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Die Druckluftheizung der steinernen Winderhitzer.
Yon Iliittendirektor a. D. G. J a n tz e n  in GieBen.

[ \ J  achdem dic Gichtgasrcinigung auf den Hoch- 
-*■ '  ofen werken mit den gleichen Einrichtungen 
wic fiir denGasmotorenbetrieb auch fiir die Heizgase 
der Winderhitzer durchgeftthrt wird, haben sich die 
Leistungen derselben steigem lassen. Dic vollkomnic- 
nere Verbrennung der Gase, die bessere Wiirmeauf- 
nahme der reinen Steinflachen haben die Ausnutzung 
derin den Gasen enthaltenen Warme erhoht, wahrend 
dar von Staub freie Qucrschnitt des Gitteiwerks, 
der von der Reinigung herriilirende Ueberdruck der 
Heizgase die Widerstiinde fiir die Gasbewcgung im 
Winderhitzer verminderte und damit die Zufuhr 
groBerer Warmcinengen in der Zeiteinhcit und ihre 
Aufspcicherung erleichterte. Man arbeitet heute 
mit drei Winderhitzern fiir einen Ofen und auch mit 
zweien, sobald einer von ihnen wegen einer Instand- 
setzung auBer Betrieb kommt.

Cowper, auf dessen Bauart sich das Folgende be- 
zicht, hatte anfangs zwei Winderhitzer fiir einen 
Hoehofen vorgcschen, da er schon 1879 in einem Yor- 
trage angibt, daB die Winderhitzer in Paaren oder 
auch zu drei oder vier Apparaten zusammenarbeiten, 
und zwar je nacli ihrer GroBe fiir drei oder vier Hoch- 
ofen.

Er sagt ferner wortlich:
„By recent improvements the stove can be 

heated in much less time, that its heat lasts in 
heating blast, which of course has had the generał 
effect of inereasing the power of the stove.“

Die Absicht, mit zwei Erhitzem zu arbeiten, ist 
auch durchfiihrbar, .denn es kommt doch nur darauf 
an, dem einzeinen Winderhitzer die Zufuhrung der 
Gasmenge zu sichern, dic der vom Geblasewind be- 
notigten Warmemenge entspricht, und zudem dieser 
Gasmenge eine ausreichende Heizflache zur mogliehst 
vollkominenen Abgabe ihrer Warme zu bieten. Man 
hat diesen Weg, der den Betrieb eines Hochofens 
mit zwei Erhitzem gestattet, im Lauf der weiteren 
Jahre nicht eingeschlagen, weil die Yerstaubung 
vor Einfuhrung der heutigen Gasreinigung in den

J) Hot-Blast Stovcs by  C. A. Cowper. Engineering 
1879, 12. Sept., S. 213/4.

Winderhitzern zu stark und daher einer gleichniaBigen 
Winderhitzung hinderlich war; es wurden in der 
Folgę mehrere Erhitzer fiir einen Ofen gebaut und 
aut diese die erforderliche Heizflache verteilt. Da
durch trat die Notwcndigkcit, Einrichtungen zu 
treffen, mit denen den Winderhitzern so groBe Gas- 
mengen zugefiihrt werden konnten, wie sie ein Betrieb 
mit zwei Erhitzem erforderte, in den Hintcrgrund 
und man begniigte sich daher naeh wie vor fiir die 
Gasbewcgung mit der Zugkraft eines Kamins.

Yon dieser Zugheizung mit einem Kamin wurdo 
zuerst, soweit bekannt, auf den Stummschcn Werken 
in Neunkirchen gemaB einem Bericht von Schmalen- 
bach1) abgegangen. Man hat dort schon 1913, 
wie es ausfiihrlicher dann Pfoser2) beschrieben hat, 
Yersuche ausgefiihrt, die Verbrcnnungsluft unter 
Druck dureh eine Duseneinrichtung in den Wind
erhitzer einzufiihren, wodurch auch die Gicht- bzw. 
Heizgase gezwungen werden, unabhangig von der 
Zugkraft des Kamins in den Winderhitzer einzu- 
treten. Es wurde damit die Druckheizung, die sich 
an anderen Stcllen unter Anwendung glcichcr Mittel 
bewahrt hatte, auch fur die Ilcizung der Wind
erhitzer eingefuhrt. Auch hier war der Erfolg ein 
gleichgiinstiger wie anderswo.

Die Yersuche, wie sie Schmalenbach und Pfoser 
veroffentlichten, haben gezeigt, daB bei dieser Art 
der Beheizung die steinernen Winderhitzer eine ver- 
mehrtc Leistungsfiihigkeit aufweisen derart, daB sie 
imstande sind, die groBeren Wanneinengen der 
mittels der Druckluft zugefiihrten groBeren Gas- 
mengen ohne eine wesentliche Erhohung der Ab- 
gastemperaturen aufzunehmen. Die Warmeaufnahme 
wahrend der Heizdauer laBt sich auf diese Weise 
so steigem, daB das Aufheizcn der Winderhitzer in 
derselben Zeit moglich ist, wie das Entheizen dureh

l ) H. S c h m a le n b a c h : Die beschleunigte Cowper- 
beheizung naeh dem Verfahren von Tfoser-Strack-Stumni. 
St. u. E . 1914, 9. Febr., S. 305/10.

*) A. P foB er: Vergleichsversuche an einem Wind- 
erhitzer m it gewohnlicher und m it Pfoser-Strack-Stumm- 
Beheizung. St. u. E. 1917, 11. Jan., S. 25/31; 18. Jan., 
S. 52/3.
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den Geblasewind, ohne daB dic Temperatur des 
crhitzten Windes darunter leidet.

Die Erkiarung fiir die mit der Druckheizung 
erzielten Erfolge wird nun in den angcfiihrtcn Bc- 
richten nicht in der in der Zeiteinheit vergroBerten 
Warmezufuhr, wie cs nahe liegt, gesueht, sondern im 
Hinblick darauf, daB auch dic Abgastemperaturen 
nicht wachscn mit der mit der Menge steigenden 
Gasgeschwindigkeit, weil „der Warmeiibergang von 
Gas zu Stein bzw. von Stein zu Wind bis zu einer 
gewissen Grenze bei zunehmender Gescliwindigkeit 
von Wind und Gas raschcr er£olgt“ . Es wird dabei 
auf die Versuche von N u s s e lt  Bezug genommen, 
die er in seiner Arbeit „Der Warmeiibergang in Rolir- 
leitungen"1) verOf!entliclit hat. Man kann demnaeh 
die Ansichten der bei den Versuchen in Neunkirchen 
Bcteiligten so zusammenfassen: Durch die Ein- 
fiihrung der Druckluftheizung ist mit der groBeren 
Gaszufuhr auch dic Gescliwindigkeit der durch 
die Yerbrennung entstehenden Gase so beschleu- 
nigt, daB eine giinstigcre, in gleichem MaBe bisher 
nicht vorhandene Wirkung in dem Warmeiibergang 
zwischen Gas und Stein im Winderhitzer hervor- 
gerufen wird. In der so iiber die bisherigc Hohe der 
Gcschwindigkeit der Gase gesteigerten Geschwin- 
digkcit (der kritischen Gescliwindigkeit) soli ein 
lieues, friiher nicht bekanntes Mittel gefunden sein, 
das zu den neuen Erfolgen in der Heizung der Wind- 
erhitzer gefiihrt hat.

D ie se  E rk ia ru n g  e r sc h e in t  n ic h t  z u tr e f -  
fen d  und an n eh m b a r , sobald man sich iiber die 
Anwendbarkeit der Nusseltschen Versuche fiir die 
Heizung der Winderhitzer Klarheit zu schaffen sucht, 
sobald man die Frage zu bcantworten sucht, wird 
die Ausnutzung der Heizflachen bei der Zug- und 
Druckheizung die gleiche sein, und welche GroBe fiir 
die Gcschwindigkeit der Gase im Gitterwcrk ergibt 
sich in dem einen und dem anderen Fali?

Ueber den „Warmeiibergang in Rohrleitungen" 
gibt die Arbeit von Nusselt unter der Yoraussetzung 
AufschluB, daB durch cin warm es Rohr eine kalte, 
tropfbare oder elastische Fliissigkeit stromt. Die 
thcoretischen Betrachtungen und die Versuchezeigen, 
daB der Warmeiibergang in starker Abhiingigkeit 
von der Geschwindigkeit und der Dichte der str6- 
tnenden Fliissigkeit stellt. Der Warmeiibtrgang 
wird bekanntlich bestimint durch das Produkt aus 
dem Temperaturunterschied zwischen Fliiche und 
Fliissigkeit und der WarmeObergangszahl a. Diese 
Zahl a, welche die stiindlich auf 1 qm Flachę und 
1 0 Temperaturunterschied iibergehende Warmemenge 
bedeutet, hat Nusselt fiir Druckluft von verschie- 
dener Spannung, fiir Leuchtgas und Kohlensaure 
bestimmt; er benutzte dabei ein diinnwandiges 
Messingrohr von 22 nim inneren Durchmesser, Ober 
das ein weites Gasrohr gesclioben war. Der Zwischen- 
raum zwischen beiden Rohren wurde mit Wasser- 
danipf geheizt, dessen Druck auf gleicher Hohe ge-

*) W. N u s s e lt :  Mitteilungen des Yereins Deutscher 
Ingemeure iiber Forsehungsarbeiten 1910, Heft 89, S. 1/38.

lialtcn wurde. Die vom warmen Rohr auf die kalte 
Luft iibergegangene Warnie wurde durch Messen 
der Temperatur der erwiirmten Luft und deren Ge
schwindigkeit festgestellt. Es ist ersichtlich, daB eine 
unmittclbare Anwendung dieser Versuchscrgebnisse 
wegen der Yerschiedenheit der Bedingungen, unter 
denen die Versuche stattfanden und unter denen die 
Winderhitzer geheizt werden, nicht moglicli ist. Aus 
Mangcl an anderen fiir den vorlicgendcn Zweck 
maBgebcnden Yersuchen ist es jedoch wohl statt- 
haft, zur Beurteilung der Wirkung der Gcschwindig
keit auf den Warmeiibergang in den Winderliitzern 
auf die von Nusselt gefundenen Werte von a, die 
in ihrem gegenseitigen Yerhaltnis auch hier einen 
Anbalt bieten, zuriickzugreifen. A udi G u gler  
spricht sich schon 1911 in scinem Aufsatz „Dic Bc- 
rechnung von Hochofen-Winderliitzern11') dafiir aus; 
er sagt: „Die von Nusselt gefundenen Gesetzc lassen 
sich jedenfalls auch auf die Vorgange bei der Wind- 
erhitzung anwenden, obschon Nusselt mit weit 
niedrigeren Temperaturen arbeitete, ais sie hier 
herrschen.11 Es ist demnaeh anzunchmen, daB, wenn 
die Gasgeschwindigkeit in den Gitterwerkskanalen 
iiber die sogenannte kritische Geschwindigkeit steigt, 
bei der die Gasteilchen nicht mehr in parallelen 
Faden stromen, sondern in Wirbelungen yersetzt 
werden und dann durch ilirc Mischung eine bessere 
Ausnutzung ihres Warmeinhaltes ermoglichen, die 
Warmeiibergangszahl a  w&chst. So hat Nusselt 
fiir Druckluft von 0,15 ał Ueberdruck gefunden:

bei einer Geschwindigk. von 0,994 m /sek a =  7,75 n
>» >» „  2,234 „ a =  9,57 O
»> ł* „  4,23 „ ct =  18,G6
>» >» „ 14,950 „ a =  56,20 ' s
„ „ „  24,500 „ a =  86,40 w*
»» »ł „ 27,200 „ i  =  91,70

Wenn auch Gugler diese Ergebnisse wichtig 
fiir die Heizung der Winderhitzer gehalten hat, so 
machte er doch keine Nutzanwendung davon, weil 
er die Steigerung der Gasgeschwindigkeit bis iiber 
die kritische mit der Zugkraft eines Kamins nicht fiir 
erreichbar ansah; er hielt die Bewegungswiderstande 
im Winderhitzer fiir zu groB. Dagegen ist davon 
bei den Versuchen in Neunkirchen die Nutzanwen
dung zu machen versucht worden, indem man, um den 
Zug des Kamins zu verstarken oder zu ersetzen, 
Verbrennungsluft und Gas unter kiinstlich erhohtem 
Druck zufiihrte. Soli nun ais Folgo der Geschwindig- 
keitssteigerung der Gase nicht nur eine holiere Lei
stung oder eine kiirzere Aufheizdauer oder eine hóhere 
Windtemperatur erreieht, sondern auch die gleich- 
niedrige Temperatur der Abgase des friiheren Betrie- 
bes mit Kaminzug beibehalten werden, so muB die 
Steigerung des Warmeiibergangcs, ausgedriickt in 
Wiirmelnengcn durch ct, in gleichem ZVfaCe wachsen 
wie die mit dererhóhten Geschwindigkeit zugefiihrten 
groBeren Gas- und Warmemengen. Das geht aber

*) H. G u g le r: Dic Berechnung von Hoehofen-Wind- 
erhitzern. St. u. E. 1911, 12. Jan ., S. 62/3; 19. J a n .,  
S. 101/7.
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aus den Wertcn von a, wie sio oben angegeben sind, 
nicht hervor.

Die inittlerc Gesehwindigkeit der Gase im Gitter
werk, auf die noch spiiter zuriickzukommen ist, soli 
nach Gugler bei dem Betrieb mit Kaminzug etwa
1 m/sek sein. Einen fast gleichen Wert, 1,045 m/sek, 
bereclmet Pfoser fiir diesen Fali, wahrend er bei 
der Druckluftheizung in Neunkirchen das Doppeltc,
2,18 m/sek, gefunden hat. GcmaB der von Ńusselt 
angegebencn Zahlen, dic sehr annahernd auf der 
gleichen Geschwindigkeitsstufp liegen, erhiiht sich 
bci einer Steigerung der Gasgeschwindigkeit von 
0,994 <n/sek auf 2,234 n'/sek die Warme der Ueber- 
gangszahl ot von 7,75 WE auf 9,57 WE. Es verhalt 
sich also die Steigerung der Gesehwindigkeit zu der

von % wie =  2,234 : 1,235, d. h. wenn
0 ,9 1 )4  / ,7 0

die Gasgeschwindigkeit von 1 m/sek auf mehr ais das 
Doppeltc steigt, wachst der Warmeiibergang nicht in 
gleichem MaBe auf das Doppeltc, sondern nur auf 
das l,235fache. Audi bei den andern vorhin ange- 
gebenen Geschwindigkeitsstufen ist das Wachstum 
von a ein ahnliches. bezogen auf den Wert vonoc bci 
der Geschwindijkeit von 1 m/sek. Daraus folgt, daB 
auf Grund der Yersuchsergebnisse von Nussęlt ein 
Bewois nicht zu erbringenist, daBneben der kiirzeren 
Aufhei/.dauer oder einer hoheren Windtemperatur 
aueh noch dic Temperatur der Abgase nicht hoher wird 
ais friher. Diese muB vielmchr steigen, wcil dievor- 
handenen Heizflachen die v’ermehrtcn Wiirmemengen 
nur zum Teil, der GroBe von a entspreehend, auf 
nehmen konnen, der iibrige Teil der zugefiihrten 
Warme geht mit den Abgasen in den Kamin und 
erhiiht ihre Temperatur.

Also die rorhandene Erhohung des Wftrme- 
iiberganges ist nicht ausreichcnd, um dic Ergebnisse 
der von Schmalenbach und Pfoser mitgeteilten Yer
suche aufzuklarcn, sie stehen sogar in Widerspruch 
mit der Nusseltselien Arbeit, wenn daraufhin noch 
der EinfluB der Yerschiedenen Diehte von Gas und 
Wind auf den Warmeiibergang bewertet wird. 
Gugler hat dies gemacht und kommt dabei zu dem 
SchluB: „Bei gleicher Temperaturdifferenz gibt 1 qm 
Heizflache in einer Stunde annahernd doppelt soviel 
Warme an den Wind ab, wie es in gleicher Zeit von 
den Heizgasen aufzunehmen imstande ist.“ Aus 
diesem Grunde, sagt er, fiihrt man dic Winderhitzung 
bei Kaminzug mit drei Winderhitzem dureh. Die 
Bemerkung von Schmalenbaeh, daB, wcil die Yer- 
brennungsproduktc wahrend der Heizperiode gleich- 
artige Stoffe mit denselben Eigenschaften wic der 
Wind sind, so muBten die Winderhitzer in derselben 
Zeit aufgeheizt, wie entheizt werden konnen, ent- 
behrt daher atich der Begriindung, weil eben die 
Diehte beider Stoffe weit auseinander liegt. Der 
Wind hat im Betriebe einen Ueberdruck von 0,3 bis
0,5 at, wahrend die Yerbrennungsgase bei der Zug- 
heizung unterhalb des Druckes von 1 at stehen.

Die Nusseltschen Yersuclisergebnisse konnen aber 
aueh aus Griinden, die nicht von der Geschwindig-

keit der Gase und ihrer Diehte abhangcn, keineswegs 
zur Erklarung fiir die Erfolge der Druckluftheizung 
bei den steinernen Winderhitzem herangezogen 
werden.

Es ist bekannt, daB die Lage des Ifeizschachtes 
in den Cowper-Winderhitzern fiir dic gleichmaBige 
Verteilung der Gase uber das Gitterwerk sehr un- 
giinstig ist. Die Erfahrung hat gclehrt, daB bci der 
bisherigen Heizung mit Zug nur die im mittleren 
Teil des Gitterwerks gelegencn Kanale von den Gasen 
durchzogen werden und die seitliehen fast unberiihrt 
bleiben. Darauf ist sehon friihzeitig aueh in der 
Literatur1) aufmcrksani gemacht und hervorgehoben 
worden, daB deswegen etwa nur ein Drittel der Ka
nale im Gitterwerk geheizt wird, niemals die ganze 
Steinfiillung. Die Folgę davon ist dic mangelhaftc 
Ausnutzung der im Gitterwerk enthaltencn Heiz
flache. Eine groBe Reihe von Yorsehlagen wurde 
gemacht, um die Gase zu yeranlassen, das Gitterwerk 
gleichmaBig zu durchziehen. Mit Ausnahme der 
Boeckerschen Bauart2) sind sie aber wohl alle auf- 
gegeben, weil sie nicht den erwarteten Erfolg hatten. 
Gemeinsam ist diesen Vorschlagen gewesen, daB sie 
Yersuehtcn, die gewunschte gleichmaBige Yerteilung 
der Gase dureh bauliche Anordnungen im Wind
erhitzer zu erreiehen, ohne sich zu vergewissern, 
ob sowohl die sehon bci der urspriinglichen Bauart 
von Cowper bestehenden wie die bei den Abanderungcn 
haufig noch vcrstarkten Hindemisse fiir die Gasbcwc- 
gung im Innem des Winderhitzcrs dureh den Zug des 
Kamins iiberwunden werden undauBerdem einefiirdie 
volle Ausnutzung der vorhandenen Heizflachen aus- 
reichcndc Menge an Gas und Yerbrennungsluft dureh 
den Zug des Kamins zugefiihrt werden konnte. Es 
kann hier gleich gesagt werden, daB der Kaminzug 
dieser doppelten Aufgabe wohl nirgends gcwachsen 
ist und darin dic bisherige Minderleistung in der 
Zugheizung der Winderhitzer zu suchcn ist.

In der Kuppel der Winderhitzer, in welche ein 
dureh die Yerbrennung im Heizsehacht unter dem 
auBeren Luftdruck entstehender Auftrieb die Gase 
aufwarts driickt, stellt sich der nun folgenden er
forderlichen Abwartsbewegung der Gase dureh das 
Gitterwerk ein starker Widerstand entgegen dureh den 
im heiBen Mauerwerk des Gittenverks entstehenden 
inneren Auftrieb. Dieser Widerstand, der stets zu 
seiner Ueberwńndung eine yiel groBere Arbeit erfor- 
dern wird, ais sie zur Abfiihrung der Yerbrennungs- 
gese notig ist, belastet in crhcblichem MaBe die 
Zugkraft des Kamins und ist nicht irgendwie be
kannt und festzustellen, weswegen die Bemessung 
eines Kamins fur Winderhitzer noch unsicherer ist 
ais fiir andere Zwecke. Das ist bekannt gewesen und 
ebenso, daB die Druckluftheizung an rielen Stellen 
bereits mit Erfolg eingefiihrt war, wo der Kamin
zug zur Uebcrwindung der inneren Widcrstande 
nicht mehr geniigte, sobald es sich um die Erreichung

>) St. u. E. 1887, Sept., S. 622/6; 1889. Sept., S. 774/5.
2) M. B o e ck e r: Yerbcssertc Cowpcr-Apparate. St. u. 

E. 1889, Nov., S. 920.
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grSBerer Leistungen handelte. Es lag daher nahe, 
aueh fur die Heizung der Winderhitzer die Druck
heizung anzuwenden. Dies war bei diesen um so dank- 
baier und erfolgreiclier, ais ganz unabsiclitlich, ohne 
bei den Yersuchen i u Neunkirchen erkannt zu gordon, 
fu r  das sch o n  la n g e  b e s te h e n d e  B ed u r fn is  
d er  b e sse r e n , d. li. g le ie h m a B ig e n , Y e r te ilu n g  
der G ase u b er  d as G itter w erk  A b h ilfe  g e -  
s c h a f fe n  w urde.

Solange der Winderhitzer mit Kaminzug betrieben 
wird, hat man mit dem Uebelstand zu tun, daB die 
eingefuhrte Gasmenge eine beschrankte und unzu- 
langliche im Yergleieh zur Heizflache des Wind- 
erhitzers ist. Der groBte Teil der Zugkraft, die 
sich je naeh dem Zustand des Gitters und der Gase 
selbst andert, wird zur Ueberwindung der inneren 
IBndernisse im Winderhitzer verbraucht. Der flbrig- 
bleibende weehselnde Rest der Zugkraft steht erst 
fiir die Erzeugung der zur Abfiihrung der Yer- 
brennungsprodukte nOtigen Geschwindigkeit 7ur Yer
fiigung. Kommt nun nocli hinzu, daB die in der Kup- 
pel einsetzende Zugkraft des Kamins den Gasen die 
Moglichkeit nimmt, sich gleichmaBig uber die ganze 
Flachę des Gitterwerkś zu yerbreiten, so ist es sehr 
yerstandlich, wenn nur dic Kanale der Gitterwerks- 
flaelie von den Gasen durchzogen werden, in denen 
der Kaminzug am wirksamsten ist, d. i. im mitt
leren Teil des Gitterwerkś, der nieht immer 
gleich groB ist, aber doeh durchschnittlieh bei 
den heutigen Ausfiihrungen wohl ais ein Drittel des 
ganzen Querschnittes angenommen werden kann. 
Bei der Druckheizung liegt die Saehe ganz anders; 
die bei der Zugheizung erwahnten Schwierigkeiten 
bestehen nieht. Durch die Regelbarkeit yon Menge 
und Druck der Yerbrennungsluft kann den Wind- 
erhitzern ein Yielfaches der bisherigen Gasmenge, 
die eine den Heizfliichen entsprechende Warme- 
menge enthalten, gleichmaBig zugefiihrt werden. 
Die Gase werden sich bei ihrem Austritt aus dem 
Heizschaeht venn6ge ihres Ausdehnungsbestrebens 
iiber das Gitterwerk ausbreiten und nun bei ihrem 
Durchzug durch die Gesamtheit der Gitterwerks- 
kanale die in diesen enthaltene Heizflache voll- 
standig bestreichen und in Wirksamkeit treten lassen. 
Daraus ergibt sich, daB die Ausnutzung der Heiz- 
flachen im Winderhitzer bei der Zug- und b;i der 
Druckluftheizung eine verschiedene sein muB. Bei 
der Zugheizung wird nur ein Teil des Gitterwerkś 
geheizt, der andere ausgeschaltct. Die Druckheizung 
setzt aber das ganze Gitterwerk in Tatigkeit.

Aus dieser aus Erfahrung und Ueberlegung ge- 
wonnenen Tatsache folgt weiter, daB die Geschwin
digkeit der Gase bei der Zug- und bei der Druck
heizung, wenigstens in den bis jetzt yorliegenden 
Fallen, keine wesentlich yerschiedene sein kann, da 
jedesmal die Gasmenge und dei benutzte freie Quer- 
schnitt im Gitterwerk sich in ein fast gleiclies Yer- 
h alt nis stellen. Pfoser ist bei seinen Berechnungen1)

l) a. a. O.

der Yergleichsyersuehe in Neunkirehen zu einem 
anderen Ergebnis gekommen, und zwar, weil er irr- 
tiimlich die Querschnitte im Gittenverk der Wind
erhitzer, die jewcilig von den Gasen bei der Druek- 
wie bei der Zugheizung durchzogen wurden, ais gleich 
angenommen hat, und zwar zu 5 qm. Er kommt dann 
bei der Druckheizung auf eine Geschwindigkeit von
2,18 m/sek und bei der Zugheizung auf 1,05 m/sek. 
Dieser Unterschied ist in Wirklichkeit nieht yor
handen. Bei dem Yersuch mit dem Kaminzug war 
die Gasmenge halb so groB wie bei der Druckheizung, 
und die geringere Gasmenge hatte im ersteren Fali 
gar keine Veranlassung, sich wie bei der Druck
heizung uber den ganzen Querschnitt des Gitter- 
werks auszubreiten. Wenn der Heizschaeht etwa
2 qm im Querschnitt zahlt, so haben aueh die Gase 
unter dem EinfluB des Kaminzuges hochstens 2 qm 
yon den yorhandenen 5 qm des Gitterwerkś zu ihrem 
Abzug notig. Die Geschwindigkeit wird nieht, wie 
yon Pfoser ebenda berechnet, 1,05 m/sek, sondern

~ ^ ° ° 2 =  2,6 m/sek sein, also noeh etwas groBer

ais bei der Druckluftheizung.
D ie  E r fo lg e  der D r u c k lu fth e iz u n g  fin d e n , 

a b g e se h e n  yon  d e n je n ig e n , d ie  d u rch  die 
Z u fiih ru n g  der grOBeren G as- und W arm e- 
m en ge b e d in g t  s in d , ih re  n a tftr lich e  und  
a u sr e ic h e n d e  E rk la ru n g  in  der g le ieh m a B ig en  
V e r te ilu n g  der G ase im  G itter w erk .

Die Abkiihlung der zwei- oder dreifaclicn Gas
menge auf die gleiche Abgastemperatur der Zug- 
heizung wird durch die in gleichem MaBe sich yer- 
grOBernde Heizflache bei der Druckheizung herbei- 
gefiihrt. In den Winderhitzem finden bei beiden 
Heizungsarten die gleichen Yorgange in gleicher 
Weise statt, was die von Pfoser bei seinen Vcrgleichs- 
yersuchen an einem Winderhitzer gegebenen Schau- 
bilder der Cowpertemperaturcn bestatigen. Bei der 
Druckheizung erschlieBen sich die yerstarkten Gas- 
mengen yon selbst die groBere, d. h. die ganze Heiz- 
flaehe des Winderhitzers. Es gibt dabei keine toten 
Stellen mehr im Gitterwerk, wo sich, wie beim 
Kaminzugyerfahren, der Staub ablagern kann und 
der Winderhitzer so zum Staubfanger wird. Das 
zeigt sich besonders bei einem Betrieb mit niclit 
ySUig gereinigten Gasen, wic es Pfoser selbst fest- 
stellen konnte.

Die gemachten Ausfiihrungen mussen zu dem 
SchluB fiihren, daB das bei Gebr. Stumm in Keun- 
kirchen durchgefiihrte Yerfahren sich ais eine An
wendung der bekaimten Druckluftheizung fur den 
Winderhitzerbetricb kennzeichnet. Die dabei er- 
zielten Erfolge beruhen auf denselben Ursachen, wie 
sie bei anderen Druckluftfeuerungen bekannt ge
worden sind; sie bestehen in der Moglichkeit, groBere 
Mengen an HeizstoiTcn in der Zeiteinheit vorteilhaft 
zu yerbrennen und damit die Leistung der Feuerung 
aueh in wirtschaftlicher Richtung zu steigem.

Die Druckluftheizung der Winderhitzer, einmal 
durchgefiihrt, wird allgemeincr werden, und die
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schon vor fast 40 Jahren geauBerte Absicht Cowpers, 
mit zwei Windcrhitzern einen Hochofen betreiben 
zu kónuen, erneut zur Ausfuhrung bringen. Wie groB 
man diese Anzahl fiir den Betrieb besonders von 
mehreren Hochofen wirklich walilt, hSngtganz davon 
ab, welche Heizflache die einzelnen Winderhitzer be- 
sitzen sollen und welche Reserren man fiir notig 
hiilt. Die Heizflache wird durcli zahlreiche und enge 
Kanale vergroBert, die zuerst Cowper selbst ange- 
wandt hat und auf die inzwischen in ctwas ge- 
anderter, aber dochahnlicher Form auf den Stumm- 
schen Werken zuruckgegriflen worden ist1). Diese 
Art der Vermehrung der Heizflache liegt ganz in) 
Sinne der vorstehenden Ausfiihrungen. Je mehr Heiz
flache der einzelne Winderhitzer erluilt, desto mehr 
Gas kann ihm jetzt zugefiihrt werden, oline dic Ab- 
gastemperatur zu erhohen; sie laC sich sogar er- 
niedrigen. Die Greiize hierbei findet sich dort, wo 
diejenige Temperatur im Winderhitzer erreicht wird, 
bei der die Steine zu erweichen und mit den auf die 
Dauer nicht zu vermeidenden Staubresten der Gase 
zu verschlacken beginnen. Die kleinen Durchgangs- 
offnungen in den Gittersteinen, besonders die oberen 
Lagen, wiirden sich dann schnell verstopfen. Die 
Strahlungsverluste werden bei derDruckluftlieizung, 
da die Winderhitzer wegen der groBeren Warmeauf-

') S t. u. E. 1914, 10. Dez., S. 1S29.

nahme durchweg heiBer werden, bei dem einzelnen 
Erhitzer auch gróBer werden ais bei der Zugheizung, 
wo nur im inneren Teil des Gitterwerks die fiir die 
Erhitzung des Windes notige Warme aufgespeichert 
ist. Wichtig ware es daher, jetzt den schon oft ge- 
machten Yorschlag auszufuhren, das Mantelmauer- 
werk in gróBerer Starkę oder aus Steinen geringerer 
W&rmeleitfahigkcit herzustellen oder aber beide Mittel 
zugleieh anzuwenden. Die dadurch entstehenden 
Mehrkosten fiir einen besseren Warmeschutz der 
Winderhitzer sollte man nicht scheuen, um so weniger, 
ais man in Zukunft weniger Winderhitzer notig 
haben wird und cs sich dabei um eine einmalige Aus- 
gabe handelt gegeniiber der dauernden Ersparung 
von Gichtgasen, auf die heute uberall groBter Wert 
gelegt wird.

Z u sa m n icn fa ssu n g .

Es wird dargelegt, daB der im Winderhitzer- 
betrieb durch Einfiihrung der Luft unter erhBhtem 
Druck enieltcErfoIg nicht auf den besseren Warme- 
iibergang zwischen Gas und Stein durch erhohte 
Gasgeschwindigkdt zuruckzufiihren is t , vielmehr 
ist die Erklarung in einer gleichmaBigeren Yerteilung 
der Gase iiber das Gitterwerk zu suchen die zu 
einer besseren Ausniitzung der darin enthaltenen 
Heizflachen fulirt.

Die geschichtliche Entwicklung der Oberschlesischen Eisenbahn- 
Bedarfs-Aktien-Gesellschaft.

(Ein Beitrag zur Geschichte des Eisenhuttenwesens in Oberschlesien.)

Von Professor O s k a r  S im m e r s b a c h  in Breslau.

(SchluB von Seite 1032.)

| | i e  wirtschaflliche Krisis der 70er Jahre lastete 
sehr schwer auf der łfontanindustrie, und eine 

Berechnung des Marktwertes der Jahresleistung der 
Friedenshiłtte weist das unaufhaltsame Sinken der 
Kohlen- und Eisenpreise in einem Umfange nach, 
der, wie es im Bericht iiber das Jahr 1878 lieiBt, die 
deutsche Montanindustrie fast zum Erliegen brachte. 
Eine Bessening der Sachlage erfolgte erst mit Be- 
ginn der nun eintretenden Bismarckschen Schutz- 
zollpolitik.

Es ist besonders lehrreich, festzustellen, daB die 
ersten Anfange einer Aufwartsbewegung der Kon
junktur im Jahre 1879 von Amerika ausgingen und 
in steigender Nachfrage und Preiserhohungen in 
Roheisen zum Ausdruck kamen. Auf der Friedens- 
hiitte standen im folgenden Jahre bereits drei Hoch
ofen im Feuer, die Kokerei war den Erfolgen der 
Backversuche entsprechend ausgebaut, und die 
maschinellen Anlagen der gesamten Betriebe waren 
modernisiert und vergroBert worden. Gleichzeitig 
wurde der Hochofen Nr. IV umgcbaut auf eine 
Leistungsfahigkeit von 14 000 t  im Jahre. Das neue 
Profil des Ofens stellte sich wie folgt:

G ic h tw e i te ...................................  3 766 mm
K o h len sack ...................................  5 335 „
G c s te l l ............................................ 1 880 „
Hohe bis zum Kohlensack . . 5 805 „
Kohlcnsackzylinderhohc . . .  1 726 „
S c h a c h th o h o ..............................8161 „
Gesam th5he...................................  15 692 „

Der GrundriB des Friedenshutter Hochofenwerks 
im Jahre 1880 ergibt sich aus der Abb. 11.

lin  August 1881 wurde zur Starkung der Be- 
triebsmittel eine Erhóhung des Aktienkapitals um
2 y2 3Iillionen Mark beschlossen. Am 25. Juli des- 
selben Jahres wurde das Hammerwerk Lisczok 
durch Feuer vernichtet. Da dic Anlage durch neu- 
zeitliche Betriebe in Friedenshuttc bereits ersetzt 
war, wurde ein Wiederaufbau unterlassen. Der 
vierte Hochofen auf Friedenshuttc kam im gleichen 
Jahre in Betrieb, nachdem eine Kohlenwasche und 
die Erweiterung der Koksanlage auf 120 Kammern 
fertiggestellt war. Die im Jahre 1882 mit RuBland 
abgeschlossenen Handelsrertrage schadigten die ober- 
sciilesische Eisenausfulir nach RuBland auf das 
empfindlichste. Die Oberschlesische Eisenbahn- 
Bedarfs-Aktien-Gesellschaft suchte deshalb durch
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Beteiligung an dem 1882 in Russisch-Polen begriln- 
deten Mi łow i cer E isen w erk  wieder Anteil am 
russischen Geschaft zu gewinnen, das sich in diesen 
Jahren namentlich in Feineisen und Draht iiuBerst 
ertragreich gestaltete. Gleichzeitig sicherte sich die 
Friedenshiitte, welche damals noch nicht auf eigenen 
Roheisenvcrbrauch im hcutigcn Umfangc einge- 
richtet war, dauernd und zu befriedigenden Preisen 
den Absatz ihres verkaufsfreien Roheisens.

Das Jahr 1883 wurde fiir dic Weiterentwicklung 
des Werkes von cntscheidender Bedeutung. Die Er- 
kenntnis, daB Stahl und FluBeisen bestimmt seien, 
in Zukunft fiir eine groBc Anzahl von Erzeugnissen an 
Stelle des Puddeleisens zu treten und die in der Stahl-

O VJ 5 6  S3  6 0 9 0  fCW £00771
I—U-l—I_1_!_1—I_1_I_L________ !_________|

Abbildung 11. Lageplan der Friedenshiitte (1880).

und FluBcisenerzeugung mOglichen, dem Puddel- 
prozeB erheblich iibcrlcgenen Erzcugungsziffern fiihr- 
ten zu dem EntschluB, auf Friedenshiitte ein groBes 
Stahlwerk zu erbauen. Zur Durchfuhrung dieses 
Beschlusses fand eine Kapitalserhohung durch Be- 
gebung einer Obligationsanleiho von 3 Millionen Mark 
statt. Der Betrieb der neuen Anlage wurde am 17. No- 
vember 1884 aufgenommen. Im folgenden Jahre, 
welches die ersten Anfange der Yerbandsara im 
ZusammenschluB von fftnf oberschlesischen Werken 
zu einem gemcinsainen Verkaufsbureau brachte 
(auch die Oberschlesische Eisenbahn-Bcdarfs-Aktien- 
Gesellschaft war an diesem ZusammenschluB betei- 
ligt), wurden die Werksanlagen durch Errichtung 
einer Teer- und Ammoniakfabrik erweitert.

Diese in mehr ais einem Jahrzehnt sich fortgcsetzt 
bessernde und mehrende Arbeit fand im Juli 1887 
eine jahe und ungluckliche Unterbrechung. In der

Nacht vom 24. zum 25. Juli flog die Kesselanlage 
der Hoehofen mit 22 Oberkesseln und 44 Unterkesseln 
infolge einer Explosion in die Luft (Abb. 12). 10 Tote 
und 55 mehr oder minder schwer Yerwundete waren 
die Opfer der Katastrophe.

Im unmittelbaren AnschluB an dieExplosion geriet 
durch herabstiirzende gliihende Ziegel eine groBe 
Anzahl von Gebauden in Flammen: vier Arbeiterwohn- 
hauser, zwei groBe Stallungen, zwei Magazine und das 
Geblasemaschinenhaus wurden giinzlich zerstort. 
Durch umherfliegende Kesselteile wurden die Hoch- 
ofen Nr. 2 und Nr. 4, das Dach der GieBhalle, die 
Erzabladerampe, samtliche Leitungen zwischen dem 
Kesselhause und den Hoehofen, der Windsammler 
und die Gas- und Windleitungen sehr erheblich be- 
schadigt. Der rastlosen Energie des damaligen 
Generaldirektors E d u ard  M eier gelang es indessen, 
inncrhalb weniger Monate die erfordcrlichcn Neu- 
bauten auszufiihren, um den vollcn Betrieb wieder 
aufnehmen zu konnen. Die Wiederaufrichtung der 
zerstorten Anlagen erforderte mit rd. 475 000 Jl 
etwa 136 000 J l mehr, ais die von den Versicherungs- 
gesellschaften vergutete Sunune betrug. Derindirekte 
Schaden, weicher durch die anderweitige Beschaffung 
des in diesem Jahre in Oberschlesien besonders 
knappen Roheisens und durch mehrwochigen Still- 
stand des Stahlwerks und anderer von der Rohstoff- 
und HalbzeugbeschalTung abhangiger Betiiebe ent- 
stand, betrug rd. 180 000 J l. Roheisen muBte zum 
Teil vom Ausland gekauft werden, zwei der Griiflich 
Hugo Henckelschen Venvaltung in Antonienhiitte 
gehorige Hoehofen wurden gepachtet und eine weitere 
Menge Roheisen von der Graflich Guido Henckel
schen Venvaltung bcschafft. DaB die Katastrophe 
in eine Zeit besonders reger Tiitigkeit fiel, erhohte 
den Yerlust noch um den Gewinnausfall, der aus dem 
durch Materialmangel und zwangsweise Feierschich- 
ten entstandenen Erzeugungsausfall folgte. Der 
festere ZusammenschluB des oberschlesischen Walz- 
werks-Yerbandes untersttttzte die Prcisbewegung in 
den niichstfolgenden Jahren recht erfolgreich, so daB 
die Gewinnziffcr der Walzwerke in Zawadzki von 
73 000. K im Jahre 1886 auf 525 000 J l im Jahre 1888 
steigen konnte.

Zur Erhohung der Leistungsfiihigkeit wurden in 
Zawadzki Doppelpuddelofen nach Pictzka cinge- 
ftthrt. Wahrend in Friedenshiitte in einem gewohn- 
lichen Puddelofen drei Arbeiter in zwolf Stunden 
2000 kg Luppeneisen erzeugten, stelltcn im Pietzka- 
Drehofen sechs Arbeiter in zwolf Stunden bei zwolf 
Eins&tzen von 500 kg 6000 kg her. Der Kohlenver- 
brauch betrug dabei nur 43%  von dem der alten 
Oefen.

•Um die Erzversorgung der Hochiifcn zu yerbilligen, 
erwarb dic Friedenshiitte 1890 die Eisenerzfclder 
und Fiirderungsrcchte bei M ark sd orf in Ungarn, 
aus welchen bis zum heutigen Tage ein Teil des Eisen- 
erzbedarfs der Hochofenanlage gedeckt wird.

Eino wesentliche Enveiterung des Arbeitspro- 
gramms fand 1895 statt. Nachdem man im selben
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Jahre zum direkten Konvertieren ubergegangen war, 
wurden zur Beseitigung der wiederliolten Arbeitsnot 
auf der Grobstrecke die Einrichtungen zur Form- 
cisenerzeugung geschafTen. In das gleiche Jahr fallt 
die Erbauung einer Seilbahn, die 2 / 2 km lang, die 
Zufuhrung der Kokskohle vereinfachte und ver- 
billigte, ferner der Einbau eines Roheisenmischers 
und die Erbauung der Benzolfabrik und Teerdestil- 
lation, die eine ergiebigere Ausnutzung des bei der 
Kokerei gewonnenen Teers sicherte. In den kom- 
menden Jahren, welehe bis 1900 einer aufsteigenden. 
Konjunktur angehorten, kamen die unter besonders 
ungiinstigen Umstanden und mit sehweren Opfern 
geschaffenen Verbesserungen dem Werke sehr zu- 
statten. Das 1885 in Betrieb genommene Stahl
werk erreichte im zweiten Betriebsjahre eine Gesamt- 
leistung von 140 272 t, also etwa das Achtfaehe der 
Erzeugung des ersten Jahres.

Das Jahr 1897 brachte wieder einen Uebelstand, 
dem auch nicht durcli besonders gut ausgebaute

Betriebsanlagen zu begegnen war. Umfangreicher 
Koksmangel im Revier zwang zu teuren Beziigen 
<aus Mahrisch-Ostrau, auch war die Friedenshiitte 
gezwungen, wahrend mehrerer Monate auf ihrer 
Grube Koks aus Stiickkohlen in Meilern herzustellen. 
NaturgemiiB wurden hierdurch die Roheisenselbst- 
kosten wieder erheblich gesteigert. Da die Kon
junktur und mit ihr die Preise sich weiter autwftrts 
bewegten und trotz der auch nur voriibergehenden 
Steigerung der Selbstkosten die Produktionserhohung 
noch Nutzen lieB, wurde im September desselben 
Jahres Hoehofen Nr. 4 angeblasen. Das Aktien- 
kapital, das schon 1888 auf 12 Millionen Mark erhoht 
war, erfuhr eine weitere Erhohung um 3 600 000 JC 
a u f 15 000 000 JC.

Die 1898 unternommenen Versuche, auch die 
westfalischen Werke zu syndizieren, scheiterten, doch 
wies der Beschiiftigungsstand der oberschlesischen 
Werke und somit auch der Friedenshutte in diesem 
Jahre die hochste Ziffer seit Bestehen der Aktien- 
gesellschaft auf. Das folgende Jahr zeitigte mit der 
Griindung des Deutschen Trager-Verbandes den An
fang, aus welchem sich spater der Deutsche Stahl- 
wrerks-Verband entwickelte. Yon ganz besonderer 
Bedeutung wurde das Jahr 1899 fur die zukttnftige,

giinstige Weiterentwicklung der Oberschlesischen 
Eisenbahn-Bedarfs-Aktien-Gesellschaft. Die seit 
Jahren angestrebte Aufteilung des dicht bei dem 
Werke gelcgcnen Schwarzwaldterrains kam endlich 
zustande, und min konnte dic Gesellschaft ihren 
bereits eingangs erwahnten, aus den 1840er Jahren 
stammenden Besitz in Kuxen an den in Fristen 
liegenden Gruben verwerten. Nur 2 km von der 
Hiitte entfernt wurde ein neuer Kohlenbcrgbau
— F r ie d e n sg r u b c  — geplant, und die zum 6. Mai 
1899 einberufene Generalversammlung beschloB zur 
Bestreitung der Kosten fiir die Errichtung der 
Grubenanlage eine Erhohung des Akticnkapitals um 
4 400 000 JC.

Das Arbeitsprogramm der Friedenshiitte wurde im 
selben Jahre im AnschluB an den wachsendcn Bedarf 
der Staatsbahnen um die Erzeugung von Radreifen, 
Scheiben, Achsen und fertigen Radsiitzen erweitert. 
lin  Yordergrund des Interesses stand nun die Tief- 
bau-Neuanlage Friedensgrube, deren erster Schacht,

Maricschacht, am 2. Oktober 1899 angehauen wurde. 
Der zweite Schacht wurde zunSchst abgebohrt, und 
das Bohrloch wies die in diesem Felde. vorauszu- 
sehenden bekannten F10zvorkommen nacli. Zunachst 
die drei FlOze der Orzegow-Gruppe mit 1,42 und 1,5 m 
Machtigkeit; im kommenden Jahre wurden noch 
Flozc von 2,1 rn, 3 m und bei 399,40 m Tiefe ein 
solches von 6,6 m Machtigkeit erschlossen. Die 
Arbeiten nahmen ohne besondere StOrungen gliick- 
lichen Fortgang, so daB der zweite Schacht (Anna- 
schacht) am 26. Juni 1900 angehauen werden konnte. 
Im ubrigen aber steht das genannte Jahr, wie in der 
gesamten deutschen Yolkswirtschaft, so auch bei der 
oberschlesischen Eisenindustrie in schkchtem An- 
denken.

Noch unvermittelter wie im Jahre 1873 brach 
die Krisis lierein, und der Walzenprcis fiel in kur- 
zester Zeit um 70 Jl f. d. t. Aber erst im folgenden 
Jahre kamen die Folgen der Krisis voll zum Ausdruek, 
und auch die Friedenshutte litt unter derart starkem 
Arbeitsmangel, daB die Erzeugung gegen die Yorjahre 
erheblich zuriickbleiben muBte. Wahrend 1900 noch 
vier Hoehofen betrieben werden konnten, standen 
wahrend des groBten Teiles des Jahres 1901 nur 
drei, im letzten Yierteljahr sogar nur zwei im Feuer.

Abbildung 12. Dio duroh Explosion zerstorte Hochofenanlage der Friedenshutte (1887).
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Der "Waizcnpreis ging %veit unter 100 JC ab Werk 
zuruck. Unter dem Druck dieser Verhaltnisse kam 
im Dezember 1901 ziemlieh iibcrraschend ein Zu- 
sammenschluB der west- und siiddeutschcn Walz- 
werke zustande, der einer Fcstsetzung von Mindest- 
preisen fiir Stabeisen galt, um dem unausgesetzten 
Preisriickgange zu steuern. Aber aueh fiir andere 
Erzeugnisse wichen die Preise unaufhaltsam. So 
hatte die Friedenshiitte z. B. im Triigergeschaft, ob- 
gleieh der Menge nacli kein Riickgang im Absatz ein- 
getreten war, einen Einnahmeausfall von 1100 000 Jl 
zu verzeichnen. Der Absatz in Eisenbahnmaterial 
ging um 11 700 t zuruck. Es ist nattirlich, daB sieh 
das Wirtschaftsleben von den Katastrophcn des 
Krisenjahres 1900 nieht sehnell erholen konnte. Erst

dic im Februar 1904 unter Beitritt der Oberschlesi
schen Eisenbahn-Bedarfs-Aktien-Gesellschaft erfolgte 
Griindung des Deutschen Stahlwerks-Verbandes gab 
dem Markt eine feste Stiitze und wurde der Aus- 
gangspunkt einer neuen Aufwartsbewegung. Im 
Jahre 1903 nalim die Friedenshiitte ihre im AnschluB 
an die bis dahin ausgebauten und nun rentabel arbei- 
tenden Betriebe fiir die Massenerzeugung notwendig 
gewordene Ausdehnung des Programms auf hoehwer- 
tige Verfeinerung auf und setzte in 1904 das modern 
eingerichtete Feinblechwalzwerk in Betrieb. Den 
bedeutendsten Zuwachs aber erhielt das Werk durch 

die in der auBerordentlichen Generalversammlung 
vom 25. Januar 1905 beschlossene Fusion mit 
den in Gleiwitz gelegenen I lu ld s c h in s k y s c h e n  
H iit te n w e r k e n  A k t ie n g e s e lls c h a ft ,  zu deren 
Uebernahme eine Erhohung des Aktienkapitals um
20 000 000 J l  beschlosscn wurde. Durch diese Ver- 
einigung ging der gesamte Besitz der in Gleiwitz ge
legenen Anlagen der Huldschinskysehen Hiittenwerke

auf die Oberschlesische Eiscnbahn-Bedarfs-Aktien- 
Gesellschaft iiber, die damit gleichzeitig 5 230 000 
von dcm G Millionen Rubel betragenden Aktlenkapital 
der Sosnowicer Rohrenwalzwerke und Eiscnwerke 
erwarb.

Die H u ld sc h in sk y sc h c n  H iit te n w e r k e  waren 
im Jahre 1867 ais erstes Rohrenwerk Oberschlesiens 
(Abb. 13) unter der Firma Halin & Huldschinsky 
begriindet worden. Wenige Jahre naeh der Inbetrieb- 
setzung scliied der Mitinhaber H alin  aus, und die 
Firma lautete nun S. H u ld s c h in s k y  & SOhnc. 
Zwei Jahrzehnte lang kaufte das Werk sein Roh- 
material, Rohrstreifen und Universaleisen von an
deren oberschlesischen Werken, bis es 1889/90 dazu 
iiberging, ein Siemens - Martin - Stahlwerk und eine

Uni versalcisenstrccke 
zu bauen, der 1891/92 
Grob-, Mittel-undFein- 
eisenstrecken angeglic- 
dertwurden. Naeh Er
hohung der russischen 

und osterreichischen 
Zoile errichtete die
Firma jenseits der 
Grenze, in Sosnowice 
(RuBland) und in
Schonbrunn (Oester- 
reich), neue Rohren- 
walzwerke, von denen 
das . erstere an eine 
Akticngesellschaft und 
das letztere an die

Mannesmąnnrohren- 
.Werke iiberging.

Im Jahre 1894 wur
den die Gleiwitzer 
Werk? in die Akticnge
sellschaft Huldschins- 
kysche Hiittenwerke 
ubergefiihrt mit einem 

Aktienkapital von 3000000  J l, das aber schon
1898 auf 20 000 000 Jl anwuclis , hauptsach-
lich infolge der Beteiligung der Sosnowicer
Rohrenwalzwerke und Eiscnwerke, welche zum
groBten russischen Rohrenwerk ausgebaut wurden. 
Gleichzeitig setzte in dem Arbeitsprogramm der 
Huldschinskywerke eine Erweiterung ein, die nieht 
nur fiir die Entwicklung des Werkes, sondern aueh 
fur die oberschlesische Eisenindustrie eine ein- 
schneidende Bedeutung erhielt. Es wurde die Stahl- 
verfeinerung zur Hauptspezialitat des Werkes. Des- 
halb errichtete man 1899 ein dampfhydraulisches 
PreBwerk nebst Bandagenwalzwerk und Raderfabrik 
und 1901, ais erstes Werk seiner Art in Oberschlesien, 
eine Anlage zur Herstellung nahtloscr Rohre und 
anderer Hohlkórper. Weit mehr, ais es der Prasis 
der damaligen Zeit entsprach, war die Werksleitung 
standig bestrebt, die Anlagen durch Einfuhrung neuer 
Spezialzweige, z. B. Herstellung von Nickelstahl, 
sowie durch Ausriistung mit den vollkommensten

Abbildung 13. Die HuldBchinskywerke im Jahre 18G7.
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Apparatcń und Masehinen auf der Hiihe zu halten 
und den Ruf ais erstes Stahlverfeinerungswerk Ober- 
schlesiens zu wahrfn.

So trat denn die Oberschlesische Eisenbahn- 
Bedarfs-Aktien-Gesellschaft nach jener bedeutsamen 
Transaktion in eine Reihe wichtiger Verfeinerungen 
ein und schuf eine Bctriebskonzentration mit wett- 
bewerbsfiihigeren Gestehungskosten, welche auf an- 
derem Wege gleich vorteilhaft nicht zu erreichen ge- 
wesen wilre. Auch die Beteiligungsziffern im Deut-

Abbildung 14.
Entwicklung der Jahreserzeugung eines Hoch- 
ofens der Oberschlesischen Eiaenbahn-Bedarfs- 
Aktien-Gesellschaft seit ihren ersten Anfangen 

(1 mm =  200 t  Roheisen).

sehen und Oberschlesischen Stahhverks-Verbande er- 
fuhren durch diese Fusion eine Erhohung, nach wel- 
cher die Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Aktien- 
Gesellschaft mit einer Rohstahlziffer von iiber 
440 000 t das groBte Eisenhuttenwerk Oberschlesiens 
geworden ist. Durch Aufnahme der O b ersch lc s i-  
sc h e n  K e sse lw e r k e  B. M eyer, G. m. b. H., sowie 
der E ise n g ie B e r c i v o n  H e n n ig  & Co. wurde das 
Arbeitsprogramm noch weiter vervollstandigt und 
zweckmaBig erganzt. An der Griindung der O ber
s c h le s is c h e n  Z in k h u tte n  A.-G. in Kattowitz 
beteiligte sich die Oberschlesische Eiseribahn-Be- 
darfs - Aktien - Gesellschaft durch Einbringung der 
im Jahre 1900 erworbenen Rosamundehutte, sowie 
des Blechwalzwerks Sandowitz im GroB-Strehlitzer 
Kreise mit einem Grundstuck von etwa 105 ha. Da- 

XLVn.„

fiir erhielt die Oberschlesische Eiscnbahn-Bedarfs- 
Aktien-Gesellschaft 1325 000 J i vollgezahlter Aktien 
des neuer. Unternehmens. Nachdem der Ober
schlesische Stahlwerks-Verband mit Ablauf des ersten 
Halbjahres 1907 seine Endschaft erreicht hatte, 
grundete die Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs- 
Aktien-Gesellscliaft mit der „Oberschlesischen Eiscn- 
Industrie - Aktien - Gesellschaft", der „Kattowitzer 
Aktien - Gesellschaft11 und der „Bismarckhtttte“  
die „ O b e r sc h le s isc h e  S ta h lw e r k s g e s e lls e h a f t  
m. b. H .“, welche ihre Tatigkeit am 1. Jul i 1907 
aufnahm.

Im Jahre 1909 wurden die Antcile der Ober
schlesischen Kesselwerke B. Meyer, G. m. b. H. in 
Gleiwitz, infolge des scharfen Wettbewerbes zwischen

rsvs wo? rym wca rtfe ist/ *9/2
Abbildang 15. Erzeugungsziffer der Oberschlesischen 
Eisenbahn-Bedarfs-Aktien-Gesellschaft 1905 bis 1913.

den deutschen Kesselfabriken, der eine nutzbringende 
Entwicklung dieses Geschafts fiir die Folgę in Frage 
stellte, an die Deutschen Babcock & Wilcox Dampf- 
kessel-AVerke Aktien-Gesellschaft verauBert, jedoch 
ohne die Abteilung SchweiBerei, welche fis Blech- 
abnehmer an die Aktienges;llschaft Ferrum Arigliede- 
rung erhielt, dereń Aktienkapit il in Hohe von 
1 800 000 JC 1912 ganz ubernommen wurde, um einen 
weiteren aufnalunefahigen Verfeinerungsbetrieb fiir 
den Absatz der Gleiwitzer und Friedenshuttcr Fabri- 
kate zu besitzen.

Die A k t ie n - G e s e l ls c h a f t  F erru m , 1870 von 
R u d o lf  P r in g sh e im , dem bekannten Pachter der 
oberschlesischen Schmalspurbahnen, ais Maschincn- 
werkstatte gegriindet, 1874 ais Maschinenfabrik 
Rhein & Co. weitergefuhrt und 1892 in die Aktien- 
Gesellschaft umgewandelt, hatte sich ais Wassergas- 
RohrenschweiBwerk einen besonderen Kamen er- 
worben hinsichtlich der Ausnutzung der sogenannten

143
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„weiBen Kohle", jener gewaltigen Energiemengen, 
die hochgelegene Gebirgsseen und Fliisse in sich 
bergen und deren Kraft in Form wilder Strome und 
Bilche jahraus, jahrein in nutzloser Arbeit zu Tale 
wandert, in vielen Failen Yernichtung und Tod 
bringend, statt kulturelle Arbeit zu lcisten. Die Nutz- 
barmachung der „weiBen Kohle“ erfolgt in der Weise, 
daB yermittelst Rohrleitungen das Wasser den unten 
im Tale aufgestellten Wasserturbinen zugefflhrt wird, 
die nunmehr entweder ihre Arbeitskraft abgeben, 
oder — wie es in den weitaus meisten Failen geschieht
— durch Verbindung mit Dynamomaschincn zur Er
zeugung elektrischer Energicquellen Verwendung 
finden. Die Ausnutzung in groBerem MaBstabe wurde 
jedoch crst ermoglicht, nachdem es der Technik ge- 
lungen war, neben den gewaltigen Maschinenein- 
heiten auch Turbincn-Hochdruck-Rohrleitungen zu

Hochofens stellte sich auf 44 0 0 0 1 Roheisen. Abb. 14 
fiihrt die Entwicklung der Jahreserzeugung eines 
Hochofens der Oberschlesischen Eisenbahn-Bedarfs- 
Aktien-Gesellschaft seit ihren ersten Anfangen vor 
Augen. Besonderes Augenmerk legte man ferner auf 
die Verwertung feinstiickiger Erze und baute 1909 
eine Hochdruckbrikettierungsanlage und 1911 eine 
Agglomericranlage, der dann 1913 eine Erzbrikettie- 
rungsanlage nacli Patent Rainćn folgte; gleichzeilig 
wurde die Hochbahn erweitert und neue Erzlager- 
platze errichtet und mit elektrisch betriebenem Lauf- 
kran von 77 m Spannweite ausgeriistet.

'Nicht minder wurden die Stahl- und Walzwerks- 
anlagen entsprechend den Fortschritten der Eisen- 
hiittentechnik umgeiindert. In Friedenshiltte erfolgte

K&3S30C01

Abbildung 16. Umsatzentwicklung der Ober- 
scblesiscben Eisenbahn - Bedarfs-Aktien - Gesell- 

sohaft 1905 bis 1913.

schaffen, welche dem hohen Flussigkeitsdruck mit 
Sichcrheit standhalten. Handelt. es sich doch um 
Gefallshóhen bis zu 1400 m, dic fiir den unteren Teil 
<ler Rohrleitung einen Betriebsdruck bis zu 140 at 
■ergeben!

Ais am 30. Juni 1910 die Auflosung der Syndikate 
fiir Gas- und Siederohre erfolgte, wurde sofort zur 
Abschwachung der schadigenden Wirkung des freien 
Wettbewerbes in den ostlichen Provinzen mit der 
Bismarckhiitte eine Interessengemeinschaft gegriin- 
det, wodurch auch das fertige Projekt des Umbaues 
eines Walzwerkes zur Herstellung groBer Rohre zu 
Fali kam, das ais Ergiinzung der bereits im Jahre 1909 
im Gleiwitzer Stadtwalde erbauten Anlage zur Her
stellung wamigewalzter sowie kaltgezogener naht- 
(oser Stahlrohre gedacht war.

Auf dem Hochofenwerk in Friedenshiltte war be
reits 1906/7 ein sechster Hochofen mit Schragaufzug 
und selbsttatiger Begichtung neu gebaut und mit 
einem neuen Gasgeblase angeblasen; desgleichen 
wurden Gasreinigungsanlagen und zwei Koksofen- 
gruppen erneuert. Die Jahresleistunj des neuen

■jvsvsi •
3 fned&Ktitfć

597231 ■
f2 ,7 % A 7 /e i/d e r fr ie d e tis łu ffi

jem st-
Z3,ó’%A7/>//dirftied&a/rv/ti

2500501 -

<?JIS %/iatei/derfntdi!rtsti///e

Abbildung 17. Anteil der Friedenshiitte an 
Obersehlcsiens Roheisenorzeugung

1909 die Anlage von Elektrostahlofen, System Na- 
thusius, und 1910 der Umbau des Thomaswerks 
sowie die Erweiterung des Hammerwerks und des 
Feinblechwalzwerks. Im Siemens-Martinwerk wurde 
mit Erfolg die Yerwendung von Koksofengas zur 
Stahlerzeugung eingefilhrt, desgleichen im Fein- 
blechwalzwerk zum Gliihen der Bleche. Im Miirz
1910 gelangte ferner eine neue elektrisch betriebene 
Triostrecke in Betrieb, auf welche der groBere Teil 
der bisher in Gleiwitz und Zawadzki hergestellten 
Profile ubernommen wurde.

In Zawadzki wurde eine neue Feldbahnfabrik ge
baut, die Mitte 1912 in Betrieb kam. Fiir den Absatz 
dieser Erzeugtiisse wurde ais Yerkaufsorganisation 
die „Friedenshiittcr Feld- und Kleinbahnbedarfs- 
Gesellschaft m. b. H., Berlin11 gegriindet.

Auf den Huldschinsky-Werken fand in durch- 
greifender Weise der Ausbau der PreBwerksanlagen, 
des RohrpreBwerks und der Temper- und Fittings- 
gieBerei, sowie vor allem der GeschoBfabrik statt. 
Neu hinzu kam der Bau eines Klcinbandagenwalz- 
werks, 1914 eines neuen Gasrohrwerks.



22. Noyember 1917. Umschau. Stahl und Eisen. 1075

Die Werksanlagcn der Oberschlesischen Eisen- 
bahn-Bedarfs-Aktien-Gescllschaft stehen heute ins- 
gesanit auf voller Hohe der Technik, sowohl in 
quantitativcr ais aueh in qualitativer Hinsicht.

fisenerzY,S3%  
floheiserj će%  

^Sc/ii& r/te/serj 8,55%  
'Wa/ZH enksfabri/cofe %

(t&O '

so ergibt sich gemaB der Abb. 17 ein Anwachsen 
dieser von 15 400 t in 1872 auf iiber 250000 t in 
1912, d. h. die Leistung hat sich mehr ais verfiinf- 
zehnfacht.

Von der Gesamtroheisenerzeugung Oberschlesiens 
lieferten die Friedenshutter Hoehofen 1872 nur 5,3 %, 
wahrend fiinfzig Jahre spater auf sie fast ein Viertel 
der Gesamtroheiscnziffer Oberschlesiens entfiel. Aueh 
in der Rohstahlerzeugung steht die Gesellschaft an 
der Spitzc sSnUlicher oberschlesischen Hiittenwerke.

Vergleicht man die Leistung der Gesellschaft in 
den Jahren 1871 und 1912/13, so erhiilt man fol- 
gendes Bild (Abb. 18), das in treffender Weise die 
groBartige Entwieklung der Werksanlagcn innerhalb 
der lotzten fiinf Jahrzehnte kennzeichnet.

1871
10 300 t  Roheisen,
14 250 t  SchweiBeisen, 
10 500 t  Walzwerks- 

fabrikatc, 
124 134 t  Kohle,

7 543 t  Eisenerz,

188?MOl

Abbildung 18. Entwieklung der Erzeugung der 
Oberschlesischen Eisenbahn-Bedurfs-Aktien-Gesell-j 
schaft in den letzten 50 Jahren 1871 bis 1912/13.

Der gesamte Grundbesitz der Oberschlesischen 
Eisenbahu-Bedarfs-Aktien-Gcsellschaft stellt sich ge- 
genwiirtig auf 1564 ha, 79 a, 16 qm. Die Entwick- 
lung der Leistungsfahigkeit der Gesellschaft seit dem 
Jahre 1905, d. h. nach der Verschmelzung mit den 
Huldschinskyschen Huttenwerken, geht aus den 
Abb. 15 und 16 hervor.

Fiihrt man sich die Roheisenerzeugung der Ge
sellschaft in den letzten fiinf Jahrzehnten vor Augen,

J a h re s e rz o u g u n g  d e r  O b e rs c h le s is c h e n  E is e n -  
b a h n  ■ B e d a rf  s- A k t ie n  - G e se lls c h a f t .

1912/13

250 000 t  Roheisen,
440 000 t  R ohstahl (SchweiB- 

u. FluBeisen),
374 000 t  Walzwerksfabri-

kate (u. GieBerei- 
erzeugnisse),

720 000 t  Kohlo,
103 000 t  Eisenerz.

Die Oberschlesischc Eisenbahn-Bedarfs-Aktien- 
Gesellschaft beschaftigt heute einschlieBlich der im 
April 1916 angegliederten K o m m a n d itg e se ll-  
s c h a f t  O tto  J a ch m a n n  (Eisen-, Stahl- und Ge- 
schoBprcBwerk in Berlin-Borśigwalde) uber 28 000 
Angestellte und Arbeiter. Sie zahlt allcin an Lohnen 
und Gehaltern jiihrlich iiber 30000 000 J i,  und die 
gesetzlichen und freiwilligen Aufwendungen fiir 
soziale und offentliche Zwecke betragen jahrlich 4 % 
des Aktienkapitals (1915: 5,37 %).

Ein kiihner Unternehmungsgeist gehorte neben 
tiefem technischem Wissen und Konnen dazu, um 
die Oberschlesischc Eiscnbahn-Bedarfs-Aktien-Gesell- 
schaft auf eine solche industrielle Hohe zu bringen, 
und viele hervorragende Miinner haben mitgearbeitet, 
dereń Namen in der Geschichte der Gesellschaft in 
dankbarer Erinnerung leben.

Umschau.
G ase in  leg le rten  S tah len .

Seitdem G ra h am  im Jahre  1865 SchwciBeisen im 
Vakuum erhitzte und feststellte, daB dic hierbei frei- 
werdenden Gase aus einer Mischung von Kohienoxyd, 
Kohlensaure, Wasscrstoff und Sticlcstoff bestanden, 
sind manche Untersuchungen iiber dic in Roheisen und 
Stiihlcn eingescblosscnen Gase angestellt worden. Uecken 
sich die von den einzelnen Forschern erhaltenen Ergeb
nisse aucli nicht yollkommen, so geben sie doch ein all- 
gemeines Bild von der Menge und dem Wcsen der in den 
Eisensorten enthaltenen Gase. SchwciBeisen, GuBeisen 
und Stahl losen auf Grund der rorliegenden Angaben 
wechselnde Mengcn, die aus Kohlenoxyd, Kohlensaure, 
W asscrstoff, Stickstoff und Met han zusammengesetzt 
sind. Die in Stahl gelosten Gase bestehen in der Haupt- 
-Saelie aus Kohicnoxyd und Wasscrstoff. Wasscrstoff 
herrscht bei niedriger Tem peratur vor, nimmt bis zu 
einem Mindestwert m it ateigender Tem peratur ab, steigt

dann aber wieder m it weiterer Erhitzung. Kohlenoxyd 
ist bei niedriger Tem peratur nur sehr wenig zu finde i, 
steigt aber mit zunehmender Erhitzung bis zu einem 
Hochstwert und fiillt dann wieder unbedeutend. Kohlen- 
oxyd und W asscrstoff sind in mehr oder weniger gleichen 
Verhaltnissen bci hohen Temperaturen vorhanden. Koh- 
lcnsaure, Metlian und Stickstoff kommen nur in kleinen 
Mengcn vor und machcn in der Regel nicht mehr ais 
5 %  des gesamten entwickelten Gases aus. GuBeisen 
halt mehr Gas gelost ais Stahl. B ohrt man Stahl unter 
Wasser oder Quecksilber an, so wird eine grofle Gasmcnge 
frei. Mechanische Bearbeitung, wie Walzen und Schmie- 
den, vermindert die geloste Gasmcnge. Das Entweichen 
eines Gases aus Stahl steh t i a Beziehung zu dessen 
kritischen Punkten; die groBte Gasmcnge wird bei 
den kritischen Temperaturen entwiekelt.

Die bisher angestellten Untersuchungen erstreckten 
sich durchweg auf Roheisen, SchweiBeisćn oder Kohlen-



1070 Stalil und Eisen. Uvu>chau. 37. Jahrg. Nr. 47.

Zahlentafel 1. V e rsu c h se rg c b n is s e  m it  N io k c ls ta h l  
(25 g).

Erhltzungs-
tem peratur

°0

Gas
menge
ccm

CO,

%

00

%

n ,

%

CH,

%

N,

%

500 4,2 1,29 2,22 95,79 0,23 0,47
570 9,3 0,65 37,66 61,17 0,39 0,13
6 1 6 1) 13,3 1 ,00 50,33 48,16 0,33 0,18
652*) 8,4 0,57 74,57 24,52 0,22 0,12
684*) 10,3 0,48 60,72 38,19 0,36 0,25
782 9,3 0,58 47,31 51,41 0,39 0,31
880 6,7 0,60 51,31 47,64 0,22 0,23

Mittlere Zusam
mensetzung . 0,74 46,30 52,41 0,31 0,24

stoffstahl. Ucbcr Sonderstahle liegen, Boweit bekannt, 
nur einigo wenigo Versucho von G o eren s  und P a q u e t  
vor!). Letzthin sind einige Untersuchungen von J. W. 
D o n a ld s o n 1) gerado an solohen Stahien ausgcfiihrt 
worden, wobei Nickel-, Silizium-, Chrom- und Mangan- 
Stahle naehstehender Zusammensetzung benutzt wurden: 

Kickel- Silizium- Chrom- M an^an-
stahl
0/

Htnhl
o/

Htahl
0/

stahl
0/

Kohlenstoff . . . 0,21
A>

0,21
/o

0,43
/o

0,08
Silizium . . . , 3,46 0,32 0,13
Mangan . . . . . 0,72 0,29 0,25 3,50

— — —
Chrom . . . ■ • 1 - — 3,28 —

Die Stahlo enthalten m ithin einen nahezu gleiehen 
Gehalt an dcm besonderen Grundstoff; es konnte somit 
featgestellt werden, ob und in weleher Weise die vcrsehic- 
dencn besonderen Grundstoffo die N atur und Entwioklung 
der freiwerdenden Gase beeinflussen. Der Kohlcnstoff- 
gehalt der Stahlo schwankt; dies wird einen geringen 
EinfluB auf dic Mengc der Gase haben, aber keinen nonnens- 
werten EinfluB auf deren Natur. Der Niokclstahl kam in 
gcwalztem, der Silizium-, Chrom- und Manganstahl in 
gcschmiedetem Zustand zur Verwcndung.

Zu den Versuehen wurden grobe Bohrspano dieser 
Stahlo benutzt, dic im Vakuum in einem m it Gas geheizten 
Rohrenofcn erh itzt wurden. Der Apparat war Tollstandig 
dicht, luft- und gasfrei. Nach Einfiihrung der Stahlprobo 
pumpto man das Ofenrohr leer und licB es 24 st stehen; 
dann begann erst die Gasaufsammlung. Da unterhalb 
6000 keine mcrklicho Gasmengo entwickelt wurde, 
wurde dieso Tem peratur ala Anfangstemperatur dor Er- 
hitzung gewahlt. Die Endtem peratur betrug bei jedem 
Versuch 880 °. In  den meisten Fallen wurdo das Gas 
bei jeder Tem peratur inncrhalb 5 bis 6 s t volLstiindig in 
Freiheit gesetzt; der Einheitlichkeit halber aber wurde 
da8 Erhitzcn 7 st lang beibchalten. Die Entwicklungs- 
geschwindii^keit des Gascs wurde an einem am Endo 
der Ofenrohrc angebrachten Quecksilbermanometer be- 
obachtet.

Dic Versuehscrgebnisso sind aus den Zahlentafcln 1 
bis 5 und aus Abb. 1 zu crsehen. Zahlentafel 5 und Abb. 1 
zeigen, dali der Nickelstahl dio gro lito Gasmenge lietert; 
dic aus den Silizium-, Chrom- und Jlanganstiihlen cr- 
haltenen Gasmengen nehmen in der gegcbenen Reihen- 
folge ab. Mit friiheren, an Kohlenstoffstahl erhaltenen 
Ergebnissen verglichen, sind die Gasmengen ais hoch 
zu bezeichnen. Was dic N atur der aus den verschiedcnen 
Stahien entwiekclten Gaso betrifft, so herrseht im all- 
gemeinen Kohlenoxyd und Wasserstoff vor, und zwar 
KohIcnoxyd bei hohen und Wasserstoff bei niedrigen 
Temperaturen. Dies steht im Einklang mit bereita fruher 
an Kohlenstoffstahlcn gemachten Beobachtungcn. Der

*) llochstwert des kritischen Punktes.
*) Vgl. St. u. E. 1915, 4. N o t . ,  S. 11:15.
J) The Iron Agc 1916, 26. Okt., S. 928.

Zahlentafel 2. V c rsu c h se rg e b n is s e  m it  S iliz iu m - 
s t a h l  (40 g).

Erhltzungs-
tem peratur

00

Gas
menge

ccm

CO,

%

CO

%

n ,

%

OH.

%

N ,

%

500 5,1 1,46 3,64 94,54 0,24 0,12
600 8,1 0,33 7,96 91,46 0,17 0,08
7001) 10,7 0,26 41,16 58,21 0,26 0,11
750 10,2 0,59 53,13 45,79 0,29 0,20
76T2) 9,6 1,18 54,27 44,10 0,27 0,18
8001) 6,8 1,39 53,87 44,16 0,35 0,23
850 5,0 2,11 49,04 48,06 0,30 0,52

Mittlere Zusam
mensetzung . 1,05 37,59 60,90 0,27 0,19

Gehalt an Kohlensaure, Methan und Stickstoff iiber- 
schreitet in keinem Falle 2,5 %  der Gesamtgasmenge.

Dic mittlere Zusammensetzung des aus den Nickcl- 
und Chromstiihlen freiwerdenden Gascs gleicht der des 
aus Kohlenstoffstiihlen entwiekclten Gases. Bei den 
Silizium- und Manganstahlen ist der Gehalt an Kohlen- 
oxyd 8 bis 10 %  niedriger und der Gehalt an Wasserstoff 
cntsprcchend hoher. Dies scheint darauf hinzudeuten, 
daB Silizium und Mangan dio Loslichkeit des Stahles 
fiir KohIcnoxyd Termindern und scino Loslichkeit fiir 
Wasseretoff erhohen. Der Gehalt an Stickstoff ist in

t e m p e r a t u r  
Abbildung 1. Gasgehalte In leglerten Stahien.]

dcm ChromBtahl, wenn auch nioht ausnahmsweise hoch, 
bo doch entschieden hoher ais in den anderen Stahien 
und zeigt bei den ycrschiedencn Temperaturen wenig 
Veranderung. Zu behaupten, daB dies m it dem Chrom- 
gchalt zusammenhangt, scheint wohl sehr gewagt. Es 
ist eher anzunehmen, daB es m it dem HerstellungsTcr- 
fahren der vorlicgcnd untersuchten Stahle zusammen- 
hiingt. W ahrend der Nickelstahl ais saurer Siemens- 
M artin-Stahl bezeiehnet wird, fehlt fiir die anderen Stahle 
dio genaue Herkunftsbezeichnung. Es wird nur gesagt, 
daB dic anderen Stahlo Tiegel- oder KonTerterstiihle 
sind; welchcr Stahl Tiegelstahl und weleher KonTcrter- 
stahl ist, wird nicht angegeben. Diese Angaben wiiren 
aber von groBem W erte gewesen.

Hinsichtlich des Frciwerdens Ton Kohlenoxyd und 
W asserstoff ist bei dem Nickelstahl zu bemerken, daB 
Kohlcnoxyd in geringen Mengen bei 600 0 zugegen ist. 
Bei 570 0 steigt der Gehalt um 35 %  und nimm t wciter- 
hin zu, bis er bei 6520 einen HSchstwcrt erreicht; von 
da ab fallt er wieder, erreicht bei 782 0 einen Niedrigst- 
wert und steigt dann wieder unbedeutend. Dic Verande- 
rung des Wasserstoffgehaltcs ist umgekehrt; die Hochst- 
wertc des ersteren fallen m it den Niedrigstwcrten des

ł ) Kritischer Temperaturbereich.
, Hochstwert der Umwandlung.
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Zahlentafel 3. V e rsu c h se rg e b n is s e  m it C h ro m s ta h l  Zahlentafel 4. V c rsu o h se rg e b n isa e  m it  M an g an - 
(40 g). s t a h l  (40 g).

Erhitzungs-
temperatur

00

Gaa-
meDgo
ccm

CO,

%

CO

%

n ,

%

oh4

% %

500 5,1 2,11 18,21 78,84 0,32 0,52
600 7,3 2,52 27,72 68,78 0,25 0,73
700l) 7,6 0,91 40,16 58,25 0,15 0,53
750 6,4 1,53 52,69 44,92 0,33 0,53
7752) 6,1 1,38 62,31 35,62 0,23 0,46
800>) 5,9 2,58 62,92 33,58 0,33 0,59
880 3,6 2,41 49,96 46,89 0,33 0,41

MittlcreZusam- 
mensetzung . 1,92 44,85 52,41 0,28 0,54

Erhitzudfifl-
temperatur

•0

Gas-
rneuge
ccm

CO,

%

CO

%

H,

%

on,

%

N.

%

500 4,6 2,66 10,13 86,31 0,53 0,37
5371) 6,5 1,53 15,42 82,44 0,38 0,23
600 5,8 2,33 32,17 65,00 0,25 0,25
700 5,2 0,91 51,09 47,45 0,26 0,29
800 4,5 1,99 65,63 31,60 0,33 0,45
880 3,0 2,21 48,15 48,89 0,37 0,38

Mittlere Zusam
mensetzung . 1,94 37,10 60,28 0,35 0,33

Zalilentafel 5. G a s m c n g e  a u f  100 g S o n d e r s t a h l .

N l c k e l s t a b l S i l l z i u m n t a h l O f a ro m s ta h l M a n g a n s t a h l
m it 0,21 %  C und m it 0,21 %  0  und mit 0,43 % O und m it 0.08 %  0  und

3,20 % NI 3,40 %  SI 3,28 %  Cr 3,60 % l in

Tem peratur Oasmeoge Tem peratur Gasmengo Tem peratur Gasmeitge Tem peratur Gasmenge
• 0 ccm “ 0 ccm »C ccm •O ccm

500 16,8 500 12,7 500 12,7 500 11,5
570 37,2 600 20,3 600 18,3 537 16,3
616 53,2 700 26,7 700 19,0 600 14,5
652 33,6 750 25,5 750 16,0 700 13.0
684 41,2 707 24,0 775 15,2 800 11,2
782 37,2 800 17,0 800 14,8 880 7,5
880 26,8 880 12,5 880 9,0 — —
Gesamt 246,0 Gesamt 138,7 Gesamt 105,0 Gesamt 73,9

2,46 ccm f i i r  1 g 1,39 ccm f i i r  1 g 1,05 ccm f i i r  1 g 0,74 ccm f i i r  1 g

letzteren zusammen und um- 
gekehrt. Die Kohlcnoxyd- 
entwiekhmg aus dem SiUzi- 
umstahl verhalt sioh anders.
Obgleieh der Gehalt bei 
5000 etwas hoher ais beim 
Nickelstahl ist, zeigt er bei 
<5000 keino ausgcsprocheno 
Steigerung; eret bei 700 0 
setzt die Zunahme cin. Die 
starkste Entwicklung ist bei 
767 von welehcr Tem
peratur ab der Gehalt bis 
zu einem Mindestwert bei 
880 0 falit. Die Wasserstoff- 
entwicklung findet in umgc- 
kehrter Weise sta tt. Der 
Kohlenoxydgehalt ist im 
Chromstahl bei 5000 viel 
hdher; dio weitere Zunahme 
findet allmablich und nicht plotzlich B tatt; Chromstahl 
untcrscheidet sich in dieser Beziehung von Nickel- und 
Siliziumstahl. Das Kohlenoxyd zeigt bei dcm Chromstahl 
bei 800 0 einen Hochstwert und der Wasscretoff einen Min- 
destwert. Der Manganstahl verhii.lt sich ahnlich wic der 
Chromstahl; auch bei ihm crreicht bei 800 0 der Kolilcn- 
oxydgehalt seinen Hochstwert und der Wasserstoffgchalt 
seinen Mindcstwcrt. Zu- und Abnahme der beiden Gase 
Terlaufen regclm&Big.

Was dio Entwicklungsgeschwindigkeit der Gase 
bctrifft, so wird bei dem Nickelstahl die groBtc Mcngo 
in der Nahe der kritischen Punkte Ar1 und Ar, entwickelt; 
iŁhnlich ist- cs beim Manganstahl beim Hochstwcrt des 
Umwandlungspunktcs. Silizium- und Chromstahle geben 
dic gioflten Gasmcngen bei Temperaturen ab, die das 
ganze Umwandhmgsąebict einschlieBen.

Auf Grund der erhaltenen Versuchsergebnisso ist 
zu folgcrn, daB die in Sonderstahlen geloste Gasmcnge 
abnimmt, jo nachdem Nickel, Silizium, Chrom oder Man
gan ais besonderer Grundstoff vorhandcn ist. Dic Natur 
d e r eingcschlossencn Gase ahnclt den in gewóhnlichem 
Stahl gelósten Gasen, m it der Ausnahme, daB Silizium 
und Mangan den Yorhandencn Koblcnoxydgehalt ver- 
ringern und den Wasserstoffgehalt yermchrcn. Chrom 
scheint den Stickstoffgclialt unbedeutend zu erhohen. 
Die Entwicklung des Kohlenoxyds und Wasserstoffs 
schwankt fiir die Terechiedcncn Sondcrstahle. Die groBtc 
Gasmcnge wird, ebenso wie in Kohlenstoffstahlen, in 
der Nahe der kritischen Punkte oder innerhalb des Um- 
wandlungsgebietcs frei. A. Stadeler.

N euere eng llsche StoBSfen.
Der Zeitschrift „Engineering"3) entnehmen wir dio 

. Jgcndcn Abb. 1 bis 9 einiger neuerer, von der Firma
*) Kritischer Temperaturbereich.
*) Hochstwert der Umwandlung.
3) 1917, 9. Marz, S.218.

Wcllman, Seavcr and Hcad, Limited, London, ausgc- 
fiihrten StoBofen. Abb. 1 zeigt einen StoBofen von 15 m 
Hcrdlange, der zum Warmen yon 3-t-Blocken dient. 
Der Ofen entspricht augenscheinlich der id  Abb. 5 bis 9 
dargcstelltcn, weiter unten naher zu besehreibenden 
Bauart. Abb. 2 zeigt im GrundriC eine Anlage, bestehend 
aus zwei StoBofen m it zwei dazwischen angeordneten 
Gaserzeugern. Die Oefen dienen zum Warmen von 
Granatcnblookcn. Die beiden Rundrost-Gaserzeugcr mit 
WasserabschluB arbeiten gemcinsam auf beide Oefen, 
bzw. cs ist nur ciner in Betrieb, wahrend der andero ais 
Reserye dient. Die Beschickbuhne liegt niedrig, so daB 
dic Kohlen vom Eisenbahnwagen unm ittelbar auf dic 
Biihno gcschaufelt werden konnen. Bei der in Abb. 3 
dargcstelltcn Anlage ist der gemeinsame Gaserzeuger un
m ittelbar an und zwischen die beiden Oefen gebaut. Auf 
diese Weise soli dic verfiigbare W iir mc des Gases und sein 
Gehalt an schweren Kohlenwasscrstoffen und Teer- 
dampfen m it moglichst geringen Yerlusten in die Oefen 
iibcrfiihrt und nutzbar gemacht werden.

Die Abb. 5 bis 9 zeigen yerschiedene Schnitte durch 
einen derartigen StoBofen. Bemcrkcnswert ist an di;m 
Ofen die A rt der Luftcrhitzung. Die yom Kaminzug ange- 
saugto Yerbrennungsluft t r it t  unter dem SchweiBherd, 
den sie hierbei kiihlt, in den Luftcrhitzer cin und strom t 
nach dem Einsatzendc, von wo sic durch zwei seitliche 
Schachte in den Hohlraum zwischen dem inneren und dem 
mittleren Gewolbe gelangt. Der Luftcrhitzer besteht aus 
yier Abgasziigen und drei dazwischen angeordneten Luft- 
ziigen yon engem, hohem Quersehnitt. Die Seheide- 
wiinde zwischen den Abgas- und den Luftzugcn scheinen 
einen halbcn Stein stark  aus Normalsteinen gemauert zu 
sein. Der StoBherd ru h t unm ittelbar auf dem Luft- 
erliitzcr. Ueber dem Ofcngewolbe wird die Luft weiter 
erhitzt und strom t schlieBlich iiber dem SchweiBherd

*) Hochstwert der Umwandlung.
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Abbildung 1. StoOofcn fiir Granatenblucke.

den Ofen eine Tem peratur von rd. 680“ 
Die gleiehe Tem peratur soli die Luft 
vor ihrem E in tritt in den Verbren- 
nungsraum haben, der Berichterstatter 
moohte es aber bczweifeln, daB im 
praktischcn Betrieb eine so hohe Tem
peratur im Durchschnitt erreicht wird. 
Die Oefen sollen sich fiir die Erhitzung 
der Blocke sowohl auf Schmiedctem- 
peratur wio aueh auf Walz- und 
SchweiBtemperatur eignen. Der dar- 
gestellte Ofen hat eine Herdlango von 
rd. 8 m  und eine lich te Breite von rd. 
1,2 m, die Leistung betragt etwa 50 
bis GO t  mittelgroBer Granatenblooko 
in 24 st. Der Kohlemrerbrauob betragt 
hierbei 754 %  vom Einsatzgewioht. 
Dieser Brennstof fyerbrauch erscheint 
keineswegs besonders medrig, wenn 
man die niedrige Tem peratur, auf die 
Granatenblooko erhitzt werden, und 
den hohen Heizwert der englischen 
Steinkohlen sowie die giinstigen Ar- 
beitsbedingungen eines StoBofens be- 
rucksichtigt. Neuzeitliche Walzwerks- 
StoBofen von gleicher Leistung vcr- 
brauchen sogar wesentlich weniger 
Kohlen, trotzdem dio 'Walzblocke auf 
eine um 200 bis 3000 hohere Tempe-

18300-

H -------------------------------------------- 2 5 1 0 0 ----------------------------------------------------------- i

Abbildung 2. A nordnung zweier StoGofeo mit gcm elnsam er G aserzeugeraniage.

in entgegengesetzter Richtung, in
dem sie durch zwei seitliche Schiicbtc s  -ar Ł t
zuerst naoh oben gelangen, zwischen [tjj-------------—Ej—
dem mittleren und dem auBeren i  f a  i
Gewolbe in derselben Biohtung wie __  IE żE iE  f i t  S r  U
die Luft naeh dem Brennerende |  i ° |  ^ | C j j |  ||j
stromen, durch zwei Schachte in -j---------------- t s U __Ł j ł _ 4 M l __ JL
einen Sammelkanal unter dem
Brenner gelangen und von dort j j"
durch die Abgasziige des Lufter- 
hitzers ziehen, bis sio kurz vor dem
Einsetzende des Ofens den Fuchs- --------------------------------------------— —
kanał erreichen. Das Gegenstrom- 
prinzip ist somit nur zum Teil zur
Anwendung gebracht. Aueh bei £------- ^   ;------- t u  ,
diesem Ofen ist der m it Rundrost- * —H p ^  / t
und Wasserabsohluti rcrsehenc Gas- F  ’ "■ ! I; "gTL
erzeuger dicht an den Ofen an- ę i iii t j \
gebaut. Dic Granatenblocke wer-
den auf einem SchmaUpurwagen — p —rT '
herangebracht, auf einen hydrau- ] { ! «~j,
lischen Hebetisch gefahren, hoch- U_U —Kij
g e h o b e n  u n d  v o n  e in e m  h y d r a u -  Abbildung 3 und 4. Anordnung zweier StoBofen m it einem Remeinsamen Gaserzeager.

duroh zwei Sohlitze zu beiden Seiten des in Abb. 6 er- 
sichtlichen Gaszuges in den Verbrennungsraum aus. Die 
den StoBherd vcrlassenden Abgase bewegen sich zum Teil

lischen Zylinder in den Ofen geschoben. Zur Regelung 
des Ofens dienen ein Gasvcntil, zwei Luftschieber und 
ein Abgasschieber. Das Gas hat bei seinem E in tritt in
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ratur erhitzt werden. — Die gleicho Ofenbauart wird 
auch zur Erhitzung von Walzblockcn von 1 t  Gewicht 
angewendet.

Grundsatzlich Neues bietet diese Bauart eigentlich 
nicht. Oefen m it doppeltem ujid drei{acheni Gowolbc 
sind auch in Deutschland in Betrieb, haben sich aber 
wenig einzufuhren vermocht. Sic haben den Nachteil, 
daB die inneren Gewolbe schwer zugśinglich sind und 
Keparaturen einen vicl groBercn Aufwand an Zeit und 

Kostcn erfordern.
Dieser Nachteil wiegt 
um so schwerer, ais 
das Gewolbe, beson
ders der iiber dem 
SchweiBherd liegende 
Teil desselben, infolgc 
der cntfallenden Kiih- 
lung einem rascheren 
VerschleiB unterwor- 
fen ist. Aus diesem 

Grunde vermeidet 
man gewohnlich bei 
heiBergehendcn Oefen 
jegliebe Isolicrung des 
Ofengewolbes, beson

ders iiber dem 
SchweiBherd. Haupt- 
sache ist bei einem 
metallurgischcn Ofen 
nachst der Erreichung 
der yerlangten Lei- 
stung und Temperatur 
seine Lebcnsdauerund 

Betriebssicherheit.
Die Warme, die bei 
der Yorliegenden Bau- 
a rt der Luft iiber dem 

Gewolbe zugefiihrt 
wird, wird weniger 
don Abgasen, ais viel- 
m ehr der Flamme im 
Ofen selbst entzogen,
Yerringert also dereń 
Einwirkung auf den 
Einsatz und damit 
die Ofenleistung bzw. 
die Endtem peratur 
der Błocko.

Eine solche Bau
a r t  beruht somit auf 
einem warmetechnisch 
durebaus Y erkebrten 
Grundsatz. Will man 
die Ausstrahlungsver- 

luste vermindern, 
dann ist es Yiel rioh- 
tiger, das Gewolbo 
duroh eine aufgesohut- 
tete Ascbenbettung 
o. dgl. zu isolieren, 
sofem nicht dieunge-
hinderte Ausstrahlung des Gewolbes Bedingung fiir seino 
genupendc Haltbarkcit ist. Andcrnfalls sorgt man am besten 
m it Absicbt dafiir, daB das Gewolbe einen Teil der ihm 
Yon innen zugefiihrten Warme ungehindert nach auBen aus- 
strahlen kann. Die Vorteile der Luftcrhitzung durch das 
Gewolbe diirften um so weniger in einem angemessenen 
Verhaltni3 zu den Naohteilen einer derartigen Einriohtung 
stehen, ais das verhaltnismaBig starko Gewolbe einen be- 
deutenden Wiirmeubergang kaum ermoglicht. Dafiir 
aber ist m it Sicherheit anzunehmen, daB die nie dicht aus- 
zuftihrenden und infolge ihrer Unzuganglichkeit uberhaupt 
nicht dicht zu erhaltenden inneren Gewolbe einen bedeu- 
tendon L uttiibertritt auf der ganzen Lange des Ofens 
einci-seits in den H erdnum . anderseita in den oberen Ab-

gaszug Yerursaohen. Au^h hierdurch wird dio Ofen- 
tem peratur vermindert und der AbgasYerlust in folgo er
hohten Luftiiberschusscs erhoht. Sehr nachteilig ist auch, 
daB der StoBhcrd unm ittelbar auf dem Lufterbitzer 
ruht. Wird der Lufterhitzer einmal reparnturbcdiirftig, 
dann muB orst das starkę, feuerfeste Mauerwerk des StoB- 
herdes beseitigt werden, be yor man an den Lufterhitzer 
gelangen kann. Derartigo R eparaturen sind hierdurch 
so kostspielig und m it so groBen Bctriebsstorungen ver-

Abbildungr b und 0. LUngascknltt und  Orundrlfi rlnca StoBofcns m it angebautem  G aserzeufe r.

S*hnitt Schnirr 0-B óc/imrr C-C

Abbildung 7 bis 9. Q aerscholtte 2 U Abb. 5 ULd I

bunden, daB man sic lieber so lange wio irgend m oglich 
aufschiebt. Die Folgo ist dan n  hoher Kohlen Yerbrauch, 
geringo Leistung und ungeniigendo Erhitzung der Blocke.

Der Brenner ist ebcnfalls sehr primitiY ausgebildet. 
Eine vollkommene Mischung und Verbrennung ist boi 
dieser B auart ausgeschlossen bzw. sie findet erst spiit, 
also zum Teil iiber dem StoBherd s ta tt, wobei die ent- 
wickelte Wiirme auf einen groBen Teil der Heizflachc 
nicht mehr einwirken kann und daher sehr unYollstandig 
ausgenutzt wird. AuBer dem hierdurch bedingtcn hoben 
Kohlenverbrauch ist bei dieser Brennerbauart auch ein 
sehr hoher Abbrand zu erwarten, weil die .Mischung erst 
iiber dcm SchweiBherd stattfindet, oin Teil der dort vor- 
handenen Ofengaso demnach noch einen hohen Gebalt
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an frcicm Sauerstoff besitzt, derauf den Einsatzoxydierend 
einwirken muB. Das ist um so mehr der Fali, ais das Gas 
in einem kompakten Strahl in den Oien eintritt, wobei 
die dicht vor dem Gaszug zugefiihrto L uft den Gasstrahl 
umspiilt und zu beiden Seiten desselben in groBen Mengen 
m it dem hciBen Einsatz in Bcriihrung kommt. Die Ver- 
brennungsluft wird den Oefen dureh Kaminzug zugefiihrt. 
Auch biermit sind verschiedene Nachteile yerbunden. 
Vor allem besteht im Ofen Unterdruek, wodurch viel kalte 
L uft dureh Zich- und Rolltiiren angesaugt wird, dic eben- 
fulls den Abbrand bedeutend erhoht, die Flammen- 
tem peratur emiedrigt und den Brennstoffverbraueh sehr 
naehteilig becinfluBt. Zudem becinfluBt liierbei jede Ver- 
anderung des Gasdruckes oder des Kaminzuges, z. B. 
infolge der Regelung benachbarter, an denselben Kainin 
angeschlossener Oefen oder infolge sonstiger Aenderungen 
der Betriebsyerhaltnisse, in hochst nachteiliger Weiso 
die angcsaugte Luftmenge, so daB eine gleichmaBigo Gas- 
Luft-Mischung und guto Verbrennung auf die Dauer aicht 
aufrcchtzuerhalten ist. Um alle diese Nachteile naeh 
Moglichkcit zu vermeiden, werden in Deutsehland neu- 
zcitliche Ofenanlagen in der Rcgel m it Ventilatorwind 
betrieben.

Bei der dargcstellton Gaserzeugerbauart ist sieber 
auoh m it groBen Entschlackungsscbwierigkeiten und 
Kohlenyerlustcn in der Asche zu rechnen. Ueberliaupt 
hat die Anwendung unm ittelbar oder dicht angebauter 
eigener Gaserzeuger mehr Nachteile ais Vorteile. Mcist, 
besonders fiir m ittlere und kleinere Oefen, kommen in 
diesem Fali wegen der niedrigeren Anschaffungskosten 
sowio aus verscbicdcnen anderen Griinden nur Gas
erzeuger m it feststehendem Rost in Frage. Die Gesamt- 
anlagekosten mebrerer dełartiger Gaserzeuger sind aber 
in der Regel vicl hoher ais die Anlagekosten eines oder 
mehrerer Drehrostgaserzeuger \-on gleichcr Gesamt- 
lcistung, da bekanntlich ein Drehrostgaserzeuger etwa 
doppelt 8oviel leistet wie ein Festrostgaserzeuger von 
gleichem Durchmesser. Die Anlagekosten einer Zentral- 
gaserzeugeranlage stellen sich nicht zuletzt auch aus dem 
Grunde wesentlich niedriger, weil man — je naeh GroBe 
der Anlage — m it einem, hochstens m it zwei Rcseryc- 
gaserzeugem auskommt, wahrend bei Einzelbetrieb deren 
weit mehr erforderlieh sind, ferner auch ganz besonders 
deshalb, weil dio Gaserzeuger einer Vergasungszentrale 
weit hoher und gleiehmaBiger belastet, also besser aus- 
genutzt werden konnen, wahrend cinzcln angeordnete 
Gaserzeuger reiehlich bemessen werden mussen und un- 
gleichmaBig und durchschnittlich schwach belastet sind. 
Dic Kohlenzufuhr und die Schlackenabfuhr ist bei ange- 
bauten, iiber das ganze Werk yerstreuten Gaserzeugem 
viel umstiindlicher und mit bedeutenden Kosten und 
Storungcn des Bctriebes Yerbunden. Fiir die Bedienung 
der vielen angebauten Gaserzeuger sind mehr Arbeiter 
erforderlieh, infolgedessen ergeben sich hohere Lohnaus- 
gaben. Bunkeranlagcn und mechanische Beschickungs- 
einrichtungen sind fiir einzelstehendo Gaserzeuger meist 
zu kostspielig und uinstandlieh, so daB nur ein geringer 
Teil des Kohlenbcdarfs aufgestapelt werden kann und yiel 
kostspielige Handarbeit cntsteht, da die Kohlen von Hand 
transportiert, auf die Btthne und in den Fulltrichter gc- 
schaufelt werden mussen. Der Betrieb wird hierbei dureh 
Kohlenschutt und Staubentwicklung bcliistigt und ver- 
unreinigt, ebenso dureh dio beim Stochen usw. entweichen- 
den Gaso. Dio Ausnutzung des Brennstoffes ist gegen
uber Drehrostgascrzeugcm yiel ungiinstiger, besonders 
infolge hoheren Sclilackenverlustes, die Gasąualitiit eine 
schlechtere und ungleichmiŁBigero, besonders auoh infolge 
der crschwerten Ueberwachung. Bei Einzelanordnung 
der Gaserzeuger braueht man, um einigermaBen gutes 
Gas zu erhalten, eine groBere Anzahl geiibtcr und zuyer- 
liissiger Stooher, die aber niebt immer leicht zu erhalten 
sind. Vom FleiB und dem Pflichtgefiihl dieser Leute ist 
man in sehr hohem Grade abhangig und muB jedenfalis 
in den meisten Fiillen damit rechnen, daB die Gaserzeuger 
schlecht bedieut werden und ungiinstig arbeiten. Bei

einer Zentralgaserzeugeranlage dagegen kommt man 
m it cin bis zwei, hauptsachlich die Aufsicht fuhrenden 
eriabrenen Stochem aus und kann im iibngen be- 
liebige, ungclernte Arbeiter verwonden, die sohnell an- 
gelernt und stets iiberwaeht und angeleitet werden 
konnen. Daher erhalt man von einer Zentrale viel besseres 
Gas, kann fast alle praktisch in Frage kommenden Brenn- 
stoffe yergasen und jederzeit zu einer beliebigen andeien 
Kohlenart oder Miśchung iibergehen, wahrend man bei 
den mangelhaft bedienten und ungeniigend uberwachten 
Einzelgaserzeugern in der Regel nur ausgesprochen guto 
Kohlenarton yerwenden kann und groBe Sohwierigkeiten 
hat, die Kohlensorte zu wechseln bzw. den Stochem 
beizubringen, die neuo Kohlensorte ebensogut wio die 
friihere zu yergasen. Die Gaserzeugcrzentrale kann mit 
wesentlich geringeren Anlagekosten erriohtet und in neu- 
zeitlicher Weise m it Bunkern, mecluinisohcr Fiilleinrich- 
tung, Greiferkran und Ent3ohlackungseinrichtung usw. 
ausgeriistet werden, Die Frage der Kohlenzufuhr kann in 
zweckmaBigstcr Weise gelost werden, wobei die Kohlen- 
wagen cin besonderes Gleis benutzen konnen und den 
ubrigen Verkehr weniger storen, auoh sclineller angefahren 
und entladen werden, wodurch nicht nur an Lohnen, 
sondern auoh an Stehgeldern vicl gespart wird.

.Allen diesen Vorteilcn gegenuber spielt der Verlust 
dureh Abkiihlung des Gases und dureh Teer und RuB- 
niedersohlage eine ycrhjiltnismaBig wenig bedeutende 
Rolle. Nioht zu iibersehen ist aueh, daB die angebauten 
Gaserzeuger sehr yiel kostbaren Platz in den oft ohnedics 
schon zu engen Arbeitshallen oder in deren nacbster Nahe 
wegnehmen. Eino Zentrale beanspruoht natiirlich viel 
weniger Platz ais die yielen einzeinen Gaserzeuger zu
sammen und laBt sich leieht an einer beliebigen, fiir andero 
Zwecke weniger bcnotigten Stelle unterbringen, sto rt auch 
nicht den ubrigen Betrieb und Verkchr. Das Gas yon 
einer Zentrale ist nicht nur besser, sondern auoh gleich
maBiger, da sioh die Schwankungen in der Gaserzeugung 
ausglcichen, ganz abgesehen davon, daB Zentralen ge- 
wohnlich m it Drehrostgaserzeugern betrieben werden, 
dic an und fiir sich sefcon infolge der ununterbrochenen, 
sichereren und m it keinen Betriebss! orungen yerbundencn 
mechanischeii Entschlaekung UngleiclunaBigkeiten in der 
Gaserzeugung ausschalten.

In Deutsehland hat man dio Vortcile der Gaserzeugcr- 
zentralisation liingst erkannt und wendet sie in sehr aus- 
gedehntem JfaBe an, und zwar nioht etwa nur fiir den 
Betrieb yon Martinwerken, sondern ebenso in Walz- 
und Hammerwerken, ja  sogar in GieBereien, zur Behei- 
zung der Troekenofen, Pfannenfeuer usw., wrobei das Gas 
o ft bis zu 300 m weit, m itunter noch weiter geleitet 
wird. Die W irtschaftlichkeit und Ucberlegenheit der 
Gaserzeugerzentralen ist also iiber jeden Zweifel erhaben. 
Die Vorteilo der Zentralisation werden natiirlich noch cr- 
beblich groBer, wenn man eine Anlage zur Gewinnung 
der Nebenerzeugnisso angliedert, was bei einer Zentrale 
sehr leicht und jederzeit moglich ist. Da hierbei das Gas 
gereinigt wird, so entfiillt in diesem Fali auch die m it dem 
Ausbrcnnen der Kanale bzw. der Leitungen yerbundene, 
wenn auch nicht sehr erhebliehe Sonntagsarbeit.

Die Pellinsche H artep riifm aseh in e .

In  einem friihcren Bericht1) wurde der Pellinsche 
H artepriifapparat kurz erwahnt; inzwischen sind niihere 
Angaben iiber denselben Yeróffentlicht worden2). Abb. 1 
gibt ein Bild des zur Hiirtcpriifung yon Jletallen dicnenden 
Apparates wieder. Dieser ist auf einer guBeisernen P la tte  A 
aufgcbaut. Eine gegabelte Feder B halt die Probe C in 
ihrer Lage fest. In  die Gabelung wird die gehartete Stahl- 
kugel (2,5 mm Durchmesser) zwecks Erzeugung des zur 
Hiirteprufung dicnenden Eindrucks eingefuhrt. Dic Stahl- 
kugel, deren Einbau in das umschlieBendo Gehause in

!) St. u. E. 1917, 16. August, S. 764.
!) Engineering 1917, 20. April, S. 374.
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Aus Fachvereinen.
Vereinigung deutscher Edelstahlwerke.

In  der am 14. Noyember 1917 unter dom Vorsitz 
von'®r.«3ng. O. h. E. S c h r ó d te r  abgehaltenen 7. (ordent- 
liohen) H a u p t y o r s a m m l u n g  der Vcroinigung waron 
die Edolstahlwerko aller deutschen Bezirko stark ver- 
treten. Die Vorhandlungcn befaOten sich neben don ge- 
schaflliehen Angelegenhoiten mit Tagesfragen, wio sio 
sioh aus den Kriegsvorhaltnissen, insbesondere der Roh- 
stoffyersorgung, fiir dio Edelstahlindustrie immer wieder

in reicher Fiille ergeben. A u s^d em  umfangreichen 
Tiitigkeitsborioht iiber das Gesehaftsjahr v e rd ien t|d ie  
Tatsaehe Erwiihnung, daB dio Rohstoffyersorgung 
der Edelstahlwerke trotz des Fehlens auslandischer 
Zufuhren aueh im dritten und dem begonnenen vior- 
ten Kriegsjahr unter Beriicksiehtigung der gegebenen 
Vcrhitltnis80 befriedigend war, und daB deshalb dio 
Werko den an sie gestellten hohon Anspriiohen der 
Kriogswirtsehaft in geniigendem Umfang geroeht wer
den konnten.^

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

12. Noyember 1917.
KI. 18 a, Gr. 5, E  22 562. Yerfahren und Vorrichtung 

zum Wiederherstcllen beschadigter Wind- und Schlackon- 
formen sowie der Formkiihlkasten an Hoehofen u. dgl. 
Esehweiler Borgwerks-Verem, Eschwciler-Aue.

KI. 48 b, Gr. 6, K 63 923. Verfahren zum Schutzo 
oisernor Vorzinkungspfannen gegon Zerstorung im Zink- 
bado. SipS.-Jug. litu  i Kirehhoff, Danzig, Marienstr. 21.

15. Noyember 1917.
Kl. 18 o, Gr. 8, M 60 772. Verfahren und Yorrich- 

tung zum zunderfreien Gliihen von Metallgegenstanden. 
Friedrich Emil Meńger, Wiesbadon, Viktoriastr. 14.

Kl. 24 b, Gr. 8, M 60 994. Oelfouerung. A. Mehl- 
horn & Co., Hamburg.

Deutsche*Gebrauchsmustereintragungen.
12. Noyember 1917.

Kl. 7 b, Nr. 670 839. Ziehlochwalzen fiir rundę und 
oyalo, koniseho und zylindrischo Rohren. Christian 
Lohner, Regensburg, Prufoningerstr. 64.

1) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an  wahrend zweier Monato fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhobung im Patentamto zu B e r lin  aus.

x l v ii.37

KI. 7 e, Nr. 671 152. Ziehwerkzeug fiir zylindrische 
Blechgegonstande. Hermann KneiBler, Schramberg.

Kl. 18 c, Nr. 670 819. Harterohr. Rudolf Martin, 
Hochst a. M.

Kl. 24 i, Nr. 671 143. Dampfstrahl- und Yenti- 
lations-Unterwindfeuerung. Eduard Sehmid, Augsburg.

Kl. 31 a, Nr. 671 190. Schmelzofen. Basse & Sclve, 
Altena i. W.

•'.Deutsche' Relchupatenre.
Kl. 24 e, Nr. 298 149, yom 16. Januar 1915. A.r F. 

H o lm g re n , J . O. A e q v is t  u n d  D r. G. H e lp in g  in  
T r o l lh a t t a n ,  S o h w eden . Ver/ahren zur fortlau/enden 
Erzeugung ton Wassergiirt.

W asserdampf wird ohne Beimengung yon L uft dureh 
eine Kohlenschicht von geniigender Starkę hindureh- 
geleitet, die auf elektrischem Wege im Gliihen erhaiten 
wird.

Kl. 18 b, Nr. 293 303, vom 17. Noyember 1915. 
M a s c h in e n b a u -A n s ta l t  H u m b o ld t  in  C o ln -K a lk . 
Yerfahren zum Betriebe ton Elektrostnhlófen.

Es werden beim Schmeizen von kaltem Einsatz im 
Querschnitt unterteilto Elektroden-Nebenlichtbogen er- 
zeugt, die zum Abschmelzen der Spitzen der Einsatzstiicko 
d ienen sollen. Nebenbógen und Hauptbogen konnen yon 
der gleichen Elektrizitatsquelle gespoist werden.

144

Abb. 2 dargcstcllt ist, gehort dem beweglichen Teil des 
Apparates an, der m it einer schwalbenschwanzfórmig aus- 
gebildeten Gleitfliicho in dem Bock D festgehalten wird. 
In  dem Gleitstuck E  sitzt 
ein Arm, der ein yertikales 
zylindrisches Geliause F  hiUt.
Dieses bildet dic Fiihrung 
fiir den Stahlzylinder G, des
sen unteres Ende die Stahl- 
kugel und etwas oberhalb 
derselben eino Schcibo aus 
weichem Eisen trag t. Dieso 
Scheibe wird bci eingeschalte- 
tem Strom von dem Elek- 
tromagneten H  angezogen 
und bringt somit aueh dio 
Stahlkugel in eino gewisse, 
dureh die Einstellung des 
Schwalbenschwanzstiickes E 
bestimmte, an dem Fiih- 

rungsstoek abzulesende 
Hohe. Dureh Aussehaltung
des Stromes fallt die P la tte  Abbildung 2. Einbau
m it dem Stahlzylinder, der dcr stahlkugel.
an seinem oberen Endo eino 
Scheibe J  zum Auflegen yon
Gcwichten K  trag t, und der Stahlkugel nach unten, 
wobei diese in der Probo einen von der GroBe des 
Gewichts, yon derFallhoho und der Hiirte des Materials 
abhangigen Eindruck erzeugt.

It. Durrer.* A bbildung*!. Pelllnsche HitrteprU(masohine.
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K I. 4 9  f, Nr. 297 7 0 4 , vom 30. Mitra 1916. H e in r. 
E h r h a r d t ,  A k t.-G es . in  Z e lla  S t. BI. i. T h. Maschine 
zum OcraderichUn von Eisenbahnpu/fern.

Der Puffer a  wird zwischen ein radial vcrstellbares, 
sich drehendes Walzwerk b bis an eine drchbare Matiizen-

K l. 7 a ,  N r. 297 301, vom 19. Oktober 1915. O tto  
Z o b e l in  D ie d e n h o fe n -S t .  F ra n z .  Vorrichlung zum  
Kanlen >:on Walzalaben.
** Dio den W alzstab e beirn K anten festhaltenden 
Klemmbacken c und d sind in einem auf Rollen a drehbar 
eelaąerten Rahm en b verschicbbar an Łenkern f und an 
Hebeln g befestigt. Letztcre tragen je einen Zahnbogen h, 
der m it dcm im Rahmen b mittels Rollen i gehaltenen

Zahnkranz k in Eingriff steht. In  den Zahnkranz k  greift 
das auf der Motorwelle sitzende Zahnrad 1 ein. Nach Ein- 
fiihren des Walzstabes e in den Rahmen b wird der Motor 
angelassen, der zunachst nur den Zahnkranz k soweit 
dteht, bis die Klemmbacken c und d  den Stab e fest ein- 
spannen; dann erst wird auch der Rahmen b, der durch 
eine gewisse Bremsung fcstgchalten wird, gedrcht und 
dam it der W alzstab gekantet. Beim Dmschalten des 
Motors werden zunachst die Klemmbacken gelost und 
hierdw eh der W alzstab freigegeben.

KI. 49  b, Nr. 293 745. vom 16. Miirz 1915. O sca r 
B u sse  in  I lm e n a u , T h iir. Vorrichtung zur Zcrkleinerung

von Melallspanen und 
ahnlichem Melallab- 
fall.

Auf einer Welle a 
sind in gleichcn Zwi- 
schenraumen Ton-und 
rersetzt zueinander 
zweisebneidige Messor 
b angeordnet, welche 

sich zwischen feststehenden. rostartig Tcrteilten,''zwei- 
sclmcidigen.. Messcrn c hindurchbewegen.

scheibe c gedriickt, wobei das Walzwerk den Puffcrschaft 
geraderiohtet, wahrend der Pufferteller in der Matrizen- 
scheibe c entbeult, gerichtet und nachgenietet wird. 
Zwischen beide wird, um eine W armeiibertragung auf 
die Presse zu Ycrhiiten, eine Isolierplatto d eingeschaltet. 
Die Presse e wirkt stoBweise, wodurch das R ichten be- 
schleuniet wird.

KI. 24  f, Nr. 297 689, vom 23. Sep-emoer 1915. 
Zusatz zu Nr. 263 739; vgL St. u. E. 1913, S. 2157. D e u t 
sc h e  B a b co ek  & W ilco x  D a m p fk c sse l-W e rk e  
A k t.-G es. in  O b e rh a u se n , R h ld . IVanckrrostfeuerung.

Der Schacht a  fur 
den die Entziindu łg 
des durch Sehacht b 
auf den Wanderrost
o gelangenden schwer 
brennbaren Brenn- 

stoffs sichemden 
Hilfsrostes d  ist oben 
durch cinen Schieber 
e gegen den Sehacht 
b abschlieBbar und 
ferner m it einer Ful!- 
offnung f Tersehen; 
es kann so sowohl bei 
Sti! stand des Wan- 
derrostos ein Ueber- 
steigen des F^uers von 
a nach b verh!ndert, 
ais auch der Sehacht a 
nach Walii entweder 

durch f mit leichter entziindbarem Brennstoff oder m it 
dcm Brennsto.f aus dem Schacht b  beschickt werden.

'Wirtschaftliche Rundschau.
G robbIech-V ereinigungen. — Dic Gcltungsdauer dor 

G ro b b le o h v o re in ig u n g e n  ist, wio uns von zustiindiger 
Stelle mitgctcilt wird, kiirzlich bis zum 30. Juni 1918 vcr- 
liingert worden. Eine Verliingcrung der S c h iff  b a u s ta h l -  
V o re in ig u n g  bis zum genannten Tage, von der die Tages- 
presse zu berichten wuBte, ist dagegen nicht ausgesprochen 
worden, da  dieso Vereiniguhg auf u n b e s t im m te  Zeit 
wciterlauft.

D ie | sildrusslschc E isen in d u s trie \lm ; e rs ten  H a lb jah re
1917. — Nach den vorlaufigcn Angaben der Hiitten- 
industriclleu1) betrug die.siidrussische Eisenerzeugung im 
ersten Halbjahr 1917 im Vergloich zu derselben Zeit dos 
Vorjahrc»

lm  1 . H a lb j .  Im  1. H a lb j .  
an Ł 131‘_  fjlS lti

‘ II
Roheisen . X .  . rd. 1 150 000 rd. 1 363’OOC
Halbfabrikaten . „  999 000 „ 1283*000

l  Fertigfabrikaton . „  1 042 000 „  ̂ 876 000

Die Yerhaltnisso im Ural liegen bedeutend ungiinstiger, 
da die Schwierigkeiten in der Yersorgung der H iittcn mit 
Holzkohlcn imnier groBer werden und vicle Unternehmun-

') Im „Djen“ 1917, 30. Okt.

gen den Betrieb einstcllcn miissen. Durch die Weigerung 
der uralischen Bauemausschiisse, das zur Kohlengowinnung 
erforderliche IIolz abzugeben, und duroh dio Zuchtlosigkeit 
in den Steinkohlengruben des Donetzbeckens ist die ge- 
samte Eisenerzeugung RuBlands derart untorbunden, daB 
das diesjahrigo Jahrcsergebnis kaum 3 200 000 t  erreichen 
diirfte.

A k tien  -  G esellschaft D usseldorfer E lsen b ah n b ed arf 
v o rm . Carl W eyer &  Co. zu  D U sseldorf-O berbilk . — Nach 
dem Berichte des Vorstandes wurde, das Unternehmen 
im letzten Gesehaftsjahro durch Mangel an Werkstoffcn, 
Kohlen und besonders an geeigneten Arbeitskriiften in 
der Fertigstellung seiner Erzeugnissc behindert, so daB 
die Ablieferungsziffer trotz reichlieh vorliegender Auf- 
trago und tro tz  mindestens doppclt so hoher Leistungs
fahigkeit der Werkseinrichtungen nur etwa 1 Million M 
hoher war ais im Yorjalire. Da die Arbeitslohne in Dussel
dorf angcsichts des wachsenden Bedarfes an Arbeitskraften 
bei den groBen Dusseldorfer W affcnfabriken in ungeahnter 
Weise stiegen und zurzeit wesentlieh hoher sind ais in 
anderu Wagenbaufabriken, dio langfristigon Auftriigo 
des Unternehmens aber noch aus Zeiten m it viel niedrige- 
ren Hcrstellungs- und allgemeinen jJUnkosten stam m en(
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so ging der Gewinn nicht unerheblich zuriick. Die folgende 
•vergleichendo Zahlentafel zeigt das Jahrcsergebnis.

in
| ......................... ............

1913/H 1914/15 1915/16 1916/17

Aktienkapital . . . 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500000

V o rtrag ......................
Zin#en, Mietsein-

05 392 145 298 167 200 174 012 :

nahmen usw. . . 80 065 69 002 90 813 43 439
Betriebsgewlnn . . 1178110 1 158 075 1 165 666 1 158 560 i
Unkosten . . . . 426 295 441195 414 106 467 832
AbRchreibungen . . 119 090 111 547 164 771 189 766
Reingewinn . . . 
R e in g e w in n  e in -

718 78-1 674 335 677 612 544 401

s c h l . V o r t r a g  . 
Beamten- u. Arbeiter- 

U nterstU uungs-

784176 819 633
::

844 802 718 443

bestand . . . .  
Arbeltcr-Ruhe-

30 000 50 000 70 000 50 000 |

geha ltsbestand . . 20 000 20 000 20 000 20 000 1
Krlegsrllcklflge . . 50 000 50 OuO 50 000 50 000 |
Gewinnanteile . . 43 878 37 434 35 760 24 440 1
Gewinnausteil . . 495 000 495 000 495 000 405 000 *

% • • 11 11 11 9
V o r tra g ..................... 145 298 167 200 174 042 169 003 ;

Deutsches 1 Elektro - Stahlwerk, 'Aktiengesellschaft, 
Frankenberg i. Sa. — Unsere friiheren Mitteilungen iiber 

<clie Gesellsehaft1) erganzond, tragen wir noch naeh,

daB dio Hauptversammlung dio yorgeschlageno E r 
h o h u n g  des A k t ie n k a p i ta le s  von 5000 auf zu
nachst 1 000 000 ,(t genehmigt und dio Gesellsehaft in- 
zwisehen ihron Sitz naeh Frankenberg i. Sa. yerlogt hat. 
Dic Vorarbeitcn fiir den Bau des daselbst zu orrichtendcn 
Elektrostahlwerkes sind soweit gcfórdert, daB nur noch 
dio kriegsamtlicho Baugenehmigung einzuholen ist. Naeh 
dem zum 31. Marz 1917 aufgestellten Abschlusse, der 
uns erst nachtriiglich zugegangen ist, hat das erste Ge- 
schiiftsjahr einen rechnungsmaBigen Verlust von 7259,41 M 
erbraeht. Naeh dem Berichte wurde bei Griindung der 
Gesellsehaft ais Grundkapital m it bewuBter Absicht 
dor gcsetzlich festgslegte Mindestbetrag von 5000 Jt 
angcnominen, um dadurch darzutun, daB es sich boi dem 
Griindungsvorgango in erster Linio darum handolte, 
dor Gesellsehaft dio gesetzliche Grundlage zu geben. 
Die Finanzierungsarbeiton standen unter dem Einflusse 
der politischen Ereignisse, dio sich dieson Arbeiten oft 
recht hemmend cntgegenstellten. Es gelang aber, wio dio 
Yerwaltung schreibt, alle entgegenstehendon Hinder- 
nisse zu beseitigen, so daB dio notigen MaBnahmen zur 
Weitcrentwicklung der Gesellsehaft in der mitgeteilten 
Weiso erfolgen konnton.

*) St. u. E. 1917, 13. Sept., S. 84(5/7.

Bucherschau.
S c h m itz , H erm an n: Bcrliner E isen k u n stgu B . 

Hrsg. im Auftrag des Kgl. Kunstgewcrbeinuseums 
mit Unterstutzung der Orlop-Stiftung. Fest- 
schrift zum fiinfzigjahrigen Bestehen des Konig- 
lichen Kunstgewerbemuseums (zu Berlin) 1867 
bis 1917. (Mit c. Einl. von [O tto w] F a lk ę.) 
(Mit 49 Abb. im Test, 44 Taf. u. 1 Titelbilde.) 
Miinchen: F. Bruckmann, A.-G., (1917). (4 BI., 
56 S.) 4». Geb. 25 Jt .

Unter dem Drucke des Krieges erwuchs in unserem 
Vaterlande vor 100 Jahren erneut der EisenkunstguB; er 
jvermochte aus dem inschwercrNot yerarmten Boden durch 
cin  halbos Jahrhundert hindurch reicho Bluteii zu treiben, 
.sank dann aber, yerdriingt durch Kupfer, Bronze und 
Veriinderungen in den Kunstanschauungen, Stufe um 
Stufe in der allgemeinen W ertschatzung derart, daB auch 
bomerkenswerto Einzelleistungcn den allgemeinen Ver- 
fa ll nicht aufzuhalton Yormochtcn.

Dio jetz t duroh die gcwaltigo Kriegszeit heryor
gerufenen Verhaltnisse, die in mancher Hinsicht an dio 
.Zeit der Kontinontalsperre vor 100 Jahren erinnern, 
haben os m it sich gebracht, daB heuto wiederum wie 
damals der EisenkunstguB zu hohen Ehren kommt. Es 
war daher cin ebenso zeitgemaBes wio yerdionstyollcs 
Werk, ais gleichzcitig an yerscliiedenen Orten, yon kunst- 
gewerblichcn Kreisen ausgehend, Ausstellungen ver- 
anstaltct -wurden, die die troffliehen Leistungen unserer 
Yorfahren und ihre zum Teil yerlorcngegangcne Kenntnis 
auf diesem Gebiete der heutigen Fachwelt in Erinnerung 
brachten.1) Das Kgl. Kunstgewerbcmuseum in BerUn hat 
sich oin woiteres Verdienst erworben, indom cs soeben 
nnlaBlieh seines SOjahrigen Bestehens dio yorgenannte, 
von H e rm a n n  S c h m itz  yorfaBte Festachrift heraus- 
gegeben hat, die dem Bcrliner EisenkunstguB gewidmet 
ist und die im wesentlichen auf die im W inter 1916 ver- 
anstaltete Kriegsausstellung1) sich stiitzt, dariiber hinaus 
aber auch ein allgemeines Bild des Eisenkunstgusses und 
seiner Gescliiehte yorfiihrt. Auf den 44 Kun tdrucktafeln 
des Werkes werden dio bekannten Neujahrskarten und 
tausenderlei Gegenstiindo des Kleinkunstgusses, aber 
auch Denkmaler, Statuen, Bildnissc, Brueken, Gittor, 
Vasen u. dgl. in anschaulicher Weise dargestellt, wahrend

') Vgl. St. u. E. 1910, 7. Sept., S. 876; 16. Nov„
S. 1117.

der kurzgofaBto T est einleitend das Aufkommen des 
Eisengusscs am Ausgang des 18. Jahrhunderts und den 
iilteren doutschen Eisengufl, namentlich der Ofcnplatten, 
und die Anfiingo des Eisenkunstgusses in Łauchhammer 
und Schlesien sehildert und dann sich eingehend mit den 
Verhaltnissen und Leistungen der Berliner Kgl. Eisen* 
gieBerci beschaftigt. Die gesamte Darstellung biotet eino 
Fulle von Anrogungen und erbringt zuglcich den zeit- 
weilig yerloren gegangenen Beweis, daB das Eisen bei 
richtiger Anwendung den hochsten Anforderungen ge- 
niigt, dio an KunstguB gestellt werden konnen. Dio Herau3- 
gober sind daher zum Gelingen ihres Werkes aus den 
Kreisen der Eisenindustrie auf das freudigste zu bogliick- 
wiinschen und zu bodanken, dies um so mehr, ais seine 
Fertigstellung in eine Zeit ausgesprochener Papierknapp- 
hoit und Drucknot fiillt.

In  dom Bucha ist augodeutet, daB der V e re in  d e u t 
sc h e r  E is e n h i i t t e n lc u te  beabsichtigt, iiber seine bc- 
kannte Kamin- und Ofenplattensammlung oin beschrciben- 
des W erk herauszugeben. Das ist richtig, nur ist die Aus- 
fuhrung wegen der yorliegenden Kricgsaufgaben hinaus- 
geschoben. Mogo ein baldigcs Kriogsendo dio Arbeiten 
des Vcrcins wiederum in die Bahnen seiner friiheren 
friedl.ohen Tiitigkeit lenkon und auch jenes W erk zur 
Rcife bringen. E. Schródter.

Ferner sind der Sohriftteitung zugegangen:

K u r p iu n ,  R o b e r t :  F e ie rs o h io h t . E in Buch fiir 
jungę Berg- und Huttenleute. 2., yerm. u. yerb. Aufl. 
-Mit 87 Abb. Breslau: A. Kotho 1917. (VII, 437 S.) 8 «. 
Gob. 3,50 M .

R e ic h , A,, D irektor: L e i t f a d e n  fiir die Rauch- und 
RuBfrage. Mit 64 Abb. Miinchen u. Berlin: R. Olden- 
bourg 1917. (V III, 383 S.) 8°. Geb. 14 JC.
(Oldenbourgs Technische Handbibliothek. Bd. 20.) 

W ild a , H e rm a n n , Prof., Ingenieur, Inhabcr der Me- 
daille de3 Vereins zur Beforderung des GewerbfleiBes 
in PreuBen: Die B a u s to ffc  des Maschinenbaues und 
der Elektrotechnik. Mit 15 Abb. 2. Aufl. Berlin u. 
Leipzig: G. J . Goschen’sche Vcrlagshandlung, G. m. 
b. H., 1917. (152 S.) 8 °  (16°). Geb. 1 .tt!

(Sammlung Goschen. 476.)

=  K a ta lo g o  u n d  F irm e n s c h r i f te n .  =  
M a s c h in e n fa b r ik  A u g sb u rg  - N iirn b e rg , A.-G.: 

M. - A. - N. - K o n d e n s a tio n s a n la g e n . (Mit 14 Abb.) 
(0 .0 .1 9 1 7 .)  a i S . )  4°.
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Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.
K a h e r - W i ih e lm - I n s t i tu t  fiir E isen fo rsch u n g .

Nachdem die deutsche Eisen- und Stahiindustrie 
am 19. Juni d. J . den bedeutsamen EntschluB gefaBt 
hatte , eine Anstalt fiir freie wissenschaftliche Forschung 
auf dem Gebiete des Eisens 7.u begriinden1), B i n d  in- 
zwischen dio Yorarbeiten, die der neuen Forschungs- 
a ta tte  die gceicherte organisatoriscbe und geldliche 
Unterlage geben sollten, durch den Y e r e in  d e u t -  
s c h e r E i s e n h i i t t e n l e u t e  derart gefordert worden, 
da!3 am 13. d. M. die erste Sitzung des K u r a t o r i u m *  
der Anstalt im Hause „Stahl und Eisen“ zu Dusseldorf 
stattfinden konnte. Das Kuratorium  der Forschungs- 
anstalt, die ihre Tatigkeit unter dem Namen „K  a i s e r -  
W i l h e l m - l n a t i t u t  f i i r  E i s e n f o r s c h u n g "  aus- 
iiben wird, besteht aus dem Kultusminister D r.S o h m id  t ,  
Exz. (Stell vertreter: Prof. K r i i s s ) ,  ais Vertrcter des 
Kultusministeriums, dcm Prasidenten derKaiser-W ilhelm- 
Gcsellschaft zur Fórderung der Wissensehaften Wirki. Geh. 
R at Prof. D. A. v. H a r n a c k ,  Exz. (Stellvertreter: 
CeneralsekretSr Dr. T r e n  d e lo n  b u r g ) ,  Wirki. Geh. 
R a t Prof.- Emil F i s c h e r ,  Exz., und Dr. Gustav 
K r u p p  v o n B o h 1 e n u n d II a 1 b a c h , ais Vertretcrn 
der Kaiscr-Wilhelm-Gesellschaft, sowio Generaldirektor 
Kommerzienrat Sr.-^ng. F. S p r i n g o r u m .  M. d. H. 
(Dortmund), Generaldirektor Kommerzienrat ®r.*3ltg.
O. JN ie d t (Gleiwitz) und Generaldirektor A. V o g i e r  
(Dortmund), ais Vertretcrn des Vereins deutscher Eisen- 
huttenleuto; an der Sitzung, in der auBer Exz. F i s c h e r  
samtliche vorgenannten Herren zugegen waren, nahm 
ferner der Gesehaftsfiihrer des Vereins deutscher Eisen- 
hiittenleute, ®t.»3ttg. O. P e t e r s e n ,  teil. Zum V o r-  
s i t z e n d e n  des Kuratorium s wurde Kommerzienrat 
Dr. S p r i n g o r u m  gewahlt. Den Gegenstand der Vor- 
handlungcn bildeten die Satzungen der neuen Forschungs- 
anstalt. Eine zweite Sitzung des Kuratorium s zwecks 
Beratung weitercr organisatorischer Fragen soli am
24. November 1917 in Berlin stattfinden.

E hrenp rom otion .

Die Konigliche Technischo Hochschule zu B re s la u  
hat aus AnlaB des Jubiliiums der Oborschlesischen Eisen- 
balm - Bedarfs - Aktien - Gesellsehaft unser Mitglied, den 
Hiittendircktor K o n ra d  M a lch e r in Gleiwitz, in An- 
erkennung seiner Vordienste ais Forderer des Eisenbahn- 
verkehrs und Transjiortwesćns zum D o k to r - I n g e n ie u r  
e h re n h a lb e r  eniannt.

Ftir d ie Verein>bOcherel sind  e in g e g an g e n :
(Die ElD».-Bdfr t o d  O tachtn lifii »lnd mit einem * boielcbnet.)

B e r io h te  [der] Vercinigung* der Deutschen Arboitgeber- 
verbiinde. Berlin: Selbstreilag der Vereinigung.

H. I. G e s c h i if ts b e r ic h t  iiber das Geschiifts- 
jahr vom 5. April bis 31. Dezember 1913, erstattet vom 
Gcschaftsfuhrer der Yereinigung der Detitschen Arbeit- 
geberverbinde Dr. T iin z lc r . 1914. (69 S.) 8°.

H. 2. H o ff , Dr., und Rechtsanwalt H e n r ic h ,  
Dusseldorf: B c r ic h te  iiber den Schutz der Arbeits- 
willigen, erstattet auf der Mitgliederversammlung der 
Vereinigung der Deutschen Arbeitgcbervcrbande am
13. Marz 1914 in Berlin. 1914. (27 S.) 8°.

H. 3. V e rw u n d e tc n -A rb e its n a c h w e is e .  Ein- 
richtungen zur Verrnittlung genesender Krieger zum 
Zwecke der Arbeitshilfe und Arbeitstherapie. 1917. 
(31 S.) 8°.

II. 4. G e se tz  betr. den vaterlandischen Hilfs- 
d:enst, Mit Ausfubrungsbcstiminungen und Anmer- 
kungen. 1917. (72 S.) 8 " ( l C g).

>) Vgl. St. u. E. 1917, 28. Juni, S. 623/4.

D e n k s c h r if t  iiber die seitens der deutschen Eisenbahn- 
Verwaltungen zum 1. Ju li 1917 beschlossene E rhohun j 
der Frachtsatze fiir Eisen und Stahl, Eisen- und Stahl- 
waren, Maschinen usw. im Verkehr zwischen bestimm- 
ten Gebieten. Vom V e rk e h r s b u rc a u  G e rm a n ia  
in Braunschweig (Mai 1917). (Braunschweig 1917; 
Druckerei Gutenberg.) (14 Ś.) 8 °.

A enderungen  In  der M itg liederlk te .
IUnjnumn, Waldemar, Ingenieur, Dusseldorf-Rath, Artus- 

Str. 33.
Durrer, $r.«3ng. Robert, Dusseldorf, Paulus-Str. 1.
Fabian, Dr. rer. poi. Philipp, Referent beim Kricgs- 

ministeriurn, Kriegsamt, Warschau, Polen.
Fischer, Jozef, Hochofen-Betriebsingcnieur der A.-G. fiir 

Huttenbetrieb, Hamboni a. Rhcin, Schicrmann-Str. 4.
Olinz, Sr.-giig. Karl, Bergassessor a. D., D iiektor de r 

Deutschen Erdol-A.-G., Berlin-Dahlem, Im  Doi 13.
E am pd, Arnold, ®ipl.-£$ng., Stahlwerkschef der Julien- 

hiitte, Bobrek, O.-S.
Harzhiim, Alfred, Betriebsingenieur des PrcBw. d e r 

Maschinenf. Augsburg-Niirnberg, A.-G., W erk Duis
burg, Duisburg-Wanheim, Romer-Str. 21.

Jeller, Jo itj, Ing., Oberhiitteninspektor der W itkowitzer 
Bergbau- u. Eisenh.-Gcwcrkschaft, Witkowitz, Mahren.

Kallberg, Anders Wilhelm, Hochofeningcnieur d. Fa. 
Hellefors Bruks, Aktiebolag, Hellefors, Schweden.

Kerl, Ernst, Ing., Oberhiitteninspektor der W itkowitzer 
Bergbau- u. Eisenh.-Gewerkschaft, Witkowitz, Mahren.

Klein, P. W. Albert, ®ipl.»3ng.,' Betriebsing. der A.-G. 
der Dillinger Huttenw., Dillingen a. d. Saar.

Lohse, Udo, Professor, Berlin-Wilmersdorf, W ittelsbacher 
Str. 22.

Mueller, Ernst, GieBereichef, Zm lreferent bei der Kriegs- 
amtsstelle, Saarbrucken.

Muller, Johannes, Betricbsingenieur d . Fa. Gebr. Rhodius, 
chem. Fabrik, Burgbrohl, Bez. Koblenz.

Nitzckij, Bruno, Sipl.-Jttg., Obering., Essen, Ehsabeth- 
Str. 17.

Pelku, Peter, Ingenieur, Luxemburg, Limpertsberg,. 
Scrta-Str.

Prassek, Max, Hiittening., Stahlwerksassistent der Verein. 
Konigs- u. Laurahuttc, A.-G., Siemianowitz, 0.-S .r  
Barbara-Str. 4.

Puppe, Heinrich, Betriebsleiter im Elektrostahlwalzw. 
der Rochling’schen Eisen- u. Stahlw., Yólklingen a. d. 
Saar, Hohenzollern-Str. 38.

Schlcifenbaum, Otto, Betriebsingenieur der Gelsenk. 
BergAV.-A.-G., Abt. Aachener Hiitten-Verein, Fein-
u. WeiB-Blech-Walzw., Htistcn i. W.

Sjiocrer, R ., Hochofenchcf a. D., Godesberg, Augusta- 
Victoria-Str. 57.

Wacfunfeld, Hugo, Zivilingenieur, zurzeit Hauptmann 
der Res., Hagen i. W., Bohmer-Str. 31.

N eu e  M itg lie d e r .
Bólling, Max, Teilh. d. Fa. Bolling & Kum m erhoff,

G. m. b. H„ Neuss.
IJerz, Alfred, Ingenieur der Deutsch-Luxemb. Bergw.-

u. Hiitten-A.-G., Abt. Friedrich-Wilhehns-Hutte, Miii- 
heim a. d . Ruhr, Hindenburg-Str. 139.

K iil, Gottfriid, Inh. dor Werkzeugmaschinenf. Gottfried 
Keil, Magdeburg, Kaiser-Wilhclm-Platz 3.

Keller, Dr. phil. Otto, Hochofenassistent der Friedrich- 
Wilhelms-Hiitte, Miilheim a. d. Ruhr, Gcorg-Str. 11.

Luce., Julius, Fabrikant, Haspe i. W., Linden-Str. 9.
Meyer, Heinrich Jos., Betriebsingenieur der Gelsenk. 

Bergw.-A.-G., Abt. Aachener Hutten-Vcrein, Aaehen- 
Rothe Erde.

G e sto rb o n .
Baum, Jos., Direktor, Zwickau. 3. 11. 1917.
Haferkamp, A ., Zivilingcnieur, Wiesbaden. Okt. 1917-


