsten und richtigsten 
durch den weiteren Ausbau der jetz igen Organisationen 
b e B e i t ig e n  lassen, namlich:

1. durch die schon erwiibnte Ausstat tung der unteren 
Yerwaltungsbehorden m it geeigneten K ra f ten ;

2. durch Ausgostaltung der Schiedsgerichte, die un- 
abhiingig zu atellen sind und donen neben ihren 
bisherigen Funktionen auch die Entsclieidung iiber 
Streit igkeiten in KrankenYersicherungssachen (in 
zweiter Instanz) aowie iiber Streit igkeiten der 
Yersicherungstri iger untereinander (in erater In- 
atanz) zu ubertragen s in d ;

3. durch Entlastung des ReichsYersicherungsamtes, 
indem das Rechtamittel  des Rekurses in gewissen, 
nicht grundsatzliclie F rag en  betreffenden Fallen 
ausgeschlossen wird. Gleichzeitig sollto dem 
ReichsYersicherungsamt die Entscheidung iiber 
Streit igkeiten in KrankenverBielierungBsachen, 
sowie iiber Streit igkeiten der Yersicherungstrager  
untereinander in lotzter Instanz ubertragen werden. 
Der CentralYorhand fordert  ferner, daB Haus-

goworbetreibendc, dereń Betr iebe ais Fabrikcn  (§561; 
anzusehen sind, nicht der besonderen Yersicherung 
der Hausgewerbotreibenden, sondern der allgemeinen 
Versicherungspflicht in bezug auf  ihro Arbeiter  zu 
unterwerfen Bind.

Bei der weittragenden Bedeutung des Yorliegen
den Gesetzentwurfes fiir die Zukunft der sozialen Y er
sicherung iBt der CentralYerband der Ansicht, daB eino 
griindlicho B eratung  derselben unter  allen Umstanden 
gesichcrt  und daB zugunsten einer solchen auch eine 
gewieso Yerzogerung unter  Umstiinden in Kauf ge 
nommen worden muB. In  diesem Fallo  konnte die 
H interbl iebenenversicherung einstweilen durch ein 
Sondergcaetz erledigt YYerden.

D arau f  w u rd e die Delegiertenversam mlung ge- 
scklossen, zu dereń  Beginn das gescbaftsfiihrende Mit
glied des Direktoriums, B u e c k ,  eine lich tY o lle  Dar- 
s te llu n g  d er  g e g e n w a r t ig e n  h a n d e lsp o lit is c h e n  Lage 
g e g e b e n  hatte.
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Iron and Steel Institute.
Die diesjahrigo F r i i h j a h r s y o r s a m m l u n g  des 

Institute findet am  4. und 5. .Mai d. J .  in London in 
don Raumen des Insti tute of  O i v i 1 Engineers, Great 
George Street,  Westminstor,  statt .  F u r  dio Sitzungen, 
dio morgeus um */all Ulir beginnen, sind folgondo 
Yortriigo angomeldet:

1. Ueber die chemisclion und meclianisehen Be- 
zielinngen zwischen Eisen, .Mangan und Kolilon- 
stoif. Yon j .  O. A r n o l d  aus Sheffield und A. 
A. R o a d  aus Cardiff.

2. Der G i ro d -O fe n  und dio elektrischcn Schmclz- 
worko System Paul Girod. Yon Professor Dr. 
W. B o r c l i e r s  aus Aachen.

3. Pober dio Fortschr i t te  im elektrischcn Schmelzen. 
Yon D o n a l d  F. C a m p b e l l  ans London.

4. I ober einige neuere Untersuchungen iiber Ober- 
Hachenhiirtung. Von S i d n e y  A. G r a y s o n  aus 
Birmingham.

5. Uobor die Sclmoidfahigkeit  von Workzeugstnhl.  
Yon 1*1. G. H e r b e r t  aus Manchester.

6. Ueber dio kr is tallographischon Erscheinungen im 
Eisen-Kohlonstoff-Systom. Yon X. A. K r o l l  j r .  
aus F rankfu r t  a. Maili.

7. Ueber don Gefiigeaufbau von Gufieisen und Kohlon- 
stoff-Stiihlen vom praktischen Gesichtspunkte  ans. 
Yon D. M. L e v y aus Birmingham.

8. Ueber einige physikalischo Eigenschaften  von 
( hromstiililen mit  2 °/o Chrom. Yon Professor 
A n d  r e w  Mc W i l l i a m  und E. J .  B a r n  os  aus 
Sheffield.

9. Ueber den ki-itischcn Punkt A? beim Chromstalil. 
Yon H a r o l d  M o o r c  aus Woolwich.

10. Uobor dio Wirtschaftl ichkeit  und don Entwurf 
von modornen Dampfmaschinen fiir Royersier- 
stralien. Yon E d u a r d  G. S c h m o r  und Dr. 
R u d o l f  D r a w o  aus SaarbrOcken.

11. Ueber dio Entwicklung in der E rzeugung elok- 
trischcr K ra f t ;  ihro Anwendung und ihr EinfluB 
auf dio Eisen- und Stahlindustrie. Aron D. S e l b y -  
B i g g o  aus Newcastle-on-Tyno.

12. Uobor dio elastischon Brucherschoinungon von 
gowissen Stahlen. Yon Professor C. A. M. S m i t h  
aus London.

13. Ueber dio Homogonitii t yon Motallen. Yon G. 
T a g a y o f f  aus St. Petersburg.
Dio Yortriigo untor 2, 3, 9, 10 und 11 werden 

am ersten Sitzungstago, dio untor 1, 4, 5, 8 und 12 
am zweiten Sitzungstago gehalten;  die ubrigen Ab- 
handlungen werden je  nach der zur Yerfiigung stelien- 
den Zeit mitgotcilt  oder auf schriftl ichom W ege or- 
ortort.  AuBerdem wird am ersten Tage  der zuriick- 
tretende Priisident, S i r  I I u g h  B o l i ,  don neuen 
Prasidenton, don H e r z o g  y o u  D e v o n s b i r e ,  in sein 
Am t einfilhren.

Die goldeno Bessemor-Modaillo fur  das J a h r  1910 
wird an E. II. S a n i t e r  aus Rothorhani Y erl iohcn .  
Ferner  wird dio Yorloihung dor d iesjahrigen Andrew 
Carnegie-Stipendien ani zweiten Tage  bekannt gegeben.

Mitglieder, dio sich a n 'd c r  Besprechung irgend 
eines Yortrages beteiligen wollen, konnen auf Wunsch 
vor der Yersamm lung Sondcrabziige von dom Sekretiir 
des lustitutes erhalten.  Ebenso stehon den Mitgliedern 
auf der Yersamm lung selbst Sondcrabziige von allen 
Yortragon zur Yorfugung.

Das Fostmahl findet am Mittwoch, don 4. .Mai, 
abonds 7 Uhr, im Hotel Cecil statt .

Umschau.
Eino rerfoUlto Stoinbrecherkonstruktion.
Eine nicht goniigend gewiirdigte und daher hintor 

dem heutigen Stando der  Technik erheblich zuriick- 
gebliebene Maschine, die in Stali lwerken yielfacli zur 
Anwendung kommt, ist der  Steinbrecher. W ie wenig 
Sachkenntnis bei der Konstruktion desselben auf- 
gewendet wird, zeigt folgender Fa li ,  m it  dem ich mich 
zu befassen hatte .

An don Steinbrechern einer Dolomitmiihle, deron 
Konstruktion in Abbildung 1 dargestollt  i s t ,  fanden 
seit e iniger Zeit hiiufige Briiche der Zahnriidor statt.  
Mit der U ntersuchung des Falles und m it der Aende- 
rung  dor Konstruktion der Zahnriider, in welcher der 
Feliler  yormutet wurde, boauftragt,  stellte ich fest, daB 
seit dom kritischen Zeitpunkte eine liartere Sorto 
Dolomit (gebrannter)  yerarbe ite t  w urdo ,  fe rner  daB 
m an gelegentlich einer erforderlich gewordenen Aus- 
wechslung der Zahnriidor ein Rad eingebaut hatte, 
welches bei sonst gleichen Abmessungen eino groBere 
Ziihnezahl aufwies (26 s ta tt  23). Nachdem ich noch 
fostgestellt  hatte , daB die Abmessungen des Maschinon- 
rahm ens  eine betrachtliche YergroBerung des Durch- 
messers des Zahnkranzes gestatteten,  konstruierto ich 
ein neues Kegelrad,  welches einen aulleren Teilkreis- 
durchmesser von 557 mm (gegen friiher 467 mm) 
sowio eino etwas groBero Zahnbreite  (135 mm Btatt 
120 mm) bei nur  25 Zśihnen beBitzt. Auch schlug 
ich eine Einkapselung der Zahnriider yor, die bei dem 
in Dolomitmiihlen yorhandenen scharfen Dolomitstaub 
dringend erforderlich ist.

Mit diesen Aenderungen muBte man sich im Yor
liegenden Fallo  bognugen. DaB jedoch der Feliler 
nicht in der Konstruktion der Zahnriidor allein zu 
suchen i s t ,  zeigt der U m stand ,  daB dio Ziihno nicht 
n ur  in ganz kurzer Zeit (5 Tage bis 4 Woclien) brachen, 
sondern auch eine fiir diese kurze  Zeit ganz auBer-

Abbildung: 1. Fehlerhafte Konstruktion des Steinbrechers.

2 ‘/a Monate in Betrieb w a re n ,  zeigten oine bis zur 
Unbrauehbarke it  gehende Abnutzung der Ziihno. Dio 
Zahl der erfolgten Briiche ist so groB, daB von Zu- 
ffilligkeiten keine Ilede sein kann. Das Materiał ist

ordontliche Abnutzung aufwiesen. Es fanden sich 
auBer Dionst gestoll te Riidor, deron Ziihne bis auf dio 
halbo Zahnsti irke abgenutzt waron. Riidor,  dio nur
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StahlguB. Ich w ar  m ir sofort daruber  klar ,  daB die 
oigentliche Ursacho der Briicho anderwiirts zu sucbon 
ist. An der raeclien Abnutzung und den hiiufigen 
Briichen dor Ziilmo ist nach meiner Ansieht die vor- 
liegendo grundsiitzlich falscho Anordnung der Schwung- 
riidor schuld. Diesolbon sind so angeordnet,  daB dio 
dureh das ointretende Materiał  her ro rge ru fenen  hefti- 
gen StoBe e rs t  durcli Yerm itt lung des Zahnradgetriebes

rk

Abbildung 2. Abge&nderte Konstruktion des Sieinbrechers.

auf die Schwungrador iibertragen w o rd en , wodurch 
natiirlich in den Ziihnen eine stoBweiso, gefahrlicbe 
Beanspruchung ents teht.  Ich  bin daher  der Ansieht,  
dal! das Schwungrad unm ittelbar auf den lirech- 
m echanism uB  einwirkon muB, ohne Yerm it t lung von 
Gctrieben, und echlago die in Abbildung 2 dargestell te  
Konstruktion Yor. AuBerdem ist  eino stnul)8ichere 
Einkapselung der G e tr iebo , s taubsichere L agerung 
und griindliche Schmiorung der Welien, stabile Kon
struktion des Gestellea und sicliere Aufstellung auf 
gemauertem Fundam en t  unbedingt erforderlich.

G. N eum ann  in Ostrowiec.

Uebor die Darstellung (les Ammoniaks 
aus Stlckstoff uiul WassorstolT.

Ili Anbetrach t  der auBerordentlich groBen Wicli- 
tigkeit, welche die Stickstoffverbindungen fiir die Land- 
wirtschaft besitzen, erschoint ein von F. H a b e r ,  P ro 
fessor filr physikalische und Elektrochemio an der 
Techniachen Ilochschule in K ar ls ru h e ,  erfundones 
Y erfahren , das Am m oniak syntlietisch aus seinen 
Elementen in technisch durchfiihrbarer  Weise dar- 
zustellon, von weittragendor Bedeutung. Infolgo der 
groBen Reaktioustr iigheit  des StickstoiTs bei tiofen 
Temperaturen w ar  ea biBher der Technik  nicht mog
lich, den Stickstoff unm ittelbar mit  dem Wassorstoff 
ehomisch zu Ammoniak zu b in d en ; wio wir dor „Zeit- 
echrift fiir E lek trochem ie” * entnelimen, ist os Pro
fessor H aber  gelungen, diese Aufgabe bei Anwendung 
von Drucken zu lo se n , die dic bisher bei Gasreak- 
tionen in der Technik zur Anwendung gokommenen 
Druekliohen auBerordentlich iiberBteigen. Unter einom 
Drucke von etwa 200 a t  und bei Anwesenheit  eines 
Uebortragers (Kontaktsubstanz) Tereinigen sich die 
beiden Elemonte. Da diese Bindung unter  den prak- 
tisch in Betrach t  kommenden Yerhaltnissen aber  nicht 
vollstandig vor Bich g e h t ,  so muB das s c h r it tw e ise  
gebildete Am m oniak entfernt w e rd e n ; dies kann  da
durch geschehen, daB das Ammoniak entweder dureh

* 1910, 1. A pril, S. 244/6 .

mtiBige KUhlung verf li i8Big t und in dieser F o rm  abge- 
laaaen wird, oder daB es unter  Beibohaltung des Druckes 
oder auch nach E ntspannung der Gase dureh  Absorp- 
tionsmittel zur Auescheidung gelangt. Bei oiner Reihe 
von Yersuchen erwies eicli daa Oamium ais ein kata ly ti-  
scher Uebertr i iger von groBer W irksam kci t ;  da Bich 
dio Anwendung dieses seltenen Metalles aber  dureh 
die geringo bisher gefundeno Menge vorbietot, Buchto 
und fand H aber  dafiir einen Ersatz  in dem motallisclien 
Uran. DaB im elektrischen Ofen aus Uranoxyd und 
Kohle l iergestellte Uran zerfiillt im Hochdruckgas- 
gemengo untor Stickstoffaufnahmo zu einem sehr 
feinen P u lv e r ,  welohes boi einor Tem poratur  von 
unterhalb  500° C eine auBerordontlich wirksame Kon- 
taktBulistanz darstellt.

Wonn mail bedenkt ,  daB Stickstoff und WaBser- 
etoff zu einem weit goringoron Preise  liergestollt  
werden konnen, ala der W e r t  dea darauB erzeugten 
Ammoniaks betragt,  und daB der zur techniachen 
Durchfiihrung des Yerfahrens erforderliche Kraf t-  und 
Kiilfcebedarf nur sohr gering  ist, so scheint hierdurch 
zu den bisherigen Quellen fiir gobundenon Stickstoff, 
dem Chilesalpoter, dem bei der Verkokung ais Neben- 
erzeugnis gewonnonen Am m oniak und schlioBlich dom 
a u s  dor Luft  dargestollten Sa lpe te r ,  eine neue wich- 
tige Gewinnungsart  hinzugetre ten zu sein. Dio B a -  
d i s c h e  A n i l i n -  u n d  S o d a f a b r i k  h a t  dio Aus- 
nutzung des Vorfahrena iibernommen und dio prak- 
tischo Ausfuhrung achon m it Erfolg weiter auagebaut.

Schlackenkugeln.
In D. C h r i s t o p h  W i l h e l m  J a k o b  G a t t e r o r s  

„Anleitung, don H arz  und andere  Bergwerko mit  
Nut zen zu beroison1* (Giittingen 1790), findet sieli im
III. Teil S. 163 folgende Notiz:  „Das Eisenbergwork 
zu G i t t e l d e  und in der bonachbarten Gegend befor- 
derto dor H e r z o g J u l i u B i n i t  auBerordentlichem Fleifo,  
und suchte im Ja h re  1570 daselbst alle Artikel aufs 
beste zu benutzen, so daB e r  selbst a u s  d e n E i s e n -  
s c h l a c k e n  a l l o r l e i  A r t e n  Yon K u g e l n  m a c h e n  
l i e B , *  um sie gegen den Feind zu g e b rau c h en ; man 
schrieb denselben die Eigenachaft  zu, daB die dadurch 
orhaltenon Wundon nicht m ebr  zu heilen w aren .“

Schon der 1613 zu Wolfonbiittel veratorboiie 
Fiirstl.  Braunschweigischo Landfiscal F r a n z  A l g e r -  
m a n n  berichtote in der von ihm verfaBten Lebens- 
beachreibungHerzogs Ju l iu s* * :„W ied en n  a u c h S .F .  Gn. 
daB Eisenbergwerk zu Gittelde Dero Endes hoch ge- 
trieben, und alles durclisnchen lassen; auch damit 
die Schlacken von dem geschmelzten und gemachten 
Eison noch zu Nutz kamen, ao lieBen S. F. Gn. allor- 
lei Sorten Kugeln daraus gieBen, welcho Materie ein 
Gift bei sich h a t;  denn wenn die Kugeln zorspringen 
(darum Bie denn auch zu Schrot in Sturmen sehr gu t)  
und so sie Jom and  Yerlotzen, das liiBt sich nicht wohl 
heilen.11 — Die Y orstebenden  Angaben sind durchaus zu- 
treffend; in der T a t  wurden im Ja h re  1572 54 000 Stiick 
Schlackenkugeln nach der Fes tung  Wolfonbiittel ge- 
bracht, w ahrend  noch 73 824 Stiick auf den Hiitten 
in Vorra t  blieben. f  Spiiter bildeten die wohlfoilon 
Schlackonkugoln einen vieibegehrten und weit vor-

* Nach Dr. II. W e d d i n g :  »Beitriigo zur Go-
schichto des Eisenhiittenwesens im H a rz i  („Zeitschrift 
des I la rzvere ins“ XIY . Ja h rg a n g  1881 S. 531) waren 
die yon Herzog Julius erfundenen Schlackenkugeln 
offenbar in guBeisornen Form en gegossen oder gepreBt. 
An einzehien Kugeln befindet sieli noch dor EinguB. 
Sie t rugen soinNamenBzeichen J -H  (Julius und Hedwig).

** Ausgabe Yon K a r l  v o n  S t r o n i  b e c k .  Helm- 
stedt 1823, S. 39.

f  E. B o d e m a n n :  >Die Volkswirtschaft des H e r 
zoga Julius von Braunachweigt („Zeitschr. f. deutache 
Kulturgeachichte“ 1872 S. 211).
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breitoton Handelaartikel.  * Durch einon T auachkontrakt 
vom 26. Ja n u a r  1574 orhielt  dor Ilaupthnudolsagont 
des Herzoga, Hans Kautenkranz  in Braunachwoig, u. a. 
4500 Zontnor Schlackonkugeln zu jo 12 Mariengroaclien. 
AYenigo "Woo.hon apiiter, am 27. F e b ru a r  1574, lieforte 
ihm Herzog Julius schon \yioder 5500 Zentner Sclilackon- 
kugeln ,Ton oinpfilndigor b is  aehtpfiindiger Grafie11 
zu jo 12 Mgr. Ein anderer,  noch an demaolben Tage 
ab gescb loB S en cr  K ontrak t  lautet  iib er  10 000 Zentner 
Schlackenkugeln,  aber  diesmal in vordoppeltom Preiso, 
don Zentner fiir 24 Mgr.,  wofiir Kautenkranz Zobel 
und Edolłteine  geliefert  hatte .  Ein andormal Boli 
Kautenkranz  dem Herzog fiir Sehlackenkugoln zinnerno 
Scliuaseln und Teller  auB England beaorgen.**

Auf der Sophienhiitto bei Goalar wurden auch aus 
I l l e i s c h l a c k e n  Kugeln g e g o B a e n .f  Dr. M o r i t z  
M e y e r  gedenkt inse inem „H andbuch  der Geschiclitoder 
Feuerwaffen-Tochnik“ f f  nur  ganz kurz  dor Schlacken
kugeln. indom er  achreib t :  „1570. Man bedient nich 
der Geschiitzkugeln nus Schlacke gegossen".

Ais im Fri ih jah r  1822 die den Philippsberg docken- 
den Featungawerko abgetragon wurden, fanden sieli 
in einem m it Erdo bedeckten Gewiilbo m ehrere  hun- 
derte , j a  yielloicht tausende. dieBer Kugoln, yon denen 
rielo das Zoichen I-I I und die Jahreazahl  1575 
trugon. Eino damals (1822) yorgenommene chemische 
Analyee dieser Kugoln orgab, daB „in 100 Pfund 
deraolben enthalten a e i : s/io Lot Silbor, */< FM. Kupfer, 
1 */* l ’fd. Blei, 29 Pfd. E isen;  dioBCł an schwer davon 
zu tronnetido Schwefelsiiuro gobunden“ .§

In neuorer Zeit wurden diese Schlacken im clie- 
mischon Labora torium  der Kgl. Bergakadomio durch 
P u f a h l  unteraucht. Sio ontlialten nach AY o d d i n g: 
8 , 2 2 %  Kieaolaaure, 39,28 o/0 Eisonoxydul, 11,67 o/0 
Baryumoxyd, 7,10 o/0 Tonerdo, 3,73 °/o Manganoxydul,  
3,50 o/o Kalk,  1,14 u/o Maguosia,  0,60 °/o Kalium osyd,
0,59 °/o Natriumoxyd, 22,34 °/o Schwefelzink, 1,36 % 
Schwefelkupfer, 0,70 “/• Schwofelblei, 0,28 0/° Schwefel- 
eisen sowie Spuren von Araen und Antimon.

In einem alten kurf. sachsischen Kunstkam mor- 
kata log  yom Ja h re  1588 findet sich untor den yor- 
schiedenen Rubriken, welche daa alte  Inyentar  auf-

* E. B o  d e  m a n n ,  a. a. O. S. 225 und 229.
** Ebenda  S. 230 und 231. 
f  y. B t r o m b e e k ,  a. a. O. S. 39. 

f f  Berlin 1835. S. 37.
§ Dr. O t t o  v o n  H e  i n o  m a n n :  „Geschichte  

yon Ilraunschweig uud H annoyer11. 2. Band. Gotha 
1886. S. 417.

ziihlt, eino, dio wortlich lau te t :  „ Ahn allorloi Schrot,  
Btrou- und S c h l a c k e n - K u g o l n  in oinor achwarzen 
Schubladon."g§ Ueber ihren A^orbleib ist nichta be
kannt  geworden. — Im Berliner Zeughaus befinden sich
5 Kugeln yon K u  p f o r a c h l a c k e  8,6 bis 10 cm Kaliber 
(4- bis Spfiinder), die im Jah ro  1575 auf der  Julius- 
liiitto in Braunachwoig hergeste ll t  wurden. Sio aind 
ein Geschenk dea Hiitteninspektors Mollo in Ilaenburg.

Otto Vogel.

Kursus iiber w irtsch a ftlich e  Fragen .
Der yon dem N i o d e r r h o i n i s c h o n  B o z i r  k  s - 

y e r e i n  1) o u t a c h  e r  I n g e n i e u r e  in Yerbindung 
mit  der I I  a n  d o l s k a  m m e r  z u D ił 8 s e 1 d o r  f vor- 
anstaltoto Kursus iiber wirtschaftliche F ragen  hat 
wiihrend dor Tage yom 4. bis 16. April in den Riiumen 
der Gesellschaft Yerein zu Dusseldorf stattgefunden. 
Schon die uboraus zahlreicho Betoiligung —  149 Teil- 
nehm erkarton  fur den ganzen Kursus, 39 Wochon- 
kar ten  mul 70 Karton fiir einzelne Y ortrage  — 
lieB erkennen, wio erwilnscht aolehe Gelegenheiten 
zur Erwoiterung der Kenntnisso Bowohl den Lei
tungen ind uB trio ller  LTnternehmoti ais auch don In- 
gonieuron und Yerwaltungsbeamten sind. Im  oinzelncn 
wurdon naclistehende Stolfo behandelt :

Prof. A. A Y al l ic l is  (Aachen): Moderno Fornion 
der Fabrikorganisa tion  (4 Stunden); Fabrikdiroktor
a. D . . P f e i f o r  (Dusseldorf): Selbstkostenberechnung 
und Kalkulation (2 Stunden); D irektor F r .  No uh a u s  
(Tegol bei Berlin) : Massenorzeugimg in der Masehinen- 
industrie  und ihre Erfordernisae (2 Stunden); Direktor 
Dr. 11. B a l g  (Dusseldorf):  Dio Bedeutung der doppol- 
ton oder systomatischen Buclifi ihrung im Fabrikbotriebe 
(3 Stunden); Rechtsanwalt  Dr. R u d .  F i s c h e r  (Loip- 
zig): Bilanz (4 Stunden); Prof. Dr. P b .  S t e i n  (Frank
furt a. M.): Dio Bedeutung dor Gcwerboordmmg fiir den 
Fabrikbetr ieb  (4 Stunden); Geh. Reg .-R at  AY. O p p c r -  
m a n n  (A rnsberg ): Gewerbehygione (3 Stunden); Prof. 
L. P  o l i lo  (Frankfur t  a. M .) : Industrie, Geldmarkt und 
Bankwesen (5 Stunden); Prof. Dr. K u r t  A Y ied o n fo ld  
(COln): Die Organisation der GroBindnstrio (4 Stunden).

Ais sehr golungen ist auch der Versuch zu be- 
zeichnen, einige Debatt ierabende einzulegen, an denen 
boi reg e r  Toilnahme dic W irkung der A7ortriige durch 
freie A ussprache zwischen V ortragenden und Zuhororn 
yertieft  werden konnte.

Leipzig 1869 S. 321.
7 .  B a n d .

Bucherschau.
Handbuch der Ingenieur-W issenschaftcn in  f i in f  

Teilen. Fiinfter Teil: Der Eisenbalmbau, aus- 
genommen Vorarbeiten, Unterbau und Tunnel- 
bau. Siebenter Band: Schmalspurbalmen. Be
arbeitet von ®tyl.=£jng. A l f r e d  B i r k ,  lier- 
ausgegeben von F. L o e w e ,  Geh. Hofrat, ord. 
Professor an der Teclin. Hochschule in Miin-
c)ien,und H.Zi mmermann,  Wirki.
Geh. Oberbaurat und vortr. Rat im Mini- 
steriuin der offentlichen Arbeiten zu Berlin. 
Zweite, vermehrte Auflage. Mit einer Tafel, 
zwei Texttafeln, 204 Abbildungen im Text 
und vollstilndigem Sachregister. Leipzig, Wil
helm Engelmann 1910. VIII, 205 S. 4°. 7 Jk .

Der yorliegende Band des umfangreiclien L ehr-  
buches re ih t  sich in bezug auf Inha lt  und Ausstat tung 
den bisher erschienenen wurdig an. In  k larer ,  ge-

meinfaBlichor Darstellung, unter  ĘirischluB der neuesten 
literarischen Erscheinungen und praktischen Erfah
rungen auf dem behandelten Gebiete, enthalt  dieses 
Buch manche wertyollen Gedankon, an denen auch der 
Eisenhiittenmann nicht achtlos yorubergehen sollte. 
Gegeniiber der ersten Auflage sind die einzelnen Ab- 
schnitte erhoblich weiter ausgebaut  und am Schlusse 
ist noch ein neuer P a ra g ra p h ,  die Betriebsmotoren 
betreffend, eingesclialtet worden.

Mit der geschichtl ichon Entwicklung und Ausbil- 
dung der Schmalspurbalmen beginnend, behandelt  der 
Arorfasser zunachst die Linienfuhrung derselben, worauf 
dann im 3. und 4. Abschnitte  der Unter-  und Oberbau 
folgt. Der 5. Abschnitt  b r ingt  dio Bahnbofsanlage, 
der 6. dio Betr iebsmittel und dor letzte Abschnitt die 
Bauwurdigkeit  der Schmalspurbahnen. E ine Literatur- 
Uebersicht und ein ausfulirliches Sachregister  erleich- 
tern die l lan d h ab u n g  des Buches.

A uf den Inha lt  der einzelnen Abschnitte  naher 
einzugehen, diirfte h ier  zu weit fuhren. Doch soli 
n icht yerfelilt  werden, da rau f  hinzuweison, daG der
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Yerfasser sieli ein nocli weit groBorca Yerdienst cr- 
worben liiitto, wenn er den Fe ldbahnen  einen beson
deren Abschnitt  gowidmot hatte .  Zwar konnen der 
Oborbau und dio Betriebsmittel,  auf Grund dor bis 
heuto Yorliegendon L ito ra tur  iiber diese Bahnen, wohl 
kaum eingehonder bohandelt worden, und es durfte 
daher erat dor niichsten Auflage beschicdcn sein, dio 
E igenart  dieser Sehmalspurbahnon einer besonderen 
BerUcksichtigung zu unterziehen. Denn es muB zu- 
gegeben werden, dali, wahrend dio Sehmalspurbahnon 
sich in allen ihren  Teilen yollstandig an dio l laup t-  
bahnon anlehnen, die Fe ldbahnen  sich nnabluingig von 
den letzteren entwickclt habon; Bio sind aus den vor- 
liegenden Bedurfnissen gleichsain selbstiindig heraus- 
gowachscn und bilden somit oine teehnisehe Kunst 
fiir sich. Dio Gleisrahmcn und dereń Teile (Schienen- 
profilo ausgenommen) die W eichen und Drohschoiben, 
dio Radaatze, L agcr  und Federworke,  dio Drehgestelle  
und dio Stellrahmon nebst  Puffer und Kupplung, sowie 
die unzahligen Arten  von AYagenkastcn, insbesondere 
die Kippwagen, sind samtlich infolge ihrer  Einfack- 
heit und Billigkeit oigonartig gestaltato Anordnungcn, 
die denen dor Haupt-  und Kleinbabnen an Zweck- 
maBigkoit in keinor Richtung nachstohen.

D U s s o i d o r f .  J . Schuler.
Suensk H andtverkskalender for 1009. Utgifven 

af Sver i ges  Handtverksorganisat , ion.  
Redigerad af C. J. F. Ljunggren.  Kristian- 
stad, L. Littorius Bokhandcl. 170 S. (nebst 
Kalendarium) 8°. Geb. 2 K.

Dass. 1910. Ebd. 124, 20 S. (nebst Kalen
darium) 8°. Geb. 2 K.

Dio beiden ersten Bando diesos von der achwedi- 
schen Handwerksorganisation lierausgogobenon Fach-  
kalenders machon ihrem Bearbeite r  C. J .  F.  L j u n g 
g r e n ,  der gleichzeit ig Yorsitzonder dor eingangs go- 
nannten  Yereinigung ist, alle Ehre.  Sie erfiillen ihren 
Zweck nach jeder  Richtung hin und bilden m it  ihrem 
reichen und vielseitigen Inha lt  ein rech t  b rauchbares 
Nachschlagebucb.

Ferner  sind dor Redaktion folgende W erk e  zu- 
gegangen, deron Bosprochung Torbehalton b le ib t :
B r  u n s ,  P. J. ,  Kaiserl . Postra t ,  und Kgl. Eisenbahn- 

Obersekretar  C. F 1 i s t e r : Post, E isenbahn  und  
P ublikum . P rak t ischer  Ratgebor fiir den Y erkehr  
mit Post-  und Eisenbahnbobordon nebst  Mustern 
fiir Eingaben. Mit einer Eisenbahn - Uebersichts- 
karto  von Mittel-Europa. 93 S. 8°. Kart .  2 J t. 

Eisenbau, D er. In ternationale  Monatschrif t fiir Theo- 
rie und Prax is  des Eisenbaues. Schriftleitung: 
Ingenieur F.  B I  e i c h .  SchriftleitungsausschuB:
F. B I e i c h ,  Ingenieur in W ien, J .  E. B r i c k ,  k. k. 
Hofrat,  ord. Professor a. d.Techn. Hochschule in W ien, 
JI.  F o e r s t e r ,  ord. Professor a. d. Techn. Hoch- 
Bchule in Dresden, G. Cli. M e h r t e n s ,  Geh. Ilof- 
rat,  ord. Professor a. d. Techn. Hochschule in D res
den. 1. Jah rg an g .  No. 1 bis 3. Leipzig, Wilhelm 
Engelm ann 1910. 48, 44, 38 S. 4°. Ji ihrlich 12
Hefto 20 J<.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom R o h o i s e n m a r k t e .  — D e u t s e h l a n d .  Auch 

heuto ist iiber dio Lago des r h o i n i s c h - w o s t f i i l i -  
s c h o n  Rolieisenmarktos insofern nichts Neues zu bc- 
richten, ais das Gcschiift in den Ietzten Wochon recht 
still gewesen ist. D a  fiir d a a  niichste J a h r  von den 
lli itten noch nicht Y o r k a u f t  wird, so beselirankt sich 
die AbschluBtatigkcit auf kloinere  Zusatzmengen fiir 
diesjiihrigo Lieferung. Die Preise  bei diesen Ge- 
Bchaften, die sich g la t t  orledigen, ijind unYorandert 
geblieben.* Dio Abrufe  worden durchweg ais befrie
digend bozcichnet.

E n g l a n d .  Aua Middlesbrougb wird uns unterm
16. d. M. wie folgt ber ich te t :  Seit Yorgestern ist der 
Roheisenmarkt wieder fester.  Dio W arran ts  waren 
bia auf sh 50/9'/-2 d f. d. ton gewichen und schlieBen 
ab zu sb 5 1 / l ‘/s d bis ali 51 /2 l/2 d fiir sofortige Lie
ferung. Das Gesckiift in Eisen ab W e rk  bleibt ziein- 
lich still, obwohl die YerBchilfungen s ta rk  sind. Die 
W arran ts lager  wachsen langsam, doch sind dio Yor- 
riito boi den Hiitten n u r  klein. GieBereieiBen Nr. 1 
ifit recht knapp. Dio heutigen Preise  sind fiir sofor- 
tige Lieferung: fiir GioBereieisen Nr. 1 sh 54/— bis 
sh 54/3 d f. d. ton, fiir Nr. 3 sh 51/3 d bis sh 51/6 d, 
fiir Hiimatit in g leichen Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 66/9 d 
bia sb 67/—. In  den AYarrantslagern befindon sich 
augenblicklich 424 024 tons, da run te r  386 570 tons
G. M. B. Nr. 3.

Y o r e i n i g t e  S t a a t e n .  N a c h d e m  „Iron Ago“ ** 
belief sich die R o h e i s e n e r z e u g u n g  der Yereinigten 
fetaaton im Marz d. J .  auf  2 657 105 t gegen 2 435 610 t 
im Yorhergehenden Monate.  Die tiigliche Erzeugung 
betrug 85 713 (im F e b ru a r  86 986) t. Auf die niihoron 
Einzelheitcn werden wir noch zuriiekkommon.

Yom b e lg i s c h e n  E i s e n m a r k t o  wird uns aus 
liriissel unter  dem 15. d. Jl . geschrieben: W ahrend
der Ietzten vierzehn Tage  b a t  die zur Zeit unseres Ietzten 
Rerichtes bereits leicht ansetzendo festere Stimnnmg

f \ ergi. „S tahl uml E isen 1' 1910, IG. M arz, S. 476.
** 1910, 7. April, S. 818/9.
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des belgischen R o b  e i s e n m a r k t e s  angehalton, und 
es iat seit langerer  Zeit wieder yoii einer imverkenn- 
baren, wenn auch noch nicht besonders starkon Bes- 
scrung des Roheisengeschaftes zu berichten. Der 
W ettbowerb der deutschen Hochofen, der Yor einiger 
Z c it namentlich in ' lhomasroheisen  in Erscheinung 
trat ,  ist geringer geworden. Seitens der belgischen 
Ycrarbeitendcn AVerko war in letzter W oche  eine 
groBere Nachfrage  fiir Zusatzmengen in Roheisen zu 
Yerzeichnen. Statt  7G fr. f. d. t Yor Yierzelin Tagen, 
fo rdem  dio bclgiachon Hochofen je tz t  77 bis 78 f r . ; 
Frischereieiscn wird s ta t t  zu 71 bis 72 fr. moistens 
nur zu 72 fr. abgegeben. Die Roheisonorzougung 
lie lgiens stellto sieli im ersten Yierte ljahre  1910 auf 
440 000 t gegen 335 000 t im gleichen Zeitraume des 
Yorjahres,  zeigt also oine Zunahme um 105 000 t oder
31 o/o- — Auf dcm Markte in F e r t i g o r z e u g n i s s o n  
haben die W erke  bislang Yergeblicli Yersucht, die 
Preialage zu heben;  dio Nachliisse der Handler und 
Ausfulirflrmen, dio im Ja n u a r  anaclieinend sehr grolie 
Abschliisso mit  den W erken  ge ta t ig t  haben und immer 
noch nicht geniigend Spezifikationen erhalten,  dauern 
fort, allerdinga bleibt auch der aualandiache W e t t 
bowerb recht  fiihlbar. In  StabeiBon sind sogar die 
gegen Spezifikation notierten Preiso nochmals herunter-  
gegangen, und in letzter Zeit muBto eine Reihe Yon 
AbscliUissen sowohl in FluB- wie SehweiBstabeisen zu 
dem auffallend niedrigen Preise  yoii £  5.4/— f. d. ton 
fob Antwerpen hereingenommen werden. Man ist in
dosami allgemein der Ansicht,  daB dieser Zustand bei 
der Hohe der Rohstoffpreise nicht anhalten  kann, und 
neuordinga scheint sich denn auch bei Fortigcrzeug- 
nissen eine erneuto Featigung einstellen zu wollen.

Yom f ran z o s i s c l io n  E is e n m a r k t e .  — Die Kauf- 
luat der Yerb raucher  ist in der  beendeten Woche noch 
gewacbsen. Inabesondere ist den Abnehmern durch  
dio teils schon in K ra f t  befindlichen, teils mit  dem 
Beginn des zweiten l la lb jah rcs  ein tretenden Brenn- 
atoffverteuerungcn ein gewisser Anaporn gegeben, in
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dor Dockung dea demnachstigen Bedarfes weiterzu- 
gokon, ais os noch im Yormonate  in Aussicht stand. 
Yon diesem Gesichtspunkte auB ist nunm ekr die an- 
fangliche Bostellnng der Ostbahn - Gesellschaft yon 
1500 auf 3000 Giiterwagen erhoht  worden. Dio Yer- 
toilung derselben erfolgte an die Soc. Lorraine  do 
Dietrich in L unevil le ; Soc. an .F ran co -B e lg o in R aism es ;  
Soc. Baume-Marpent in M arpen t ;  Ateliers de Con- 
struction de Blanc-Misseron und dio Soc. dos Forgos 
du Tilleul in Maubeuge. F e rn o r  sind yon der Staats- 
bahn-Yerwaltung Yerhandlungen  eingeleitet wegen der 
Aufgabe von weiteren 1000 Wagon. Die Jfordbahn- 
Gesellschaft bestellte  40 Łokomotiyen boi der Soc. 
Fancaise do Constructions Mócaniijues, Anciens 
r .tablissements Cail in Denain und die Yorwaltung 
dor Orleansbahn 20 Lokomotiven bei dor Compagnie 
do Fives-Lille.  AuBerdem findon stiindig Vordingungen 
groBoror Posten Geloismatorial fiir die vorgenannten 
Gesellschaften statt .  Die Konstruktionswerko yerfiigen 
damit moist bis zum Schlusse des laufendon Jahros  
iibor reichlichon Arbeitsyorra t.  Auch bci den W alz- 
workcn ist der Boschiiftigungsgrad durcbgiingig be- 
friedigend. Dio Stahlworke de la  Marinę et d’Home- 
court gehen an die E rr ich tung  von weiteren zwei 
Martinstahlofen.

Yersand des Stahl works-Yerbandes. — Der
Yersand des Stahlwerks-Yerbandos an  P r o d u k t e n  A 
be trug im  M a r z  d. J .  598 383 t (Rohstahlgcwicht); er 
war damit 201 537 t hoher  ais der Yersand im 
Februa r  d. J .  (396 846 t) und 77 572 t hoher ais der 
Yersand im Marz 1909 (520 811 t). im einzelnen 
wurden versandt:  an I la lbzeug 168 616 t gegen 1369961 
im Feb ru a r  d. J .  und 144 946 t im .Marz 1909; an 
Formeisen 248 602 t gegon 144 167 t im F e b ru a r  d. J .  
und 171 409 t im Marz 1909; an E isenbahnmateria l  
181165 t gegen 115 683 t im F e b ru a r  d. .1. und 
204 456 t  im Marz 1909. D er  diesjahrige  Marzyersand 
w ar  also in I la lbzeug  um 31 620 t, in Formeisen um 
104 435 t und in Eisenbahnmateria l  um 65 482 t hoher 
ais der Yersand im Yormonate. Yerglichen mit  dom 
Marz 1909 wurden im Berichtsmonate an I lalbzeug 
23 670 t und an Form eisen  77 193 t mehr,  an E isen
bahnm ater ia l  dagegen 23 291 t weniger yersandt.

In den letzten 13 Monaten gestaltete  sich der 
Yersand folgendermaBen:

1909
Ilalbzeug

t
Korm-
eisen(

Elsenbftlin-
material

t
204 456

Ocsamt- 
produkte A

Marz , . . 144 946 171 409 520 811
April . . . 109 340 131 448 123 881 364 669
Mai . . . 112418 148 437 116 863 377 718
Jun i  . . . 114 188 157 850 146 588 418 626
Ju l i  . . . 123 456 140 337 134 121 397 914
August . . 120 926 135 404 162 686 419016
S e p tem b e r . 136 487 137 192 165 225 438 904
Oktober . . 133 775 129 007 158 112 420 894
November . 130 480 106 610 153 265 390 355
Dezember . 152 673 100 852 156 315 409 840

1910
Ja n u a r  . . 133 609 110 427 134 290 378 326
Februar 136 996 144 167 115 683 396 846
Miirz . . . 168 616 248 602 181165 59S383

Bocliumer Yerein fiir Bergbau und GuBstahl- 
fabrikation zu Bochum. — In der am 16. d. M.
abgehaltenen H auptyersam m lung  wurde dio E r  
h o l i u n g  d o s  A k t i e n k a p i t a l s  um 4800000 „K auf 
30 000 000 * boschlossen.

Doutsch - Łuxemburgische Bergnerks- und 
Hiitten*Aktiengesellschaft zu Bochum. — In der 
am 16. d. M. abgehaltenen auBerordentlichen H au p t
yersam m lung teil te der Vorsitzende mit, daB der An- 
t rag  auf  lCapitalerhohung durch die Ablehnung des 
Angebotes auf  die Z e c h e  K a i s e r  F r i e d r i c h  durch

* Ygl. „S tahl und E isen “ 1910, 23. Marz, S. 516.

dereń Gewerkonyersammlung insoforn oine Aondorung 
erfahren  habe, ais das Aktienkapita l  ansta t t  wie yor- 
gesohon um 15000000  nur  um 13500000  J l ,  also 
auf  63 500 000 erhoht  werdon soli. Yon den 
13500000  ^  neuon Aktien sollen 10000000  yom
1. Juli  1911 ab diyidendenberechtigto  Aktien der 
Drosdoner Bank gegen Aushandigung yon 10000 000 
der Aktien der  S a a r -  u n d  M o s e l - B o r g w e r k s -  
g e s e l l s c h a f t  goliefert werden. Der Erlos aus der 
Ausgabo der neuen 3 500 000 J l  Aktien, die nicht zum 
Erw erb  der Saar- und Mosel-BergwerkBgesellschaft 
dienen, soli zur weiteren AufschlieBung dor groBen Erz- 
k on zoB sion en  dor Deutscii-Luxemburgisclion Borg- 
werks-Gesellschaft  bezw. zur Boroits tellung der hier- 
fiir orforderlichon Mittel dienen. Dio Gerechtsamo 
der Saar- und Mosel-Bergwerksgesellschaft umfasse 
78 lothringiBclie Normalfe lder gleich 56 000 000 qm. 
In  don Foldern standen 2800 Mili. Tonnon Fettkohlon 
und Flainmkohien an, ein V orkom m en,  wio m an  es 
auf dem ganzen Kontinent wohl kaum gokannt liabo. 
Fiir  D e u tsch -L u x em b u rg  komme die auBerordontlich 
giinstige Frach tlage  hinzu, die Saar  und Mosel zu den 
Differdingor W erken  und den groBen Erzkonzossionen 
in Oberfranken habe. —  Ohne E ro r te rung  wurden samt- 
licho Antriige angenommen.

Mathildenhiitto zn Bad Harzburg. — Wie dor 
Bericht. des Yorstandes ausfiihrt, zoigto das J a h r  1909 
in seinem Yerlaufe auf  dom Kohoisenmarkte eine 
immer melir  abwartsgchcnde Richtung. Die olmohin 
ungunstigen Rolieisenpreise wichon von Monat zu 
.Monat nocli weiter zuruck; dabei wurde schon yon 
Mitte dos Ja h re s  an von fast allen W erken  zu den 
niedrigsten Pre isen  fiir das ganze J a h r  1910 yerkauft. 
Das Unternehmen, das anfangs m it Verkaufen zuruck- 
gohalten hatte ,  mulite bald, um seine groBon Yorrate 
an  Roheisen nicht noch m eh r  anwaclisen zu lassen, 
eino Anzalil Auftrage  zu Konkurrenzproison lierein- 
nehmen. Zudem waren dio Abrufe fast das ganze 
J a h r  hindurch unzureichend. E rs t  gegen Endo des 
dritten Y icrte ljahres erholten sich dio Preise  etwas 
und gingen yon da an langsam er in dio lli iho. Wenn 
die Gesellschaft trotz  der ungunstigen Yerhaltnissc 
nocli einen kleinen Gewinn am Roheisen yerzeichnen 
kann, so ye rdankt  Bie dies, wie der Berie.lit bomerkt,  
der ErmaBigung der Kokspreiso seitons dos Rheinisch- 
Wostfiilischon Kohlen-Syndikates. Der Bestand an 
Auftragon belief sieli am  31. Dezember 1909 auf
32 550 t Roheisen gegen 15130 t am gleichen Tage 
des Yorjahres.  Ueber den Betrieb entnehmen wir 
dem Berichte folgendes: Die beiden Oefen II und Ul
der Mathildenhutte  standen das ganzo J a h r  iiber im 
Feu e r  und arbeite ten zufriedenstellend. Die Roheisen- 
erzeugung belief sich im Berichtsjahro auf 35 887 
(i. Y. 29 300) t, yerschmolzen wurden 87 130 t Fric- 
dorike-Erz mit einem Eisengehalte  yon 32,18 o/o bci 
7,34 o/„ Grubenfeuchtigkeit,  9520 t I lanaa-Erz  liiit 
15,59 o/0 Eisen und 30,54 °/o Kalk, zusammen also 
96 650 t gegen 91 803 t im Yor,jahre, ferner 10 579 
(5692) t frem.de Erzo und 6329 (425) t Kalkstein. 
Dor Iioheiscnyersand be trug  20 338 (23 949) t. Dic 
llochofonschlacke wurde zum Teil yerkauft ,  zum Teil 
granuliert  und zu Schlackenste inen y e ra rb e i t e t ; her- 
gestollt  wurden yon diesen 4 374 000 (5 760000), yersandt ,
3 080 675 (4 128 795) Stiick. D e r  Betrieb der Erzgrube 
Frioderike  yerlief regelmaBig. Die Forderung betrug 
89 952 (78138) t. Auch der Abbau der Grubo Hansa 
gestaltete  sieli regelmaBig und ungestort;  golordert 
wurden von derselben 10049 (17 601) t. Dor FluB- 
spatborgbau der Grube FluBschacht ging unter nor- 
malon Yerhaltnissen yor s ich ;  dio Gesamtfdrderung 
und der Absatz an  FluBspat bezifferto Bich auf 15 888 
(16 503) t bezw. 12 660 (12 531) t. Beschiiftigt wurden 
in allen Betrieben der Gesellschaft 479 (478) Mann.
— Der lleingewinn des Borichtsjahres stellte sich 
nach Abzug yon 148 744,46 J t  fur allgemoine Un-
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kosten, Zinaen und Abgabon sowie 136 940,37 J i  fur 
Abschreibungen auf  64 5 9 2 ,0 4 ^ .  Der Aufsiclitsrat 
schliigt yor, yon dom Betrage  592,04 dem Unter- 
sti ltzungsbcstando und 8000 J i  dom Repara turen-  
bostande zuzufuhren, 6000 J l  ais Gewinnantoilc an 
don Aufsiclitsrat zu yorgilton und 50 0 0 0 ^  (5 °/o) 
Diyidcnde auf  dic Yorzugsaktien zu yortoilon.

Obersclilesisclio Elsenbalin - Bodarfs - Actien- 
Gesellsckaft, Friedonshiitte. — Das Goschaftajalir 
1909 yerlief nacb dom Berichte deB YorBtandes un- 
giinstig. Die Gesellschaft erzielte infolge des auf 
fast allen Gebioten oingetrotenen auBerordentlich 
scharfen W ettbewerbes Erlose, die zum groBen Teile 
noch unter  den Selbstkosten lagen. Dio Gewinniiber- 
schiisso des Stahhvork8-VorbandeB fiir die sogenannten 
A-Produkte aus dem Geschiiftajalire 1908/09 stellten 
eich fiir dio Gesellschaft in dor Berichtszeit um mehr 
ais dio Iliiirto niedrigor ais in dor yorigen Jalires- 
rechnung. Der Grund lag naeh dom Berichto haupt- 
aachlicli in dem Riickgange des FormeiaenabBatzes 
infolge yermindertor Bautiitigkeit  sowio in den ge- 
ringeren Auftragen der S taatsbabn  in Oborbaumate- 
rial. Dieser Arbeitsausfall  zwang den Stali lwerks- 
Verband, den Halbzeugabsatz, besonders naeh dem 
Auslande, zu yerstarken,  wodureh der Durclischnitts- 
erlos der Produkte  A noch m ehr boeintrachtigt 
wurdo. Auch die Preise  der dem Yorkauf  durch den 
Yerband nicht unterstellten B-Produkto gingen weitor 
zuriick. Allein die Pre isri ickgange  in StabeiBon und 
Grobblechen brachten  dem Berichtsunternehmen gegen- 
iiber dem Yorjahre ,  dessen Erlose in diesen Fabrikaten  
bereits yerlustbringond gowesen waren, eine Minder- 
oinnahmo yon annahernd  e iner halben Million Mark. 
In Feinblechen yerliof das Geschaft  in dor ersten 
Hitlfte des Berichtsjahres wenig zufriedenstellend, da- 
gogon gingen die Auftrage  im zweiton Halbjahro 
reichlicher ein und fiihrten dann zu einor auskomm- 
lichen Bescliaftigung. Dor Durcbschnittserlos f. d. t 
bliob jedoch auch bei Feinblech um einigo Mark 
binter dem yorjiihrigen zuriiek. E rs t  gegen Endo des 
Jahres besserte  Bieli die Preislage.  Der Bericht er- 
wiihnt ferner, daB das A bkom m en zwischen den in 
der Oberschlesischen Stahlwerksgesellschaft  yereinig
ten W erken  bis zum 31. Marz 1912 yerli ingert* und 
auch der Y e r t rag  m it  dem GroBhandel erneuert  wurde. 
Das IlohrengeBchaft entwickelte sich naeh dem Be
richto recht unerfreulich. Die Preiso fiir die syndi- 
zierton Gas- und Sioderohre gingen, so fiihrt der 
Bericht auB, e r h e b l i c h  zuriick infolgo Auftretens von 
neuem W ettbewerb  im W es ten ;  am starksten war der 
P r e i s r i l c k g a n g  bei den n ic h t B y n d i z i e r t e n  Rohren, da 
hier der W ettbewerb  der oberschlesischen Rohren- 
werke untereinander naeh  Auflosung ih rer  Yereini- 
gung yerlustbringend wirkte. Auch naeh dom Aus
lande konnto daa BerichtBunternehmen meist nur 
unter den Selbstkosten yerkaufen. Die im Gleiwitzer 
Stadtwalde e rbauten  neuen W alzw erksan lagen  zur 
Herstellung yon warm  gowalzten und ka lt  gezogenen 
nahtlosen Stali lrohren sind seit  einigen Monaten im 
Betriebe und arbeiten zufriedenstellend. Die betreffs 
der K o h l o n - I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t  gehegten 
Erwartungen orfiillten sich anch im Berichtsjahre.  
Die Forderung der F r i e d e n s g r u b e  st ieg yon 
422444 t im Y or jah re  auf  473 048 t im Berichtsjahre, 
d. h. um 10,12 °/o. In  den D o l o m i t b r i i c l i e n  in der 
f  eldmark R u d y - P i e k a r  und iu Bobrownik wurden 
74 916 (i. Y. 68 224) t Dolomit gewonnen. Dio Unter-  
suchungBarbeiten au f  dem E i s e n  e r z b  o r g  w o r k  
C z e r n a  (Galizion) wui den fortgesetzt und ergaben gute 
Aufachlusse. DieEiBenerzforderungdes genannteuBerg-  
werkes sowie der Gruben in M a r k s d o r f  (Ungarn) 
betrug insgesamt 101097 (89 581) t. Das russische

* Ygl. „S tahl und EiBen* 1909, 6. Okt., S. 1583;
10. Noy., S. 1796.

Geschaft boaaorte Bieli im Borichtsjahro; die S o s n o -  
w i c e r  R o h  r e n  w a l z  w e r k o  u n d  E i s e n w e r k e ,  an 
denen dio Gesellschaft beteiligt ist, zabite fiir das am 
30. Juni  1909 abgolaufene Geschaftsjahr eine Diyi- 
dendo yon 8 °/0 gegen 3 °/o i. Y. Die in Gemeinschaft  
mit  der Donnersm arckhutte  in S a l a n g e n  (Norwegon) 
e rrichte te  Erzaufberoitungs- und Briket t ierungsanlage 
kam kurz yor Abfassung des Borichtes in Betrieb. 
Dio Anteile deB Unternohmena an don O b e r s c l i l e s i -  
s c h e n  K e s s e l w e r k o n  B. M o y o r ,  G. m. b. 11. in 
Gleiwitz, wurden m it  entaprechendem Gewinn an die 
Deutschen Babcock & Wilcox Dam pfkessel-W erke, 
A. G., yerauBert. Die Abteilung „SchwoiBorei“ wurde 
jedoch yon dem Yerkaufe  ausgeschlosBen und on dio 
A c t i e n g o s e l l a c h a f t  F e r r u m  angegliedert,  yon 
dereń Aktien daa Berichtsunternehmon gleichzeit ig 
die Majorit iit  erwerben konnte. — Die Gruben- und 
Hiittenanlagen blieben im Bericlitajahre yon nennens- 
worten Storungen yerschont. Auf der Hochofenanlage 
waren yon Bechs Oefen yier atandig im Feuer ,  nach
dem Ofen I I I  Anfang J a n u a r  1909 zwecka Neu- 
zustellung niedergeblaBen worden war. Ofen IV kam 
Ende August in Betrieb, Ofen I, dessen Hmbau not
wendig goworden war, wurde A nfang September gc- 
loBcbt. Dio Roheisenerzeugung ging  yon 193 562 t 
im Yorjahre  auf 174 867 t im Berichtsjahre  zuriick. 
Dio I lu ttenan lagen  in und bei Zawadzki, in Friedens- 
hiltto und in Gleiwitz stellten insgesamt an Eisen-, 
StahlfaBson- und TemperguB, Staboisen, Eisenbahn- 
material,  Formeiaen, Uniyoraaleisen, Grob- und Fein- 
blechen, Gaarohron sowie geachwoiBten und nahtloaen 
Siederohren, Rohrenfabrikaten, FittingB und Flanschen, 
Schmiedestilckon, Achaen, Radreifen, -Sclieiben, 
-Sternen und -Siitzen sowie zum Yorkauf bestimmten 
Knuppoln,  Roh- und Walzblocken 285 555 (320 086) t 
her. Dor GoBamtumeatz fiir Fort ig fabr ikato  einschl. 
dor ErlSso fiir Kohlo und Nebenerzeugnisse stellte 
sieli auf  38 319 789,82 (42 238 768,12) „K. Dor Itoh- 
gewinn botriigt einschlieBlich 250 000 JC Y ortrag
5 323,446,81 J i s der  Reinerlo8 naeh Abzug yon 
834 195 J l  Schuldyerschreibungszinsen und Aufgeld fiir 
eingeloate Schuldyerschreibungen sowie 3080815,37 J l  
Abschreibungen 1 408 436,44 J l .  Die Yerwaltung 
scblfigt yor, yon diesem B etrage  57 921,82 der ge- 
BOtzl ichen Riicklago und 100 000 J l  dem Beamten- 
Pensionsfonds zuzufuhren, 200 000 J l  fiir Talonateuer 
zurilckzuBtellen, 48 030,88 J l  an Tantiemen zu yor- 
giiten, 32 483,74 J l  fiir geineinnii tzige Zwecke, zur 
Unterstutzung yon Arbeitern,  Yeroinen usw. zur Yer- 
fugung zu stellen, 720 000 J l  (1 l/a °/o wie i. V.) ais 
Diyidende auszuschutten und die restlichen 250 0 0 0 ^  
auf neue Rechnung yorzutragen.

PreB- und Walzwerk-Aktiongesellschaft in 
Diisseldorf-Reisholz. — Das abgelaufene Geschafts- 
j a b r  brachte  nacli dem Berichte des Yorstandes im 
allgemeinen einen miiBigen Aufschwung, doch w ar  os 
schwierig, Auftriige in ausreichender Menge zu e r
ha lten ,  besonders im R o h rw e rk ,  in der SchweiBerei 
und im SchmiedepreBwerk, auch muBte die Gesell- 
scliaft zum Teil niedrige Preise einraumen. Dagegen 
gelang ea ih r ,  fur die Presserei und das W alzwerk  
genUgend Bestellungen zu erzielen, die einen ent- 
sprochenden Gewinn ermoglichten. Im  begonnenen 
Geschaftsjahre  m acht  sich, wie der Bericht noch mit- 
teilt,  eine weitere Belebung bemerkbar.  Seit kurzem 
h a t  die Gesellschaft die Fabrikation  yon Muffen- und 
Flanachenrohren aufgenommen, wodureh ihr oine bes- 
sere Ausnutzung ih rer  Anlagen und erholito Erzeugung 
gewahrleiatet  wird. — Dio Gewinn- und Verluatrech- 
nung zeigt einerseits neben 377 682,21 Jt. Y ortrag  
1 278 600,87 J l  Fabr ikat ionsuberschuB, anderseita  
658160,40 J(, Abschreibungen, 285 979,71 J l  Hand- 
lungsunkoaten, 73 556,76 Zinaaufwendungen und
7942,78 J i  Ruckstellnng fiir zweifelhafte Forderungen,  
go daB ein Reingewinn yon 630 643,43 J l  zu folgender
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Yerwendung Y c r b l e i b t :  12648,05 J l  zur Ueborweisung 
an dio Itiicklage und 617 995,38 J(, ais Y ort rag  auf 
neue Rechnung.

Rom bachor H iittenw erke zu Rom bach. — In 
der am 15. d. M. abgehaltenen auBerordcntlichen
1 ! auptYCrsammlung wurde dio E  r li ii h u u g des A k t i e n -  
k a p i t a l s  um 5 0 00000  unter A usbc Ii Iu B des Bo- 
zugsrcchtes der Aktionare genehmigt.*

S te l l a w e r k - A k t i e n g e s e l l s c h a f t  r o n n a l s  W il iseh
& Co., H o u ib e rg -N lo d o r r i ie iu .  —  Nach dcm Berichte 
des Vorstaudc8 machte  sich zu Anfang des abgclau- 
fenen Gescbiiftsjahres der 'wirtschaftliche Niodergang 
bosonders fuhlbar,  und es war sohr schwierig, genugend 
Auftriigo zu einigermaBen lohnenden Preisen  lierein- 
zubolcn. Im  Laufe des Ja h re s  t ra t  dann jedoch eine 
Bossorung ein, die bis zum JahresschluB weitere Fort-  
schritto machte. Der Rohgewinn — einschlieBlich 
46 3 2 1 ,0 2 - Y o r trag  — stell t  sich nach Abzug dor 
Handlungsunkosten auf  495 171,40 ^ ,  der Reinerlds 
nach Abzug von 57 500 -Jl Schuldvcrschrcil iungszinsen 
und 186 682,65 J l  Rilckstollungon und Abschreibungen 
auf 250 988,75 J l .  Yon diosem Betrage werdon 
22 736,63 J l  zu Tantiemen an Aufsichtsrat ,  Diroktion 
und Beamte Y e rw e n d e t ,  2 0 0 0 0 .J I  dor allgomoineu 
Riicklago und 25 000 J l  der besonderen Riicklago I 
iiberwiesen, 150000 -/£ (15 o/0 gegen 12 o/o i. V.) ais 
Dividende vertoilt und 33 252,12 J l  au f  neue Rechnung 
Yorgetragen.

T i t a n - G e s e l l s c b a f t  in. b .  11., D r e s d e n .  — Dio
Ausnutzung der 1‘atente der  GeseUschaft,  insbesondere 
die Fabrikat ion  und don Yertrieb yon Titan und Yer- 
wandter  Metalle, haben die E l e k t r o c h e m i s c h o n  
W o r k o ,  G. m. b. II., Berlin, F ab r ik  und Yerwaltung 
in Bitterfeld, Yom  1. April  d. J .  ab ubornoinmcn.

W aggoufab rik  Gebr. Hofm ann Sc Co., Actien- 
Gesellschuft in B res lau . — Nach dcm Gcschiifts- 
berichte wurden im abgolaufeneu J a h re  Yon der Ge- 
sellschaft 848 (i. Y. 1184) W agen  im Rechnungswerto 
Yon 4579 087 (5911 346) J t  abgeliefert.’ Dor Rob- 
gewinn einschlieBlich 25 550,92 <.K> Y o r t rag  und 
60181,83 J l  Zinseinnahmon be trag t  1 112 164,63 J l ,  

der Reingowinn nach Abzug der allgemeinen Unkosten 
usw. sowio Yerschicdoner Zuwendungen fiir W ohlfahrts -  
zwccko 599 750,56 <,H. Dio Yerwaltung schliigt Yor, 
h ie rY o n  121 805,27 J l  Tantiem en  zu yergilten, 450 000 J l  

I)ividendo (40 o/o gegen 35 °/o i. Y.) auszuschiltten und 
27 945,29 J i  auf  neuo Rechnung yorzutragen.

W cstfiilischo  D rahtindustrio  zu Ilam iu  i. W .
— Dio Gosollscbaft ilbernimmt, wie dio „Koln. Z tg .“ 
m oldc t ,  die Drahtzieberei und Drahtwarenfabrik  
E d u a r d  H o b r e c k e r  in I l a m m ,  dereń Inhaber  in 
den Y ors tand der GeseUschaft eintritt.

O e s te r ro ic b is c l io  B o rg -  u n d  H i i t t e m v e r k s -  
G o s e l l s c h a l t  in  W ie n .  —  W ie  der Yerwaltungs- 
bericht ausfiihrt,  m achte  sich im abgelaufenen Ge- 
schaftsjaliro dor R ucksch lag  in der Lago des Eisen- 
m ark tes  trotz  der in A m erika  inzwischen eingetrete- 
nen durchgrcifendcn Gesundung noch weit m ehr fuhlbar 
und Yerursachte neben einer nam haften  Abschwiichung 
der Nachfrago einen Riickgang der Preise. Die gegen 
Ende des Ja h re s  in Deutschland eintreteiule Besso- 
rung  der W irtschafts lagc blieb ebenfalls ohne EinfluB 
auf dio ostorroichischo Eisenindustrie. Obwohl auch 
auf  dem Kohlenmarktc  ein —  wenn auch weniger 
fuhlbarer  — Druck lag, ge lang es dem Berichts- 
unternehmen doch, hauptsachlich infolge dor in den 
Yorjahren  durchgefuhrten  Erweiterungen und Erneue- 
rungen der E inrichtungen und oiner angestrongten 
Yorkaufstatigkeit ,  seine Kohlonforderung gegoniibor 
dem Yorjahre  nicht unwesenttich zu erhohen. Die Ge- 
stehuugskosten konnten, insbesondere in den Uiitten- 
betrioben, in weitgehendom MaBe ermiiBigt worden. 
Um Betriebskostcn zu sparen  und die Betriebsfilhrung

* Ygl. „S tabl uud E isen" 1910, 2. Marz, S. 391.

zu Y ere in h e itlich en , wurde das W erk  Baschka, das 
Y o r n e h m l i c h  GuBwaren herstollte,  aufgelasscn; dio 
Herstell lung geschieht jetz t  in den W erken  Trzyniotz 
und W eg-Gorka. Gogen SchluB des Ja h re s  gelangto 
auch das Foinblochwalzwerk Friedrichshutto  zur Ein
ste llung; die dort erzeugton Feinblecho sollen in Zu- 
kunft in Karlsbiit te hergestell t  werden. Fe rnor  wurde 
dio Maschinonfabrikation in Ustroń aufgogebon. Dio 
tecbnischcn Einrichtungen der Gruben- und W erks- 
anlagen wurden im Berichtsjahre  woiter ausgestaltet  
und fiir dieso Zwecko rund 9 660 000 K Yerausgabt. 
E in  sohr groBor Teil des Betrages wurde fiir dic 
Nouanlage im Siidfelde des Karwiner  Kohlongebiotes 
Yerwendet. Auf den Hiittenwerkon kam en  der neuo 
Hochofon und das neuo Martinwerk in Betrieb. Die 
W alzwerksanlagon in Trzyniotz und in Karlsbiit te  cr- 
fuhren eino durchgrcilende Umgestaltung. Gefordort 
bezw. hergestell t  wurden von der GeseUschaft im Be
richtsjahre  853300 (i. Y. 801 190) t Kohlen, 143 350 
(149713) t Koks, 150 799 (169 181) t Erze, 95 271 
(114253) t Rohoison, 20559 (22 982) t GuBwaren, 
91 238 (119 682) t Rokstahlblocko, 72 812 (92 242) r 
W alzfabrikate  aller Art,  4505 (5390) t Hammor- 
fabrikato und 21 098 (21 953) t Eisonkonstruktioncn 
und Workstattsorzougnisso. — Dor AbschluB ergibt 
unter  EinschluB von 148 828,95 K Aro r t rag  und nacli 
Abzug aller Unkosten sowio der m it 3 438 540,38 K 
angesotzten Abschreibungen einen Reingowinn von
3 085 441,54 K. HierYon e rhalt  dio Riicklago 250000 K, 
wiihrond 143 661,26 K zur Auszahlung von Gewinn- 
anteilon benutzt werdon. Sodann werden 2 500 000 K 
DiYidendo (10°/o wio i. Y.) Yorteilt, so daB zum Yor
t r a g  auf  noue R echnung noch 191780,28 K Yerbleiben.

S k o d a w o r k o ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  in  P i l s e n .  —
Der Bericlit des Yorwaltungsratos bezoiebnot das Er- 
gebnis des abgelaufonen Goschafts jahres ais durchaus 
befriedigend. Die samtlichon Botriebsabtoilungen des 
Unternehmens waren roiehlich mit  Auftragon Yer- 
sehen und crzioltcn insgesamt einen um ungcfiihr
3 000 000 K  hohoren Umsatz ais im Yorjahro.  Dio 
politischo Lage, die in den ersten jrona ten  des Bc- 
ricli ts jahres iiberaus s ta rk  auf die gesamto wirtschaft- 
licho Tatigkeit  Oesterreich-Ungarns driickto, hemmte 
auch fiir kurzo Zeit dio Industrie. W enn auch, nach- 
dein dio Kriegsgofahr ais beseit igt gelten konnte, sich 
der erhoffte Aufschwnng nicht unm ittelbar bemerkbar 
machte  und namentlich die staat l ichen Behorden noch 
woiter mit  Auftriigen zuruckbielton, so zoigto sieli 
doch schon oine Besserung auf industriellom Gebioto, 
dio auch dem Berichtsunternehmen zuguto kam. Dic 
B elebung der allgemeinen Geschaftslage im Auslande 
m ach te  sich insbesondere in der Stablhutte,  deron 
Ausfuhr sich nach wie Yor in norm aler Weise ent- 
wickelte, giinstig geltend. Die Tyros- und Waggon- 
achsenfabrik  wurde im Herbste  v. J.  in Betrieb ge- 
nommen und arbei te t  zur Y ollsten Zufriodenhoit.  Dic 
wallentechnischo Abteilung wurde dorart  ausgestaltet,  
daB sie nach dem Berichte  den hochston Anspriichen 
in bezug auf Leistungsfahigkeit  geniigen kann. Im 
Berichtsjahre  wurde u. a. dio Arm ierung  fiir das 
Schlachtschiff „Franz  Ferdinand" abgeliefert,  und im 
laufenden J a h re  soli dio gesam te  Arm ierung  des 
Schlachtschitfcs „Radetzky",  der groBte Teil dor Ar- 
miorung dos Schlachtschiff es „Zriny" sowio dic Ar
m ierung  eines Kreuzers fiir U ruguay ausgefiihrt wer
den. Die Masehinenfabrik cntwickelto sich ebenfalls 
in gtinstiger Weise. — D er  Reingowinn des Unter
nehmens belauft sich untor Berucksichtigung von 
34 072,06 K Y or trag  und nach Abzug von 1181793,90 K 
allgemeinen Unkosten, 253 222,21 K  Zinscn und 
902 239,69 K Abschreibungen auf 2 900 894,51 K. 
Yon diesem B etrage  werden insgesamt 600 000 Iv der 
allgemeinen Rucklago iiberwiesen, 147 348,13 K dem 
Yerwaltungsrato  Ycrgutet, 2 000 000 K (8 °/o wie i- '  •) 
ais Dividonde Y orteilt und 153 546,38 K auf neue 
Rochnung Yorgctragen.
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Ungariseho Studieugesellschaft filr JBergbau 
und Hilttcnindustrio ku Post. — U nte r  dieser 
F irma ha t  sich, wio wir dor „Koln. Ztg.“ entnohmen, 
am 2. d. M. oino G ese lbchaft  gebildet,  die in 
Ungarn und den Balkanstaaten  B ergbau und Hiitten- 
indnstrio pflogon will, um in Genioinscliaft m it dem 
Merton-Konzern bedeutende Montan-Unternehniungen
7.u begriinden. In  die Direktion wurden g e w a h l t : 
Generaldirektor P a u l  y. E l e k  und Direktor B r u n o  
B l u m  yoh der Ungariscken Ilandelsgesollschaft,  
J u l i u s  B r  ii 11 yon der F i rm a  Kircbheim Nacbfolger, 
Hischler & Co. in Paris, Diroktor M a x  Cliayanno 
vom Wiener Merkur, K a r l  J o r g e r  yon der F irm a  
Dolbriick, Leo & Co. in Berlin, Geheimer Kommerzien- 
ra t  Dr. H e i n r i c h  L e h m a n n ,  in F i rm a  H. F.  L eh
mann, in Ilalle  a. d. S., D irek tor  N o r d q u i s t  von der 
Yoreinsbank in Ham burg ,  Direk tor  R o s t e r  yon der 
Liinderbank in W ien, Direk tor  J u l i u s  S o l l e r  und 
Direktor E h r l i c h  in F ra n k fu r t  a. M.

Die Lage des britisclieii Schiffbaues. — Wie
der yoii „Lloyds R eg is te r11* kiirzlich yeroffentlichte 
YierteljahreBausweis iibor die Beschaftigung derSchiff- 
bauinduatrie zeigt, hatten die groBbritanniseben W erf ten  
am 31. Marz d. J . ,  yerglichen m it  dem gleichen Tage 
des Jahros  1909, folgende B au ten ,  abgesehen von 
Kriegaschiffen, in A rbe i t :

a m 31. Sliirz 
1910

nir 31. Marz 
1900

Art der Schiffe

Au
 z

ah
l Brutto-

Toimen-
Uchnlt A

nz
ah

l Brutto-
Tonncn-

gehalt

a) Dampfachifro:
I. aus Stahl ........................ 341 1051667 837 902979
2. aus E i s e n ....................... — — — —
3. aus l lo lz und Yerschie

denen Baustoffen . . . 8 1 2 2 0 1 4

Zusammen 349; 1052887,338 902983

b) Segelschiffe :
1. aus S t a l l i ........................ 10 3530 30 8037
2 . aus E i s e n ........................ 1 230 — —
3. aus Holz und yerschie

denen Baustoffen . . 26 989 31 1252

Zusammen 37 4749 61 9289

a) und b) insgesamt 1386 1057636 399 912 272

Der R aum gehal t  der Ende v. M. im Bau befind- 
licben Schiffe w ar  um 145 364 tons hoher  ais am 
gleichen Zeitpunkte des Yorjahres und um 144 262 tons 
liohor ais am 31. Dezem ber y . J .  (913 374 tons).** 
Wie wir fernor der „Iron and Coal Trades Reyiew“ f  
entnelimen, ha tten  unter  den wichtigeren Schiffbau- 
platzen gegeniiber dem 31. Marz 1909 eine Zunahme 
aufzuweisen die Bezirke Newcastle  yon 58 853 tons, 
Greenock yon 32 314 tons, Sunderland yon 30 263 tons, 
Hartlepool und W hitby  yon 2 2  835 tons, Middlesbrough 
und Stockton yon 20 090 tons, Liyerpool yon 11  552 tons 
und GlaBgow yon 2321 tons;  eine Abnalime zeigten 
dagegen dio Bezirke BelfaBt um 25 230 tons und 
Barrow, Maryport und W ork ing ton  um 1615 tons.

An Kriegsschiffen ha tten  die englischen W erften  
am 31. Marz d. J ,  77 mit 303 6S5 tons W asseryer-  
drangung im Bau, und zwar waren die Staatswerften 
daran mit 1 0  Schiffen yon 90 730 tons beteiligt , w ah
rend der Rest,  67 Schiffe yon 2 1 2  955 tons, auf Priyat-  
werften erbaut wurde. Yon den zuletzt  genannten  
Schiffen waren 7 m it  46 100 tons fiir fremde Staaten  
bestimmt,

* „The E conom ist1* 1910, 9. A pril, S. 780.
** nS tahl und E isen “ 1910, 19. Jan ., S. 143.
t  1910, 8. A pril, S. 523.

Englische Eisen- und Stalilworke im Jahro 
190!). — Der Zeitschrift „The  Econom istu * entnohmen 
wir die folgende Zusaminenstollung iiber dic letz tjah- 
r igen Ergebnisse von 13 englischen Eisen- und Stalil- 
workeu, Ingenieurfirmen usw.

Namc der G r s c l ls e h f t f t

I t c i n f f c w i n n D i v i d e n d e

1909 1 9 0 8 1909 1 9 0 8

£ £ % %
Bell Brothers ,

Middlesbrough . . 82255 53742 8 % 5 %
Henry Bessemer

& Co., Sheffield . 
Beyer, Peacock &Co.,

27311 32065 7 7= 10

Manchester . . . 49664 57606 7’/ i 71/ ;
Cammell,  I-aird&Co.,

Sheffield . . . . 50714 **152133 0 0
F a i rb a i rn ,  Lawson,

Combo, Barbour,
B e l f a s t .................. 151977 172986 1 2l/ 2 1 2 7 ,

H aryoy United Steel
Co., London . . . 31181 44537 2 0 15

M a th er& P la t t ,  Man
chester  .................. 106367 139454 12 17V2

Nor tli British Loco-
motiye Co., Glasgow 165659 241095 8 10

P. and W. Maelollan,
Glasgow . . . . 41142 64090 7 9

Sir W. G. Arm strong
W hitworth  & Co.,

Newcastle-on-Tyno 351922 277011 10 10
Stewart  & Lloyds, 

Glasgow . . . . 153825 161155 ( 1 0
l  5 +

10

Swan, Hunter  & Wig-
liam, l tichardson, .
AVrallsend-on-Tyno 37720 27808 2 ‘/ . 2 7 ,

Yickers Sons &
Maxim, Sheffield . 288044 416845 10 10

Danach war der Reingewinn bei drei I*irmen
groBer, boi neuu Firm en dagegen geringer ais im 
Yorjahre, wahrend ein Unternehmen, das im Yorjahre  
mit einem Yerlust  abschloB, diesmal einen Reingewinn 
erzielen konnte. Die Dividende w ar  bei yier F irm en  
niedriger, bei zwoi F irm en  hoher, bei sechs F irm en  
die gleiche wio im Yorjahre ,  wiilirend eine Gesell
schaft  wie im Y orjahre  von der Yerteilung einer Divi- 
dende abseben muBte.

Die Geschiiftslage in  Kanada. — Nachdem 
m it dem 1 . Marz d. J .  das proyisorische deutseh- 
kanadisclie Abkommen in K ra f t  getreten ist, wird die 
F ra g e  eines allgemeinen, die Handelsbeziehungen zwi
schen Deutschland und K anada  regeinden Yertrages 
bis zu einem Zeitpunkte yerschoben, der beiden Teilen 
geeignet Bchoint. Um fiir die Yerhandlungen uber 
diesen Y ortrag  mit  geeignetem Materiał yersehen zu 
sein, ha t  der Centralyerband DeutBcher Industrieller 
bei seinen Mitgliedern eino Erhebung  yeranstaltet,  in 
dor er zur Geltendmacłiung yon Wiinsclien und An- 
t ragen  seitens der an dem AbschluB eines giinstigen 
deu tach -kanad isehen  Handelsyortrages interessierten 
Kreise auffordort.  Nirgends wird  dio Bedeutung des 
kanadischen Absatzgebietes mohr gewiirdigt ais in 
der rheinisch-westfalisehen Industrie. Es muB da 
rau f  hingowiesen werden, daB durcli die Zollstrei- 
t igkeiten,  die langere  Ja h re  die Beziehungen unserer  
E isenausfuhr nach K anada  fast  ganzlich unterbunden 
haben, m ancher Betr ieb einen nach Millionen zahlen- 
den Absatz dorthin  einbuBto. D a  unsere Fabrikato  
jetzt,  solange das Abkommen yom 1. Marz nur pro- 
yisorisch lauft, nur  Ansprucli auf  den kanadischen

* 1910, 2 . April, S. 714.
** Yerlust.  

f  Auf  Yorzugsaktien.
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Generaltarif  haben, liegt os im wohlvorstandonen Inter- 
obsc der Industrie,  dali das vom Centralvcrband Deut
scher lndustrio ller eingefordorto Alatorial nicht nur 
bald zusammenkommt, sondern eine sclileunige und 
ta tkraftigo Yorwertung findet. Zwischen dem kana-  
dischen Generaltarif  und den Satzen dos Mitteltarifes 
besteht oino teilwoise recht  bctriiclitl iche Spannung, 
so daB unsero Eisenindustrio yorlaufig noch koino 
groGen Yortoilo von dem Proyisorium hat.  Der fiir 
beide Teile genohmo Zcitpunkt zur Yorhandlung iiber 
einen endgiiltigen Handolsyortrag sollte von deutscher 
Seito so friih wio moglich angesetzt  werdon, damit 
wir die Bogiinstigungon erhalten, die K an ad a  seinen 
ubrigen Kontrahenton zubilligte. E s  ist nicht zu be- 
zwoifeln, daB dio Umfrago bei dor lndustrio diesmal 
rechtzeitig dazu beitriigt,  die deutschen Intorosson 
K anada  gegeniiber, besonders mit l linsieht  auf  dio 
scliwere Eisenindustrie und den onglisch-amorikanischen 
Wettbewerb, zu wahren.

D er Eisenbahnbau m acht in K anada  riosige Fort- 
B chritte, wie sie in den letzten zwei Ja h ren  nicht vor- 
au8zusehen waren ;  sie hangen mit dor iiberraschenden 
Entwicklung von Kanadas Landwirtschaft  zuaammen. 
In  entaprechendem Abstande ontwickelt sich auch dio 
Industrie bemerkenswert,  ganz besonders in den Sco- 
provinzon Ontario und Quebeek.

Eine Endo 1909 orlassene Ilundfrage dor Yer
einigung kanadiecher Fabrikanton boi ihren Mitglie- 
dern uber  den gegenwartigon Stand bezw. dio Aua- 
Bichton der Industrie  fur 1910 wieś oin ausgezeichnetes 
Ergebnis nach. Der Fortschri t t  auf  allen Gebieten 
loat dio Betriebseinschrankungen und dio Arbeita- 
loaigkeit ab, welclie dio Yor zwoi Ja h re n  eingotreteno 
Kriso Yerursachte. Man darf m it Sicherheit  einon 
allgemeinen Aufschwung erwarten, wio er bisher noch 
nicht da geweBen ist, und der durchaus nicht auf un- 
geBunder,uberha9teter Entwicklung boruht. Bozeichnend 
ist dieNachfrage nach Arbeitern in Quebeck und Ontario 
und der Bedarf  in Maschinen fur die Nalirungsmittol- 
und Textilindustrien, in laiidwirtschaftl ichonMaacliinen, 
Halbfabrikaten , Eisen  und Stahl fu r  die dortige Eiaen- 
und Stahlindustrie, Maschinen fiir Massenfabrikation 
landwirtschaftl icher Gerate, in Miilloroianlagen und 
kleineren Kraftbetrioben.

Auch K anadas E rzeugung in Stahl und Eisen 
ist inzwisclien fortgeschritten und findet Untor- 
stutzung Yon den Yereinigten Staaten  ber. Neu ange- 
blasene Hochofen,  die taglich 12Ó0 t  erzeugen, 
stoigern dio Leistung um 50 o/o in kurzer Frist.  
Einatweilen genugt dio Leistungsfahigkeit  der F a 
briken nicht,  die Auftrage auszufiihren. Toronto und 
.Montreal, W innłpeg und Ottawa sind Mittelpunkte 
der Entwicklung neuer Trusts. D er  stadtische Bedarf  
aller an  don Yerkehrsmitte lpunkten  liegenden Stadte 
atoigt. Es da rf  n icht  ubersehen werden,  daB die 
Kartollbildung dooli noch n icht  zu einer solchen 
Monopolstcllung der Industrie  fi ilirte, daB der 
fremde W ettbewerb  ausgeschalte t  ware.  Die In- 
dustriepriimien, dio seit 1896 Yorgiitet werden, be
tragen  etwa 18 000 000 £, hauptsaehlieh fiir Stahl und 
Eisen. Die Tarifsatze der kanadischen E isenbahnen 
Bind noch nicht zu hoch.

Im  Nordwesten K anadas geh t  nicht nur der H a n 
del sehr flott, sondom  dio hohen E rn teer t rage  riickon 
den boYoratehenden auagedehnten E isenbahnbau in 
niiehate Niihe. Neben dem W eiter-  und Ausbau der 
streckonweiso achon dem Betriebe iibcrgebenen Bahnen, 
wio z. B. dor Grand T runk  Transcontinontal-,  und der 
gleichfalls y o i i  der a tlan tisch en  Kiiste bis zum Stillen 
Ozean geplanten, ih rer  Yollendung sich imm er Bchneller 
nahornden Canadian Northern-Bahn, kom mt dio regie- 
rungsaeita beabsichtigte  IIudaon-Bay - Bahn unyerziig- 
lich zur AusfOlirung.

Wie bekannt,  ha t  die deutsche Eisenindustrie  im 
letzten l la lb jahro  Y orein ze lte  groBere Abachlusae in

Eisenbahnscli ienon usw. fiir K anada  getiitigt, bei denen 
dor englischc W ettbewerb  hinsichtlich der Preise nicht 
gegen die iibrigen L ande r  auf kommen konnte  und daher 
beim Zuschlag unberiicksichtigt bliob. E s  wird sich 
lohnen, wenn in viel hohorem MaBe die Absatz- 
gologenheiten daselbat w ahrgenom m en werdon. Zur
zeit finden Tiofonmessungon an der Iiudson-Bay und 
einom anderen Hafenplatz statt ,  um den geeigneton 
Endpunkt der Eisenbahn festzustollen, da  dio Errieh- 
tung eines Getroido-Ausfuhrhafens mit  anschlioBonden 
Schiffahrtslinien boabsiclitigt ist. Der B ahnbau be- 
ginnt in Manitoba und wird auf 200 englischo Moilen 
fortgefiilirt. Dor kanadischo Osten (besonders Ontario 
und Uuebeck) wird besonders wichtig fiir neue Eison- 
bahnbauten, die nach allen Richtungen und besonders 
in die entfernten, neuentdeckten Minenfelder (z. B. 
Gowanda) hineinfiihren. So naher t  sich auch das 
Mackenzie- und Mannscho Eisenbalinnetz den in 
Invcrerness County, NoYa Scotia, befindliclien wert- 
vollen Kohlenbezirken. Im auBersteu AVesten sind 
dio aogenannten Dunsm ier-Kohlengebie te  erscblossen 
wordon, die dom vielverzweigten Bahnnetze  billige 
Hoizmittel zufiihren.

Auch dio Baggerindustrie  sollte sich das kana
discho Abaatzgebiot niiher ansohen. Im  Osten wird 
durcli die Erweiterungen und Vertiefungen bereits be- 
stehender sowie Schaffung neuer schiffbarer Kanale 
eine riesigo Tiitigkoit ontwickelt.  Die Getreidever- 
schiffungen iiber dio groBen Soon nach don a tlan
tischen Hiifen und die Yorfrachtungen der Bergwerka- 
industrie und der Petro leumfelder Ontarios erfordern 
Getreideelevatoren, Spozialguterwagen,Eisenkahno usw. 
in bodoutender Menge.

Dor Motorwogon- und Motorlastwagon - Industrie 
is t  ebenfalls ein o  in ten siY e Bearboitung und Boobach- 
tu n g  Kanadas zu  raton . M.

United States Steol Corporation. — Im  An- 
schiuB an unsere kilrzlichen A ngaben*  t ragen  wir 
aus dem 8. Jah resber ich te  der Steel Corporation noch 
folgende Einzelheiten n a c h : Das Riesenunternohmen 
erzielte im abgelaufenen Ja l ire  einen Gesaintumsatz 
Yon 646 382 251,29 $ gegen 482 307 840,34 £ im Jahre  
1908.** D er  GesamtilborschuB der Corporation (nach 
Abzug aamtlicher BetriobakoBten un ter  EinschluB der 
laufenden Ausgaben fur Ausbosaerang und Erhaltung 
der Anlagen, des FondB fiir Yergiitungen an Angeatellte, 
dor Yorliiuflg festgosetzten Steuern, der  Zinsen auf dio 
Schuldyerachreibungen sowio dor feBten Lasten  der 
Tochtergesellschafton) atellte sich auf 131 491 413,94 
(i. Y. 91 847 710,57) $. Hieryon sind noch folgonde 
Betrage  zu kiirzen : 1 724 259,65 (1 588 070,45) ^ fiir 
T ilgung dor Schuldyerachreibungen der Toclitorgesell- 
schaften, 5 884 367,12 (3 844 214,21) $ fUr Abacliroi- 
bungen, 16 109 687,12 (19 060 237,38)$  fur besondere 
Riicklagen zur E m ouorung  und Verbeaserungen dor 
Anlagen, 23 617 293,40 (23 862 646,70) $ fur Yerzin- 
sung der eigenon Schuldvorschroibungon der Steol 
Corporation, 5 630 556,60 (5 385 203,30) $ ais Zuwen- 
dung fiir den Fonds zur Ablosung dieser Yorpflich- 
tungen ;  dagegen aind hinzuzurechnen 5 4 8  445,08 
(94 034,59) § E innahm en aus Pram ion  bei Ausgabo 
yon SchuldYeraehreibungen der Tochtergesellschaften 
usw. Yon deu alsdann sich ergebeuden 79 073 695,04 $ 
Bind noch 25 219 677 § (wie i. Y.) fiir Dividende 
(7 °/o wie i. V.) auf  die Vorzugsaktien und 2 0  332 100 
(10 166 050) $ fiir Diyideude (4 °/o gegen 2 °/o i. Y) 
auf die S tam m aktion  abzuziehen, ao daB ein Ueber
schuB von 33 521 918,04 (10 342 986,70) 8  yerbleibt. 
Yon diesem Betrage  wurden noch 10 000 000 S  f>ir 
Neuerw erbungen und Neuanlagen  B o w i e  fiir Tilgung 
von Schuldyerachreibungen, 5 000 000 S  fa r  den Bau

* „Stahl und E isen" 1910, 6. A pril, S. 606.
** Ygl. „S tahl und E isou“ 1909, 7. A pril, S. 535.
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der Stalilatadt Gary und 3 200 000 & fiir Borgwerks- 
ubgaben zuriickgestellt . Insgesam t bozifferte sich der 
unverteilto UeberschuB der Steel Corporation und der 
Tochtergesellschaften am 31. Dozombor 1909 auf 
151 354 527,75 S • — D er  W o r t  der Vorriite  stollte 
sich nach der Lagoraufnahm e am gloichon Tago auf 
163 811 280 (i. Y. 143 179 629) $ , von denen u. a. 
67 692 137 (65 783 299) S  auf Eisonorze, 7 724 265 
(6 774 830) S  au f  Roheisen, Schrott,  F e rrom angan  und 
Spiegeleisen, 3 390 812 (2 574 738) S  auf Kohle, Koks 
und andere BrennBtolIe, 1 266 759 (750 562) £  a u fR o h -  
stahl, 9 096 901 (6 306 959) g  auf S tahlhalbzeug und
26 776 337 (25 999 591),#  au f  Fe rt ig fabrika te  entficlen.
— Wie der allgemoine Teil des Berichtes u. a. aus- 
fiihrt, hielt die W iedorbelebung der geschaftlichen 
Tatigkeit,  dio im F r i ih jah r  1909 olfensichtlich wurde, 
wahrend des Berich tsjahres in steigendem MaBo an. 
Dementsprechend zeigen sowohl E rzeugung  wio auch 
Einnahine der Tochtorgesellschaften gegenuber  dem 
Yorjahre  eine wesentliche Zunahme. So stieg die (im 
einzelnen schon mitgeteilte) E rzeugung  von Roheisen, 
Spiegeleisen und Fe rro m an g an  um 07,5 °/o, dio E r 
zeugung von Beasomer- und Martinatahlblocken um 
70,3 °/o und die dor FertigorzeugnisBO um 58,8 o/o. Der 
Unterschied in der Ste igerung der E rzeugung von 
Stahlblocken und der von Fer t igerzougnissen iBt zum 
Teil darauf  zurUckzufiihren, daB die Menge der Endo 
1909 bei der Inventur  Y o rhandenen  halbfcrtigen Er-  
zeugnisse zur W oite rverarbeitung  zugenommen hatto, 
zum Teil darauf, daB das YerhaltniB der Terschicdenen 
Arten Yon FertigerzeuguiBBen zur Gesamtmengo in 
den beiden Ja h re n  1908 und 1909 Yorschieden war, 
da 1909 YerhaltnismaBig m ehr Fertigerzeugnisso h e r 
gestellt wurden, boi dereń  HerBtellung ein hoher Ma- 
te r i a lv e r lu B t  ents teht.  Dio letztj&hrige E rzeugung von 
Fertigfabrikaten fiir den \re rkauf  entsprach ungofiihr 
75°/o der Leistungsfiihigkeit  der Tochteruntornehmun- 
gen. Die Menge dor an A bnehm er gelieforton Er-  
zeugnisse aller  A r t  (ohno Zement) nahin im Inlande 
gegenuber 1908 nm 49,1 °/0, im Auslande dagegen nur 
um 26,3 o/o zu. Die Preiso fiir die im In lande ab- 
geaetzton Walz- und sonstigen Fertigerzeugnisse  waren 
durchschnittlich um 14,3 o/o niedriger ais im Ja h re  
1908, wahrend der DurcliBchnittspreis bei dor Ausfuhr 
um 7,8 °/o hinter  dem Y o rjah rig en  zuriickblieb. Der 
Anteil der Yerschiffungen nach dem Auslande an den 
Gesamtvorladungen Yon W alz- und Fertigorzeugnissen 
stieg um 10,3 °/o gegen das Yorjahr.  Dio Zunahme 
ist gruBtenteils auf  dio Y erbesser te  Lago der l laup t-

auslandsmarkte  zuriickzufiihren. Anfang 1910 be trug 
dio .Menge der yoii den Tochtorgosellschaften noch 
auszufuhrenden Bestellungen an W alz- und sonstigen 
Fertigorzeugnisson 6 021865  t. A n A u f tra g en  fur die 
Ausfuhr lagen am Schlusse des Ja h re s  1909 fiir rd. 
470 000 t vor. — Die fiir Nouerworbungen und Neu- 
anlagen gemackten Ausgaben dor Corporation und der 
Tochtergesellschaften beliefen sich im Berichtsjabre  
auf  insgesamt 37 916 250,55 S, darunter  11 081 367,80 g 
fiir die Anlagen in Gary und 3 174350,61 S  fiir die 
Tennessee Coal, Iron and Railroad Co. D er  zunehmonde 
Bcdarf an Kohlen der im Bezirke Yon Chicago go- 
logenen Tochtorgesollschaften voranlaBte dio Cor
poration zur Erworbung ausgodehnter Kohlenfelder im 
DaiiYille-Bozirk (jll inois) und in don Clintonfeldern 
(Indiana). Der Bericht fiihrt dann im einzelnen dio 
im Berichtsjahre  ausgefuhrten umfangreichen Neu- 
anlagen und Yerbessorungon auf. W egen  der wich
tigsten dieser Anlagen Yorweisen wir auf die friiheren 
Mitteilungen in „Stabl und E ison“.* — Dio durch
schnitt liche Anzahl der Personen, die wiilirend des 
Berichtsjahres bei samtlichen Gesellschaften der Steel 
Corporation beschiiftigt waren, zeigt folgende Zusam- 
m onsto llung :

A r t  d e s  B e t r i e b  e s
1 9 0 9 1 8 0 S

Eieengowinnung und -Ver- 
t rb e i tu n g  . . . . . . . . 138 805 118 557

Kohlen- und Koksgewinnung . 21 807 17 164
E i s o n e r z b e r g b a u ........................ 15 077 13 135
Y e r k c h r s w e s e n ............................ 17 104 14 165
Yerachiedene Betriebe . . . . 2 587 2 190

iimgesamt 195 500 105 211
Die Gehalter und Lohne dieser AngeBtollton be

liefen sich 1909 auf 151 003 394 g  gegen 120510829 g  
im J a h re  zuYor. Im .tanuar d. J .  wurden den An- 
gestollton unter ahnlichen Bedingungen wio in den 
friiheren sieben Jah ron  25000 Yorzugsaktien der Ge
sellschaft  zum Preise von 124 g fiir die Aktie zur 
Yorfiigung gestellt.  ** Daraufhin wurden Yon 17 444 
Angoatellten 24 672 Aktien gezeichnet. Bis zum 31. De
zember 1909 waren auf gleiche W eise  21 458 An- 
gestcllte in den Besitz Y o n  Yorzugs- oder Stammaktien 
der Stoel Corporation gelangt.

* 1909 , 17. Febr.,  S. 2 3 3 ;  10. Miirz, S. 3 4 4 ; 14. Juli,  
S. 1 0 0 5 ; 11. A u g ,  S. 1 2 2 7 ;  8. Sept., S. 1 3 9 5 ; 1 7 .N oy .,
S. 1820.

** Ygl. „Stahl und E isen“ 1910 , 12. Jan .,  S. 94.

Yereins - Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.
Fiir dio Yereinsbiblłothek sind eingegangen:
0  Z u m  A u s b a u  d e r  Y e r c i n s b i b l i o t h o k g  C3 

folgende G eschenke :
81. Einsender:  Ingenieur E m i l  D t i c k e r ,  DiiBaoldorf. 
Wochenschrift des Yereines deutscher Ingenieure.

Jg. 1878 bis 1881. Berlin 1878—81.
Zeitschrift des Yereines deutscher Ingenieure. Jg .  1878 

bis 1881, 1883 bis 1908. Borlin 1878— 1908.

82. D e u t s c h e r  Y e r e i n  f i i r  d e n  S c h u t z  d e s  
g o w e r b l i c k e n  E i g e n t u m s ,  Berlin.

Berichte [des] Deutschen Yereins zu m  S ch u tz des ge- 
werblichen E igen tum s fa n  d e n / K ongress f i i r  ge- 
werblichen R echtsschutz, F r a n k fu r t  a. M. 1900.
O. O. u. J.

§ Ygl. „S tahl und E iaen “ 1908, 13. Mai, S. 712;
1910, 23. Marz, S. 520.

Yerhandlungsberichte [des] Iiongresses f i i r  ge- 
werblichen R echtsschutz, F r a n k fu r t  a. 1900.
O. O. u. J.

B erichte [des] Deutschen Yereins f i i r  den S ch u tz  des 
gewerblichen E igen tum s [a n  den] K ongress f u r  ge- 
w trblichen Rechtsschutz, K oln  1901. 0 .  O. u. J.

Yerhandlungsberichte [des] K ongresses f i i r  gewerb
lichen Rechtsschutz, K o ln  1901. O. O. u. J.

Berichte [des] Deutschen Vereins f i i r  den S c h u tz  des 
gewerblichen E igen tum s [a n  den] K ongress f i i r  ge
werblichen R echtsschutz, H am burg  1902. O. O. u. J .

Yerhandlungsberichte [d es] Kongresses fU r gewerb
lichen Rechtsschutz, H am burg  1902. O. O. u. J .

D er A nsch lu fi des Deutschen Reichs an die In te r 
na tionale  Union f i i r  gewerblichen R echtsschutz. 
Berlin 1902.

Gewerblicher Rechtsschutz u n d  Urheberrecht. Fes t-  
gabe, dem YEL Internationalen  KongreB fiir ge
werblichen Rechtsschutz gewidmet Y o m D e u t s c k e n  
Y e r e i n  f i i r  d e n  S c h u t z  d e s  g e w e r b l i c h e n  
E i g e n t u m s .  Berlin 1904.



688 S tah l und Eison. Yereins-N achrichten. 30. Ja k rg . Nr. 16.

Yorschliige /d e s]  Deutschen Yereins f i i r  den Sch u lz  
des gęwerblichen E igen tum s betreffend die Gerichts- 
barkeit in  Sachen des geictrblichen Rechtsschutzes 
und  die R e fo rm  des . Patentrechts und des W aren- 
zeichenrechts. O. O. 11. J.

Aenderangen in der Mitgliedorliste.
A belt, F r i tz ,  Ingenieur, Dusseldorf, Posts tr.  23.
A h h n a n n , Ila n s ,  Ingenieur, Daklbruch, Milsenerweg 18.
Becker, H einrich , Ingenieur der Masckinenf. Sack,

G. m. b. II., Duascldorf-Rath.
D ittm a r, H erm ann, Botriobschef dor StąhlgieBoroi u. 

1'rokuriat d. Fa.  F. W ittmann Nachf.,  IlaHpo i. W.
G ienanth, C arl F re ih ert'  von, .Mannheim, Laehncr-  

straBe 13.
Goehtz, H erm ann , Ziyilingenieur, Hannoyer,  Stolzo- 

straBo 21.
Jacobi, R ichard , Ing., i. Fa .  Itulcn & Jacobi,  G. m.

b. II., Dusseldorf, Oststr. 101.
Ja h n , R obert, Fabrikdiroktor,  W iesbaden, Lahnstr.  6.
K u rek , F ra n z ,  3ipl.=Qllg., W ilm ersdorf  bei Berlin, 

Augustastr.  1.
L u ndgren , A lf ,  Ingenieur der Mascliinonf. J .  Banning, 

A. G., I lam ni  i. W.
M uller, Chr. P aul, Huttening. u. stelly. D irektor d. 

Fa.  Felton & Guilleaume, A. Cl., Bruck a. d. M., 
Steiermark.

Seel, F r itz ,  Oberingenieur der Mannesmannrohrcnw.,  
Kassel, Kronprinzenstr.  2.

Taubert, B ., Ingenieur. Dusaeldorf-Ratk, Reickswald- 
allee 41.

Tntebe, P aul G., Meckanical Enginecr,  Cleyeland, 0.,  
1175 E. 87. Str.

W oltm ann, Dr., Oberliausen, Rkld , GutełioffnungB- 
liiitte ..

N e u e  M i t g l i e d e r .
A beking , K u r t,  Ing., stelly. Gesckiiftsfuhrer der Siieks 

Motall-Brikett-Werko, G. m.' b. H., Cliemnitz.
B errang , P aul, Buroaucbef, Difierdingen, Luxemburg.
Eigel, Jean, Ziyilingenieur, Coln-Ehrenfeld.
Schim ansky, H erm ann, Ingenieur der A. E. G., ln- 

stallationslnireau, Dusseldorf, Leopoldstr.  43.
S tu tz , F rid o lin , Ing. u. Leiter  dos HBttenw. Worchnjo- 

Sjerginaky Sawod, Post  N isc l in jo-Sjerginsk ,  Gouv. 
Perm , RuBland.

T h “rm ann , E d u a rd , Walzwerksing. des
Eisemw Niirnborg, Niirnberg, Martin-Ricktoratr .  8.

W eh efritz , A ndreas, SipLs^Ufl., Masckinenf. Augs- 
burg-Nurnberg ,  Dortmund, Friedenastr. 18.

W inkelm ann, K u r t,  Gioficrcichemiker d. Fa.  Meier & 
Woichelt,  Leipzig.

Y o r a t o r b e n .
Redaelli, P iętro, Ingenieur, Lecco, Italien. 11.4.1910.

Hauptyersam m lung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute
am Sonntag, den 1. Mai 1910, mittags 1272 Uhr, 

in der Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf.

Tagesordnung:
1. Geschiłftlicbe Mitteilungen. E rnennung  einea Ehrenmitgliedea.
2. Abreclmung fiir daa J a h r  1909; Entlastung  der KaBaenfiihrung.
3. Die neuere Entw icklung des lo th ring ischen  E isenerzbergbaues. Y o rtrag  yon Dr. K ohlm ann, Kaiserl icbem Bcrg- 

meiater  aus Diedenhofen.
4. Die V erw endung von Eisen im H odibau. Y ortrag  yon Oberingenieur Fischm ann aus Dusseldorf.

Das g em einsd iaftlid ie  M ittagessen (4 Mark fiir daa trockene Gedeck) findet um 4 U h r  statt.

Am Tage vor dor Ilauptyeraamm lung, a m  S a m s t a g ,  d o n  30. A p r i l  1910, a b e n d s  7 U h r ,  findet, 
ebenfalls in der Stadtischen T onhalle  zu D usseldorf (im O berlich tsaale), eine

Versam m lung deutscher Giefiereifachleute
statt ,  zu der die Mitglieder dea Y e r e i n a  d e u t a e b e r  E i s e n h i i t t e n l o u t e  und des Y e r e i n s  d e  u t a c  h o r  
E i s e n g i e B e r e i e n  h ierdurch  eingeladen werden. Abweickend yon den aeitkerigen T agungen  iat dieaer 
Abend auasckliofllick fiir eino zwanglose

Erorterung gieBereitechnischer Fragen
bestimmt.  Bis je tz t  atelien folgende Berickte bezw. A nfragen  zur Besprcebung auf der Tagesordnung:

1. GieBereichef H. A dam m er aus Hongelo: „Entmisdiung von GuBeisen".
2. Oberingenieur C. Henning aus Heidelberg:  „D er R ohlenstaub  im F orm sand  und seine B ew ertu n g ".
3 . Oberingenieur 0 . Henning aus M agdeburg:  „Die Frage eines E rsatzes von  K iefernsdieitholz zum  flnheizen der 

K upolofen".
4 . Oberingenieur C. H um perdinck aua Tangerhiit te :  „W elche Mittel und  Wege gibt es, d as  K rum m ziehen groDer 

GuBstucke (Hobel- und  D rehbankbetten  usw .) beim E rkalten  im v o rau s  m oglichst genau zu  b estim m en ?"
5. D r .  F. W esthoff auB D u a s o ld o r f :  „U eber den Begriff >handelsublich yerz in n te  K ernstiitzen< u nd  einige Versudte 

m it b le ihaltigen  K ern stu tzen 11.
6. Derselbe: „U eber R orrosionserscfieinungen a n  GuBeisen-Ventilen und  sdim iedeeisernen  R ohren bei HeiOdampfleitungen1.

Diejenigen Herren ,  welche aick an  der E ro r te ru n g  einer F ra g e  zu beteiligen beabaicktigen, werden erauckt, 
u m g o k o n d  der Geackaftsfi ikrung des Yereins deutseker Eiaenkiittenleute Mitteilung zu macken, damit iknon 
bereits  einige Tage  yor der Y ersam m lung  ein Auszug aus den Berickton zur Einsicktnakmo zugesandt werden 
kann.

Nack  SckluB der Yerhandlungen wird Direktor Alfred G u t  m a n n  aus H am b u rg  - Ottenaon kinomato- 
grapkischo Aufnalimen aus dem GieBereibetrieb yorfiihren.


