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Die Zusamm ensetzung der Hochofenschlacke in graphischer 
Darstellung. Graphische Móllerberechnung.

Von P rofessor W . M a t l i e s i u s  iu Charlottenburg. *

Hochofenschlacke is t h insichtlich ihrer che- 
mischen Zusamm ensetzung bisher ais ein 

Gemenge von S ilikaten aufgefaBt worden. Es 
is t indessen zw eifelhaft, w elche R olle in  dem 
Gemenge der hier vorhandenen Verhindungen der 
Tonerde zugew iesen werden muB. V ersueht man 
aus der A nalyse lieraus diejenige Silizierungs- 
stufe zu berechnen, w elche der Zusamm ensetzung  
der untersuchten Proben entspricht, so gelangt 
man zu vollkommen voneinander abweichenden 
Ergebnissen, je  nachdem man die Tonerde ais 
B ase, ais Saure oder ais neutralen Korper in 
Rechnung ste llt. A lle  drei A nschauungen haben 
namliafte w issenschaftliche Y ertreter gefunden, 
und w ir besitzen dementsprechend auch drei 
nach Mr & z ę k ,  P ł a t z * *  und B lu m * * *  benannte 
M ollerhereclm ungsverfahren auf stochiom etrischer  
Grundlage aufgebaut, in w elchen die oben ge- 
nannten drei Anschauungen eine entsprechende 
Y erw ertung gefunden haben. D ie Yorerwithnte 
U ngew iBheit, welchem dieser Verfahren die gro- 
fiere Annaherung an die W ahrheit zuzuerkennen  
sei, mag nicht zum geringsten  T eil die Ursache 
sein , daB keines derselben sich bisher hat eine 
uberwiegendc Anwendung orringen konnen. Es 
wird im G egenteil heute recht liaufig die łlo lle r -  
berechnung lediglieh im H inblicli auf die pro- 
zentuale Zusamm ensetzung der Schlacke durch- 
gefiihrt.

B ei dieser A rbeitsw eise is t es schw er, einen 
-anschaulichen Ueberhlick iiber die W irkung einer 
Yeranderung der chemischen Zusamm ensetzung 
hinsichtlich der fiir den Hiittenmann w ichtigen  
Eigenschaften der Schlacke zu gew innen. Um 
fiinen solchen Ueberblick zu erleichtern . habe

* Yortrag, gehalten auf der Zusammonkunffc der 
„Eisenhutte Dusseldorf” am 2. Mai 1908 (Yorabend 
der Hauptversammlung des Yereins deutscher Eisen- 
iuttenleute).

** , Stahl und Eisen“ 1892 Nr. 1 S. 2.
*** „Stahl und E i b c i i “  1901 Nr. 19 S. 1024.
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ich  nun unter a llein iger B eriicksichtigung der 
prozentualen Zusam m ensetzung der Schlacke eine 
erhebliche Zahl von in der L iteratur befindlichen 
Schlackenanalysen durchrechnen lassen  und habe, 
nachdem hier gew isse E rgebnisse zu tage ge- 
treten  w aren, an eine groBere Zahl deutscher 
H ochofenw erke die B itte  gerichtet, mir aus dem 
B etriebe vollstiindige Schlackenanalysen zugiing- 
lich zu machen, die von Schlacken stammten, 
von denen m it Sicherlieit angegeben werden  
konnte, bei w elchem  E isen sie  gefa llen  waren. 
D ieser meiner B itte  is t  in der w eitaus groBten  
M ehrzahl aller F a lle  iu liebensw iirdigster W eise  
entsprochen worden; ich  gesta tte  mir deshalb, 
heute den betreffenden V erw altungen h ier meinen 
verbindlichsten D ank fur diese U nterstiitzung  
auszusprechen.

D iese A nalysen finden Sie in der T abelle I  
abgedruckt. E ine graphische oder korperliehe 
D arstellung der Zusam m ensetzung dieser Schlacken  
w ar indessen nur dann m oglich, wenn ihre 
B estandteile derart gruppiert werden konnten, daB 
hochstens eine D reiteilung derselben iibrig blieb.

D ie graphische D arstellung dreier voneinander 
unabhangiger V ariablen erfordert im allgem einen  
die Anwendung eines dreiaclisigen ICoordinaten- 
system s, also korperliehe D arstellung. D er Um- 
stand indessen, daB bei der V ersinnbildlicliung  
der chemischen Zusam m ensetzung dieser Korper, 
w eil die A nalyse immer auf 100  °/o berechnet 
is t, auch die Summę der drei K oordinaten 100  
betragen muB, erm oglicht es, die D arstellung nach 
drei Koordinaten in einer Ebene auszufiihren.

In S k iz z e l (S .l  128)seiendieK oordinatenachsen  
in liblicher W eise  ais X , Y  und Z-A chse bezeichnet, 
und es sei nun festzustellen , innerhalb w elcher  
figiirlichen B egrenzung alle diejenigen Punkte  
liegen  m iissen, die der G leichung entsprechen  
X  +  Y +  Z = 1 0 0 .  Nehmen w ir zunachst an, 
daB Y und Z =  0 gew orden seien, so ergibt 
sich ohne w eiteres, daB in diesem A usnahm efalla

1
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Tabello I.

A) Schlacken der grauen Eisensorten.

Bezclchming 
der Punito 

i u
der Tafel

) Nr.

Kamo des HochofenwerkeB Si02 Ala Oj CaO lig O Mn O Mn Fe O KCj03 Fc BaO

1. F e r r o s i l i z i u m .

E.
L.

2
1 |  Hord er T er e i n ? ............................................... { | l s l l0

2. B e s a e m e r r o h

26,70
24,50

e i s e

34,69
25,92

n.

3,45
0,97

Spur
0,37 —

Spur
0,31 — — —

G. 2 Bochumer Yerein fiir Bergbau und Gufiatahl- 
f a b r ik a t io n ............................................................. 29,31 9,13 40,79 10,85 0,14 0,59

G. 4 Kćinigin Marienhiitte bei Zwickau (1881). . . 30,20 9,22 39,23 12,31 1,13 0,32 — — — —
G. 5 Georgs-Marienhiitte, Bergw.- u. Huttenrerein 33,44 5,02 37,85 12,04 2,30 — 2,11 — — 1,28
H. 2 Bochumer Yerein f. Bergbau u. GuBstalilfabrik. 29,26 10,30 49,13 7,74 — 0,046 — — 0,8G —
II. 3 Ilorde ( 1 8 8 2 ) ............................................................. 29,45 12,83 39,78 8,10 1,95 — 0,54 — — —
H. 5 30,94 9,70 40,08 4,49 2,47 — 1,00 — — 8,36

n . 7 Bochumer Yorein f. Bergbau u. GuBstalilfabrik. 31,08 12,06 39,62 8,75 — 0,55 — — 0,01 —
H. 15 Georgs-Marienhiitte bei Osnnbriick (1882) . . 30,60 11,20 27,02 8,99 10,98 — 0,97 — — —
H. IG L u x e m b u r g .................................................................. 37,3S 10,94 40,14 1,99 0,72 — 1,00 — — —
H. 17 Yereinigte KonigB- u. Laurahiitte, O.-S. (1902) 37,3 10,5 45,1 4,7 1,29 — n. b. — — —
.T. 4 Bochumer Yerein f. Bergbau u. GuBstalilfabrik. 37,00 17,35 37,57 5,00 — 0,260 — — 0,97 —
J. 5 Yereinigte Konigs- u. Laurabiitte, O.-S. . .

Maxiinilianhutte in R oaon b erg ............................
3. H i i m a t i t -

36,6 IG,6 38,1 4,0 1,42 — 0,49 — — —
P. 1 38,14

R o h
15,59

e i s e
17,77

n.
7,50 10,10

"

G 3 Georgs-Marienliiitte, Bergw.- u. Hiittenverein 30,70 8,90 40,83 12,19 0,64 — 6775 __ — 1,15
H 1 Bochumer Yerein f. Bergbau u. GuBstalilfabrik. 29,47 13,96 45,05 0,20 0,48 — 0,77 — — —
n 8 Miilheim a. d. Ruhr ( 1 8 9 5 ) ................................. 31,72 13,07 4G,47 2,03 n. b. — 1,09 — — —
II 9 Serrola boi T r i e s t .................................................... 34,00 15,50 40,00 2,25 2,75 — 1,15 — — 4,75
H 10 GuteliofTnungshutte (1 9 0 4 ) .....................................  33,00

4. G i e B e r e i - E
14,00
s e n .

41,1 4,5 2,00 0,50

0 1 Matbildenhiitte bei H a r z b u r g ............................ 23,59 19,44 49,51 4,20
3,55

0,30| — 0,27 — — —
E 1 Englischo tonerdereicho S c h la c k e n ................... 27,05 24,69 30,56 0,35; — 0,72 — — —
F 1 Donnorsm arckhiitte.................................................... 24,93 32,21 37,38 0,40 — 0,40 — — 1,15 —
G 1 Georgs-Marienhiitte, Bergw.- u. HutteiiTerein 30,35 8,23 40,80 14,04 0,53 — 1,91 — — 0,47
Fi 1 Georgs-Marienhiitte bei Osnabriick (1895) . . 29,20 7,14 39,40 18,30 n. b. — 1,60 — — —
G 6 H onnersm arckhutte................................................... 35,61 7,98 37,83 13,62 — 1,03 — — 1,11 —

G 7 Yares in B osn icn ........................................................ 33,70 8,30 38,97 0,02 2,45 — 2, 48 — —
II G H ordo............................................................................... 29,40 11,70 30,11 11,54 0,20 — 0,80 — — —
n 11 Schwechat boi W i e n ............................................... 33,25 12,17 31,26 12,94 4,91 — 0,95 — — —
H 12 Coln-Miisenor Bergwerka-Aktienverein . . . 34,80 11,61 48,89 4,58 0,91 — 1,04 — — —
II 13 Zeltweg in S te ie r m a r k .......................................... 33,35 13,21 37,71 7,32 1,43 — 0,21 — — —
11 18 Salzau-W erfen bei Salzbu rg ................................. 38,90 10,60 38,90 9,25 1,30 — 0,70 — — —
J 0 Iliitte F r i e d e ............................................................. 29,98 18,20 44,90 3,83 — 0,23 — — 0,90 —
J 1 Miilheim an der Ruhr . . 30,88 16,95 43,01 1,58 n. b. — 0,96 — — —
J 2 Gelsenkircłienor Bergwerks-Aktiengesellscli. . 32,55 16,10 47,66 2,59 — — 0,30 0,29 —
J 3 Kratzwiek b. S t o t t in ................................... 31,85 13,95 47,15 3,42 0,36
,T 6 Zeltweg in K iirnten...................................... 33,35 13,21 37,71 7,32 — 1,43 — — 0,21 —
K 1 Sandwicken bei Geflo (S c h w e d e n ) .............. 46,18 3,14 33,77 10,18 0,67 — 5,42 — — —
0 1 Keuberg in S te ie r m a r k ............................... 40,95 8,70 30,35 16,32 2,18 — 0,60 — — —
0 2 Edaken (Schw ed en )...................................... 46,37 4,30 38,14 7,40 1,86 — 0,95 — — —
0 3 Krompacli ( U n g a r n ) .................................. 44,90 7,00 25,05 14,12 4,09 — 0,92 — — —
0 4 Horno in U n garn........................................................ 45,57 7,35 33,20 6,13 2,81 — 0,90 — — —
0 5 Korsna bei Falun (S c h w ed en )............................ 47,08 6,50 24,80 12,54 7,19 — 0,67 — — —
0 6 Bangbro bei Kopparberg (Schweden) . . . . 47,56 5,48 32,20 8,65 5,06 — 0,38 — — —
0 7 Sandwicken bei Geflo (S c h w e d e n ).............. 46,44 3,88 34,90 6,76 1,88 — 2,58 — — —
0 8 Bogofors bei Finspong (S ch w ed en ).............. 49,60 8,67 32,90 7,72 0,49

Spur

0,19

— 0,04 — — —
p

Qu
2
1

Kgl. ungarische Staatswerko in Tiszoloz . . 
Cedar Point Hochofen zu Port Henry am 

Lake C h a m p la in ...................................................

3S,30

47,94

12,00

12,01

36,13

31,20

6,71

4,36

0,85

1,55
R 1 Donnersmarckhiitte . .......................................... 35,54 23,21 29,21 3,97 0,32 — — 1,54 1,42
R 2 Amiiston (A la b a m a ) ............................................... 40,51 19,50 30,80 1,09 — — 1,20 — — —
s 1 Forstaka bei Gefle ( S c h w e d e n ) ....................... 50,G4 3,82 38,10 6,82 0,18 — 0,17 — — —
s 2 Bangbro bei Kopparberg (Schweden) . . . . 51,05 5,56 24,00 10,05 6,18 — 1,26 — — —-
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Tabelle I.

A) Schlacken der grauen Eisensorten.

BaS04 SrO CaS P3Ot Naj 0 KaO BaS
/\-Ordinałen

BcmcrkungenS P
SI Oj A1,03 Basen

Betriebsart

1. F e r r o s i l i z i u m .

— — 5,53 — — — — — 29,93 28,85 41,22 Ł. S. 222. KokB
— — 7,76 — — — — — 36,28 26,92 36,80 L. S. 222. n

2. S e s s e m e r r o k e i s e n .

2,99 31,91 9,95 58,14 "W. M. Koks
— — — 4,79 — 2,35 — 32,68 9,98 57,34 L. S. 226. n
— —

2,79
4,98 — — — — 35,33 5,93 58,74 W. M. Durchschnitt yon 

3 Analysen. w
— — — — — — — i— 31,57 11,11 57,32 W . M.
— — — 8,20 — — — — --- 31,78 13,85 54,37 L. S. 225. 51
— — 2,68 — 0,02 — — — — 32,94 10,32 56,74 P. M. Durchschnitt von 

4 Analysen. łl
- — 2,46 — — — — — 4,04 33,27 13,55 53,18 W. M. Durchschnitt yon 

13 Analysen. »
2,42 36,22

38,08
12,07
11,14

51,71
50,78

L. S. 594 (Aufl. IV) 
L. S. 226. y\

— — ( U ) — — n.b. — — — 38,82 10,93 50,25 W . M.
— — 1,91 — — Spur — — — 38,43 18,23 43,34 W . M.

1,7 — -- Spur — —
8,06

38,77
40,48

17,58
16,93

43,65
42,59

W. M. 
"W. M.

n
n

3. H a m a t i t - R o ł i e i s e n .
- — — 5,16 — — — — — 36,14 10,50 53,36 W. M. Durchschnitt yon 

2 Analysen. Koks
— — — — --- — — — — 30,53 14,46

13,85
15,30

55,01 P. M.

~
_ _ 4,14 33,60

34,10
52,55
50,60

L. S. 225. 
P. M.

»
— — — 3,8 — — 0 5 — 34,70 14,73 i 50,57 L. S. 226. n

4. G i e f i e r e i - E i s e n .
— — — 1,33 -- — 0,87 — 24,25 19,98 55, i j L. S. 226.
— — — 4.39 -- — 1,45 — 29,54 26,43 44,03 L. S. 226.— — 4,16 27,81 35,92 36,27 W . M.
— — — 4,31 _ _ _ _ _ 31,51 8,54 59,95 "W. M. D urchschn itt von

12 A nalysen. n— — — 4,50 --- — --- _ — 30,54 7,46 62,00 L .  S. 226.’ jt
3,77 — 38,71

39,89

8,67

9,79
52,62

50,32

W . M. D urchschn itt ro n  
2 A nalysen,

P . M. D urchschn itt von 
2 A nalysen .

V

Tlol/kohle
— — — 9,08 --- — --- — — 32,77 13,03 54,20 L. S. 225. Koks— • — — 1,98 --- — 1,56 — 34,82 12,75 52,43 L. S. 226.
— — 2,0 — — — — — — 35,22 11,74 53,04 W. M. D urchschnitt von 

5 A nalvsen. „
— —

0,07
1,49

5,51 --- — 0,53 — 35,77 14,17 50,06 L. S. 226'.— — — 39,04 10,63 50,33 P. 11.
— — — --- 0,10 — — — 31,32 19,00 49,68 W . M.— —

(2,40)
4,66 --- — — — — 33,07 18,15 48,78 L. S. 225.—. — — --- — — — — 34,22 16,99 48,79 W . M.

— — 3,32
5,51

— — — — — — 35,07 15,25 49,68 W . M. D urchschn itt von 
2 A nalysen.— — --- — — — — 39,69 15,72 44,59 P. M. Ilolzkohle

— — — — --- — — — — 46,47 3,16 50,37 P. M.
0,32 — 41,32 8,78 49,90 L. S. 224.

— — — 0,07 --- — 0,43 — 46,83 4,34 4S,83 L. S. 224.
— — — 0,41 — — 2,52 — 46,73 7,29 45,98 L. S. 224.— — — 2.10 --- — — — 47,49 7,66 44,85 L. S. 224.—. — — — --- — — — — 47,64 6,57 45,79 P. M.— — — 1,08 47,86 5,51 46,63 P. M.
— — — __ _ _ _ 48,15 4,03 47,82 P . M. D urchschn itt ro n

3 A nalysen. n
■ — — — --- — — — — 49,60 8,66 41,74 P. M. n

— — 1,53 — — 1,12 3,28 — 40,75 12,76 46,49 P . M. n
— — — 1,75 49,19 12,35 38,56 L. S. 226. Anthrazit
— — 4,12 — — 0,09 — — — 40,23 26,27 33,50 W . M. Koks

— -  i 2,01 --- — — — — 43,49 20,99 35,52 L. S. 226. Anthrazit
50,77 3,84 45,39 P. M. Holzkoble. — — 0,014 — — — — 51,72 5,64 42,64 P. M.

*
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T abelle I  (F ortsetzu ng).

Iiczclchnun<j 
der Punkte 

In
der Tafel 

| Sr.

Namo des Hochofenworkes SI Oj Ali Oj Ca O MS 0 Mn O Mn FcO FC2 Oj Fe Ba O

S 3 Dokarahiitten boi Linde (Schwcdcn) . . . . 50,00 1,90 34,70 7,00 0,10 — 0,20 --- — —
s 4 Hógfons bei Engeisberg (Schwcden) . . . . 55,94 2,37 32,42 4,46 3,08 — 0,18 — — —
s 5 Kgl. ungarische Staatswerke, Yajada-Hunyad 50,80 0,35 22,27 12,90 — — 2,84 — — —
T 1 53,40 7,65 17,00 13,40 5,17 — 1,07 --- — —
T 2 Pfeilhammer (S a c h s e n ) .......................................... 50,10 5,20 21,78 7,21 6,30 — 2,70 --- — —
T 3 Jlsenburg am l la r z ................................................... 50,89 6,38 28,46 2,64 2,01 — 1,72 --- — —
TI 1 Zorge am H a r z ........................................................ 49,30 12,17 31,23 2,28 0,95 — 0,79 --- — —
U 2 Klostcn boi Kopparborg (Schwcdcn) . . . . 52,90 13,50 28,30 1,10 0,10 — 3,80 — — —
TI 3 Riibeland am H a r z ................................................... 53,79 13,04 25,07 0,57 2,20 — 2,44 --- — —
Y 1 Gebruder Heinzelmann, H is n y ó v iz ................... 52,00 18,40 24,50 Spur Spur — 2,50 --- — —
W 1 Groeditz (S a c h s e n ) ................................................... 03,98 3,33 22,55 0,88 5,53 — 1,82 --- — —
X 1 Groeditz (S a c h s e n ) ............................ ....................... 04,30 4,73 19,89 4,10 3,16 — 1,59 --- — —
z 1 Jcnbach in T ir o l ........................................................ 60,90 14,08 12,24 4,48 0,85 — 0,83 — — —

B) Schlacken der w eissen  Eisensorten.
1. ' W e i C e s  R o h e i s o n  f i i r  P u d d e l z w e c k o,  M a r t i n o f e n  usw.

a 2 34,47 5,69 33,04 20,56 — 3,40 __ --- 1,34 —
G 6 31,57 5,10 42,10 2,07 6,81 — 1,01 — —
G 7 Niederrheinisch-westfalische Hochofen (1895) 34,0 7,0 41,0 6,0 4,0 — 1,0 --- — —
G 12 34,08 8,74 30,85 14,93 — 1,55 — --- 0,85 —
G 13 Ilochofenwerke von L ik er ...................................... 36,00 9,70 42,54 5,48 3,39 — 0,73 — — —

G 10 Bochumcr Yerein f. Bergbau u. GuBstahlfabrik. 30,43 7,70 39,00 10,06 - 4,01 — — 0,81

G 19 33,01 6,18 39,50 1,88 4,76 — 1, 21 — —

H 5 29,85 10,60 37,49 3,69 13,58 — 0,59 — — —
H 15 10,34 32,18 9,61 8,51 — 2,07 — — —
H 10 Eisenorz, Steiermark (H ie fla u )............................ 34,30 11,02 29,38 14,29 — 6,65 — — 0,91 —
J 4 30,78 19,50 30,24 2,23 0,74 2,72 — — —
J 5 Yereinigte Konigs- und Laurahutte . . . . 37,9 12,3 39,6 4,3 1,94 — 1,54 — — —
J 0 Krompaeh in M fthren............................................... 38,72 17,32 26,30 14,01 2,19 — Spur — — —
N 1 Oberechi. Eisenbahnbedarfs-Aktiengesellschaft 38,84 9,39 32,75 13,55 3,34 — 1,13 — — —
N 3 GeorgB-Maricnhutte................................................... 40,05 4,44 32,90 8,87 5,16 — 2,98 — - —
N 4 YareB (B o s n ie n ) ........................................................ 42,35 0,15 42,35 2,60 4,24 — 0, 99 — —
0 1 45,50 8,69 25,79 9,15 8,83 — 0,79 — —
0 2 47 ?8 6,36 21,77 8,72 11,30 — 1,12 — —
0 3 48,80 8,88 26,50 4,11 9,02 — 2,26 — — —

p 1 Gutehoirnungshutte in Oberhausen (1879) . . 39,45 10,70 36,42 2,34 1,59 — 6,04 — — —

p 3 Kgl. ungarische Staatswerke, Tiszoloz . . . 39,66 10,15 28,75 8,61 6,17 — 1,30 — — —
p 6 Neuberg (Steiorm ark).............................................. 43,70 10,40 23,54 13,17 5,10 — 0,13 — — —

Q,u 1 Yordernberg (S te ierm a rk )..................................... 40,92 9,93 26,32 — — 5,03 — — 1,87 —
S 1 W erko yon L i k ć r .................................................... 52,10 6,05 30,28 3,69 4,45 — 1,71 — — —

s 2 Kgl. ungarische Staatsworke, Yajada-llunyad 148,43 0,44 21,03 11,26 — 5,95 — — —

2. T h o m a s c i s e n ,

c 3 26,54 14,27 52,75 3,80 — 0,05 — — 0,17 —

c 5 K la d n o ........................................................................... 28,62 16,14 47,25 4,74 — 0,12 — — 1,16 —

F i 1 Ph6nix, D uisburg-R uhrort..................................... 27,79 7,54 47,12 5,41 4,95 — 1,15 0,85 — 0,85

G 5 Bochumcr Yerein f. Bergbau u. GuBstahlfabrik. 33,50 4,8 7 [ 46,67 8,49 — 2,56 — — 1,02 —

G 11 Bochumcr Yereiu f. Bergbau u. GuBstahlfabrik. 34,95 7,04i44,77 7,61 — 2,10 — — 1,09 —

G 17 Bochumcr Verein f. Bergbau u. GuBstahlfabrik. 35,90 8,83 44,74 4,20 — 2,15 — — 1,11 —
G 20 Oberschl. Eisenbahnbedarfs-Aktiengesellschaft 37,35 8,19.35,85 13,06 4,00 — 1,31 — — —

G 21 Bochumer Yerein f. Bergbau u. GuBstahlfabrik. 37,71 7,48:39,98 9,14 — 2,28 — — 1,80 —
G 23 Fricdenahutte ( 1 8 9 5 ) ................................................. 37,76 8,19 36,31 12,23 1,21 — 0,19 — — —
n 2 ; Gebr. Stumm, Neunkirchen (1907/1908) . . . 30,24 18,05 42,40 3,96 — 2,67 _ — 1,05 —■

H 4 , Phonix, D uisburg-R uhrort........................... 2 8 ,G2 12,40 42,85 5,44 4,12 — 1,33 0,24 — 0,12

H 8 10,78 44,50 4,18 — 0,14 j — — 0,89 —

H 9 Eisenwerk Yulkan, Duisburg (1383) . . . . 31,92 9,83 46,73 2,03 3,78 0,71 — — —
H 11 Hordę ( 1 8 8 2 ) ................................................................. 32 ,45'12,38 35,05 9,00 6,31 — 0,58
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Tabelle I  (F ortsetzung).

BaSOł SrO Ca S P2Os Na, O KaO BaS
A-Ordtnaten

Bemerkungen JSctriebsarts p
Si O, A1j03 Basen

_ __ ■ __ _ _. 56,05 1,91 42,04 P. M. Ilolzkohlo
_ 56,25 2,38 41,37 P. M. v
— — — 0,13 — — - — 57,02 0,39 42,59 P. Durchschuitt von 

3 Analysen. n
— — — 0,95 --- — __ — — 54,72 7,84 37,44 L. S. 223. 7>
— — — n. 1). --- — .— — — 56,50 5,23 38,27 L. S. 223. T)
— — _ n. b. _ — 1,30 — 57,99 6,50 35,51 L. S. 223. 7J
— — — 0,43 --- — 2,61 — 50,95 12,63 36,42 L. S. 223. n

53.05
55.05 
53,07

13,54
13,34
18,77

33,41
31,61
27,56

P. M.
L. S. 223. 
P. M.

n
V
n

— — — 0,03 --- — 3,33 — 65,28 3,34 31,46 L. S. 223. n
65,77 4,84 29,39 L. S. 223. n

— — — 0,38 --- — — — 07,30 14,18 18,52 L. S. 223. yj

B) Schlacken der weiOen Eisensorten.
1. W  c i  11 o s  R o h e i s e n  f i i r  P u d d e l z w e c k e ,  M a r t i n o f e n  usw.

__ — 2,82 ___ _ _ _ __ _ 36,43 6,02 57,55 W. 31. Martineisen. Koks
4,58 — 5,96 --- 0,07 — — — 35,61 5,75 58,64 P. M. Holzkoblo

-— — — 3,0 -- --- — — — 30,50 7,52 55,92 L. S. 229. Puddeloisen. Koks
— — 1,64 — --- --- — — — 30,35 9,16 54,49 "W. M. Puddeleisen. łł
— — — 1,31 0,20 --- o, >G — 30,79 9,92 53,29 P . M. D urchschn ltt von 

9 A nalysen. Holzkohle

— — 1,87 — — 0,033 — — 37,68 7,97 54,35 "W. M. D urchsehn.Y .3 A nalys. 
B essem er-W eiflelsen. Koks

6,00 — — 6,96 — 0,045 — — — 38.15

31.15

7,14

11,06

54,71

57,79

P. M. D urchschn ltt ro n  
3 A nalysen .

L. S. 229. W cifistrahliges 
Roheisen.

Holzkohle

Jł
— — — 2,07 — — — — — 35,84 10,58 53,58 P. M. fi
— — 2,38 — — 0,17 — - — 36,26 11,65 52,09 P . M. D urchschn ltt von 

3 A nalysen. 71
— — — 1,08 — — — — — 37,30 19,79 42,85 L. S. 229. Puddeleisen. Koks
— — 0,85 — — 0,04 — — — 39,55 12,84 47,61 W . M. Puddeleisen.
— — — 1,30 — — — — — 39,29 17,58 43,13 P. 31. Holzkohle
— — 1,41 — — — — — — 40,22 9,73 50,05 W. M. Martineisen. Koks
— — — 2,34 — — — — — 42,79 4,67 52,54 L. S. 229. "WeiBstrahllges 

Roheisen. 71

4,10 .— — 6,84 — — — — — 42,91 6,24 50,85 P. M. Holzkohle
— — — 1,40 — — Spur — 46,11 8,80 45,09 L . S. 228. F e in strah llgc s  

W eiBcisen.
— — — 1,17 — — 1,54 — 48,97 6,59 44,44 L. S. 228. J}
— — — 0,20 — — 0,05 — 49,01 8,92 42,07 L. S. 228. F ein stra liliges 

'WelBeisen. Ił
- — — 1,05 — — 1,79 — 40,71 11,04 48,25 L. S. 228. G ew ohnliches 

'WelBeisen. Koks
— — — 3.25 — — 0,29 2,00 — 41,99 10,74 47,27 P. M. H olzkohle
— — — 1,24 — — 2,22 — 45,50 10,83 43,76 L. S. 228. 'NYeiBstrahl.
— — — — — 0,04 — ' — — 48,87 11,87 39,26 P. M.

0,59 0,06 53,02 6,15. — - — U,U4 — 40,83 P. M. ,,
— — — 0,13 — — — — — 52,58 0,47 46,95 P . M. D urch sch n itt von 

2 A nalysen . Ił
2. T h  om  a s  e i s e n .

— — 1,34 __ 0,15 — __ _ __ 27,85 14,97 57,18 W. M. Koks
— — 1,31 — 0,19 — — — — 29,15 16,44 54,41 W . 31. D urchschn ltt von 

2 A nalysen. łł
— — 2,40 — 0,32 — — — — 30,38 8,25 61,37 W .  M. D urchschn itt von 

3 A nalysen. »
— — 1,57 — — — — — — 35,39 5,15 59,46 W. M. 7ł
— — 1,60 — — 0,048 — — 36,88 7,53 55,39 W . M. D urchschn itt Ton 

9 A nalysen. łł
— — 1,78 37,89 9,32 52,79 W. M. ł)
— — (1,25) 38,27 8,39 53,34 W. M.
— — 1,33 38,77 7,68 53,55 W. M. ł ł

— — — 3,06 — — --- — — 39,39 8,54 52,07 L. S. 229. ł ł— — 0,78 — — 0,08 — - - — 30,42 18,15 51,43 W . M. D u rchschn itt von 
10 A nalysen. ł ł

— — 1,09 — 0,26 — — — — 30,69 13,30 56,01 W . M. D urchschn itt von 
3 A nalysen. ł ł

— — 1,28 — 0,28 — — — — 32,08 17,66 50,26 W . M. ł ł

— — — 4,86 — — — — — 33,60 10,35 56,05 Ł. S. 229. ł ł

— 4,25 33,88 12,93 53,19 Ł. S. 229. ł*
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T abelle I  (SchluB).

Bezelchnunif 
der Punkte 

i n 
der Tnfel

Nr.

\
Name des Hochofonwerkes Si o , ai, o3 Cu O Mg O MnO Mn Fe O Fe* 03 Fe BaO

n 12 Gutehoffnungshutte in Oberhausen (1904) . . 33,00 14,00*41,20 4,50 4,50 — 0,50 — — —

H 13 M aximilianhutte in R o sen b e rg ............................ 34,22 10,30 45,90 3,19 1,98 1,54 0,99 — 0,75 —
H 14 Gewerksch. Deutscher Kaiser, Hamborn (1907) 32,84 12,39 43,04 4,21 — 3,05 — — 1,50 —

f  Esch in L uxem burg............................................... 32,05 17,19,44,87 2,03 0,4G 1,20 — — —
J

\  Hiitto Friede ............................................................. 31,79 17,09j44,24 3,51 — 1,55 — — 0,54 —

j 2 Rochlingsche Eison- und Stahlwerke . . . . 30,09 17,96 43,44 0,46 — 1,52 — — 0,96 —

j 3 Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellsch. 33,66 15,87 45,11 2,59 0,99 0,72 0,82 — 0,64 —
p 2 Vereinigto K onigs- und Laurahiitte, O.-S. . . 37,8 10,4 37,0 5,2 4,45 — 1,56 — — —
p 4 Yereinigte Konigs- und Laurahiitte, O.-S. . . 40,16 9,60 34,0 11,09 3,89 — 1,16 — — —
p 5 Yoreinigte Konigs- und Laurahiitte, O.-S. . . 40,74 15,50 33,76 7,32 9 01 — 0,75 — — —

3. S p i e g e e i s e n .

B 1 Maximilianhiitte in R o sen b erg ............................ 23,94 9,47 49,55 10,14 — 1,06 — __ __ —
F, 2 S ieger lan d ...................................................................... 29,0 8,5 39,0 3,0 15,0 — 0,5 — — —
Fi 3 Hordę ( 1 8 8 3 ) ............................................................. 29,00 8,11 43,05 7,14 7,04 — 0,42 — — —
Fi 5 Oberschl. Eisenbahnbedarfs-Aktiengesellschaft 32,43 4,76 43,89 11,31 4,33 — 1,54 — — —
Fi 6 Borsigwerk, O.-S.......................................................... 37,56 1,87 25,66 24,20 7,99 — — 1,71 — —
G 3 Georga-Marianku tte ( 1 8 8 3 ) ................................. 30,65 0,18 40,25 7,58 2,97 — 1,54 — — —
G 8 Maximilianhiitte ( 1 8 9 6 ) .......................................... 32,70 8,01 32,15 7,69 8,07 — 0,41 — — —
G 10 Oberschl. Eisenbahnbedarfs-Aktiengeseilschaft 35,65 6,60 38,43 10,16 5,78 —• 1,60 — — —
G 14 Borsigwerk, O.-S.......................................................... 30,40 6,14 29,95 17,21 7,79 — — 1,34 — —
G 18 G eorgs-M arienhutte................................................... 35,60 3,97 34,14 10,26 6,38 — 1,37 — 1,04
G 22 Gleiwitz, O.-S................................................................ 38,49 6,99 38,60 6,38 5,26 — 0,63 — — —
II 6 Creuztlial ( 1 8 8 3 ) ........................................................ 30,70 11,60 35,73 8,51 8,78 — 0,84 — — —
11 10 Borsigwerk, O.-S.......................................................... 33,28 10,27 29,09 19,36 6,12 — — 1,04 — —
N 2 Reschitza (Ungarn, 1 8 7 7 ) ..................................... 41,22 6,45 9,55 1,48 39,49 — 1,03 — — —

4. P e r r o m a n g a n ,

A 1 n o r d o ........................................................................... 26,50 8,10 42,40 8,30 10,76 __ n. b. __ __ —
A 2 AYedding, III. Band Eisenhiittenkundo, S. 875 29,25 8,56 44,01 3,34 13,96 — 0,86 — — —
A 3 W edding, III. Band Eisenhuttenkunde, S. 875 29,02 7,05 37,03 1,89 23,33 — 0,48 — — —
C 1 Phonix bei Ruhrort ( 1 8 8 0 ) ................................. 23,50 15,30 48,94 2,72 7,63 — 0,71 — — —
C 2 GutehofTnungshutte (1 9 0 4 ) ..................................... 27,00 11,00 30,70 3,50 22,00 — 0,30 — — —
0 4 Phonix bei Ruhrort ( 1 8 7 8 ) ................................. 26,65 15,15 41,29 0,86 14,94 — 0,79 — — —

F, 4 W edding, III. Band Eisenhuttenkunde, S. 875 30,60 7,87 37,55 2,41 18,50 — 0,43 — — 1,21
G 1 W edding, III. Band Eisenliiittenkuude, S. 875 30,25 8,32 39,25 4,65 14,78 — 0,46 — — —
G 4 Donnersm arckhiitto................................................... 32,82 6,95 26,22 9,45 21,27 — 0,52 — — 1,64
G 9 36,60 n,49 19,98 5,14 27,69 — 0,74 — — __
G 15 Donnersm arckhutte................................................... 36,32 7,51 33,49 7,94 — 10,43 ■ — — 1,36 —
II 1 Terre noire ( 1 8 7 8 ) ................................................... 27,75 15,25 37,77 4,00 7,56 — Spur — — —
II 3 Donnersm arckhutte................................................... 30,04 11,10 23,10 11,50 — 13,48 — — 1,15 5,42
II 7 Niederrheinisches E iB e n w e r k ............................ 30,04 14,84 31,24 1,37 17,00 — 0,33 — — —

Es bedeutet: L. S. =  Ledebur, Seite — ; fiinfte Auflage. W. =  W edding, Seite — ; Eieonhiittenkunde.

dio Zusam m ensetzung des betreffenden Korpers 
durch denjenigen P unkt auf der X -A chse dar- 
g e s te llt  w ird, dessen A bszisse =  100  ist. Setzen  
■wir X  uud Z =  0 , so wird Y  =  1 0 0 , und wenn 
'wir Y  und X  =  0 setzen , so ergibt sich Z =  100. 
E in e  w eitere einfache U eberlegung ze ig t, dafi 
d ie  Zusam m ensetzung aller derjenigen Korper 
in  unserem Scliaubild auf der geraden Linie  
X — Y  liegen  mufi, bei denen Z =  0 is t . Ebenso 
liegen  alle  P unkte, bei denen X  =  0 ist, in der 
geraden L inie Y — Z und diejenigen, bei denen
Y  =  0 is t, in  der geraden L inie X — Z. Ferner  
is t  ie ich t zu bew eisen , dafi nunmehr alle Punkte 
mit anderen W erten  der drei GroBen innerhalb 
derjenigen Ebene liegen  miissen, die durch das

D reieck  X , Y , Z um grenzt w ird. D ieses is t  ein 
g le ich seitiges D reieck . W ir  sehen also, daB es 
m oglich ist, unter B enutzung des dreiachsigen  
K oordinatensystem s die Zusam m ensetzung aller  
Verbindungen, die aus drei Komponenten bestehen, 
innerhalb eines ebenen, g le ichseitigen  D reiecks zur 
D arstellung zu bringen.*

B etrachten w ir zunilchst Verbindungen oder 
M ischungen aus den drei Kórpern: Tonerde,

* Einer mir liach dem Yortrage gegebenon An- 
regung Folgę leistend weiso ich darauf hin, daB die 
Lage des Dreiecks im Koordinatensystem am deut- 
lickBten yersinnbildlicht wird durch die Abstumpfung 
einer Ecke eines "Wiirfels, wie dies in Skizze 1 a zur 
Darstellung gebracht ist.
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T abelle I (SchluB).

SrO CaS Pa O* Naa O KaO Ba S
/\-Ordinatcn

Bemerkungcn Betriebs&rtBa SOj S p
SIO, Al2 O j Basen

2,90 _ _ 0.30 33,78 14,32 51,90 L. S. 229. Koks
— — 0,98 — 0,38 0,099 — —■ — 35,11 10,57 54,32 W. M. Durchnchnitt von 

6 Analysen. n
— — (2,0) — — 0,232 — — — 34,67 13,08 52,25 W . M. Jah resd u rch sch n ltt.
— _ 2,10 — — — — — 32,77 17,58 49,65 L. S. 229. „

— — 1,23 — — — — — 32,72 17,95 49,69 W . Sf. D urclischn ltt YOn 
2 A nalysen. V

— — (2.40)

(2.40)
— — 0,20 — ‘ — — 33,02

35,49

19,71

16,73

47,27

47,78

W . M. D urchschnU t von 
9 A nalysen.

W . M. D urclischn ltt von 
2 A nalysen.

»

n
— — 2,86 — — 0,02 — — — 41,19 11,33 47,78 AV. M. n
— — (2,08) — — — — — — 42,16 10,08 47,76 W. M. V
— — (2,68) — — — — — — 42,68 16,24 41,08 W . H. 71

3. Sp i o g e l  e i s e n .

_ _ 0,73 _ __ __ __ _ 6,02 25,66 10,15 64,19 W. M. Koks
— — — 3,5 30,53 8,94 60,50 L. S. 231. 7J
— — — 3,74 — — — — — 30,60 8,55 60,85 L. S. 231. V
— — 0,66 — — — — — — 33,38 4,91 61,71 W . M. Ił
— — 1,44 — Spur — — — — 38,01 1,95 60,04 W . M. 1)
— — — 2,22 — — — 5,24 35,25 9,96 56,79 L. S. 231. n
— — — 2,68 — — — — 6,93 36,62 9,11 54,27 L. S. 231. n
— — 1,26 — — — — — — 37,12 6,87 56,01 W . M. n
— — 1,51 — Spur — — — — 37,79 6,38 55,83 AY. M. «
— _ — 3,77 — — — — 38,41 4,27 57,32 AY. M. n
— — — 2,40 — — — — — 39,76 7,22 53,02 L. S. 229. ft
— — — 4,15 — — — — — 32,04 12,10 55,86 L. S. 231. f1
— — 0,83 — Spur — — — — 34,39 10,31 55,30 W. M. *
— — — 0,21 — — 0,6 — 41,53 6,51 51,96 L. S. 231. llolzkoklen

4. F e r r o m a n g a n .

__ __ __ 4,87 __ _ _ _ 27,59 8,43 63,98 L. S. 234. Koks
— — 0,55 — — — — — 29,53 8,66 61,81 AY. 875. ,,
— — 0,67 — — — _ — — 29,73 7,21 63,06 AY. 875. „
— — (2,2) — — — — — 24,71 16,28 59,01 L. S. 234.
— — — 1,66 — — 0, 50 3,45 28,73 11,70 59,57 L. S. 234. ,ł
— — (2,2) 27,82 15,82 56,36 L. S. 234.
— — 1,19 31,04 7,99 60,97 AV. 875. ,,
— — 1,32 — — — — — — 31,70 8,37 59,57 AV. 875. ,,
— — — — — — — — — 34,19 7,35 58,46 P. M.
— —* — 0S23 — — Sp 11 r — 36,73 9,53 53,74 L. S. 234. vcrin. Holzkohl.
— — 1,83 — — — — .— 37,37 7,92 54,91 AV. 11. Koks
— — — 2,23 — — — — 4,30 30,06 16,52 53,42 L. S. 234. »
— — 1,23 30,70 11,35 57,95 AY. M. ,,
— — — 4,48 — — n. b. — 31,68 15,65 52,67 L. S. 234. ,ł

Band III, zwoito Auflage 1900. AV. M. =

K ieselsaure und K alk, und tragen auf der Ab- 
szisse  X  den P rozen tgeh a lt an T onerde, nach 
der Ordinate Y  denjenigen an K ieselsaure und 
nach der Ordinate Z denjenigen an K alk auf, 
so bekommen w ir das B ild  der Sk izzo 2, bei 
dem im P unkt X  diejenige Verbindung verzeichnet 
ist, die aus 100  °/o Tonerde, im Punkte Y die
jen ige, die aus 100  °/o K ieselsaure, und im 
Punkte Z diejenige, die aus 100  °/o K alk be
steht. A uf der L inie X — Y  liegen  alle Yerbin- 
dungen oder M ischungen, die aus Tonerde und 
K ieselsaure bestehen, und zw ar derart verzeiclm et, 
daB, wenn wir diese L inie in zehn gleiche T eile  
teilen, an jedem der Teilpunkte eine Zusammen- 
setzung yerzeichnet werden muB, w ie die Sk izze

Porsonlicke M itteilung.

ze ig t. D as g leiche g ilt  von den ubrigen Seiten  
des D reiecks. Yerbinden w ir nun die einzelnen  
T eilpunkte durch P arallelen  zu den D reieck- 
seiten m iteinander, so konnen w ir im Innern des 
groBen D reiecks an jedem der kleinen U nterteil- 
punkte ohne w eiteres genau festste llen , w iev ie l 
P rozent von jedem  der drei Komponenten der 
diesem Punkte des Diagram m es entsprechende 
Korper enthalten muB ,* ur.d w ir sind in der 
L age, etw a durch Ordinaten, w elche in diesen 
einzelnen Punkten auf der Ebene des D reiecks

* In Skizze 2 stellt dementsprechend Punkt A  
eino Yerbindung dar, die aus 60 o/o Ca O +  20 °/o SiO» 
-f- 20 °/o Ala Os bestoht, und Punkt B eine solcho, die 
20 % Ca O 4- 30 °/o Si Oi +  50 °/o Ab 0 3 entbalt.

AYerks-Mitteilung. P. M. =
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Y -700% S i O2

70/111 Ol 
\9 0 ó i0 i

'■O/thOj 
M i.S/Ot

2 0 Ca O,
dOSiOnf'

y o s /o i
JO Ca O. 

7 0 ó i0 tf

W/t/iOi
\SO SiO i

JOA/iOj
\5 0 ó/02JOÓ/O*.

,60/7/j 0j
\VOS/Oj

60 Ca O 
Wó/Oif

JO/7/j Oj
SjOÓ/Ot

JO A/j  O j
^gos/Ol

SOCaOt
ĆOósOćP

.90/7/s Os 
\J 0 S i0 200  Ca O i 

7 0 0 /0 2 /

erriclitet werden, wiederum jew eils  bestim m te langt, die bei m annigfaltigen Nachpriifungen,
E igenschaften dieser Korper zu ubersiehtlicher w elche in den letzten  Monaten im E isenhiitten-
korperlicher D arstellung zu bringen. E ine der- initnnischen Laboratorium der Charlottenburger
artige D arstellung  is t  bereits friiher von ver- Hochschule ausgefiihrt worden sind, sich nicht

* Jahrgang 1905 Nr. 23 S. 1351 bis 135G. * Yergl. „Stahl und E iscn“ 1908 Nr. 1 S. 16.

scliiedenen Seiten gegeben w-orden; besonders 
umfassende Y ersuche zur F estste llu n g  (mit daran 
anschlieBenden graphischen D arstellungen) der 
Schm elzpunkte a ller Verbindungen, die aus Kalk, 
K ieselsaure und Tonerde bestehen, hat der fran-

Skizzo 2.

70 Ca O
sosi02

<10 Ca O 
6O&O2/

70 Ca O 
JO SrO l/

Z -700%  CaO :
90C a0 SOCaO 70Ca0 SOCaO JOCaO fOCaO JOCaO 20C a0 70Ca0 
70AfrOj JOAIp Oj  SOA/s Oj  70A/20i  : OOA/s Oj

20A/20j VOM?Oj SOMOj SOA/tOj

zosische Forscher B o u d o u a r d  gem acht. D ie 
A rbeit is t  erschienen im „Journal of the Iron  
and S teel In stitu te“ 1 9 0 5  I. Band S. 339  
bis 3 8 2 , und ich selbst habe iiber dieselbe 
ein B eferat in  „S tah l und E isen “ * erstattet.

iiberall bestatig t haben; das gab mir Veranlassung, 
die Boudouardschen Originalzahlen nochmals ein- 
zeln  in korperlicher D arstellung zusam menzufiigen. 
Ich erhielt daraus die D arstellung, w elche unter 
der B ezeichnung I  hier au sgestellt is t  (verg l. 
Abbildung 1).

D er mit Nr. II bezeichnete GipsabguB (Ab
bildung 2) is t  nach den E inzełversuchsdaten  
m odelliert; der MaBstab dieser D arstellung ist 
so gew ahlt, daB die D reiecksebene die Tem pe
ratur von 1 0 0 0 °  reprasentiert; die oberhalb 
1 0 0 0 °  liegenden Tem peraturen sind ais Ordinaten 
in Jlillim etern aufgetragen. V ergleicht man 
m it dieser D arstellung diejenige, die Boudouard 
in seiner O riginalarbeit gegeben hat, so ergibt 

sich ohne w eiteres, daB der franzosi- 
sche Forscher mit etw as lebhafter  
Pliantasie gearbeitet h a t, da ins
besondere fur die auBerordentlich  
schroffen und steilen  Tęm peratur- 
anstiege an der K alkecke in seinen  
V ersuchsdaten keinerlei U nterlage  
gefunden werden kann. A ehnliche  
A rbeiten , aber m it augenscheinlich  
erheblich groBerer G enauigkeit, hat 
der Chemiker der K gl. P orzellan- 
manufaktur, D r. R i e c k e ,  vor etwra  
einem halben Jalir im „Sprechsaal" 
veroffentlicht. * E ine D arstellung  sei

ner E rgebnisse im dreiachsigen Koordinatensystem  
hat R iecke jedocli nicht gegeben; es kornmen 
daher in seiner A rbeit die auBerordentlich guten  
und w ertvo llen  E rgebnisse nicht klar genug zum 
Ausdruck. Ich habe die O riginalzahlen der

X<700%
'/I/2O3

Boudouard w ar zu eigenartigen  Ergebnissen ge- R ieckeschen A rbeit, genau so w ie diejenigen

j Au.e. vs.o
Skizzo 1 a.

St.uI.29S.

Skizze 1.
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k 100 % 
^Ala03

Abbildung 2. Yersucbe Yon Boudouard.

der Boudouardschen A rb eit, kiirperlich dar- 
stellen lassen . D ie gewonnenen Figuren sind 
hier unter der B ezeichnung II I  und IV  (im Gips- 
abgufi)* zur A ufstellung gelan gt (Abbildung 3 
und 4).

In den Rieckesclien Y ersuchen heben sich 
zunitchst bei der L inie der reinen K alksilikate  
auBerordentlich deutlich zw ei Schm elzpunkts-

* Der GipsabguB IV  stebt, einem in der Ver- 
sammlung geauBerten "Wunscbe entsprechend, in Ori- 
ginalgroBe (Dreiecksseitenlange =  etwa 60 cm) allen 
Interessenten einschlieBlich Itiste und Verpackung zum 
Preise von 25 J t  zur Verfugung. Bestellungen sind 
an den Yortragenden zu richten.

maxima ab , die genau den Korpern der chemi- 
schen Zusamm ensetzung Ca O, Si 0 2 (B isilikat) 
und 2 Ca O, S i 0 2  (S ingulosilikat) entsprechen. 
D ie T atsach e , dafi hier Schmelzpunktsm axima  
auftreten, w eist darauf hin, daB wir hier w irk- 
liche chemische Verbindungen vor uns haben. 
Zwischen beiden lieg t ein Minimum, w elches der 
Zusam m ensetzung des Sesąu isilikates entspricht 
und darauf hinw eist, daB w ir bierin nur ein 
eutektisches Gemisch zu erblicken haben. Ebenso  
lieg t jen seits des B isilikates nach der K iesel- 
silureecke hin nochmals ein Minimum, etw a dem 
sogenannten T risilikat entsprechend, dessen Exi- 
stenz hierdurch mindestens in  F rage g este llt

. 100 %. 
SI O i

.100 % 
Al* Os

Abbildung 1. Yersucho yon Boudouard.
100 % Si Oa

T
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■wird. In w eniger genauer Ausfiihrung ze ig t  
im  allgem einen das Boudouardsclie Diagramm  
denselben Verlauf.

A uf der L inie der reinen K ieselsllure-Tonerde- 
Yerbindungen erblicken wir bei Boudouard nur 
ein  ein ziges, schwach ausgebildetes Minimum, 
wahrend Schmelzpunktsm axima nicht vorhanden  
zu  sein scheinen. R iecke hat diese Yerbin- 
dungen leider nicht vollst.'indig genug gepriift, 
um aus den w enigen E rgebnissen ein U rteil 
ziehen zu konnen. E in B lick  auf die korper- 
liche D arstellung N r. III  (Abbild. 3) lehrt ohne 
w eiteres, daB R iecke von bestim m ten M ischungen  
zw ischen K ieselsaure undT onerde ausgegangen ist, 
denen er einen jew eils  w echselndenG ehaltan  K alk  
liinzugefiigt hat. D ie E rgebnisse dieser Schm elz-

erde die Mischung aufw eist. E s diirfte nicht 
unberechtigt sein,  liierauf die Schlufifolgerung  
aufzubauen, daB in diesen Schm elzen tatsUchlich 
K alk und K ieselsilure zum Singulosilikat ver- 
ein igt sind, und daB die Tonerde led iglich  ais 
neutraler Korper sich in der L osung betindet. 
Sow ie die Tonerde w ieder aktiv  in die V er- 
bindung eintreten kann, d. h. sow ie also auch 
nur w enig mehr Kieselsilure vorlianden is t, ais 
dem K alksingulosilikat entspricht, haben wir die 
den Schm elzpunkt erniedrigende W irkung einer 
w ahrscheinlich sich bildenden Doppelverbindung  
aus allen drei Komponentem

Gehen w ir von dem eben erwitlmten H iigel- 
riicken w eiter nach der L inie der K alktonerde- 
verbindungen zu, so sehen w ir w ieder ein be-

100 % 
Ca O

100 % 
SI Oj

100 % AIjO.i
Abbildung 3. Yersucbo von Dr. Riecke.

rersuche liegen  deshalb auf geraden Linien, w elche  
sam tlich der K alkecke zustreben. Aber gerade 
hier an dieser K alkecke ergibt sich ein sehr 
lehrreicher U nterschied zw ischen den R esultatefl 
von R iecke und Boudouard. B ei Boudouard er- 
blicken Mir eine nur w enig  gew olbte Ebene, 
dereń abw echselnde Erhohungen und Yertiefungen  
innerhalb der F ehlergrenzen liegen . B ei R iecke  
ze ig t sich dagegen unverkennbar ein scharfer 
H ugelriicken von dem P unkte des K alksingulo- 
silik ates aus direkt auf die T onerdespitze zu, 
d. h. also, w ir haben hier ein auBerordentlich  
schroffes und p lotzliches A nsteigen des Schmelz- 
punktes vor uns. wenn der K alkgehalt der Yer- 
hitidung in demjenigen V erhilltnis zum K iesel- 
siiuregehalt steh t, daB aus beiden Korpern sich  
das S ingulosilikat bilden kann, und es scheint 
dann ganz g le ich g iiltig , w iey iel P rozent Ton-

trachtliches Sinken des Schm elzpunktes, wodurcli 
die Bildung von Aluminaten an gezeig t wird.

D ie Y erscliiedenheit in den E rgebnissen R ieckes 
und Boudouards erkl&rt sich leich t aus einer A ngabe 
des letzteren , da er an S te lle  von chemisch reinein  
K alk fiir seine Versuche Marmor gew ah lt hat, 
ohne zu beriicksichtigen, daB derselbe erhebliche 
Mengen von A lkalien zu enthalten pflegt.

D as D reiecks-Diagrainm  kann nun auch zur 
K lassifikation und gegenseitigen  Ordnung der 
Hochofenschlacken hinsichtlich ilirer chemischen  
Zusam m ensetzung benutzt werden, wenu man 
an S te lle  des K alkes lediglich die prozentische  
Summę der Basen in R echnung ste lit . E s ist 
hierfiir allerdings notw endig, nur solclie A nalysen  
zu benutzen, in denen auch der Scliw efelgehalt 
bestimm t is t, und in  denen die Summę der 
Best.andteile nicht w eit von 100  abw eicht, so
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i w *
Ca O

100% AIj Oj

Abbildung i .  Yersuche von Dr. Riocke.

der B ezeichnung D reiecks-Ordinaten in T abelle I 
bei jeder A nalyse Yerinerkung gefunden.

Hiernach hat nun die E intragung der E r
gebnisse in zw ei gesonderte Schaubilder statt- 
gefunden und z w ar sind in dem ersten derselben 
(T afel I*) die Scblacken der grauenR oheisensorten, 
in dem zw eiten  (T afel II) diejenigen der weifien  
Eisensorten verzeichnet worden. Um die einzelnen  
Scblacken in den Diagrammen leich t auffinden zu 
konnen, sind diejenigen kleinen D reiecke, welche  
durch d ieU nterteiluug der Seiten der D iagram m ein  
je  10 T eile  entstanden sind, mit den Buclistaben

* Die Tafeln sind dem Abdrucke des Yortrages 
in der Zeitsehrift in Yerkleinerter Form eingefiigt 
worden. Sie stehen in OriginalgroBe jedem Inter- 
essenten kostenlos zur Verfugung, wenn der Redąktion 
der Zeitsehrift ein "NYunsch nach Uehersendung aus- 
gesprochen wird.

bezeichnungen charakterisierte S ilizierungsstufe  
vorherrscht, wenn d i e T o n e r d e  a l s B a s e  ge-  
rechnet wird. D iejenigen strichpunktierten Linien, 
w elche von den K alksilikaten ausgehend nach der 
Grundlinie des groBen D reiecks fiihren, bezeichnen  
diejenigen S tellen  des Schaubilds, an denen die 
durch die R andbezeichnung gegebene Zusammen
setzung vorherrscht, wenn die T o n e r  d e  a i s  
S a u r e  gerechnet w ird, und die strichpunktierten  
Verbindungslinien, die von den K alksilikaten nach 
der T onerdespitze fiihren, entsprechen der Yor- 
aussetzung, dafi d i e T o n e r d e  a i s  n e u t r a l e r  
K o r p e r  in der Schm elze vorhanden se i.*

* Betrachten wir zum Beispiel auf Tafel I die 
Lage des Punktes 1 im / \ L ,  fur welclien die Ordi- 
naten aus Tabelle I die Zusammensetzung ergeben: 
SiC>2 36,28 o/0 , Basen 36,80 "/o, Al* Os 26,92 °/o, zu- 
sammen 100 °/o, so konnen wir ohno weiteres aus der

daB die G ew ifiheit gegeben is t, dafi nicht etw a  
erhebliche Mengen von Titansaure oder dergleichen  
in den Scblacken yorhanden sind. D er Gehalt 
an Schw efelkalzium  oder Schwefelbaryum  is t  dann 
in A bzug zu bringen und es is t jede der drei 
Komponenten, K ieselsaure, Tonerde und Basen, 
mit einem derartigen F aktor zu m ultiplizieren, 
daB ihre Summę wieder 100  ergibt. D ie so 
berechneten Schlackenbestandteile haben unter

des A lphabetes bezeichnet, und es sind dann 
innerhalb jedes einzelnen dieser D reiecke den 
Scblacken Nummern von 1 anfangend gegeben  
worden. D ieselben B ezeichnungen haben in 
Tabelle I  Aufnalime gefunden. D ie punktierten  
Linien, w elche die lfa ch , 1,5 fach, 2 fach usw. 
K alksilikate mit den entsprechenden Tonerde- 
silikaten verbinden, bezeichnen diejenigen Punkte  
des Schaubilds, in denen die durch die Rand-

03

100% 81 Oa

T
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?A/?0j .9 & '0 ?  
\  'ł / bc/r

t e  Oj . 3 3 / 0 ?  
£ fb c />

J /A /? 0 j.9 Ó /0 ?
V 7,'lfbcń
'̂ \7órr

?A/? Oj . 3 3 / 0 ?  
7JbcA

.A/s0j.&Vć
\0,6f/ocA

0 ,6 6 /b cA  7 ,0 0 /b cA  I S f o c / i  ć,O Q foc/>
S C o O ^ A /s Oj  JC o Ó.AJ^Oj  Ć C o O .M O j  J C o O SA Js Oj

lung der Boudouardschen A rbeitsergebnisse zeigt  
uns, w eshalb bei den Schlacken der H olzkohlen- 
betriebe a lle  gerade in diesem T eile  des Schaubilds 
sieli verein ig t finden. W ir seken hier eine 
geniigend w eitgehende Erniedrigung des Sclimelz- 
punktes, w elche eine befriedigende Durchfuhrung

Tafel mit Hilfe der obenerwiihnten schrflgen Yerbin- 
dungalinien ablcscn, daB diese Schlacke, wenn wir 
die Tonorde ais Base rechnen, basischer ist ais das 
Singulosilikat (einfach Silikat). Rechnen wir die Ton
orde ais Siiure, so ist die Schlacke saurer ais das 
Trisilikat (dreifach Silikat) und rechnen wir die Ton
orde ais neutralen Korper, so ist dio Schlacke etwas 
basischer ais dem Bisilikat (zweifach Silikat) ent- 
sprechen wurde.

wahlen, daB derselbe etw a zw ischen den Grenzen  
des Sesąui- und T ri-S ilikates lieg t. D ie punktierten  
Linien, w elche das blaue (in der V erkleinerung  
das o b e r e  schraffierte) F eld  des Schaubilds uin- 
ziehen, begrenzen die entsprechenden Zusammen- 
setzungeri. E s diirfte fiir den B etrieb der Oefen

Nach den stochiometrischen Mollerberechnungs- 
yerfahren wurde diese Schlacke also im ersten Falle 
einen sehr basischen, im zweiten Falle einen stark 
Hauren und im dritten Falle einen mehr neutralen 
Charakter besitzon. D ie einfache Betrachtung zeigt, 
zu wie auBerordentlich verschiedenen Ergebnissen 
man nach dem stochiometrischen Mollcrberechnungs- 
yerfahren gelangt, jo nachdem, welche Anscliauung 
zugrunde gelegt wird.

B etrachten w ir zunUchst das Schaubild der 
Schlacken des grauen Roheisens (T afel I), so er- 
kennen wir, daB sich anscheinend zw ei Gruppen 
von Schlacken scharf von einander scheiden, n i l m -  

lich die Schlacken der H olzkohlenbetriebe von den- 
jen igen  der Kokshochofenbetriebe. D iese Scheidung 
is t indessen nur dann vollkommen, wenn, w ie dies 
ja  allerdings m eistens der F ali ist,
E rze mit iiberwiegend k ieseliger  
G angart yerarbeitet w erd en ; der 
H olzkohlenbetrieb erfordert dann nur 
die A nw esenlieit von so v ie l K alk  
im M olier, daB eben noch die erforder- 
liclie Schm elzbarkeit vorhanden ist.
E in B lick  auf die korperliehe D arstel-

O G rauon E ise n  m it  Kokm.
•  .. „ Holmkohla.
O  .. .. .. -Aa tźu -a sit
® K erroH iliziu ia . 

flljMIU Orauo* Kimon m lt  H o lzk o h le  
{H3 » *• K oka .

des H olzkohlen-H ochofenbetriebes erm oglicht. 
E in starkerer K alkzuscldag zu E rzen m it k ieseliger  
G angart wurde Y ęrschwendung sein. E s seheint 
bei der Berechnung des M ollers h ier der Grund- 
satz iiberwiegend obgew altet zu haben, die 
Tonerde ais B ase in R echnung zu stellen  und 
nun den S ilizierungsgrad der Schlacke so zu

? C o  0 .3 3 / O? 
3/bc/r

Cer O  S /C ?  2/bc/f

# C o O  3 3 / O ?  
7 ,S /b c />

2 C o O . S /O ?  
7 /b c /r

3  C a  O. Ó /C ?  /  — 
0,6CfŹ7c/)

Tafel I. Graue Roheisensorten.
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Scje/i

3 Ca 0.6/0? 
O.Ófffcrc/t

Tafel II. WoiCc Roheisensorten.

Schaubildes. Das sind die Schlacken von den
jenigen H olzkohlenbetrieben, die iiberwiegend  
basische E rze verhiitten, z. B . die kalkigen  
Spateisensteine U ngarns. D ie Hochofner dieser 
Betriebe setzen  ihrer M ollerung erfahrungsgemaB  
nur so v iel k ieselige E rze hinzu, dafi eine 
geniigende Schm elzbarkeit der Schlaeke erreicht 
wird. W ie  die kijrperliche D arstellung aus den 
Boudouardsclien Yersuchen b ew eist, lieg t die 
Schm elzbarkeit der H ochofenśchlacke iin roten  
Felde des Schaubildes, nur unw esentlich oder 
gar nicht hoher ais bei den Schlacken im blauen 
F elde. D as rote Feld enthii.lt dagegen die 
Schlacken siim tlicher Koksofenbetriebe. Bei

vom einfachen K alksilikat (S ingulosilikat) nacli 
der T onerdespitze hin, d. h. also diejenige L in ie, 
w elche der merkwtirdigen H ohenw elle in der 
korperlichen D arstellung der E rgebnisse der 
R ieckeschen A rbeit entspricht. Mit anderen  
W orten, die Hochofner haben durch langjahrige  
Erfahrung erkannt, daB eine Schlackenzusammen- 
setzung, welche unterhalb dieser Linie nach der 
K alkspitze zu lieg t, sie zu einem unverhaltnism aBig  
groBen Aufwande an Koks zw ingt, um die holie 
Schm elztem peratur im Ofen zu erreichen, w elche 
den Schlacken dieser Zusamm ensetzung eigen- 
tiimlich ist. D er schroffe U ebergang aus der 
Schm elztem peratur der Schlaeke der roten Flachę

an sich ziem lich g le ich g iiltig  sein, welchem  
Punkte des blauen Feldes die Schlackenzusammen- 
setzung entspricht.

N icht alle H olzkohlen - Hochofenschlacken  
liegen im blauen Felde, sondern es finden sich 
einige auch in der rot angelegten  (in der Ver- 
kleinerung der u n t e r  on schraffierten) F lachę des

diesen muB mit R iicksicht auf den Schw efelgehalt 
der Koks, auch wenn k ieselige E rze die Grund- 
lage des B etriebes bilden, der K alkgehalt des 
M ollers so liocli gew ah lt werden, daB die Schlacken  
in das rote Feld falien.

F iir diese Schlacken bildet die ziem lich  
scharfe, untere G renzlinie die Y erbindungslinie

<X> F o rro m a n g a n .
W oiaaoa E iaon m it  K oka .

% „ ., .. H o lik o b le .
O  Spiegolaiaon.
® Thom naeiaen. 

lTTTTfTr'| W ainaos E ison  m it  H o ltk o h le . 
r~ 1 .. .. K oka.

F o rro  m a n g a n  und S plogole iaon .

A/? Oj . 36/0? 
2/irc/j

V A /p  O j. Z /S /O ?  
7'SfbcA

VCoO. JS/Os 
Z f / b c A

S /O s
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nach den jen seits dieser L inie gelegenen  Teilen  
des Sohaubildes (von 14 0 0  auf 1 7 0 0 ° )  g ib t eine 
in teressante Erklarung dafiir, w eshalb bei nur 
geringen Aenderungen des K alkgehaltes hier 
hftufig im H ochofen hochst unangenehme Ueber- 
raschungen sich herausstellen. D ie Ersclieinung  
erwahnt schon Gusta v H i l g e n s t o c k  in seinen  
Y eroffentlichungen in  der M itte der 80  er Jahre 
des vorigen  Jahrbunderts mit dem bezeichnenden  
Namen des „K alk-E lends“. E s diirfte ein einfaches 
Reclienexem pel sein, festzu stellen  ob es w irtschaft-

Abbildung 5. Bason der Ilochofenschlacken  

von g  r a u o n lloheisensorten.

licher is t , ein E isen dadurch praktisch scliw efel- 
frei zu erblasen, daB man die Schlackenzusammen- 
setzung kalkreicher w alilt, ais der erwiihnten  
unteren B egrenzungslin ie des roten F eldes ent- 
spriclit, oder ob man die Schlacke saurer walilt, 
damit einen geringeren K oksverbrauch und 
sichereren Gang des Ofens erz ie lt und dem 
M olier so v ie l Mangan einverleibt, daB trotz- 
dem eine geniigende Schw efelfreiheit des 
E isens erreicht w ird.

In der R ichtung auf die T onerdespitze hin 
w ird das rotę F eld  wiederum durch eine gerade 
L inie begrenzt. D iese L inie lauft fast parallel

einer feineren, strichpunktierten Y erbindungslinie 
der B asenspitze mit demjenigen P unkte auf der 
K ieselsaure-T onerde-Seite des D reiecks, w elcher  
mit dem W orte T o n  bezeichnet ist. D ieser P unkt 
entspricht der Zusamm ensetzung des w asser- 
freien K aolins, der T onsubstanz. D ie oben 
erwahnte punktierte V erbindungslinie beriihrt 
alle die Punkte des D reiecks, bei denen die

Abbildung 6. Basen der Hochofenschlacken 

von w e i B e n Rolicisensorten.

Schlacken derjenigen Zusam m ensetzung liegen , 
die K ieselsaure und Tonerde in dem Y erhaltnis  
aufw eisen, in  dem sie in der N atur im T on vor- 
kommen, und die dann auBerdein wechselnde 
Mengen von Basen enthalten. D a in den E rzen  
eine andere T onerdeąuelle, ais der T on, im a ll
gem einen nicht Yorhanden is t , konnen Schlacken, 
w elche einen hoheren T onerdegehalt enthalten, 
nur dann existieren , wenn im V erlaufe des Hoch- 
ofenprozesses erhebliclie M engen von K iesel
saure in der Form von Silizium  aus der Schlacke 
heraus und in das E isen iibergefiihrt worden sind. 
D as werden also nur diejenigen Betriebe sein
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konnen, in denen bei iiberwiegend toniger Gang- 
art des E rzes hochsilizierte Roheisensorten  
erblasen worden sind. Im ubrigen wird die 
Lage der Schlackenpunkte naturgemaB von dem- 
jenigen Y erhaltnis abluingen, in dem Tonsubstanz 
und K ieselsaure sich in der Gangart der E rze  
befinden, und es durfte w ieder ziem lich gleicli- 
giiltig  sein, in welchem Punkte des roten Feldes 
die Sehlackenzusam m ensetzung lieg t, wenn man 
sich nur der gefahrlichen unteren G renze, die 
durch die K alk sin gu losilik at-T on erd e-L in ie be- 
zeichnet wird, nicht allzusehr nahert. D ie Er- 
klarung, weshalb in dem farblosen Zwischen- 
raume zw ischen dem roten und dem blauen Felde  
bisher Schlackenzusam m ensetzungen nicht nach- 
gew iesen sind, ergibt sich sehr einfach aus dem 
oben G esagten, der N atur der E rze entsprechend.

Betrachten w ir nunmehr das Schaubild der 
Schlacken von weiBen E isensorten (T afel II), 
so ergibt sich annahernd dasselbe B ild , w ie bei 
dem B etriehe auf graues E isen . Sow ohl die H olz- 
kohlenschlacken von E rzen mit k ieseliger Gang
art, ais auch die K okshochofenschlacken sammeln 
sich in starkerem  MaBe in denjenigen Gebieten  
an, in  denen die niedrigsten Schmelztemperaturen  
herrschen. L ediglich die B etriehe auf Ferro- 
mangan und Spiegeleisen  machen hier eine Aus- 
nahme, w eil der mehr oder minder hohe Gehalt 
der Schlacken an M anganoxydul die Schmelz- 
barkeit derselben so stark herabsetzt, daB hier 
die bereits mehrfach erwalinte gefahrliche Grenz- 
linie nicht in F rage kommt. Interessant erscheint 
lediglich dieG ruppierungderThom aseisenschlacken  
nach denjenigen Landschaften, in denen die Be- 
triebe liegen . W o tonerdehaltige E rze vor- 
herrschen, beispielsw eise im M inettebezirk, muB 
natiirlich der T onerdegehalt der Schlacke er- 
heblich anwachsen. W ir  finden diese Schlacken  
deshalb in der Nahe der unteren Spitze des 
D reiecks J  yersam m elt. B ei geringem  Mangan- 
gehalt des Mollers erscheint auch hier die Nahe 
der gefahrlichen G renzlinie beachtensw ert. D ie 
Schlacken der rhein isch-w estfalischen  Tliomas- 
roheisenbetriebe liegen  iiberwiegend im oberen 
T eil der D reiecke G und H. Ihre Zusammen
setzung verbiirgt einen ruhigen und siclieren 
Betrieb. E inzelne hiervon abweichende Śchlacken- 
zusam m ensetzungen diirften liauiigere Storungen  
des Ofenganges yerursaclien. E s wiirde auBer- 
ordentlich w ertvo ll sein, wenn iiber diese B e- 
triebserfalirungen in dem M einungsaustausch  
nachher m oglichst eingehende M itteilungen g e 
geben wurden. —

Bisher sind bei diesen Zusamm enstellungen  
die Basen led iglich  summarisch addiert worden; 
um vielleiclit die E inzelw irkung derselben scharfer 
heryortreten zu lassen , habe ich in groBerem  
MaBstabe diejenigen T eile  der Schaubilder zur 
Darstellung gebracht, in denen Schlackenpunkte 
nacligewiesen worden sind (yergl. Abbildung 5

und 6). E s sind w iedejnm  getrennt nach grauen  
und weiBen E isensorten in diesen D arstellungen  
bei jedem Schlackenpunkte Ordinaten erriclitet, 
dereń Gesam tlange der prozentischen Summę der 
Basen entspricht. D ie oberen Endpunkte dieser 
Ordinaten miissen deshalb wiederum in einer 
Ebene liegen , die in der B asenspitze um die 
Mafieinheit 100  von der D reiecksebene entfernt 
lieg t und diese Ebene dann in der K ieselsaure- 
Tonerde-Linie schneidet.

A uf den Ordinaten sind nun in farbiger D ar
stellung von oben nach unten abgetragen die 
P rozentgeh alte  an M agnesia, K alkerde, Mangan- 
oxydulund E isenoxydul. B ei denjenigen Schlacken, 
bei denen Baryum oxyd (iiber den Schwefelbaryum - 
gehalt hinaus) vorhanden war, is t dieses dem 
K alk zugezah lt worden und dann oberhalb der 
Kalkflache durch eine feine schw arze L in ie von  
dieser abgetrennt worden.

* *
*

D ie D arstellungsart, wTelche uns bisher einen  
Ueberblick iiber die Zusam m ensetzung der Hoch- 
ofenschlacke gew ahrt hat, lafit sieli nun aucli 
sehr leicht dazu verw enden, eine g r a p h i s c h e  
M o l l e r b e r e c h n u n g  durchzufiihren. Ich habe in 
der T abelle II  eine R eihe von 18 beliebig  
gew ahlten Hocliofenrohstoffen zusam m engestellt 
und liabe nun die schlackenbildenden B estand- 
te ile  derselben, genau w ie yorher bei den Hoch- 
ofenschlacken, berechnet und in das dritte D rei- 
ecks-Schaubild T afel II I  e ingetragen. D ie ver- 
schiedenen P unkte des Schaubildes zeigen  an, 
wo das jew eilige  Rohm aterial seines schlacken
bildenden Charakters w egen hingeliort.

Ein E rz wird ais selbstgangiges E rz be- 
zeichnet werden konnen, wenn sein Schlacken- 
punkt in T afel II I  innerhalb derjenigen T eile  des 
Schaubilds lieg t, w elche Schlacken von passen- 
der Schm elztem peratur und im H inblick auf die 
zu erzeugende R oheisensorte geeign eter son- 
stiger  E igenschaften  entsprechen z . B . E rz II, 
IX , X I, X V .

Ein V ergleich der T afel II I  mit I  und I I  
gibt den erforderlichen AufschluB. D er Schlacken- 
punkt von E rz V II lieg t dagegen unterhalb der 
G renzlinie, w elche, w ie bereits mehrfach er- 
wahnt w urde, sich vom einfachen K alksilikat 
nach der T onerdespitze hinzieht. E rz V II allein  
yerschm olzen wiirde also eine zu strengfliissige  
Schlacke geben. wahrend beisp ielsw eise E rz 1 
allein  yerschm olzen fiir den K oksofenbetrieb eine 
allzusaure Schlacke liefern  wiirde. E rz V II  
wiirde also mit einem sauren, E rz I  m it einem  
basischen E rz oder m it K alk zu  gattieren  sein.

Man erkennt ohne w eiteres bei der B etrachtung  
der T afel III, daB aus der Mischung zw eier E rze, 
beispielsw eise der E rze II I  und IX , w ie man diese 
auch immer mischen m ag, nur eine Schlacken- 
zusam m ensetzung sieli ergeben k a n n , w elche
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durch die gerade Verl>indungslinie der beiden 
Erzpunkte gekennzeichnet wird.

D ie L age des P unktes wird auf dieser  
L inie bestimm t durch das M ischungsverhalt- 
nis, in welchem die schlackenbildenden B e- 
standteile der beiden E rze im M olier ver- 
treten  sind.

W ill ich  einen M olier aus drei E rzen  
zusam m enstellen, so ergibt ein B lick  auf 
das Schaubild, daB ich durch heliebige Mi- 
schnng dieser drei E rze nur solche Schlacken- 
zusam m ensetzungen gew innen kann, die 
innerhalb des D reiecks liegen , w elches die 
geraden Verbindunglinien der drei E rz
punkte bilden. D as M ischungsverhilltnis, 
w elches ich fiir die schlackenbildenden

Skizze 3 .

B estandteile dieser E rze  anwenden muB, 
ergib t sich aus einem altbekannten mathe- 
m atischen L ehrsatz, der unter Bezugnahme 
auf die F igu r der S k izze  3 fiir jeden be- 
liebigen P unkt 0 einer D reiecksflilche von 
beliebiger G estalt durch nachfolgende Glei- 
chung dargestellt w ird:

A + l + ^ = 1
A B C

D ie G leichung laB t sich auch so zusammen-

fassen , daB man die ecliten Briiche -j-

usw. in Dezim albriiche verw andelt, indem 
man a, b, c ais D ezim alteile von jew eils 
A , B , C in A nsatz bringt. W erden die 
GroBen a , b , c in diesem Sinne ver- 
standen, so lautet die G leichung dann ein- 
facli: a  - f  b -f -  c =  1. B rin gt man die 
GroBen a , b , c ais P rozen tan teile  von 
A , B , C in A nsatz, so lau tet die Gleichung: 

a -)- b +  c =  100.
Ich habe also nur durch ein einfaches 

M eBverfahren, das spater naher erlautert

c5 -3
CO OD
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Tafel III. --------  Erste M o llerb erec lin u n g .-------- Zweite Mollerboreclinung.

—  — Em lgiiltige Schlackenzusammensetzimg unter Einrecbnung der Koksasche.

werden soli, unm ittelbar aus der F igur die dezi- 
male oder prozentische L ange der Linien a, b, c 
festzustellen , um dasjenige M ischungsverhaltnis 
der die Schlacken bildenden 
Stoffe der E rze zu erhalten, 
w elches mir eine Schlacke der 
durch die L age des P unktes 0 
(Skizze 3) gekennzeiclm eten Zu
sam mensetzung gibt. E s is t  
ohne w eiteres ersichtlich, daB 
ich durch die W ahl des Punk
tes 0 das llischungsverhaltn is  
der Erze beliebig verandern  
kann, oder daB ich bei fest- 
gelegtem  Punkte 0 durch die

sos/o?
JO  Ca O

Kombinationen eintreten lassen , bei seclis E rzen  
drei Kombinationen usf., um wieder zu der be- 
stimmt losbaren D reiecksaufgabe zu gelangen.

Um zu ze igen , w ie einfach  
sich in W irklichkeit die B e
rechnung g e s ta lte t , habe ich  
auf dem dritten groB enD reiecks- 
Schaubild (T afel III) zw ei ver- 
schiedene llollerberechnungen  
durchgefiihrt. E s is t  angenom- 
men worden, daB die fiinf E rze:
III , V , V II, V III  und IX  zur 
V erfiigung stehen, und es soli 
aus diesen E rzen eine-Schlacke  
gebildet wrerden, dereń Zu-

JA i/.ć '.<(77.

W ahl derjenigen G estalt, w'elche ich dem D reieck  
g.ebe, ebenfalls das H ischungsverhaltnis zu be- 
herrschen im stande bin. D ie G estalt des D reiecks 
is t ,  wenn nur drei E rze yorhanden sind , un- 
reranderlich. F iige ich aber ein viertes Erz  
hinzu, so ergibt der V ersuch, dafi in  dem durch 
die vier Erzpunkte um grenzten V iereck eine 
unendliche Zahl von Kom binationen fiir jeden  
Punkt 0 m oglich ist. D ie A ufgabe w ird erst 
wieder bestimmt losbar, wenn ich zw ei von diesen  
Erzen miteinander zu einer besonderen Misclmng 
zusam m enstelle, die im D reiecks-Scbaubild durch 
einen Punkt auf der Verbindungslinie zw eier  
der vier Erzpunkte gekennzeichnet wird (siehe 
Skizze 4 ) ,  da dann sofort w ieder das ein- 
deutige D reieck entsteht. Durch V erschiebung  
des M isclumgspunktes X  auf der Verbindungslinie 
der Erzpunkte W  und Z bin ich im stande, die 
prozentualen Langen der L inien a, b, c in wreit- 
gehendem AlaBe zu beeinflussen. Stehen fiinf 
E rze zu meiner Y erfiigung, so muB ich zw ei

xxxn.sa

sam m ensetzung dem Punkte 0 entspricht, d. h 
einer Sch lacke, w elche 20  °/° T onerde, 30 °/o 
Kieselsaure und 50° / o  K alk (bezw . M agnesia) 
enthalt. D a fiinf E rze zur V erfugung stehen,

Skizze 4.

miissen zw ei besondere Bedingungen eingeschaltet 
werden. Ich nehme deshalb an , dafi die E rze
V  und V II I , und II I  und IX  vorab zu einer 
ideellen Mischung kombiniert w erden, dereń Zu
sam m ensetzung nach demjenigen V erhaltn is, in

2
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welchem  die E rze mir zur V erfugung stehen, 
beśtim m t werden muB.

In der T abelle II  erithalt die senkrechte 
Reihe D die prozentuale Summę der schlacken- 
bildenden B estandteile im E rz. D ie niichste

Reihe E uberschrieben enthiilt den reziproken

W ert der R eihe D , d. h. sie g ib t an, w ieviel 
G ew ichtsteile Erz ich in meinen Molier iiber- 
fiihren muB, uin e i n e n  G ew ichtsteil schlacken- 
bildende Stoffe ihm einzuverleiben.

W ill ich aus zw ei E rzen einen M olier her- 
stellen , in dessen S c h l a c k e  aus jedem E rz gleich- 
vicl pchlackenbildende B estandteile ubergehen, 
so muB ich die E rze im V erhaltnis der Zahlen

E ( =  -'11°) im Mijller anwenden; d. h. also E  kg

eines jeden E rzes mit D o/o schlackenbildenden

B estandteilen  geben dann E . D =  ^  , D = 1 00 ,

also g le ic lm e le  A nteile Schlacken.* B ei anderen  
Y erliiiltnissen in entsprechender Abilnderung. 
Sollen die E r z e  im M o lie r  im Verhaltnis der 
belieb ig  anzunehmenden Zahlen a und b stehen, 
so habe ich an schlackenbildenden B estandteilen  
im Scliaubild zu verzeichnen a . D bez. b . D G e
w ich tste ile . D iese E intragung gesch ieht am ein- 
faehsten auf graphischem  W ege (s. Sk izze 5).

E s seien z. B . die E rze III  und IX  zu 
kombinieren im V erhiiltnis a : b. Man ziehe eine 
P ara llele  M N zur Yerbindungslinie von III  und
IX  und trage auf ihr in beliebigem MaBstabe 
die GroBen a . D  =  P M  und b . D =  P  N ab, 
w o b e i  zu  b e a c h t e n  i s t ,  daB d ie  G ro B e  
a . D , w e lc h e  d en  A n t e i l  v o n  E r z  III  b e -  
z e i c h n e t ,  n a c h  d e r  S e i t e  v o n  E r z  IX , und

* Demnach mufite icli z. B., um aua den beiden 
Erzen I und II gleiche Schlackenmengen in einen 
Molier Uborzufiihren, von Erz 1 5,99 und t o u  Erz II 
3,13 G ewichtsteile anwenden. Erz I liefert dann 5,99
X  16,08 =  99,91 und Erz II 3 ,1 3 X 3 1 ,9 1  =  99,97 
G ewichtsteile Schlacke.

u m g e k e h r t  b . D, w e lc h e r  W e r t  zu  E r z  IX  
g e h o r t ,  n a c h  d er  S e i t e  v o n  E r z  III  h in  a b -  
z u t r a g e n  is t. Verbindet man nun N  mit III  und 
M mit IX , und verliingert diese Linien bis zum 
Schnittpunkt Q und zieht L inie Q P , so te ilt  
diese im Punkte R  die L inie I I I — IX  im Ver- 
hilltnis a . D : b . 1). D e r  P u n k t  R i s t  n u n  d e r -  
j e n i g e  P u n k t  d e s  S c h a u b i l d e s ,  w e lc h e r  
d ie  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  S c h la c k e  a n -  
z e i g t ,  d ie  a u s  den  b e id e n  E r z e n  III und  
IX  e r s c h m o lz e n  w e r d e n  w iir d e ,  w e n n  m an  
a u s  ih n e n  e in e n  M o lie r  b i l d e t ,  d er  a n s  
a o/o v o n  E r z  III  und  b °/o v o n  E r z  IX h e-  
s t e h t .  In dieser Schlacke wurden die schlacken- 
bildenden B estandteile der E rze III  und IX  im 
Yerhilltnis a . D : b . D  oder im V erhiiltnis der 
Linien I i— IX  zu R — III yorhanden sein.

D ie w irkliche B erechnung eines Miillers ge- 
s ta lte t sich nun im V erhaltnis zu den sonstigen  
Mollerberechnungen auBerordentlich einfach, wie 
das folgende Berechnungsbeispiel ergibt: E s war 
aus den fiinf E rzen III, V, V II, V III und IX  
ein M olier zu berechnen fiir eine Schlacke aus 

20%  A1>03, 30% Si O.., 50%  CaO (bez. Basen).

D ieser Zusamm ensetzung entspricht der Punkt 
O in T afel III. D a fiinf E rze yorhanden sind, 
so haben w ir noch zw ei besondere Bedingungen  
aufzustellen , um eine eindeutig losbare Aufgabe 
zu erhalten. E s w erde gefordert, daB

1. Erz V und YIII im Yerbiiltnia 7 :1
2. Erz III und TX im Yerbiiltnis 3:7

im Molier V erwendung flnden sollen. E s miissen 
sich dann die schlackenbildenden B estandteile  
dieser E rze im M olier verhalten bei

1. Erz Y : VIII wie 7 D :4 D  =  7 . 13,1 : 4 . 29,3.
(W ert fiir D aus Tabelle II.)

Erz V :V III =  91,7: 117,2.
2. Erz I I I : IX =  3 D : 7 D =  3 . 14,22 : 7 . 23,03 =

132,66:161,21.

Man te ilt nun nach der A rt des V orgehens in 
S k izze  5 die V erbindungslinien V — V III und
I I I — IX  auf T afel III  im V erhaltnis der obigen 
Zahlen und kommt dadurch zu den Erzmisch- 
punkten A und B.

A uf graphischem W eg e  laBt sich dann aufier- 
ordentlich beąuem die Umwandlung dieser Ver- 
haltniszahlen in P rozen t vornehinen, wenn man 
in die F igur nach Sk izze  5 einen Millimeter- 
MaBstab parallel zu M X oder I I I — IX  so anlegt, 
dafi yon den Schenkeln M— Q und X — Q die 
L ange von 100 mm umfafit w ird. D ie Linie 
P Q te ilt dann diese 100  mm in zw ei Teile, 
dereń L ange in  M illimetern den prozentischen  
A nteil der schlackenbildenden B estandteile der 
beiden E rze im Gemisch angibt.

A uf diese W eise stellen  wir fest, dafi die 
M ischungen b esteh en :

a) aus 44 0/0 (scblackenbildendo Bestandteile) von
V +  5 6 %  von T l i .

b) aus 45 o/0 (schlackenbildende Bestandteile)  von
111 4 -  55 o/o von IA .
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m ittels R echenschieber ausnml- 
tip liz iert ergibt’ sich:

Y orhaltnis d e r . £00* MoUer- p e !,+ Aus*
Sfb! iictceiibildn it  I) e inheltcp  3°* forinpeh

73,5 v. VII X  5,95 • =  437 X  0,47 =  205
fi,5 - V X  7,03 = :  42 X  0,50 =  21
7 „ Y i n x ; 3 , 4 1  =  24 x  0,28 =  7
0,3 „ Tli X  2,20 =  14 X  0,41 =  0
7,7 TX X  4,38 =  34 X  0,40;'==. 14

Skizze 7. 100,0 °/o ’ 551 253
253

M Sllerausbringen = .  —  =  46  a/o .

* Zahlen aus Tabelle II.

Skizze 0.

W ir haben nun aus A, B  und E rz V II, 
in dem durch ihre VerbiudungsliHien entstan- 
deuon D reieck ,* den Molier fiir die gewiinschte 
Schlacke festzustellen  und ziehen zu diesem  
Zwecke die Linlen V II— C, A — E und B — D 
aus den Ecken des A  durch den Punkt O nach 
den gegeniiberliegenden Seiten und erhalten in 
den A bschnitten O— C. O— D , O— E nach dem 
oben angeftihrtcn trigonoinetrischen L elirsatze die 
V erhaltniszahlen fiir die 
Schlackenmengen. Die 
prozentischenL angendie-

* Infolge der oben- 
erwSknten Yorkleiuerung 
der Tafelii fiir die W ieder- 
gabe des Yortrages in der 
Zeitselirift war es erforder- 
lich, das / \  A  B VII aus 
Tafel III besonders (siebe 
Skizze 7) herauszuzeichnen.

O— D zu

ser A bschnittc im V erhiiltnis zu den 
ganzen Linien V II— C usw. kann man 
nun entw eder w ie oben m it H ilfe  einer 
kleinen grapliischen Konstruktion und 
eines M illimeter-M aBstabes oder be- 
ąuemer m ittels eines B la ttes Paus- 
papier ablesen, auf w elches nach An- 
le ituug  der S k izze  6 ein T eilungś- 
schema aufgetragen ist.

L eg t man dieses Schema so auf 
die Z eichnung, daB z. B . die Linie 
V II— C parallel zu den senkrechten  
R ichtlin ien und mit den Punkten V II 
und C unter den Schenkeln V — W  
und V— U lieg t, so g ib t die V er- 
folgung des P olstrah les V — O bis zur 
Linie W — U ohne w eiteres den pro- 
zentischen A nteil der L inie O — C an 
der ganzen L ange V II— C zu 7 3 ,5  °/o 
an. In derselben W eise stellen  wir 

1 4 ° /o  und O— E zu 1 2 ,5 ° / o  fest. D ie
Schlacke O besteht demnach aus:

73,5 0̂  y. Erz YII 12,5 °/o Miscli. A 
+  14°/o v. Jliscb. B.

oder, wenn w ir die W erte  von A und B ein- 
setzen , aus:

73,5 °/o v. YII +  12,5 (0,44 v. V +  0,50 v. VIII)
+  14 (0,45 v. I I I +  0,55 v. IX)
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E s is t  nun der B ew eis zu liefern, daB dieser 
M olier der B edingung entspricht, eine Schlacke 
yon der geforderten Zusamm ensetzung zu liefern. 
W ir m ultiplizieren deshalb die M ollereinheiten  
mit den aus T abelle II zu entnehmenden D rei- 
ecksordinaten eines jeden E rzes und erhalten  
hierdurch die D aten der T abelle III, durch dereń 
Addition die prozentische Zusamm ensetzung der 
Schlacke sich ergeben muB. D as R esu ltat stimmt 
geniigend genau mit der yorgeschriebenen Zu
sam m ensetzung uberein.

Tabello III.

Erz Mollcr-
einhcltcn SI Os Ala O3 Basen

v n 437 19,00 15,46 38,84
Y 42 3,92 0,38 1,19

YIII 24 1,05 0,43 5,54
III 14 3,36 1,65 1,33
IX 34 2,95 2,11 2,76

30,32 20,05 49,78

E s is t  auch den beiden Kom binations-Bedin- 
gungen gen iigt, denn die Menge von E rz V ver- 
halt sich zu der von E rz V III w ie 42 : 24  oder 
w ie 7 : 4 und E rz I I I :  IX  w ie 14 : 34 oder wie 
3 : 7 ,  w ie vorgeschrieben worden war. E ine  
kurze B etrachtung des M ollers ergibt, daB der- 
selbe iiberwiegend aus Erz V II gebildet ist. 
D as war schon aus der G estalt des D reiecks 
A B V II und seiner L age zum Punkt O vorher- 
zusagen.

W enn der A nteil dieses E rzes im Molier 
verm indert werden soli, so mufi die G estalt des 
D reiecks A B  V II entsprechend verandertw erden, 
um die L ange der L inie O— C im V erhaltnis 
zu V II— C entsprechend zu vermindern. D ie V er- 
anderung der D reiecksgesta lt wird moglich durch 
Abanderung der Kom binationsbedingungen zw i
schen den beiden Erzpaaren V  und V III und 
n i  und IX . Am w irksam sten wird eine V er- 
schiebung des P unktes A auf der Linie V — V III  
in R ichtung auf den P unkt V III  zu sein. W ir  
konnen die Grofie dieser Verschiebung beispiels- 
w eise von vornherein dadurch bestimmen, daB 
w ir fordern, der A nteil des E rzes V II am 
M olier so li so groB sein, daB aus ihm 50 °/o der 
schlackenbildenden B estandteile stammen. E s ist 
dann die L inie O— C bis zum Punkte II zu ver- 
kiirzen, so daB nun O— H  =  0 — V II wird, oder 
O— H  =  50 ° / o  von H — V II betragt.

D ie G esta lt des D reiecks is t hierdurch be- 
stim m t zu V II B  A w und die Mischung Ai be- 
st.eht dann aus 8 , 75  °/o von Erz  V und 91, 25 °/o 
von E rz V III. D ie roten (in der V erkleinerung  
punktierten) Linien O — G, O— F und die Linie 
O— V II geben dann die Grundlage fur die 
M olleraufstellung nach dem D reiecksgesetz . nam- 
lich  50  °/o v . V II +  18 °/o v . A +  32 °/0 v. B  
und ausgerechnet. folgenden Molier:

Y erhUltnts de r 100 M olier- p e_i_-^us'
Sch lackenb ildner D cinhciten  3 b rlngcn

50 v. YII X  5,95 =  297,5 X  0,47 =  139,8
1,58 „ Y  X  7,63 =  12,0 x  0,50 =  6,0

16,42 „ Y III X  3,41 =  60,0 X  0,28 =  16,8
14,40 „ III X  2,26 =  32,5 *  0,41 =  13,3
17,60 „ IX  X  •*,38 =  77,0 X 0,40 =  30,8

100,00 °/o 479,0 206,7
2 06 ,7

A usbringen =  —  43 °/o.

D ie Bedingungen sind w ieder g ew a h rt:
1. E rz V II ste llt 50 °/o der Schlackenbildner,
2. E rz II I  und IX  stehen im V erhaltnis 32 ,5  : 7 7 

=  3 : 7  im Molier,
3. die geforderte Schlackenzusam m ensetzung  

is t vorhanden,
w ie die nachstehende T abelle IV  z e ig t :

Tabello IV.

Erz Mollcr-
elnhclten S i02 A I2O 3 Basen

YII 297,5 12,94 10,53 26,44
Y 12,0 1,12 . 0,10 0,34

YIII 60,0 2,64 1,08 13,86
III 32,5 7,12 3,84 3,33
IX 77 6,69 4,78 6,25

30,53 20,35 50,23

Man kann also die M enge jedes E rzes be- 
lieb ig  im M olier verandern, mufi dann aber 
naturgemaB die Veranderung im M engenver- 
haltnis der ubrigen E rze , die sich hierdurch er
g ib t, in K auf nehmen. D as Ausbringen des 
zw eiten  M ollers is t  um 3 °/o k leiner ais das 
des ersten, w eil ein T eil des reichen E rzes V II 
durch das armere E rz V III ersetzt wurde.

B ei den bisherigen Berechnungen is t  die 
K o k s a s c h e  noch nicht beriicksichtigt worden. 
Nehmen w ir an, bei Molier 2 wurden auf 1 0 0 0  kg 
E isen 10 0 0  kg  Koks mit 10 °/o A sche verbraucht. 
M olier 2 lie fert auf 100 T eile  Schlacke 206 ,7  
T eile  E isen. A uf 100 T eile  Schlacke entfallen  
dann also auch 2 06 , 7  T eile  Koks mit 20, 67  
T eilen  A sche. Im D reiecksschaubild  T afel II I  stellt 
der P unkt X V II  die Zusam m ensetzung der K oks
asche dar. D ie L in ieX V II— O ist deshalb im Ver- 
haltnis der beiden Langen 100  und 2 0 , 67  zu 
teilen , w as, w ie vorher durch S k izze  5 erlautert, 
mit H ilfe der P arallelen  ,1 K  L, auf der diese 
Langen in M illimetern abgetragen werden, und 
der H ilfslin ien X V II— L-M und M-IC-S geschieht.

D er Punkt S g ib t dann nach seiner Lage 
im grofien D reiecksschaubild die endgiiltige Zu
sam m ensetzung der Schlacke an.

D er B etriebsleiter hat nach L age dieses 
P unktes zu beurteilen, ob nach den Ergebnissen  
der Schm elzpunktsbestim m ungen eine Schlacke 
dieser Zusam m ensetzung dem beabsichtigten Be- 
trieb entspricht. Kann man mit ein iger Sicher- 
heit die Hohe des K oksverbrauches und das 
A usbringen vor der Berechnung des Mollers nach
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A nalogie des fruheren Schm elzganges schatzen, 
so kann die Bestim m ung der relativen  L age  
der Punkte X V II, S und O schon vorab erfolgen, 
und die R echnung vereinfacht sich dann etw as 
bei M ollerveranderungen. —

D ie A ufgabe, aus 5 E rzen einen Molier zu 
berechnen, w ar unter der Annahme geste llt  
worden, dafi die Mengen der zu verarbeitenden  
E rze nach der gew iinschten Schlackenzusammen- 
setzung regu liert werden kiinnten. D ie Betriebs- 
yerhiiltnisse werden nicht immer 
so liegen , sondern es wird v iel- 
fach die N otw endigkeit besteh- 
en, eine bestim m te M enge 
von jedem E rz zu yerarbeiten  
und dann zw ecks R egulierung  
der Schlackenzusam m ensetzung  
zum SchluB eine durch die B e- 
rechnung festzustellende Menge 
eines kieseligen oder kalkigen  
E rzes oder von K alkstein zu- 
zuschlagen.

Tabelle Y.

1.

E rze
Nr.

2.

M engen 
in t

3.
Z ah len  D 

aus T abelle  11 

%

4.

S palte 2 X 3  
tn t

IV 0,5 30,25 0,15
YT 0,5 27,84 0,14
X I 8,0 40,14 1,20

XTV 1,0 ' 14,46 0,14

5,0 1,63

IV — V In a ch d erR eg e l der Sk izze 5 
im V erhaltn is der Zahlen der 
Spalte 4 (T abelle V) g e te ilt  w ird. 
D er P unkt H entspricht dann 
0 , 15  -j- 0 ,1 4  =  0 , 2 9 1 Schlacken- 
bildner der E rze IV  -f- V I.

In g leicher W eise  verein igt 
man nun H z ,  B . mit X IV , indem 
die Verbindungslinie H — X IV  im 
V erhaltn is der Zahlen 0 , 29  und
0 , 14  (aus Spalte 4 T abelle V) 
g e te ilt  w ird. P unkt J  entspricht

Sf.u.£.V72

Skizze 8.

Die Berechnung des M ollers g esta lte t sich 
dann noch w esentlich einfacher, w as ein B eispiel 
am besten klarstellen  w ird. Angenommen, es 
seien die E rze IV , V I, X I  und X IV  aus T a
belle I I  in  nachstehenden Mengen (Tabelle V) fiir 
eine Gicht zu verw enden, und es sei dann die 
Menge des erforderlichen Zuschlagkalkes fiir die 
Bildung einer ziem lich stark  basischen Sclilacke 
zu berechnen.

D ie Menge der Schlackenbildner aus Spalte 4 
ist je tz t  mafigebend fiir die graphische Berech
nung des M ollers.

In Sk izze  8 werden zunachst zw ei E rze, 
z. B . IV  und V I, zu einer provisorischen Mi- 
schung verein ig t, indem die Verbindungslinie

nun 0 ,2 9  -j- 0 , 1 4  =  0 ,4 3  t  Schlackenbildner 
der E rze IV , V I +  X IV  und is t  mit X I  zu 
kombinieren. L inie J — X I  g e te ilt im Verhilltnis 
der Zahlen 0 , 43  -f- 1 ,20  ergibt in K  denjenigen  
Punkt, der die chemische Zusamm ensetzung der 
1, 63 t Schlacke angibt, die ich aus den v ier  E rzen  
allein erhalten wiirde.

A lle  nunmehr durch H inzufugen von K alk  
zum Molier erreichbaren Schlackenzusammen- 
setzungen liegen  auf der V erbindungslinie von K 
m it dem Kalkpunkte X V III  und es hiingt nur 
von der W ahl der M engenverhaltnisse ab, w ie 
w eit ich in der B asiz ita t der Schlacke geben  
w ill. Angenommen, ich w ahle den P unkt L , 
so daB sich K— L  zu L — X V III  verhalt w ie
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1 : 3 ,  so wiirde ein T eil Schlaekenbildner von  
K alk zu mischen sein m it drei T eilen Schlacken- 
bildnern aus den E rzen, also wiirden zu 1, 63 t 

1 63
von K hiuzutreten ~  - =  0 ,5 4  t von Kalk, oder

da nach T abelle II  Spalte E  die GroBe fiir

K alk =  1 , 75 ist, wiirden 0 ,5 4  X  1 , 75 == 0 ,9 4 5  t 
K alkstein  den 5 t  E rzen im Molier zuzufiigcn sein.

D as Ausbringen und der em lgiiltige Schlacken- 
punkt witren nunmolir genan w ie beim ersten B ei- 
spiel mit R iicksicht auf die K oksasche zu er- 
mittel n. D ie Berticksicht.igung des Schw efel- 
gehaltes der B esehickung kann dann entweder  
in der W eise erfolgen, daB man fiir den Schw efel 
eine besomlere Erhohung des K alkzuschlages in

H ebe- und Transportm ittel in
Von P rofessor D r.-Ing. G.

(SchluB von

Die bislier behandelten A bstreifkrane tragen  
min eigentlich  diesen Namen mit U nrecht, 

denn sie streifen niclit die K okille ab, sondern 
d r i i c k e n  den B łock aus der vorher etw as an- 
gehobenen und dann standig hochgezogenen  
K okille aus, wobei also ste ts  z w e i  M o t o r e  
g l e i c h z e i t i g  zu steuern sind. Angenommen, 
der Ausdruckm otor k o n n t e  anlaufen, bevor die 
K okille saint dem ganzen A bstreifer angehoben 
is t, so w iirde die U nterlage, also etw a der 
K okillenw agen, mit dem G ew icht des ganzen  
A bstreifers sam t der K atze belastet. D agegen  
is t zw ar eine Sicherung in der Schaltung mog- 
licli, w elche den A bstreifm otor nicht eher an
laufen laB t, bevor der A bstreifer selbst angelioben 
is t;  indessen is t  der ganze V organg des Ab- 
streifens auch m oglicli mit einem e i n z i g e n  
M o t o r ,  wobei B łock und D ruckstem pel in ihrer 
L age bleiben, dagegen nur die K okille hocli- 
gezogen  wird. Abbildung 26  ze ig t einen der- 
artigen  A bstreifkran in schem atisclier Dar- 
stellung. Das A bstreifersystem  selbst hangt, 
von Hand drehbar, in einer T raverse, welche 
vom Hubmotor gelioben und gesen kt w ird; der 
A bstreifm otor treibt auf eine V ierkant\velle, von 
der das A ntriebsritzel der A bstreifvorrichtung  
seine B ew egung in jeder Ilohen lage der Tra- 
verse abnehmen kann. D ieser Antrieb w irkt 
nun nicht auf den D ruckstem pel, w ie friiher, 
sondern auf eine H iilse um  den Druckstem pel, 
w elche am oberen Ende m ittels Kam mlager gegen  
das Druckstem pel ende an liegt, am unteren Ende 
dagegen ein Gewinde trftgt. D ieses Gewinde 
w ieder verschiebt ein Rohr nach oben bezw. 
unten, an welchem die Zangensclienkel fest ge- 
lagert sind, und w elches seine Fiilirung in einem  
weit.cren auBeron Rohr erhalt., das endlich seiner-

A nsatz bringt, oder daB man den Punkt L  nach 
der Erfahrung entsprechend melir nach dem 
K alkpunkte zu verlegt.

D as Schaubild laBt ohne w eiteres erkennen, 
daB man an Stelle  des K alkzuschlages, wahr
scheinlich w irtsehaftlich  g iinstiger, entsprechende 
Mengen der E rze V III oder X III  zuschlagen  
konnte. E s diirfte m oglicli sein, in v ielen  Pallen  
einen besonderen K alkzuschlag ganz zuverm eiden.

Die graphische M ollerberechnung gesta tte t, 
wenn die Vorbedingungen fur ihre Anwendung  
einmal erfiillt sind, in auBerst kurzer Zeit und 
mit einer U ebersichtlichkeit und Sicherheit, die 
auf anderen W egen  nicht erreichbar sind, alle 
irgendw ie in dieser H insicht vorkoinmenden Auf- 
gaben des Hochofenbetriebes zu erledigen.

Stahl- und W alzwerksbetrieben.
S t a u b  er  in Charlottenburg.

Soite 1097.)

seits mit dem ganzen in ihm enthaltenen Ab- 
streifw erk auf der T raverse drehbar gelagert  
ist. D as ganze System  wird m it der T raverse
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auf den B łock au fgesetzt, und die Zangen- 
schenkel steuern sich ganz ahnlich w ie bei der 
Bauart nach Abbildung 2 2 , aber beim Abstreifen

bleibt das Hubwerk und mit ihm der Druck- 
stem pel ganz in Rulie und der A bstreifer k lettert  
gewisserm aBen an diesem Stem pel in die Hohe, 

indem er den B łock iiber die Ko- 
kille nach oben abzieht. Mit klei- 
neren Aenderungen is t  der g leiche  
Gedanke baulich vollkom m ener 
durchgefiihrt bei dem A bstreifer  
nach Abbildung 27 , 28 und 29; 
m it w esentlich  kiirzerer Auf- 
nahme der wirkenden K rafte iiber- 
triig t nach Abbildung 27 der Ab- 
streifm otor durch eine V ierkant- 
w elle hindurch die B ew egung auf 
ein Zalinrad, das auf einer kriif- 
tigen  M utter aufgekeilt is t. D iese  
M utter is t  auBen in einem auf 
der T raverse befestig ten  Kamm- 
lager gelager t und zieht fiir das 
A bstreifen eine Zugspindel hoch, 
w elche an ihrem unteren Ende 
(Abbildung 2 8 ) m it einem Bohr  
fest yerbunden is t, w elches schlieB- 
lich die Zangenschenkel tragt. D er  
D ruckstem pel iibertritgt m it einem  
K eil durch eben dieses Bohr hin
durch seine D ruckkrafte auf 
W in k ele isen , w elche m it einem  
R inglager von unten gegen  die 
T rayerse driicken und damit das 
K raftespiel schlieBen. D ie Zug
spindel und ihr unteres gesch litz- 
tes B ohrstiick fiihren sich also  
am K eil des D ruckstem pels in die 
Hohe, und die mit dem K eil ver- 
bundenen W inkel konnen wieder 
fiir das A bstreifen gefiihrt werden  
durch einen R ing (Abbildung 2 9 ), 
welcher sie umschliefit, aber an
derseits drelibar in einem unteren  
T raversenstiick  gelager t is t und 
gegen dieses m ittels Bandbremse 
fe stg e leg t werden k an n ; diese T ra
yerse, w ie auch die obere, erhalt 
ihre F iihrung in der aufieren Ge- 
riistkonstruktion. W ird die Brernse 
zw ischen unterer T raverse und 
F iihrungsring aber ge lo st, so is t  
vom A bstreifm otor aus auch eine 
Drehung des ganzen A bstreifers  
sam t der Zange m oglich und zw ar  
auf dem K ugellager zw ischen der 
oberen T rayerse und dem sich  
gegen  sie anlegenden D ruckring, 
an w elchem  die W inkeleisen  be- 
fe s tig t sind. Man hat danach wohl 
zunachst den E indruck, daB die 
V erw irklicliung des an sich so 
einfachen Gedankens umstandliche 
und fur staubige B etriebe nichts

Jy.u.£.¥09.

Abbildung 30. 

Kombinierter Abstroif- 

und Zangenkran 

(Bechem & Keetman).
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Abbildung 32. Uebereinander- '
<1, ..____________I- laufender Błock- bezw. Abstreilkran <
/777777777T 77777T // , , ,

(Stuckenholz). y

zange erhalten kann. In Abbild. 30  
is t eine Anordnung gegeben, w elche 
w ieder w ie die vorigen silm tliche 
H auptinotore auf der K atze  beąuem  
zugahglich  m acht, fiir das Zangen- 
drehen einen eigenen A ntrieb vor- 
sieht und im A bstreifer selbst in 
iibersiclitlicher Anordnung m it den 
einfachsten M itteln arbeitet. Von 
zw ei initeinander durch Zalinrilder und 
R eibungskupplung verbundeneu Hub- 
trommeln wird ein oberes und ein 
unteres R ollenpaar bew egt, ganz abn- 
lich w ie beim einfachen Zangenkran. 
D as obere R ollenpaar tragt in einer 

T raverse fe stgek eilt eine nach oben fiihrende 
Scliraubenspindel, und nach unten, von einem 
Motor drehbar, den D ruckstem pel, der sich mit 
breiter P la tte  gegen  den B łock  leg t . Um die 
so gehaltene Schraubenspindel le g t  sich ein innen 
und auBen mit Ge,windę versehenes R olirstiick, 
und das Kam mlager dor friiberen K onstruktion  
w ird hier zur M utter. W ird nun dieses Rohr- 
stiick angedreht vom A bstreifm otor, so w ird die 
im Geriist gefiihrte M utter entsprechend auf- oder 
abw arts bew egt, und mit ihr ein durch kraftige  
Lasclien verbundener unterer R ing, auf dem das 
T rarersenstiick  der Zange selbst g e lager t is t. 
D ieser ganze A ufbau h an gt also an dem oberen  
R ollenpaar und w ird mit ihm vor dem A bstreifen  
mit geoffneter Zange auf K okille und B łock  nieder- 
gesenkt. D ie Steuerung der Zange is t  dem 
Druckstem pel abgenommen und geh t von dem 
unteren R ollenpaar a u s , an dessen T raverse  
m ittels gescb litzten  G estanges eine Steuerungs- 
liiilse gebangt ist. Gehen beide R ollenpaare  
mit gleichen G eschw indigkeiten, so andert sich 
in der Z angenstellung n ic h ts ; eine G egenbew egung

Abbildung 31.

Abstreifanlago 

(Bechem c& Kectman).

w eniger ais unempfind- 
liche Konstruktionen be- 
dingt, sofern die im ge- 
schlossenen Abstreifer- 
system  auftretenden ho- 
hen Krafte betriebssicher 
aufgenoinmen und alle 
B ew egungsm oglichkeiten  
geschaflen werden sollen, 
w ie sie sonst an A bstreif- 
kranen gegeben sind.

Indessen ist der gleiche  
Grundgedanke auch mit 
v ie l einfacheren M itteln 
zu verw irkliclien in einem 
Kran, dessen Zange zu- 
gleich durch Gelenksteue- 
rung sta tt der Schlitz- 
steuerung die K lenm w ir- 
kung der einfachen B łock-
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zw ischen den R ollen jedocli steuert die Zange. 
Beim A bstreifen arbeitet som it nur der A bstreif- 
m otor; beide R ollenpaare und die mit ihnen ver- 
bundenen T eile  des gesam ten A bstreifsystem es 
bleiben in R uhe, und nur die Zange geht in die 
Hohe, wobei sich die gesch litzten  Zugstangen  
iiber ihren Hubzapfen in der unteren T raverse  
anheben. D ie iibersichtliche Zangenkonstruktion  
mit ihren ofYen liegenden T eilen , die v o llig  ge- 
kapselten G ew iudeteile geben dieser Bauart 
wieder die Unempfindlichkeit, w elche neben der 
E infacliheit der Bedienung in erster L inie zu 
fordern is t, und die ganze Anorduung bedeutet 
eine interessante N euerscheinung auf dem Ge
biete der A bstreifkrane.

Ueber die A r b e i t s t e i l u n g  z w i s c h e n  
A b s t r e i f k r a n  u n d  E i n s e t z k r a n  is t  friiher 
bereits G rundsatzliches bemerkt worden; sie w ird  
notig  bei hoher E rzeugung, und le g t  dann eine 
Y ollige  Trennung zw ischen A bstreif- und E in- 
setzkran  nahe. E ine Anordnung nach A bbil
dung 31 , w elche in ein einziges Geriist einen 
schw eren A bstreifer, eine B lockzange und eine 
H ilfsw inde von 50 t T ragkraft festleg t, wird  
also nur fiir besondere ortliche V erhaltn isse, 
m it kurzeń F ahrw egen fiir das E insetzen  der 
B locke, am P la tze  sein. D er E insetzkran wird  
in N euanlagen mit hoher E rzeugung m eist mit

bedeutenden Fahrgeschw indigkeiten  fiir grofiere 
Entfernungen zu arbeiten haben und wird des
haib in  vo lliger  U nabhitngigkeit vom A bstreifer ent- 
sprechend leich t ausgebildet werden miissen. D er  
A bstreifer dagegen k o n n t e  fiir sich mit einem  
H ilfsw indw erk gekuppelt werden, denn er braucht 
bei entsprechender B etriebseinteilung seinen Ge- 
w ichten gemaB nur geringe F ahrw ege zuriick- 
zulegen. Ja, man w ird m it V orteil in dem B e- 
streben, jede gegen seitige  Beschrilnkung in der 
B ew eglichk eit zw ischen A bstreifer und A bsetzer  
auszuschliefien, noch einen Schritt w eiter gehen  
konnen und beide mit getrennten Fahrbahnen  
versehen, w ie es nach Abbild. 32 fiir zw ei E in- 
setzkrane vorgesehen ist. D er untere kleinere 
Kran, dessen Anordnung an der W and jede  
Schienenverlegung auf F lur um geht, konnte dann 
etw a ais A bstreifer ausgebildet werden, wenn 
die B locke in L angsrichtung der G ieflhalle ver- 
gossen w erden; der obere Kran hingegen, der 
trotz seines F iihrungsgerustes die ganze H alle  
bestreiclien kann, wiirde bei seiner w eitgehen- 
den B ew egungsm ogliclikeit w ohl den B locktrans- 
port und das E insetzen  in die T iefofen  iiber- 
nehmen. D iese Anordnung erm oglicht som it bei 
geringer Bauhohe flotten B etrieb und hat fiir 
N euanlagen w ie auch fiir Umbauten besondere 
B edeutung.

M oderne Sandaufbereitungsanlagen/'

I. Allgenieiue scliematisclie Darstellung oiner 
selbsttiitigeii Sandaufboroitungsanlage.

bbildung 1 ze ig t eine selb stta tige A nlage  
in zw ei Stockw erke verte ilt , wobei der 

n e u e  fr  i s c h e  S a n d  in den rotierenden Sand- 
trockenapparat A von Hand aufgegeben wird und 
sodann in vollstand ig  getrocknetem  Zustand auf 
der R iickseite der Trockentrom m el in den E le- 
vator B  abfallt. L etzterer fordert den getrock- 
neten neuen Sand nach dem K ollergang C, w^elcher 
ihn zu yerm ahlen und m ittels P olygonsieb D  
auf die gew iinschte F einheit abzusieben hat. D er  
abgesiebte neue Sand fa llt aus dem Polygonsieb  
in den E levator  E , w elcher den Sandbehalter F  
fiir neuen fertigen  Sand bescliickt. D ieser letz- 
tere b esitzt an unterster S te lle  einen Schieber- 
abschlufi, so dafi der neue Saiul in bestimmter 
M enge fur die w eitere Y erarbeitung abgelassen  
werden kann; der Sand fa llt aus dem Sand- 
behalter unm ittelbar in den Vormischapparat H.

D er a l t e  g e b r a u c h t e  F o r m s a n d  wird 
von der G iefihalle aus in den E levator  M von 
Hand eingew orfen, oder durch Transporteure

* D ie naclistehend beuchriobenen Anlagen sind 
Bauarten der B a d i s c h e n  M a s c h i n e  n f a b r i k  in 
Durlach (vergl. auch den Yortrag von Oberingenieur 
B e e r :  „Stahl und E isen“ 1908 iśTr. 27 S. 966).

beigeschafft, ge lan gt sodann nach dem hocli- 
stehenden Sandw alzw erk N , w elches die im alten  
Sand enthaltenen Sandknollen und Brocken zer- 
kleinert und auch den enthaltenen E isenteilen  
und sonstigen  Frenulkorpern infolge le ich terY er-  
stellbarkeit der einen W alze  freien D urchgang  
lafit. D er zerriebene a lte Sand fa llt nunmehr 
m ittels eines Schiittelbodens auf den elektro- 
m agnetischen Scheider O, w elcher die sam tlichen  
E isen teile  aus dem alten Sand entfernt, w orauf 
der Sand in das grofie Polygonsieb  P  gelangt. 
Yon diesem werden die sonstigen  noch im alten  
Sand enthaltenen Frem dkorper b esc itig t; der 
Sand wird g le ich ze itig  durch die entsprechende 
Siebw eite auf eine bestim m te K orngroBe separiert 
und fa llt sodann vollstand ig  gerein ig t in den 
Vorm ischapparat H. D ieser V orm ischapparat 
bezw eckt vor allem die innige V erein igung der 
beiden Sandsorten und w eiterer Zusatze, wobei 
g le ich ze it ig  der zur M iśchung erforderliche Kohlen- 
staub durch einen K ohlenstaubverteiler G zu- 
gefiihrt wird. L etzterer  is t m it einer V ertei- 
lungsw alze und einem R egulierschieber versehen, 
wodurch die Staubm enge genauestens dem ge- 
wiinschten M iscliungsverhaltnis angepafit w’er- 
den kann.

D as Sandgem enge w ird durch die in dem 
M ischapparat enthaltenen M ischfliigel oder Misch-
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raesser innigst zerte ilt und miteinander yerm engt, 
w eiter befordert und erliiilt gegen  das Ende des 
M ischapparates aus einer regulierbaren Brause  
die erforderliehe A nfeuchtung durch einen fein  
zerteilten, unter Druck stelienden W asserstrahl.

Das angefeuchtete Sandgemiscli filllt uu- 
mittelbar in die hochstehende Sandmisclimaschine, 
welche durch die Anordnung ihrer beiden gegen- 
einander umlaufenden Stiftenscheiben bei groficr 
[Jmdrehiingsgeschwindigkeit das Sandgem iscli voll- 
stiindig gleichmiifiig verm ischt und in hervor- 
ragender W eise durchliiftet. D er vollkommen

di#
den E levatoren  B und E , auBer B etrieb gesetz t. 
Ferner g esta tte t eine solclie A nlage auch das 
unm ittelbare A ufgeben von neuem, frischem Sand 
in den Vorm iscliapparat, wenn dieser Sand die 
entsprechende natiirliche F einheit schon besitzt., 
wobei ebenfalls das Trocknen und Malilen aus- 
geschaltet sein wiirde. AuBerdem kann sehr 
leicht die Vorkehrung getroffen werden, daB bei 
A ufbereitung des F iillsandes die Sandmisch- 
m aschine ausgeschaltet wird, so daB der Sand 
unm ittelbar yon dem M ischapparat nach unten  
in Sam m elbehalter oder Transporteure abfallen

praparierte, form gerechte Modellsand fftllt in 
den darunter stelienden Sandbehalter Iv, w elclier 
mit einem Absperrscliieber versehen ist, so daB 
der fertige Modellsand in Sandw agen oder son- 
stigen B ehaltern sehr leicht abgenommen w er
den kann.

Eine derartige selb stta tige Sandaufberei- 
tungsanlage b ietet auBer der E rsparnis an A r- 
beitskraften und standiger selbsttatiger W ir- 
kungsw eise den w eiteren  Y orteil, dafi die ver- 
schiedenstett Sandsorten fiir beliebige Mischungen  
ohne U nterscliied von ilir aufb ereitet werden 
konnen; ebenso konnen diese A nlagen jed erzeit 
auch zur A ufbereitung des alten gebrauchten  
Sandes oder des sogenannten F iillsandes allein  
sehr rorteilhaft benutzt werden. In letzterein  
F alle wird die A u fbereitung des neuen Sandes, 
bestehend ans Trockenapparat, K ollergang und

kann. A u f diese W eise  w ird eine derartige  
A nlage fiir a lle  Z w ecke bestm oglichst ausgenutzt.

D ie Ausfiihrung einer solclien selbsttatigen  
A ufbereitung richtet sich in erster L in ie nach 
der verlangten  L eistung sow ie nach den ort- 
lichen Y erhaltnissen, w elche zu Gebote stehen, 
unter Umstaiulen auch nach den A ntriebsver- 
haltnissen, w elche insbesondere bei alteren, um- 
zubauenden A nlagen yon w ichtigem  EinfluB sind. 
E s konnen deshalb derartige A nlagen ebensogut 
auf einer Bodenliohe w ie in zw ei und drei S tock- 
werken angeordnet werden, wobei grundsatzlich  
keinerlei A enderung in der B earbeitung des 
Sandes eintreten wiirde, sondern nur eine Y er- 
schiebung der einzelnen A pparate zueinander 
und die geeign ete  Y erbindung derselben durch 
E levatoren  oder sonstige T ransportm ittel an- 
zuordnen ware. (SchluB folgt.)

Abbildung 1. Selbsttatigo Sandaufbereitungsanlage.
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Bericht uber in- und auslandische Patente.
D eutsche  Patentanm eldungen. *

23. Juli 1908. KI. 7 a, G 23 212. Yerfahren und 
Yorrichtung zum W enden von Walzstiiben. Gewcrk- 
schaft Deutscher Kaiser, Ilamborn, Bruckbausen, Uhld.

KI. 7 a, lv 35 0R3. Triowalzwerk m it einer in 
festen Lagern des Walzenstiindera ruhenden Mittel- 
walze. Fa. Fr. Kammerer, Pforzheim.

KI. 35 a, B 48 465. Śchriigaufzug fiir Schacht- 
ofon. Benrather Maschinenfabrik, Act.-Ges., Benrath.

KI. 49b, Sch 29 332. Schwellenloclistanze. Josef 
Schnitzler, Bochum.

KI. 49 f, R 25 658. Yorrichtung zum schrauben- 
formigen Yerwinden von kantigen Eisen- und Stahl- 
stilben; Zus. z. Pat. 179 407. Remschoider W alz- und 
Hammerwerke, Bollinghaus & Co., Rom sch e id.

27. Juli 1908. KI. 2 4 c, Sch 27 901. Generator- 
gasfeuerung zur Beheizung von Pfannen und iihn- 
lichen GefiiBon. Ernst Schmatolla, Berlin, W aterloo- 
ufer 15.

KI. 24 f, T 12 621. Rost mit quer in der Feuerung 
liegenden, uacheinander zu kippenden Rostkorpcrn. 
Robert Arnold Tarr, Bedminster, Engl.

KI. 3 lb ,  B 40 157. Yorfabren und Durcbzugforin- 
maaoliine mit einander gegonuberBtchcnden PreBkolben 
zur Herstellung von Formen fiir hohe GuBstiicke. 
Ph. Bonvillain und E. Ronceray, Paris.

KI. 31 c, O 5692. Formkasten m it festem B oden; 
Zus. z. Pat. 185 032. Gustav Adolf Oertzen, Obercasscl, 
Bez. Dusseldorf.

KI. 49 f, D 17 452. Yorrichtung zum Richten von 
F lacli- und Universaleisen. Franz Dalii, Bruckhausen 
a. Rh.

G e b ra u c h s m u ste re in tra g u n g e n .
27. Juli 1908. Ivl. 18a, Nr. 345 303. W ind- 

erliitzor mit in den Abgaskanal eingebauten W iirme- 
austausch - Apparaten. Jos. Pregardien, G. m. b. II., 
Koln a. Rh.

Ki. 18 a, Nr. 345 304. In den Abgaskanal eines 
W inderhitzers eingcbauter W iirmeaustausch - Apparat. 
Jos. Prćgardion, G. m. b. II., Koln a. Rh.

KI. 49b, Nr. 345 065. Kombiniorter Niederhalter 
und Anschlag fiir Proflleisen- und Gchrungsscheren. 
M aschinenfabrik AYeingarten vorm. lich . Schatz, A.-G., 
W eingarten, Wiirtt.

KI. 49 b Nr. 345 000. Kombinierte Flacheisen-, 
Proflleisen- und Gehrungsschere. Maschinenfabrik 
W eingarten yorm. Hch. Schatz, A. - G. ,  W eingarten, 
W iirtt.

KI. 49 b, Nr. 345 677. Lochstanze yereinigt mit 
Flacheisen-, Proflleisen- und Gehrungsschere. Ma
schinenfabrik W eingarten vorm. Heli. Schatz, A. - G. ,  
W oingarten, Wiirtt.

KI. 49 e, Nr. 345 229. Arorrichtung zum Aussetzen 
des Hammerbilrs bei Fallhiimmern m ittels eines yon 
einem FuBhebel zu bewegenden Sperrstiickes. Fa. 
Joh. Peter Engels, Solingen.

KI. 49 o, Nr. 345 230. Yorrichtung zum Andriicken 
des llieinenB gegen dio Friktionsscheibe bei Riomen- 
friktionshammern m ittels einer exzentrisch gelagerten  
Schoibe. Fa. Joh. Peter Engels, Solingen.

D eutsche  Reichspatente.
KI. 31 c, Nr. 192407, yom 18. Dezeinber 190G. 

C h o m i s c l i e  F a b r i k  G r i e s h e i m  - E l e k t r o n  
i n  F r a n k f u r t  a. M. Y erfahren  z u r  Beseitigung

* D ie Anmeldungen liegen von dem angegebenen  
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einspruclierhebung im Patentamte zu 
Borlin aus.

vou L unkern aus Stahlgu/Sblockan durch anhaltendęs 
Einfliefienlassen von M etali.

Dor Lunkerraum wird, falls e r  nicht oifen sein 
sollte, oben geoffnet und dann der StahlguBblock, am 
besten noch in hoiliom Zustand, an dor Scite dort, 
wo sich die tiofste Stelle des Lunkerraumes befiudet, 
bis zu diesem liin m it einer Bohrimg YcrBehen, die 
weit genug ist, um ais GuBkanal dienen zu konnen. 
Alsdann gieBt man in den Lunker Motali oin, und 
zwar so lange, bis man die GcwiBhoit hat, daB 
der Lunkerraum durch das durchflieBende M etali auf 
SchweiBhitze gebracht ist, was z. B. daran erkennbar 
ist, daB sich dio iiiiBere Oeffnung des seitlichcn GuB- 
kanals zu erwoitorn beginnt.

Sobald die SchweiBhitze erzielt ist, wird der seit- 
licho GuBkanal in bekannter W eise goschlosson und 
der Lunker vollends ausgegossen. Auf diese W eise  
erhalt man mit geringem  MetalWerlust einen von oben 
bis unten durebaus gleichmiiBig dichten StahlguBblock.

KI. 3LI), Nr. 102224, yom 29. Dezeinber 1905. 
K a r l  G r o t ę  i n  D o r t m u n d .  Vorrichtung zu r  
H erstellung einer F orm  durch E in- und A useinander- 
treiben eines m ehrleiligen Modells.

Das auseinaudorspreizbaro Modeli a ,  welches 
liauptsachlich zur Herstellung von Blockformen dient, 
besteht aus vier beweglich iibereinander greifenden  
W inkelblechen J, die auf an einer Deckplatte c be- 
festigten keilformigen Fiihrungsstucken d  yerschiebbar

sind und unter dem EinfluB ihres E igengowichtes bis 
zu einer Grenze nach unten rutschen, wobei sich ihr 
Querschnitt yerengt.

Sie sind an dem Arm e einer Kolbenstange f  be- 
festigt und werden beim Gebrauch zunachst bis auf 
don Boden des Form kastens g  gesenkt. Nachdem  
letzterer mit Formsand gefullt worden ist, werden die 
Fuhrungen d  weiter gesenkt, wobei sie durch eine 
m ittlere Oeffnung dos Formkastens, die fiir gewohn- 
lich durch einen Schieber h geschlossen ist, treten, 
wahrend dio beweglichen Formtoile b, die nicht durch- 
treten konnen, sich spreizen und die Form m asse ver- 
dichten. Ist diese scblieBlich durch die Deckplatte c 
geniigend zusammengedruckt, so wird das Modeli 
wieder angehoben, wobei die W inkelbleche b unter 
fortwahrender Yerkleinerung ihres QuorBchnittes so 
lange in der Form verbleiben, bis sie schlieBlich 
durch die Anschlage der Fuhrungen d  mit hocbge- 
nommen werden.
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KI. 4 9 f ,  N r. 1922(51, vom 22. Soptember 1905. 
A r n o l d  S c h w i o g o r  i n B e r l i n .  Yerfahren zu r  
Herstellung von Metallblocken durch Zusammenpressen  
von M etalłspSnen und anderen Metallteilchen.

Die durcli Pressen zu einem Barren zu yereini- 
genden Metallspano oder dergl. werden zunachst mit
tels Borax, Borsauro, Aetznatron oder dergl. yon an- 
haftendem Oel und Schmutz goreinigt und dann in 
einem erbitzten PreBzylinder mittols einos zweckmaBig 
bydraulisch betriebenen Stem pels zusammengepreBt. 
Der so horgestellte Hetallbarren wird dann auf gal- 
vanisęhem W ege mit einer Jletallliaut iiberzogen, um 
die eyentuell nocb losen Metallteilchon innig zu ver- 
bindon. Der Metallbarren wird liiorauf nocbmals er- 
hitzt und in einem zweiten PreBzylinder zu einem 
Stab oder Kobr yerarbeitet.

KI. lS b , Nr. 192S1S, yom 15. Januar 1905. S o -  
c i ć t e  d e  M o y a  & Ci e .  i n  P a r i s .  Y erfahren zu r  
Herstellung von FlujSeisen und FI u fi stahl.

Die Erfindung bezwockfc, die Mengo dos zum Des- 
oxydieren des fliissigen Eisens gebraucliten Ferro- 
mangaus oder Spiegeloisens berabzusetzen und eine 
fiir die Beschaflonheit oder das Gefiige des Metalles 
gunstigerc Riickkohlung zu erzielen, und zwar durch 
Zusatz yon Salzen der Alkalim etalle (Cblornatrium) 
in der Birne oder im Ofen zweckmiiBig yor Beginn 
des Prozesses.

KI. 1 0 a, Nr. 192 843, yom 30. August 1906. 
Y i c t o r .  D e f a y s  in B r u s s e l .  Liegender Regene- 
ratiokoksofen m it gleichbleibender Richtung der 
I' lamme.

Dor Ofen besitzt unter jedor Kokskammer einen 
durcbgehenden Sohlkanal a, welcber an jedem  seiner 
Enden mit einem der beiden Regenoratoren b und c 
yerbundon ist und zur Abfiibrung der Abbitze dient.

Ferner liegen unter jeder Heizwand, und zwar zu 
beiden Sciten des Heizgaszufiibrungskanals U, zwei 
unter der ganzen Ofenliingo Bich erstreckendo HeiB- 
luftkanalo e und yon denen jedor mit je  einem der 
beiden Regenoratoren in offener Yerbindung steht und 
die yorgewiirmte Luft durcli Kamile g  zu den Bren- 
nern h lcitet.

Dio Abliitze und die Yerbrennungsluft werden 
lediglich durch Bewegung der beiden Schiebor k  ge- 
leitet, weitcro Steuerorgane werden nicht benotigt.

KI. 7 a , Nr. 1931SS, yom 3. Mai 1906. F r a n z  
D a l i l i n B r u c k b a u s e n a .  Rh. Schleppvorrichtung f i ir  
stabform iges M ateria ł, im besonderen f i ir  W alzeisen.

Der zum Befordern des W alzeisens dienende 
Wagon a, der zwischen Schienen b und c hin und hor

liiuft und hiorboi-das Schleppgut in der oincn Rich
tung iiber den Tiscb d zielit, wird bew egt durch einen 
ondlosen Soilzug e, .der iiber zwei Fiihrungsscheibcn f  
liiuft, yon denen die eino von dem Motor g  stiindig 
in der einen Richtung angetrieben wird. Der "Wagon a 
ist mit dem Seilzugo e durch einen aus zwei fedornd 
ineinander sitzonden Teilen bestehenden Arm h yer-

bunden, der um einen Zapfen i  des W agens greift. 
Bei der Umkehr der Bewegungsrichtung des W agens 
wird der Zapfen i  gedroht und durch dieso Bewegung  
regelmiiBig an don beiden Endpunkten der "SYagen- 
balin eino auf dom W agen a sitzendo Einsj>annvor- 
richtung fiir daB Schleppgut goschlossen odor geoffnet, 
so daB das Scbloppgut selbsttatig eingespannt und 
nach beendetem Schleppen wieder freigegeben wird.

KI. 2 4 e , N r. 195G64, yom 26. April 1907. 
G e b r .  K o r t i n g  A k t . -  G e s .  i n  L i n d c n  b. H a n 
no  v e r. Verfahren und V orrichtung zum  Abscheiden 
der Flugasche aus den Brenngasen von H albgasfeue- 
rungen bei Brennofen.

Dio in der Feuerung a  erzeugten Gaso gelangen  
zunachst in einen Raum b, in dem sie zur yollstiin- 
digen Yerbrennung mit der erforderlichen Luft gc-

mi»cht worden. Die Luft wird in an Bich bekannter 
W eise durch schraubonformig yerlaufende Kanale c d 
zugefiihrt und yersotzt hierdurch die Heizgase im 
Raume b in eino kreisende Bewegung, durch die Bie 
dic m itgerissene Flugasche ausachleudern, beyor sie 
durch Bclim ale Ooflnungen in die Hoizziige eintreten. 
Die niederfallcndo F lugasche kann, da die Tem
peratur im Raum b noch niedrig ist und dio Schmelz- 
temperatur der Asche nicht erreicht, leicht entfornt 
worden. Ein Yerschlacken der Hoizziige soli so yer- 
mieden werden.
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Statistisches.
K olilengew innung, -AuBenliandel und -Yerbrauch 
dos D eutsclien R eiclies im  ersten Halbjalire 1908.*

Nach den im ReicliBamte des Innern zusammon- 
gestellten Zifforn wurden im  Deutschen Reiche go- 
fordert bezw. hergestellt:

im  ersten  Ila lb jab re  
an  1903 1907

t  t

S te in k o h le n .......................  72 695 452
Braunkohlen.......................  32 047 323
K o k s ...............................10 612 140
SteinkohlonbrikottR . . .  1 959 9951
Braunkohlenbriketts und\

NaCpreBsteine . . . . )  6 805 213J
Yon dio6on Mengen ontfielen auf ProuBen:

S te in k o h len .......................  68 096 618 65 193 435
B raunkohlen.......................  26 853 852
K o k s .....................................  10 580 192
Steinkohlenbriketts . . .  1 934 595'J
Braunkohlenbriketts und\ r e i Ko pni  

NaBpreBsteine . . . . /  5 810

Der AuBenhandel gestaltete sich in dor Borichts- 
zeit folgendormaBen:

Ja n .-J u n l

69 571 431 
29 602 022 
10 629 561

7 721 908

25 105 055 
10 595 721

6 835 602

Steinkohlen .
n

Braunkohlen .

1908
1907
1908 
1907

E in fuh r 
t

5 559 354 
5 780 078 
4 432 288 
4 341 279

AuBfuhr
t

9 838 175 
9 585 270 

13 328 
9 836

* „Nachrichten fiir Handel und Industrie" 1908 
Nr. 86, Boilage. — Yergl. „Stahl und E isen“ 1908 
Nr. 6 S. 205.

Jan .-Ju n i E infuhr
t

A usfuhr
t

Steinkolilenkoks . . 1908 258 213 1 811 871
n 1907 230 420 1 802 420

Braunkohlenkoks 1908 363 771
JJ 1907 12 333 1 083

Steinkohlenbriketts . 1908 55 150 607 893
r> 1907 61 241 366 754

Braunkohlenbriketts 1908 38 983 194 570
n . 1907 22 524 210 616

Torf, Torfkoka . . 1908 6 040 12 336
n n 1907 5 127 11 141

7 228 303

Rechnet man dio Forder- bezw. Horstellungs- 
ziffern zu den Eiufuhrzahlen und zieht davon die Aus- 
fuhr ab, so ergibt sich fiir das erste Halbjahr 1908, 
yerglichen mit dem gleiclien Zeitraume des Yorjahres, 
nachstehender Yerbrauch: im ersten  U nibjnhrc

190S 1907
an  t t

S te in k o h len ......................... 68 416 631 65 766 239
B r a u n k o h le n ....................  36 466 283 33 933 465
K o k s ......................................  9 058 482 9 057 561
Steinkohlenbriketts . . .  1 407 252’\
Braunkohlenbriketts . . 6 649 626J

Diese Zahlon zeigen durchweg fiir das laufende 
Jahr eine Zunahnio; indessen ist dabei zu boriick- 
sichtigen, daB die Yorrate zu Beginn und zum Schlusse 
dor in Yergleieh gestellten Halbjalire nicht in Ansatz 
gebraclit worden sind. Sonst wurden dio. Yerbrauchs- 
zifforn fiir 1908 ohne Zweifel niedriger sein; denn es 
unterliegt keinem  Zweifel, daB in den letzten Monaten 
erhebliche Mengen an Steinkohlen, vor allem aber 
auch an Koks auf Lager genommen wordon sind, um 
den Botrieb dor Zechen und Kokerei einigormafien im 
friiheron Um fange aufrechterhalten zu konnen.

Aus Fachvereinen.

V erein  deutscher EisengieBereien.
Dio yierzigste ordentliche H a u p t y e r s a m m l u n g  

des Yereins wird am Sonnabend, den 12. September d. J., 
yorm. 10 Uhr, in der Liederhallo zu S t u t t g a r t  ab- 
gehalten werden. Neben Geschiifts- und Jahresbericht 
sowie Neuwahlen steht dio Aufnahme neuer Gruppen 
in den Yerein und entsprechendo Aenderung der 
Satzungen auf der Tagesordnung.

W io die Ordnung dor Yeranstaltungen angibt, 
sind bereits auf Donnerstag, den 10., und Freitag, 
den 11., einzelne kleinere Kommissionssitzungen und 
Besprocliungen der Marktlage festgesetzt. Der am 
D o n n o r s t a g ,  don 10., abonds 6 Uhr, in der Lieder-

halle stattfindenden Y e r s a m m l u n g  de r  G i e B e r e i -  
f a c h l e u t e ,  der beizuwohnon auch die M itglieder des 
Yereins deutscher Eisenhuttenleute das Recht haben, * 
wird sich oin BegriiBungsabend auf der „Uhlandsholie“ 
anschlieBen. An geselligen  Yeranstaltungen sind ferner- 
hin Zusainmenkiinfte im Stadtgarten, im Kursaal zu 
Cannstatt, sowie ein Ausflug nach dem Lichtenstein 
am Sonntag, don 13., yorgesehen. Fiir die Damen 
der Teilnelimer an der Hauptyersammlung ist ein be- 
sonderes Programm der HauptBchenswiirdigkeiten 
Stuttgarts ausgcarbeitet.

* Beziiglich der Tagesordnung fiir diese Yersamm  
lung siehe die letzte Seito dieses Heftes.

Referate und kleinere Mitteilungen.
D ie G ayleysche TYindtrocknnng im Bessomer- 

Y erfaliren.*
Schon yor Jalir und Tag hatte J. G a y l e y ,  der 

Erfindor des AYindtrocknungsyerfahrens, ** derlTeber- 
zeugung Ausdruck gegoben, daB dic Prasie dosAYind-

* Nach „The Iron A g o “ 1908, 2. Juli, S. 39.
** Yergl. „Stahl und E isen“ 1904 Nr. 22 S. 1289, 

Nr. 23 S. 1372 und 1398, Nr. 24 S. 1457 ; 1905 
Nr. 1 S. 3 und 55, Nr. 2 S. 73, Nr. 3 S. 152, Nr. 4
S. 213, Nr. 7 S. 410, Nr. 8 S. 489, Nr. 11 S. 645;
1906 Nr. 4 S. 236, Nr. 7 S. 423; 1908 Nr 4 S. 136, 
Nr. 14 S. 474.

frischyerfahrens erheblich durch dio Yerminderung 
des 'Wagsergehaltes im Gobltisewind auf ein praktisch 
m ogliches MindestmaB und dadurch herbeigefuhrten 
gleichmaBig n ie d r ig e n  'WaBsorgehalt desB elben yer- 
bessert werden konnte. Man entschloB sich endlich, 
dio Sache genauer in der Bessom eranlago der S o u t h  
C h i c a g o  W o r k s  der Jllinois Steel Company zu 
studieren, auf welchem  W erke schon eine Windtrock- 
nungsanlage fur oine Gruppe yon Hoehofen zur Yer- 
filgung stand.

Nach den yorliegenden zunachst noch etwas diirf- 
tigen Mitteilungen schoinen bei den Yersuchon auf dem 
genannten "Worke ermutigende Ergebnisse erzielt 
worden zu sein hinsichtlich hoheren Schrottzusatzes
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im Konvorter und anderor Faktoren, welche die Ge- 
s te liu n gB k osten  beoinflusaen; aber der am stiirkston 
heryorgotreteno Yorteil soli in der Richtung einor 
ausgesprochenen Y e r b e s s o r u n g  d e s  E r z e  u g -  
n i 88 e s  liegen. W ir lassen hioriiber nachstolieud zu- 
niichst ohne jede Kritik dio Ausfiihrungen eines 
Briofes folgen, die P. H. D u d l e y ,  ein bokanntor 
amerikauiBchor Schienensachyorstandiger, unter dem 
23. Juni d. J. an J. G a y l e y  gorichtet hat:

„Die orste Anwendung Ihres Windtrocknungsyor- 
fahrons im BessemerprozeB durch W . A. F i e l d  und 
seiue Mitarbeiter auf den South Chicago W orks ist 
yon historischem und technischem Interesse in dom 
Bestrobon, den von Tag zu Tag wochselnden Feuchtig- 
keitsgchalt der Luft auf oin gleichbleihendes MaB 
heruntorzumindern beim Yerblasen des Metallbades 
im Konyerter. Dor EinfluB auf die AuBensoito der 
Blocke ist sofort bemerkbar durch die Abwesenheit 
von GasblSschen (pit marka) an den Seiten, ausge- 
ńommon am obersten Blockende, daa abgoschnitten 
wird. Daa Materiał yerwalzt sich, obwohl es dichter 
ist, wie aonst.

Ein Rohblock, 1346 mm lang, in oiner neuen 
Form Yon Kokillen (1651 mm lang, 438 X  463 mm 
am Boden und 419 X  445 mm oben messend) ver- 
gossen, wurde dor Liingo nach in zwei Hiilften zer- 
echnitten, ohne daB sich eino S p u r  Yon Gasblasen 
an den Seiten aufior am obersten Endo feststellen 
lieB, wodurch die friiher gomachto Annahme von der 
hiiberen Dichtigkoit des Blockm aterials ihre Bestati- 
gung findet. Die wenigen in dor Mitte befindlichen 
Gasblasen hatten roino, unoxydierte Oberfliichon, leicht 
gefarbt (stiated), sie schienen der Mittelpunkt einor 
geringen Seigerung zu sein. Ein anderer Błock, in oiner 
Kokille Yon der a l t e n  Form gegossen (470 X  483 mm 
am FuB und 432 X  444,5 mm oben messend), wurde 
auch zertoilt und wies Yiele Gasblasen und Hohlriiume 
am oberon Ende auf. D ie benutzte K okille entsprach 
dem Modeli, das soit langen Jahren in Gobrauch ist. 
Der Błock rifi erlioblich beim Yerwalzen im Trio- 
Geriist, besonders an seinem dickeren Ende.

Der mit „trockenem W ind“ erblasene Stahl er- 
gab in einer Kokille a l t e n  Modells vergossen einen 
Błock, der dem schnellen Yorwalzen im Triowalzwerk 
zweimal so gut wideratand, ais der im gowohnlichen 
Yerfahren hergestellte Błock, wobei das Ausbringen 
an Schienen zweiter Sorte ais Grundlago der Be- 
urteilung diente.

Am 19. und 20. Juni standen 35 Satzo, im ganzen 
240 Kokillen dos n e u e n  Typa zur Yorfiigung. Sie 
wurden benutzt zum YergieBen yon 2500 t Schienen
stahl fiir Schienen yon 49,6 kg/m  fiir die Lake Shore 
& Michigan Southern und Michigan Central Eisenbahn. 
Es wurdo mit gotrocknetem Wind geblasen, das Me
tali in der Zwischenpfanne zuriickgekohlt und in der- 
selbon drei Minuten abstehen gelassen, dann in dio 
GieBpfanne gebracht und mit oinem AusguB Ton 
38,1 mm Yergossen. Die Błocko blieben etwa zwei 
Stunden in don Tiefgruben und wurden in dom Trio- 
blockwalzwerk yerwalzt; nach dem ersten Stich wurde 
der Błock yon einor W endeyorrichtung auf der Hinter- 
seite dor StraBo gedreht. Die Schienen hatten eine 
gute Farbę, waren zali und frei Yon Rissen (seams) 
in Kopf und FuB. Die altesten Angcstollten des 
W alzwerkes sagten, es waren die boston Schienen 
yon diesem Profil, dio Bie jem als hier gewałzt sahen. 
In einer Partie yon 1238 W alzstiiben auf einer Seito 
des W alzwerkes fanden meine Abnahmebeamten nur 
14 Schienen, dio yerworfen werden muBten.

Der durchscbnittliche W assergehałt im KubikfuB 
Luft betrug wahrend der zwei Tage 5,98 grains* beim 
Eintritt und 1,39 grains fiir den KubikfuB** bei dem

* 13,7 g  im cbm.
** 3,19 g im cbm.

Austritt dor gotrockńeten Luft. Dieser yerringorte 
W assergehałt im Konyerter gewahrleistet einon besse- 
ren und gleichmaBigeren Stahl fttr den Yerbraucher 
und eine Yorringerung des Ausbringens an Schienen 
zweiter Sorto fiir den Erzeuger. Die Enden der Blocke  
zeigen nach dom Abschneidon gosundon Schnitt bei 
dem wio gowohnlich im Betrieb bemessonen Abfall. 
Es ist dies ein groBer Fortschritt fiir das Bessem er- 
yerfahren von jodem Gesichtspunkt.

Das Yorwalzen der Błocko sollte langsam und 
y o rs ic h tig  vor Bich gehen, bis dio AuBenseite dichter 
gowordon ist, und n ach  allgemoinen Boobachtungen  
lialte ich das langsam laufendo Duowałzwork mit 
łoichten Stichen am Anfang fur das yorteiłliaftere. 
Die M oglichkeit, niedrig- oder hochsiliziertes Eisen  
zu y e rb la se n , ist erhoht. Es ist fostgestellt, daB in 
der letzton W oche 60 hintereinandorfolgendo Chargen 
yon dirokt dem Hochofen ontnommenem Metali mit 
etwa 0,6 o/o Si y e rb la se n  worden sind. W ir werden 
Yoraussiclitlich unsere Yersuche in dieser und der 
naclisten W oche fortsetzen.

Ich bili noch ebenso begeistert, dichtes Block- 
material horgestollt zu sehen, wie bei Ihrom Bosuche 
im W inter 1894 in Scranton; der getrocknete Ge- 
bliisewind ist eine wichtigo Hilfo bei diesem  fouchten, 
heiBen W etter.“ —

Es muB abgewartet bleiben, welcho Erfolge weiter- 
hin in Chicago mit der Anwendung des Gayleyschen  
YcrfahrenB auf das W indfrischyerfahren erzielt worden. 
W enn wir auch nicht bo weit gehen, wie der Bericht 
des „Iron A go“, aus diesen Yersuchen ableiten zu 
wollon, daB damit allein nun dem Bessemeryorfahren, 
welchem in don Yereinigten Staaten in dem Siem ons- 
Martinyerfahren ein sehr gefahrlicher W ettbewerber*  
erstanden war, der imstande sein sollte, besonders 
fiir Schiononstahł ein zuverlassigeres Materiał zu 
liefern, sein ałtes Arbeitsfeld im yolłen Umfange 
wiedergegoben ist, so yerdienen jedenfallB die oben 
n iih er boB chriebenen  Yorgiingo das le b h a f te s to  Inter
esse aller Fachleute. Der anfanglichen BegoiBterung 
bei dem Bekanntwerden des Gayleyschen W indtrock- 
nungsyerfahrens folgte nach und nach eine skepti- 
schero Auffassung in den K reisen uiiBerer Hochofen- 
loute beziiglich der W irtschaftlichkeit dieses Yer- 
fahrens, und erst in den letzten Jahren horto man 
wieder, daB in Am erika und England manchc Hoch- 
ofenwerke zu einer łaufenden Anwendung dessełben 
mit Erfolg gokommen sind.** Man wird daher alle 
Ursache haben, in S tille r, ernster Arbeit die Anwend- 
barkeit des W indtrocknungsyerfahrens auch im W ind- 
frischprozeB nachzupriifen.

W ir wordon, wenn ausfiihrlichere Angaben iiber 
die im Zuge befindlichen Yersuche in Chicago yor- 
liegen, auf dieselben hier eingehender zuriiekkommen.

O. P.

Elisabetli Furuace — eine Hochofen-Ruinę.
Die Yereinigten Staaten von Nordamerika hatten 

im Jahre 1815, angebłich zur Deckung dor Kriegs- 
kosten , ein strengeres Zołłsystem eingefuhrt und 
fremdes Roheisen mit einem Eingangszoll yon 1 Dollar 
f. d. Tonno bełegt. Ganz allm ahlich ging man mit diesem  
Zoll hinauf, bis er sich im  Jahre 1830 auf 12'A Dollar 
f. d. Tonne Roheisen belief. DaB sich unter oinem 
solchen Schutzzoll die Eisenerzeugung des Landes 
rasch entfaltete, liegt auf der Hand, und in der Tat ont- 
standen allenthalben neue W erko. Aus jener Zeit 
stammt auch der „Elisabetli Furnace" bei Antestown in 
nachster Xiihe Yon Altoona, Pa., der im Jahre 1824 er-

* Yergl. u. a. „Stahl und Eisen" 1907 Nr. 34
S. 1217 u. łf., ]Sr. 25 S. 894, Nr. 16 S. 568.

** „Stahl und Eisen“ 1908 Nr. 4 S. 136; 1907 
Nr. 45 S. 1639, Nr. 33 S. 1206.
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richtet wurde und bis 1871 in Betrieb blieb. D ie Ruino 
dieses alten Hochofens ist, wie das nebenBtehendo 
Bildchen* zeigt, auch heute noch erhalten. Das zur 
Yerw endung gelangte Hiim atiterz -wurde in  der Niiho 
gowonnen, doch muBto es v o r dem Yersclim elzon ge- 
wasclien werden. D er orforderlicho Kalkstein stammte 
aus einem 300 m abseits liegen- 
den K alkbruch. Das Ausbringen  
des Ofens belief sieli nur auf 
etwa 8 bis 10 t Holzkohlenroh- 
eisen im  Tago. SonntugB wurde 
nicht geblason, aus welchem  
Grunde der Ofen im Arolksmundo 
„Sabath R est“ hioB. D er E lisa -  
beth-O fon soli der ersto am eri- 
kanisclie Hochofen m itG asabfiih- 
rung gewesen sein, die seinein 
Besitzer M a r t i n  B e l l  im  Jahre  
18-10 p a te n t ie r t  wurdo.

Die G eschw indigkeit der 
elastischon  D urchbiegiuigcn  
oiuos w agerechten , au f zwoi

Stiitzon fre i aufliegendon  
Trilgors. f  

Zur Ausbilduug einer jeden 
D eform ation, gleichviel, ob es 
sich um eino Zug-, D ruck-, Bie- 
gungs- oder Yerdreliungsdefor- 
mation iiandclt, ist ein bestimtn- 
ter Zeitraum erforderlich. Findot 
dio W irk u n g  der deformierenden K ra ft nur eine so 
kurzo Zeit hindurch statt, daB sich die dieser K raft ont- 
sprechende Doformation nicht ausbildon kann, so kann 
auch nicht dio der W irk u n g  dieser K ra ft unter norinalen 
Umstiinden entsprschende Spaunung auftreten, sondern 
nur eine kleinero, dor Lange dor Zeit, welcho die 
K ra ft einwirkt, entsprechende Spannung. M an kann sich  
z. B. Yorstellen, daB eino Lokomotive so schnell iiber 
einen B riickentriiger fiihrt, daB dem T rag er gowisser- 
maBen gar keino Zeit golassen ist, die dem Gewichte 
der Lokom otivo entsprechende Durchbiegung und 
damit auch Spannung anzunehmon. Diese Yerhaltnisse  
der Durchbiegungsgeschwindigkeit wurden an wage- 
rechten, auf zwei Stiitzon frei aufliegenden Tragern  
untorsucht, die in  ih re r Mitte durch Gewichte belastet 
wurden. E s ergab sich, daB sich bei Yernachlassigung  
der Triigorm asse die Durchbiegungszeit t darstollt ais:

worin s die D urchbiegung in cm und g dio E rd -  
beschlounigung bodeutet. B eriicksichtigt man dio 
Tragcrm asse, so wird, wenn E  den Elastizitatsmodul,

* D ie Y orlage zu diesor Abbildung verdanken w ir  
einom treuon Ereunde unserer Zeitschrift, Ile rrn  
Ingenieur P a u l  K r e u z p o in t n e r  in Altoona. Aelm- 
liche amorikanische Hochofenruinen sind abgobildot 
in „Iron A g e “ 1907, 4. A pril, S. 1045 und „Industrial 
W o rld " 1907, 29. J u li S. 944. D ie  R e d .

f  Autoreferat, Dissortation, Darmstadt 1908. Joh. Conr. 
llorbcrtsche Hofbuchdruckerei Nachf., D r. A do lf Koch.

J  das Tragheitsmoment, M  dio Masse des Bolastungs- 
gewichtos, m dio Triigorm asse und 1 dio Triigerlange  
bedeutet: -

t =
144 E J

(3 M +  m) l3

D r.-Ing. E .  P reu /S .

GeproBte Seilro llen .
D ie in nebenstohender A b 

bildung dargestellten gepreBtcn 
Seilrollen haben gegeniiber den 
gegossonen R ollen niancherloi 
Y o rz iig e : liohere Bruchfestig- 
keit, geringeres Gewicht, gleich- 
miiBigere M aterialverteilung, 
glattere R ille  und Nabo, wo- 
durch natiirlich  ein leichter und 
rich tiger L a u f erzielt w ird.*

* D ie Herstellung diesor und iihnlicher Rollen hat 
die F irm a  G r o t a c h  &  C o . in Feuerbach, W iirttem - 
berg, iibernommen.

A ub dor Erorterung dieser Gleichung folgt, daB 
untor jow eils sonst gloichen Umstanden die D u rch 
biegungszeit kloinor ist boi dickeron Stabon ais  
bei dunneren, bei kurzeren Stiiben ais bei langeren, 
bei groBcrem Elastizitatsm odul ais bei kleinerem  
Elastizitatsmodul und boi rohrenfonnigom  Quer- 
schnitt ais bei roiłem  Quor- 
schnitt. D ie Yersuche er- 
gaben durchschnittlich eine 
um 3 bis 5 o/0 groBere D u rch 
biegungszeit ais die Rechnung, 
was auf dio Auflagorreibung  
und den Luftwiderstand zu- 
riickzufubren ist.

Bucherschau.
L e d ę b u r ,  A ., w eil. Geb. B ergrat und Professor  

an der K onigl. Bergakadem ie z u F re;.’jerg  in 
Sachscn :IIand!>uch(le)' Eisi:n)iiitteiikuH(lK.Fimftc, 
neu liearbeitete A u flage. D ritte  A bteilung: 
D as sebm iedbare E isen und seine D arstellung. 
Mit zablreicben Abbildungen. L eip zig  1908 , 
Arthur F e lix . 1 8 ,6 0  J(>, geb. 2 0 ,2 0  J(>.

D er rorliogende Band, die dritte Abteilung* dieses 
klassischen Handbuches der Eisenbilttenkunde, ist, wie 
der Herausgebor Professor G a l i i  im Yorw ort sagt, 
„der letzto GruB des yerstorbenen Altm eisters an alle 
seine Schiller, Freunde und Fachgenossen". In  weh- 
mutigem Gedenkeu durchbliittert man das W erk, mit

* Besprechung der beiden ersten Abteilungcn
Yergl. „Stahl und E isen1' 1907 Nr. 49 S. 1793.
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d e m L e d e b u r  uns sein tiefesund um fassendesW iasen  
yormittelt: ein Denknial, das mehr ais alles andere 
seinem Namon fur alie Zeiten einen ehrenvollen Płatu 
in den Reihen der Eisenhiittenleute sichert.

Dio Einteilung und die Anordnung dea StoffeB ist 
in der bewahrton friiheren W eise beibelialten worden. 
D er Um fang des Buckes ist um 30 Seiten Yermehrt 
worden, die Anzahl der Abbildungen um acht. Dio 
don einzelnen Kapitoln angefiigten Litoraturiibersichten  
sind organzt worden, doch scheint es uns, ais ob hier 
doch noch einige Liicken geblieben sind, die leicht 
hiittcn ausgełullt werden konnen, Diese Łiteratur- 
hinweise sind fiir jeden Benutzer des Buckes stots 
yoii besonderem W erte gewesen, und da der Natur 
der Sache nach ein solekes um fangreickes W erk, wio 
das Y orlio g en d c ,n u r in Zeitriiumen von Yielleickt fiinf bis 
secks Jahren neu Yorlegt werden kann, so ware eine ge- 
naue Fortfiilirung derLiteraturkinw eise bis in die noueste 
Zeit geboten gewesen. E s  diirfte sich auch empfolilon, 
diese Ilinw eise allgem ein in ckronologisekor Reiken- 
folge zu geben und nicht, wie an der einen oder an- 
dern Stelle geschehen, die neueston Ersclieinungen  
(len iiltesten Yoranzustelien; es erscliw ert das dio 
U ebersicht unnotig.

Dafi den allerneuesten Fortschritten auf dem Ge- 
bioto des Eisenhuttenwesens, z. B. der Elektrostahl- 
darstollung, dio sich sclion einen festen Platz in dor 
P ra sis  erworben hat, keine Recknung getragon ist, 
diirfte ais eine Łucko empfunden worden. E s ist 
damit begriindet, daB der Herausgeber dieser Abteilung 
sich darauf beschriiiiken muBte, die fast lieendete 
A rbeit Ledeburs nur oinor D urchsicht zu unterziehon, 
ohne ueue lCapitcl kinzuzufiigen.

Diese kleinen Ausstellungen berukren Bclbst- 
Y erstSndlick  liicht den inneren W e rt d es Buches. W ir  
sind iiborzeugt, daB die neue Auflage des W erkes  
wieder ihren NVog machen wird und daB mancher 
Jiin g er der Eiseukiittenkundo dauernde Anrogung und 
Bolekrung aus dom Bucke schiipfen w ird zu Xutz und 
Frommen unsoroB ackoncn Berufes.

D r.-Ing . Pełersen.

K a len d tr  fiir Sueriges B ergshandtering 1 9 0 8 . 
Fem te A rgaugen. U tg ifven  af J . H y b e r g .  
Goteborg, N. J . Gumperts Bokhandel. Geb. 5 Kr.

Ueber Zweck und Ziel dieses Yortroffl ichen Nach- 
schlagoworkeB is t  schon friihor a u sfiik rlick  bericktot 
worden.* Die Einteilung und Anorduung des Stoffos 
ist dieselbe geblieben wie boi dom Y origen Jakrgang, 
doch sind natiirlicli alle statistisckon Tabolien ent- 
sprechend erganzt, und die Angaben iibor die Berg- 
und Hiittenworko des Landes bis zum Zeitpunkte deB 
Erscheinens nachgetragen worden. D er allgemeino 
T eil des Kalonders bringt d i c B i n a l  oiniges iiber Denk- 
inunzen und Auszeiclinungen im  B chw edischen Borg- 
und Iliittenweson, iiber olektrischo Eisenerzeugung, 
iiber Luftkompressoren und PreBIuftwerkzeuge fiir 
Eisenwerke u n d  Gruben, eino Beschreibung der im  
Jahro 1906 gegriindeten D raktseiifabrik  „Garphyttan" 
«. a. m. O. V .

IV irtscliaftspolitisclie A nnalen. Z w eiter Jahr
gang. 1 9 0 7 . H erausgegeben von F r ie d r i c h  
G la s  er . S tu ttgart und B erlin  1 9 0 8 , J . G. 
Cottasche Buchhandlung N aelifolger. Geb. 8 J L

Unter H inw eis auf dio ausfiihrliche Besprechung 
des ersten Jakrganges der yorliegenden Yeroffent- 
lichung* bemorken w ir iiber den In h alt des neuen 
Baudes kurz, daB er in iihnlicher Form  wie sein Y or-  
giinger die wichtigsten Ereignisso und Bestrebungen

* „Stahl und E isen“ 1906 Nr. 10 S. 637.
** „Stahl und E isen“ 1907 Nr. 29 S. 1078.

auf dem Gebiete der wirtsckaftlieken, sozialen und 
finanziellen Gesetzgebung —  fu r die einzelnen Itultur-  
staaten gesondort —  in chronologischer Roihonfolge  
Y erzeichnet. Auch die internationalen Beziehungen 
werden berucksicktigt. E in  Yorzug deB zweiten Jahres- 
bandes vor dem e rs to n  b e s te h t  in dor Y erm ohrten  A n- 
gabe von Literatrurnachwoisen, die um so erw iinschter 
sind, ais die F iille  der Geschehnisse in Y i e l o n  Fiillon  
die groBto Knapphoit der D arstellung erforderlich  
in a c h t. U e b e rs ic h tlic k  zubammongestellte sy s te m a tisc h e  
und alpkabetische Inhaltsverzeichnisse sorgen dafiir, 
daB dor Benutzer des B u c h es  das ihn Y ornehm licli 
Interossierendo Bchnoll aufzufinden Y erm ag.

F ern er sind der Redaktion folgende W erk e  zu- 
gegangen, dereń Besprechung yorbehalten bleibt:
B a u s c h  l i  c l i  e r , A ug ust, Jn genieur : D ie  K u g e l -

la g e r u n g e n ,  i h r e  K o n s t r u k t i o n  u n d  ih r e  A n w e n d u n g  
f i i r  d e n  M o to r w a g e n -  u n d  M a s c h in e n b a u .  (Auto- 
mobiltecknisoke Bibliothek. Bd. IV .) M it 267 Text- 
figuron. B e rlin  W . 1908, M. K rayn . 7,50 J 6 ,  geb. 
8,70 <j£.

I l a g  e m a n n ,  D r.-In g . F e r d i n a i l d ,  Diplom -Berg- 
ingenieur: B e r g m d n n is c h e s  R e t tu n g s -  u n d  F e u e r -  
s c h u tz w e s e n  in  d e r  P r a x i$  u n d  im  L ic h t e  d e r  B e r g -  
p o l i z e i - V e r o r d n u n g e n  D e u ts c h la n d s  u n d  O e s te r re ic h s .  
M it 6 Abbildungen und 1 Tafel. F reib e rg  i. S.
1908, Craz &  G erlach (Jok. Stettner). 6 J&. 

H a n d b u c h  d e r  E le k tr o c h e m ie .  Bearbeitet yon Gek. 
Reg.-R at Prof. D r. W . B  o r c h  e r s - A acken, u. a .:  
S p e z ie l le  E le k tr o c h e m ie .  I.  T e i l : Eleinente und 
anorganiseke Yerbindungon. You Dr. phil. H. 
D a n n o e l.  L ieferung 5. H alle  a. d. S. 1908, W ilh . 
Knapp.

J a h r e s b e r ic h t  i ib e r  d ie  L e i s tu n g e n  d e r  c h e m is c h e n  
T e c h n o lo g ie  m i t  b e s o n d e r e r  B e r U c k s ic h t ig u n g  d e r  
E le k tr o c h e m ie  u n d  G e w e r b e s ta t i s t ik  f i i r  d a s  J a h r
1 9 0 7 . L I I I .  Jahrgang oder Neuo Folgę X X X V I I I .  
Jahrgang. Bearbeitet Yon D r. F e r d i n a n d  F i s c h e r ,  
ProfosBor an der IJn iY ers ita t in Gottingen. 2. A b 
teilung: O rganischer Teil. M it 41 Abbildungen. 
Le ip zig  1908, Otto W igand. 15 

M ii l l e r ,  R i c h a r d ,  Diplom -Ingenieur, H iitte iiY or- 
waltor des Em ser B ic i-  und SilborwerkoB zu E m s:  
D ie  B e k d m p f u n g  d e r  B l e ig e fa h r  in  B le ih & tte n .  Yon  
der internationalen Yoreinigung fiir gesetzlicken A r-  
boiterschutz preisgekronte Arbeit. M it sieben Tafeln. 
Jena 1908, GustaY Fisch er. 4,50 J 6 .

O e fle rs  G e s c h d f ts h a n d b u c h .  (Die kaufm anniacliePrasia.) 
Herausgegeben u n te r  M itw irknng b e w iih rto r  Fach -  
le u te . N e u n te , Y O rbeaserte Auflage. B e rlin  (SW . 61), 
R ich ard  Oefler. Geb. 3 J6 .

R u p p r e c k t ,  H o i n r i c k ,  D ip l.-In g .: Schmiermittel. 
Ik re  Ilerstellun g, Yerw endung und U nterB uokung . 
(Bibliothek der gosamten Technik. 86. Band.) M it
59 Abbildungen im Text. Hannover 1908, D r. M ax  
Jatiecke. 4,80 J i ,  geb. 5,20 J i .

S c h i n d l e r ,  K a r l ,  In g en ieu r: D ie  im  E is e n h o c h -
b a u g e b r d u c h l ic h s te n K o n s t r u k t io n e n s c h m le d e e i s e r n e r  
S d u le n .  E in  Handbuch fiir  Ingenieure, A rchitekten, 
Tockniker und Baufukrer. M it 100 Textabbildungen, 
zahlreichen Tabellen und RochnungBbeispiolen. W ien  
und Leipzig 1908, A. IIartleb en ’s Yerlag. 4 Jb . 

S i e b e r g ,  A u g u s t ,  Techniacher Sekretiir der 
K aiserlichen Ilauptstation fiir  Erdbobenforschung in  
StraBberg i. E . : D e r  E r d b a l l ,  s e in e  E n t w ic k lu n g
u n d  s e in e  K r d f t e .  M it 58 Bildertafeln und mehr 
ais 220 Abbildungen. L ieferu n g 1. EBlingon 1908, 
J. F . Sckreiber. 0,75 ci®. (Das W erk  soli in 
20 Lieferungen ersekeinen.)

S u n d e lo w i t s c k ,  S e r g i u s :  D e u ts c h  -  F r a n z S s is c h e s  
a n d  F r a n z o s i s c h - D e u t s c h e s  W o r te r b u c h  f u r  d ie  
P a m p e n b r a n c h e .  HannoYor 1908, Dr. M ax Jiinecke.
1,60
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K a t a lo g e  u n d  F i r m e n a c l i r i f t e n :
H U tte n w e r k  d e r  G e w e r k s e h a f t  D e u ts e h e r  K a i s e r  in  

B r u c k h a u s e n  a m  R l ie in .  1 8 9 0 — 1908 .
P o  ot to r &  Co., A.-G., Dortmund (K aiser-W ilh elm -  

Alleo 49): B e s c h r t ib u n g  d e r  K o k s o fe n  S y s te m
„ S im o n - C a r v i s  “.

M a s c h i n e n f a b r i k  O e r l i k o n ,  Oerlikon bei Z iirich : 
1. F a h r b a r e  u n d  tr a g b a r e  e le k tr is e h e  A n t r i e b e  f u r

F a b r i k a t io n s - ,  M o n ta g e -  u n d  B a u z ic e c k e .  —  2 . E i n -  
p h a s e n w e c h s e ls t r o m b a h n  L o c a r n o  —  P o n te b r o l la  —  
B ig n a s c o .  —  S . D ie  W e r k s t& tte n  f i i r  I i l e in m o to r e n -  
b a u  d e r  M a s c h in e n fa b r ik  O e r lik o n .

\re r e in ig te  F a b r ik o n  fiir L a b o r a to r iu m s-B e -  
d a rf, G. m. b. H., Berlin N .: P r e is v e r z e ic h n is  iib e r  
A p p a r a t e  f i i r  p r a k t i s c h e  u n d  la n d w ir t s c h a f t l i c h e  
C h e m ie . ( L is tę  N r .  6 2 .)

Nachrichten vom Eisenmarkte —  Industrielle Rundschau.
Yom eiig llschen  R oheisengoschiifto wird uns 

aus Middlesbrough unterm 1. d. HI. berichtet: D er 
R olieisenm arkt schlieBt diese “Woche ontschieden fester. 
D ie Yerschiffungen des Yorigen Monats von hier sind 
ungefiihr 120 000 tons, also nur weniges geringor ais 
im  Juni. GioBereieiaon ist bei don llutten knapp, 
■wahrend geringere Sorten leicht erhiiltlieh sind. Die  
W arrantslager enthalten 52 318 tons, davon 50 818 tons 
N r. 3 G. M. B., d. i. eine Abnahme von etwa 2000 tons 
in den letzten acht Tagen. D er Umsatz scheint leb- 
hafter zu werden, auch fiir den Herbst und den "Winter 
ist etwas gohandelt worden. Houtige Preise sind fiir 
Augustyerschiffung guter M arken in Y erkiiufers W ah l 
G. M. B. N r. 3 sh 50/6 d, N r. 1 sh 2/3 d bis sh 2/6 d f. d. ton 
mehr, hiesiges Ham atit in gleichen (Juantitiiton N r. 1, 
2 und 3 sh 56/— , alles netto Kasse ab W erk. Dio 
hiesigen W arrants zu sh 50/4'/s d gesucht, Abgober 
sh 50/6 d. Dio Differenz fiir drei Monate ist geringer 
geworden und wurde dafiir sh 49/4J/2 d bezahlt.

Zur Lago dos nordam orikaiiisclien Elsenerz- 
m arktes.*  —  E s ist nur zu natiirlich, dafi boi der 
jetzigen Erzeugung der amerikanischon Hochofenwerke
—  sie betrtigt in den lotzten Monaten kaum die 
H iilfte der Erzeugung dor entsprechenden Monate 
d es Y o rjah res —  auch die Lage des Erzm arktes eine 
uberaus schwache und unklare ist. Den Hochofon 
fehlt jed er A n h a it, um ihro Y o rau ss ich tlich en  Bediirf- 
nisse an E rz fiir die nachsten zehn Monate irgendwie  
festzulogen, und Bio lasson in den meisten F iillen  die 
D inge gehen, in dor Iloifnung, dafi Bie in zwei oder 
drei Monaton dio Yorhiiltnisse kla re r uberschauon 
konnen. D ie Y erk iiu fer wiederum habon so wenigo 
feste Bostollungen, daB sie nur das eine ais sicher 
annehmon konnen, der Hauptteil des Goschitftes werde 
sich in den Herbstmonaten zusammendriingen. Zwisclien- 
zoitlich fehlt jedo Grundlago fiir die sonst Mitte des 
Sommors schon mogliche annahernde Schatzung der 
yon don Erzbergw erken und Schiffsgeselischaften vor 
SchiffahrtsschluB zu leistenden Lieferungon.

Einigo Zahlon beleuchton am boston die ganze 
L a g e : B is zum 1. J u li d. J. wurden nur rund
2 916 932 t E rz  auf dem W assorw ege von dem Obern 
Sce Y ersch ifft, das sind nur 22 °/o der Erzverschiffung  
(12 888 483 t) bis zu dem gleichen Zeitpunkte des 
Yorjahros. Dabei h a tte n  die friiheren Schatzungeu 
der Erzfirm en beziigiich der diesjiihrigen Gesamt- 
erzlieferungon auf 20 und 25 M illionen Tonnon ge- 
lautet. Da allerdings die Erzschiffflotte dor Obern 
Seen eine monatliche Menge von 6 M illionen Tonnen 
E rz bewaitigen kann, so hat mau noch keinen Grund, 
zu fiirc h ten , daB am Ende der Saison der A bfa ll in 
den Gesamtlieforungen zu sehr ausgeprSgt seiu -wird.

S ta lilw e rk s -V o rh a n (l,  A k tio n g e so lls c lia ft  zu 
D iis s o ld o rf.  —  A m  30. vor. Mts. fand die 16. ordent- 
liche H a u p t y e r s a m m lu n g  des Yerbandos statt, auf 
dereń Tagesordnung ais zweiter Punkt die Entgegen- 
nahme dos J a h r e s b e r i c l i t e s  fiir das am 1. A p ril 
d. J .  abgelaufene R echnungsjahr stand. D er Bericht

* Nach „Tbe Iron A g e1* 1908, 16. Juli, S. 182.

geht zunachst auf die Ernouerung des Yerbandes*  
sowie die damit im Zusanimonhange stehendo G riin- 
dung dor „Oberschlesischon Stahhyerk-Gesellschaft11 ** 
ein und fiihrt dann folgendermaBen fort:

„D ie Geschiiftstatigkoit des neuon YorbandeB 
sotzte in einor Zeit oin, ais in der wirtschaftlichen  
Lago Doutschlands wie auf dem W eltm arkte die 
schiidlicben Folg en des ungewohnlich angespannten 
Geldstandos einzutreten bogannen. Zw ar w ar in den 
ersten beiden Y ierteln des Geschaftsjahres die Lage  
der syndizierten Erzeugnisso des Stahlworks-Yerbandes 
noch recht gut; die Nachfrage lieB nichts zu wiinschen 
iibrig  und ausgedohnte Lieferfristen yon mehreron 
Monaton wurden boansprucht. Die Beschiiftigung der 
W orko w ar nach wie yor sehr stark, und K lagen uber 
ungeniigende Lieforungen wurden im m er noch laut. 
D ie Loistungsfiiliigkeit der Yerbandswerke wurde zu- 
dem, wie auch im  Yorjahre, durch M angel an Brenn- 
und Rohstoifen, durch geringere Leistung der vielfach  
ungeschulten A rbeiter und zahlreicbo Betriebsstorungen 
beeintriichtigt. D er Yorsand, der yon seinem bis- 
herigen Um tango nichts einbiiBto und im August den 
hoebsten Stand des Jahres 1907 erreichte, wurde 
immor noch durch empfindlichen W agenm angel un- 
giinstig beeinflufit; aufierdem im September durch den 
beinahe achtwochigen Ausstand dor H afenarbeiter in 
Antwerpen. Erst gegon den Herbst hin erfuhr die 
M arktlago allgem ein eine Abschwachung. Yerursacht  
w ar sie durch don oben erwalinten, yom Yerbande  
yerschiedcntlich ais eino G efahr fiir die M arktlage  
gekennzeiclmeten teuren Geldstand; dio in den Y e r-  
einigten Staaten hereinbrechende G oldkrisis fiihrte  
achlieBlich einen P reisriick g a n g auf dom Eisenm arkte  
horbei, welcher zuerst bei den nichtsyndizierten W alz-  
werkserzeugnissen in Erscheinung trat und sich spater 
allm iihlich auch auf dio syndizierten Produkto des 
Stahlw erks-Yerbandes ubertrug. Dabei erreichto der 
Reichsbankdiskont A nfang Noyember die Hiihe von 
7 '/> °/o und machte eine rasche E rholung des deut
schen AYirtachaftsIebens unmoglich, obgloich an sich 
die Yerhaltnisso gesund und spekulatiye AuswuchBe 
in  dor diesm aligen Hochkonjunktur yermieden waren. 
Die Zuriickhaltung der Y erbraucher yerstiirkte sich  
gogen das Jahresendo hin w eiter, so daB nur der 
dringendste Bedarf gedeckt wurde und die Preise fiir  
die ungcschutzten B-Produkte teilweise bis zu der 
Grenze der Selbstkosten heruntergingen. D o r Stahl- 
w erks-Yerband hat wedor Zeit noch Miihon gescheut, 
um den besondersauf dem Stabeisenmarkt eingetreteuen 
P reisriickgang und die dadurch besondera fur die 
reinen W erke entstehenden Schw ierigkeiten durch 
Griindung eines Staboisenyerbandes aufzuhalton. A is  
er diese Bemiihungen am 4. Dezember abbrechen 
muBtfc, da es aussichtslos war, iiber die geographischen 
und okonomischen Yerschiedenheiten der einzelnen 
Stabeisenwerko liinweg zu einer Yorstiindigung zu ge
langen und die Schw ierigkeiten mit einzelnen Handler- 
firmen zu beseitigen, ist er gleichzeitig mit namhaften

* Y erg l. , Stahl und E ise n u 1907 Nr. 19 S. 645 u. 646.
** Y erg l. „Stahl und E isen" 1907 N r. 27 S. 691; 

N r. 44 S. 1599.
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Preisnachlitasen den lieim isclien Halbźeugabnehmern 
entgegon gokommon, obgleicli dieso zugloich dio Kon- 
kurronten der gemischten W erko sind und jede ibnen 
gewiilirto Preiserm aBigung in dor ibrorsoits erfolgen- 
don ProiBfeststellung auf dem W eltm arkte durch ent- 
sprecliondes Heruntergelion zum A usdruck zu bringen 
pflegen."

„Die grofien gemischten W erke bracbten also mit 
den vom Stahlw crks-Yerband im  Interesse der liei- 
misclien Halbzeugabnehmer gewiibrten Preisnachltissen 
ein doppeltes Opfer; und wenn die reinen W erke  
trotzdem in der Oeffentlichkoit gegen den Stalilworks- 
Yerband Stimmung zu machen Buchon, so ist es nur 
zu bedaucrn, daB man in  dor Oeffentlichkeit sieli iiber 
das an sich Ycrstandlicho M itgefiibl mit dem Schwiicliereii 
binaus zu unbegrundeten und ungorechten Angriffen  
auf don Stahlw erks-Yerband s e lb s t  Y orlo iten  laBt. Der 
Stabhverks-Yerband bat don reinon W erken alle dureb 
ibre schwSchere Lage gebotenen Rucksicliten zuteil 
werden lassen; er bat ilinen in der H ochkonjunktur 
auf Kosten seiner AuBlandkundon Halbzeug yerschafft 
und ibnen derartige Mengen auf so weite Termine  
hin rerkauft, daB zur Zeit der Festsetzung eines liii- 
beren Preises sie bei ihm  noch groBo Mengen zu dem 
billigeren Preise stelien hatten. Um gekehrt Y erw elirt 
er es ibnen heuto nicht, von dor Hand in den Mund 
zu kaufen, um sie bei moglichen Preisberabsetzungon 
Yor Schaden zu bewabren. D er Yorband durfte ferner 
Yon einer Preisborabsetzung in Iia lb zcu g  fiir das 
Y ierte  Quartal 1907 absebon, denn die im vierten 
Quartal zur Ablieferung gekommenen Fabrikate der 
reinen W erke waron noch zu guten Preisen wahrend 
dor Hochkonjunktur bestcllt worden.11

„Auch in Formeiaen bat dor StablwerkB-Yerband  
don W iinsclien seiner Abnehmer bei der Preisstellung 
moglichst zu cntsprecbeu gesuebt. In  Uebereinstim
mung mit dcm Handel wurde ein erbeblicher R iick-  
gang der Bezugverpflicbtungen und dor Lager ab- 
gewartet, ehe eine Proisherabsotzuug stattfand; friiher 
hatte sie dem Handel empfindliche Yerluste zufiigon 
miissen. W ahrend die friihoron Erhohungen jeweils 
um nur 5 Jt> Yorgenom men wurden, bat der Yerband  
am 4. Dezember 1907 bei Freigabe des Y erkaufs fiir 
das erste Quartal 1908 dio Inlandpreise fiir Halbzeug 
und Form eisen um jo  10 J i  ormiiBigt. F iir  dio Aus- 
fubr waren den reinon W orkon bereits y o iu  15. Ok- 
tober ab besonderc Preisnachlasse oingeraumt worden.“

„Auch das noue Ja b r 1908 bracbte keine dauernde 
Besserung dor M arktlage, obgleicli gelegentlicbo An- 
siitze dazu zu bemerken waren. Die Herabsetzung 
des Reichsbankdiskonts, der seit Mitte Ja n ua r stufen- 
weise Yon 7 '/a auf 5 '/a o/0 im M arz ermiiBigt wurde, 
orfolgte zu spat, um auf dio Bausaison des neuen 
Jahres und die allgemeine D n to rn e b m u n g B lu s t  einen 
nacbbaltigen EinfluB noch ausiiben zu konnen. D er 
in den letzton Monaten des Jabres 1907 zuriickge- 
gangene Yersand besserte sieli zwar von Januar bis 
MSrz, blieb abor docb nicht unbetraclitlicb hinter dem 
des Y orjabres zuriick. Das Gesamtergebnis des Y er-  
saiidea in Produkton A  weist demgemiiB im  Goschafts- 
jabre 1907/08 gegenilber dem Y orjahre einen A usfall 
Yon rund 330 000 t auf, der fast ganz auf Formeisen  
entfiillt, weil dio Beteiligung in Halbzeug im  neuen 
A erbando etwa 670 000 t niedrigor ist und der Halb- 
zeugYorsand die jetzige Beteiligung noch um 3,64 °/o 
iibersteigt. Die Abscbw achung der M arktlage sowie 
die Preiserm aBigung fiir Halbzeug und Form eisen  
hatten noch keinen EinfluB auf daa geldliche E r 
gebnis des Geschaftsjabres, zumal da die bei Beginn 
des neuen Yerbandes etwas erhobten Preise fiir Ober- 
baumaterialicn ausgleicbend w irken konnten.“

„D ie in den nouou Y ertriigen mit den doutschen 
EisenbabiiYerwaltungeu erziclten Preisaufbesserungen  
bieten nur einen toilweisen Ausgleich fiir die auf 
allen Gobieton gestiogenen Selbstkosten, konnen aber

keine Entachadigung bringen fiir den Ausfall, wclcben  
d ie  W orko bei don Inlandlieferungen wahrend der 
H ochkonjunktur gegeniiber den hoheren W oltm arkt- 
]>roiBon hatten, ein Ausfall, der um so mehr in  die 
W agscliale fiillt, ais diese zu den alton niodrigeu  
Preisen erfolgten Inlandbestellungen Yon don Staata- 
b ab n Y e rw a l tu n g e n  zum T eil in einer W eise forciert 
wurden, daB der Yorband an Leistungsfahigkoit auf 
dem W eltm arkte einbiiBte und h ier auf groBe A uf- 
triige zu weit hoheren Preisen Y erzich ton  mufite. D or 
Yerband bat seinerzeit diesen A u sfa ll leicbter er- 
tragen, w eil or Grund zu dor Annabme haben zu 
diirfen glaubto, daB der Bedarf dor preuBischon Eison- 
babnYerw altung an Oberbaumaterialien aieb dauernd 
auf der Hobo des Ja hres 1907 lialten wiirde. Leidor 
sieht er sich in dieser Annabme gotiiusclit und er 
muB nebon dom Y erlust lohnender Auafuhrauftrage  
noeh mit der Tatsache sich abflnden, daB dio prou- 
Bische E isenbahnY erw altung ihm um ebensoviol ge- 
ringere Auftrage in  der Zeit dor Deprcssion zuwendet, 
wio sie ihm in  der H ochkonjunktur in unerwiinschtem  
MaBe zu Yiel gab. E s ist sehr zu wiinschon, daB die 
EisenbahllY erw altung durch Y erm eh rte , durcliaus im 
allgemeinen Yorkelirsinteresse und der Sichorheit dos 
Betriebes gelegeno Naclibestellungen auch ihrerseits 
dazu beitriige, der Eisenindustrie iiber die Zoit ge
ringerer Beschaftigung hinweg zu helfen und ih r und 
ihren Arbeitern um fangreiche Betriebseinschrankuugen  
mit ihrem  Auafall an F racliten  usw. zu eraparen.“ 

„Ueber die Geschaftslage in den einzelnen E r-  
zeugnissen ist folgondes zu bem erken:

H a l b z e u g  —  I n  la n d .  D as Inlandgoschiift in 
Halbzeug war in der ersten Hiilfte des Geschuftsjahres 
rocht gut. D ie gleich nach Yorliingerung des Y e r
bandes einlaufendon Anfragen fiir daa dritte Quartal 
uberschritteu dio seithorigen Beziige betriichtlicli. 
Vorschicdene groBero Botriebsstorungen orsebworten 
die Yorsorgung dor Abnehmer, bo daB der Yerband  
nur unter Einsehrfinkung der A usfuhr den inliindischen 
Abnchm ern die angoforderten Mengen zufiihren konnte. 
D er Inlandabsatz im August war der hochsto seit 
Beginn des Geschiiftsjahres. E rst in den letzton Yior 
Monaten des Ja hres 1907 maclite sieb die abflauendo 
Bewegung auf dem Eisenm arkte auch im Halbzeug- 
geschafto bemerkbar, indem dio Abnahme der Bo- 
schaftigung in leichten W alzfabrikaten die Yerbrauchor 
zur Zuruckhaltung veranlaBte. M it der Eindeckung  
ihroB Bedarfa fiir das letzte Quartal 1907 hiclt die 
Kundschaft sehr zuriick und kaufte in Erw artung  
einer PreisorinaBigung nur die notwendigsten Mengen. 
Nach ErolTnung dos Y erkaufs fiir das erato Quartal 
1908 traten die Abnehm er aus ih rer seitherigen Z uriick- 
haltung mehr horY or; jedoch w ar ein T e il dor A b 
nehmer wegon dor uniibersichtlichen M arktlage in  
dor Bemessung seinor Abschlusse vorsichtig, andere 
wollten sich nicht ehor eindecken, ais bis die alten 
AbBchliisse erledigt waren. D e r Abruf, der zu Be
ginn des neuen Jahres zu wiinschen iibrig  lieB, 
besserte sich im  Laufe des Yierteljabres. Gleich- 
wohl dauerten dio K lagen der Y erbraucher iiber un- 
genugendo Beschaftigung an, so daB die Beziige 
hinter denen des V o rjah res erheblich zuriickblioben.
—  Die Entw ickelung des InlandabBatzea in den letzton 
Jahren zeigt folgende Aufstellung (Fertigg ew ich t):

Yom i. A p ril 1902 bis 31. M iirz 1903 753 669 t

n i . 1903 W 31. V 1904 891090 t
n i. 1904 f) 31. 7) 1905 1010654 t
)» i. 1905 n 31. n 1906 1310793 t
n i. r> 1906 p 31. n 1907 1321793 t

)i i . n 1907 7) 31. n 1908 107054 4 t

Danach w ar der Inlandabsatz allerdings 251 249 t 
iliodriger ais im  Y o rjalire. Ea ist hierbei abor zu 
bemerken, daB bei der bedeutend verminderton H alb- 
zeugbeteiligung unter dem nouen Yerbande der vor-
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liiiltnismaBige A n te il des Inlandes am Gesamtyersando 
yon Ilalbzeug nicht goringer w ar ais im Y orjahre. 
B eriicksiclitigt man ferner, daB mohrere friihere recht 
bedeutendo H albzcugyerbraucher ganz oder teilweise 
aufgehort haben, Abnehm er den Verbandes zu sein, 
bezw. m it don entaprechenden .Mengen —  es handelt 
sich um mohrero llunderttausend Tonnen —  in den 
15eteiligung8ziffern dor Produkte B dos Stahlworks- 
Yerbandes in Erscheinung treten, bo  ist auch in den 
absoluten Inlandabsafczmengen gegeniiber dom Y o r-  
jahro kaum oin R iickgang zu yorzeichnon.

I l a l b z e u g  —  A u s la n d .  A u f dom Auslandm arkte  
lagen die Yorhiiltnisso iihnlich wie im lnlande. In  
dor eraten H&lfte dos Geschiiftsjahres war dio K auf- 
lust lebhaft und hio und da wurde iiber ungenugendo 
Lieferu n g  geklagt. Dio Preise waren foat, besondera 
in  England, und zum T o il hoher ais die Inlaiulerlose. 
Doch wurdon, wio achon im  yorigeu Jahre mit R iick -  
sicht auf don atarkon inlandischen Bedarf, Ausland- 
abschliisao nur in geringem  CTmfango getatigt, obwohl 
groBe Mengen zu guten Preisen liiitten hereingenommen 
werden konnen. D er Aualandabaatz erfuhr dalier 
wieder eino Abnahmo gegeniiber dem Y orjahre, und 
zwar um rund 62 000 t. Im  dritten Quartal wurdo 
der A uslandm arkt ruhiger und Preiauntorbictungen 
yon belgischen und franzoaischen W erkon yeranlaBten 
dio K undschaft zu abwartendor Haltung, so daB ledig- 
lich  Abschliiaso auf baldige L ieferung erfolgten. 
Gegen Jahresende trat dio Zuriickhaltung noch achiirfer 
horyor. N eigung fiir langsichtige Abschliisso war 
nicht yorhanden, und dio goringen Mengen, die zur 
L ieferung auf allorniichste Zeit auf den M arkt kamen, 
wurdon yon den am erikanischen, englischen, belgischen, 
franzosiscben und aogar russischen W erken lebhaft 
umatritten. A uch im  oraton Yiorteljahro 1908 iinderto 
aich an dieser ungiinstigen Lage dos Aualandmarktes 
n ich ts; nur wenige A nfragen lagen vor, da man all-  
gemein weitero Preiserm aBigungen orwartete

D o r G o s a m t y o r s a n d  y o n  H a lb z e n g y o m  1. A pril  
1907 bis 31. M arz 1908 betrug 1 456 445 t (Rohstahl- 
gewicht), bloibt also hinter dem der gloichon Y o rjah rs-  
zeit (1 795 328 t) um 338 883 t zuriick. Yon dcm Ge- 
samtversando ontfallen 81,54 o/o auf das Inland und
18,46 o/0 auf das Ausland, gegen 81,5 7 o/o bezw. 18,43 %  
im  Geschiiftsjahre 1906/07.

E is e n b a h n m a t e r i a l  —  In la n d .  A m  giinstigsten 
ye rlief das Geschiift in Eisenbahnoberbaumateriał, 
wonn naturgomiiB auch der Absatz in llille n - und 
Grubenscliionen unter dem Einflusse deB fiir die be- 
stellenden Stadto und Gosollschafton gleich hinder- 
lichen hohen Geldstandes zurilckgelien muBte. D er 
Eingang von Spezilikationen sowohl wie yon neuen 
A uftriigon w ar don groBten T e il des Jahres hindurch  
sehr stark, so daB die W orke schon bei Beginn des 
Geschaftsjahros bis Ende des Ja hres 1907 mit A rbeit  
reich lich  besefczt waren. D ie im Ju n i yorliegenden 
Arbeitsmengen waren iiber 300 000 t hoher ais im Y or- 
jahro und iiberschritten dio Beteiligungszifforn der 
W erke orhoblicli. —  D er wahrend des ganzen Jahres  
um fangreiche Yersand war 335 000 t hoher ais im  
Y o rja h re  und zoigte nur im  M arz 1908 einen R iick -  
gang yon etwa 10 000 t gegeniiber M iirz 1907. —  In  
schwerem Oberbau gingen yon einer Anzahl doutscher 
Staatsbahnverwaltungen um fangreiche Nachbestel- 
lungen ein, die allerdings noch zu den bishorigen 
billigen Yortragspreisen zu liefern waren. A uch mit 
K re is- und Priyatbahnen wurde eine Anzahl Geachiifte 
getiitigt. Im  Septombor kam mit den preuBischen 
Staatsbahnen und den RoichsoiBenbahnen ein neuer 
droijahriger Y ertrag iiber don Gesamtbedarf an Schienen, 
Schwellen und Zubohor zustande. A uch die Yertrage  
mit den iibrigon deutachen Staatsbahnen sind bis zum 
Schlusse des GeschiiftBjahres bezw. boi Beginn deB 
neuen Geschaftsjahros zum AbschluB gelangt. Leider 
haben dio deutschen Staatsbahnen, wie bereits erwShnt,

Belir wesentliche A bstriche in den Beschaffungen fiir  
Eisenbahnm aterial fiir  das laufende E tatsjahr und in 
noch stiirkorem MaBe fiir das kommonde Etatsjahr 
Yorgenommeu, so daB mit einem Riickgango des A b-  
satzes zu rechnen sein wird. Soweit die preuBischen 
Staatsbahnen in Bctracht kommen, iat dor yerminderte 
B ed arf auf die  Budgetabstriche in Iloho yon 50 M illi-  
onen M ark durch den PreuBischen Landtag zuriick- 
zufiihren. —  Das Rillen-, Gruben- und Feldbahn-  
schienengoscbiift, worin yor der Yorbandserneuerung  
etwas Ruhe herrachto, wurde von M ai ab wieder sehr 
lebhaft; AuftragB- und Spezifikationseingang waren 
sehr gut, und Forderung yon Lieferfristen bis zu acht 
Monaten an der Tagesordnung. Dor A b ru f erfuhr in  
den nachsten Monaten noch oine Steigerung, so daB 
die betreffenden SchienenstraBen der W erke biB Ja hres- 
ende voll besetzt waren. Yon der riickliiufigon Kon- 
junkturbowegung wurdo im  Herbst auch das l^eldbahn- 
und RillenschienongeschiUt betroifen, da dio Haupt- 
abnehmer dieser ErzeugniBsc —  Geineinden, V erw al- 
tungen und Gesellschaften —  das zur A nlage yon 
StraBen- und Feldbahnen usw. notige K apitał kaum  
noch zu einem annelimbaren ZinsfuBe beschaffen konnten 
und deshalb alle nicht unbedingt erforderlichon Arbeiten  
bis zum Eintritt besserer GeldyerlmltnisBO zuriick- 
atellten. D er Eingang von Spezilikationen und neuen 
Auftriigen lieB daher otwas nach, und auch im orBten 
Y ie rte l des Jahres 1908 hielt dio Ituho in diesem Ge- 
schśiftszweige an. M it den Zechen des rhoinisch- 
westfiili8chen Industriegehietes wurde der Jaliresbedarf 
fu r 1908 an Grubenschienon abgoschlossen, ebenao in 
Rillenachionen mit stiidtischon StraBenbahnen eine 
Reihe neuer Abschliisso gotiitigt, wogegen sich die 
Abnehm er yonFeldbahnschionen fiir grolłere Abachliisse  
Yorerst nicht decken wollten. A m  Schlusse des Ge- 
schaftsjahresbefand sich eino ganzeAnzahl yonStraBen- 
und Kleinbahnprojokten in der Schwebo, die infolge der 
Geldknappheit noch nicht in A n g riff genommen wurden.

E i s e n b a h n m a t e r i a l  —  A u s la n d .  In  schweren 
Schienon und Schwellen wurde eine groBe Anzahl 
A uftrage aua dom Auslande hereingenommen, und 
zwar zu Preisen, dio wesentlich iiber denen des In -  
landos, bosonders jedoch iiber denen dor alton Staats- 
bahnyertriige standen. Noch im Oktobor wurdon nam- 
hafto Auslandgeschiifte abgeschlossen, woboi dio E r-  
lose zum T eil sogar erhcblich hoher waron, ais die 
neuen mit den preuBischen Staatsbahnen yereinbarten  
Preiso. In  den letzten Monaten des Geschiiftsjahres 
gestaltete sich das Auslandgeschiift ebenfalls etwas 
ruhiger, und die seither guten Preise wurden auf dem 
W eltm arkte durch den W ettbewerb der russischen  
W erke verdorbon. —  Das Aualandgeschaft in R illon- 
und leichten Schienen w ar in der ersten Halfte des 
Geschaftsjahrea gut, und namhafte A uftrage konnten 
zu giinstigen Preisen hereingenommen werden. Leider  
erschwerton dio von den W erken geforderton langen 
Lieferfristen yiolo GoschiŁfte und machten sie zum T eil 
unmoglicb. Yon Herbst an lieB der E in gan g yon 
Spezilikationen und Auftriigen infolge des hohen Gełd- 
standes nach; dazu wurde das Geschiift durch den 
W ettbewerb der ausliindischon W erke besondors liin- 
Bichtlich der Preise n a ch te ilig  beeinfluBt.

D e r  G e s a m t y e r s a n d  y o n  E i s o n b a h n m a t e r i a ł  
im  yierten G eschiiftsjahre stellte sich auf 2 368658 t 
(Rohstahlgowicht) gegen 2 033 237 t in 1906/07, also 
335 421 t hoher. N ach dom Inlando wurden von dem 
GesamtYeraande 68,58 °/o abgesetzt, nach dem A us-  
lande 31,42 °/o gegeniiber 6 7,0 6 %  bezw. 32,94 °/o ini 
Y o rjah re.

F o r in o is o n  — I n la n d .  D as Formeisengeechiift 
wurde wahrend des ganzen GeschaftsjalireB durch eine 
Reihe ungiinstigor Momento beeinfluBt. Im  A p ril yerhielt 
sich die Kundschaft wegen der UngowiBheit iiber dio 
Y erliingorung des Yerbandcs zuriickhaltend. Nach  
der Yorbandserneuerung trat wieder regere Kauflust
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herYor, doch machten aich dic Schwierigkeiten der 
Itegelung dor iIiindlorvorciuigungen, die monatclang 
ungelost blieben, in der AbBchluBtiitigkoit storend be- 
m erkbar. Gloichzeitig wurden K lagen des inliindischen  
Ilan dels laut, daB infolge des fortgosetzten hohen 
Geldstandes, auf dessen Folgon der Yerband iibrigens 
schon im Y o rjah re hingewiesen hatte, die Bautatigkeit 
nicht in dem erwartoten MaGo eingesetzt hatte. Der 
Speziiikationseingang w ar jedoch befriedigend und der 
im Ju li yorliogende Auftragsbestand, der etwa 1 00 0001 
niedriger w ar wio gleichzeitig im  Yorjahre, entsprach 
einor Besetzung dor Pormeisenwerke von 3 ' ( i  bis
4 Monaten. —  Im  Soinm cr wirkten auf das Trager-  
geschiift Yerschiedene Ausstiinde Yon Baubandwerkem  
nacliteilig ein, worunter besonders das B e rlin er Bau- 
gesebiift zu leiden hatte. Im m erbin bot der gegen 
Ende dos Jahres Yorliogende starkę Auftragsbestand 
in Eisenbahnm aterial einen A usgleich fiir dio ge- 
ringeron Arbeitsmongon in Form eisen und ermoglichto 
es don W erken , iiber die stillere Arbeitszeit im  
W inter ohno gróBere Schwierigkeiten hinwogzu- 
kommen. Anfang Dozembor wurden die Preise fiir 
Form eisen um 10 J l  dio Tonne boraligesetzt, uud 
zwar nicht, w ic sonst iiblich, fur ein Y ierteljahr,  
gondorn fiir das erste H albjahr 1908, um dadurch dem 
H andel fiir das Friihjahrsgeschaft eine stetigo und 
sichero Grundlage zu geben. Im  neuen Ja lire  trat 
auch eine kleine Belebung des Geschśiftes ein, uud 
der Speziiikationseingang wurde besser. D er Triigor- 
absatz bob sich yoh Ja n ua r an und der M iirzversand  
war um etwa 50 000 t bober ais im F eb ru ar und um 
rund 89 000 t besser ais im  Januar. E in e r kriiftigeren  
Belebung der Bautatigkeit und damit des Trager- 
Yerbrauchs stand jcdoch dor im m er noch zu hohe 
Geldstand hemmend im Woge, so daB der Endo des 
G eschiiftsjahres Y orliegendc Auftragsbestand erhoblieb 
niedriger w ar ais im  Y orjahre.

F o r m e i s e n  —  A u s  la n d . Im  Auslandgeschiifte  
wirkte die Verbandsernoucrung ebenfalls belebend 
auf das Geschaft ein, und die Ń achfrago nach Form 
eisen sowio der Spezifikationsoingang waren gut. Leidor 
gingon durch die geforderten langen Lieferfristen der 
W erke manche Gcschaftc yerloren. Spiiterhin machten 
sich im Auslandgeschiifte diosolben Griinde wie im 
Inlande goltend, das andauernd teure Geld sowie 
Bauhandw erkerstrciks in verschiedenen Landem  be- 
eintriichtigten dio Bautatigkeit und hatten eine zu- 
nehmendo Zuriickhaltung der Abnehm er zur Folgę, 
dio sich wegen der O niibersichtlichkeit der Marktlage 
fiir  groBero Mengen nicht binden woliten. D er Fo n n -  
eisenabsatz nach dem Auslandc litt im  Herbste auBer- 
dem durch den Antw erpcner Hafenarbeiterausstand. 
In  den letzten Monaten des Geschaftjahres war der 
A bruf Yom Auslando etwas lebhaftor, doch lieG der 
Auftragseingang im m er noeh zu wiinschen ubrig. In  
GroBbritannien besonders war infolge des schon langere 
Zeit darniederliegenden SehifTbaugewerbes stark mit 
dem Wettbeworbe der britischen W erko zu rechnen. 
Eino kraftigero Iiolebnng des Geschiiftos, wio sonst im  
F riih ja h r, war im groBen und ganzon nicht festzustellen.

D er G e s a m t - F o r m o is e i iY e r s a n d  yon A p ril
1907 bis M iirz 1908 botrug 1601 895 t (Robstabl- 
gowiebt), das ist 326 337 t weniger ais im Yorher- 
gehenden Geschaftsjahro (1 928 232 t). A u f das Tnland 
cntfallen hiervon 73,42 °jo, auf das Ausland 26,58 o/o, 
gegen 74,W  °/o bezw. 25,56 °/° im Y o rja h re .“

H ebcr den m o n a t l ic l i e n  Y e r s a n d  in  P r o -  
d u k t e n  A  sowohl einzeln wie zusammen wiihreud des 
Berichtsjahres haben w ir an dieser Stelle regolmiiBig 
Mitteilung gem acbt;* indessen bleibt noch nachzu- 
tragen, daB sich der a r b e i t s t a g l i c l i e  Y e r s a n d  
fogendermaBen gestaltete:

* Yergi. insbesondere die Aufstellung in „Stahl
und E isen1- 1908 3Jr. 18 S. 645.

M o n ate 1907/08

t

1906/07

t

Mehr- bezw. 
Mlnderversand 
in Produkten A 
gegen 1906/07 

t

1907 A p ril . . . . 19 279 20 198 —  919
M a i................ 19 572 20 099 —  527

n Ju n i . . . . 20 587 19 260 +  1327
J u l i ................ 18 090 18 076 —  586
August . . . 19 314 17 691 +  1623

n Septembor . . 16 785 17 777 —  992
Oktober . . . 16 257 18 576 —  2319

« NoYember . . 17 627 20 116 —  2489
Dezember . , 14 980 18 709 —  3729

1908 Ja n ua r , . . 14 733 18 830 —  3097
F eb ru ar . . . 16 820 18 719 —  1899

V M iirz . . . . 18 733 20 332 —  1599

Dio oben schon gonannten Yersandmengen des 
Geschiiftsjahres Yerhalten sich zu den B e t e i l i g u n g s -  
z i f f o r n  derart, daB dor Yersand von Halbzeug die 
Beteiligungsziffer um 51 19 2 t oder 3,64 Q/o ubertrifft, 
wiihrend der Versand von Eisenbahnm aterial um 
14 875 t oder 0,62 °/o und der Yersand Yon Form eisen  
um 705 412 t oder 30,57 °/o hinter ih r zurilckbleibt. 
D er GesamtYcrsand in Produkten A  bleibt somit hinter 
der Beteiligungsziffer um 669 095 t oder 10,97 o/0 zuruck.

D er Gesamtvorsand in Produkten A  (5 426 998 t) 
setzte sich zusammen aus 175161 t Y o r y e r b a n d s -  
g e s c h a f t e n  und 5 251 837 t V o r b a n d s g o s c l i a f t e n  
(Rohstahlgewicbt). A u f die einzelnen Produkte Yerteilen 
sich Yorverbands- und Yerbandsgeschiifte (einschlieB- 
lich  des eigenen Bedarfs) getrennt nach In land und 
Ausland folgendermaBen:

YorYCt-baud Y erband
Zu-

Inland Aus- In la n d A usland sammen

t t t t t

Halbzeug . . . 
Eiaenbahn-

93249 11323 1093872 258001 1456445

m aterial . . 36749 32747 1587724 711438 2368658
Form eisen . . — 1093 1176136 424666 1601895

Ueber dio augenblicklicho G e s c h a f t s l a g e  wurde 
in der IlauptYcrsam m lung noch berichtet:

ln  I l a l b z o u g  bat die inlilndische Kundschaft 
ihren B ed arf fiir das I I I .  Y ie rte lja h r durchweg ge- 
deckt und zwar ungefahr in dor Hohe der Beziige 
fiir  das I I .  JahresYiertel. JSTaclidem der Zweck, der 
mit der Festsetzung des 15. J u li ais Term ins fiir den 
Y e rk a u f zu den ermiiBigten Proisen Yerfolgt wurde, 
erreicht worden ist, soli nachtraglich noch eintreten- 
dor Bedarf, den dio Kundschaft im  yoraus zu iiber- 
sehen nicht in der Lage war, ebenfalls zu dem er- 
miiBigten Preiso abgegoben werden. —  Im  Ausland- 
geschiift herrscht wie seither Iluhe.

ln  schwerem E is e n b a h n m a t e r i a l  Bind nunmehr 
Yon samtlichen deutschen Eiscnbahnverw altungen die 
Jahresbedarfsmengen aufgegeben worden; Bie bleiben 
durchweg und zum T o il erheblich hinter dem vor- 
ja h rig en  Bedarfe zuruck. Yom  Auslande wurden 
m ehrereAuftrago anfOberbaumatorialhereingenommen. 
Teilspezifikationen fiir die Deutsch - O stafrika - Bahn 
Morogoro— Tabora sind demnaehst zu erwarten. In  
Ilille n - und Grubenschienen beobachtet man im m er noch 
Zuriickhaltung, und die Yorliegenden Auslandsgeschafte  
werden Yon den fremden W erken sch arf umstritten.

F o r m e i s e n .  N ach Y erliingerung der T rager-  
handler-Yereinigungen wurde die AbschluGtiitigkeit 
etwas besaer, doch herrscht im groBen und ganzen 
im Tragergeschiifte Ruhe, da die erboffte Belebung  
des Baugeschaftes nicht eingetreten ist und im Hoch- 
sommer an und fiir aich die Bautatigkeit a lljiih rlich  
eine Erm attung zeigt. —  In  der Lage des Auslands-
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marktes ist eine wesentliche Aenderung seit dem lotzten 
Bericlite nicht oingotreten, dio Kundachaft liiilt nach 
wio vor in dor Tiitignng neuer Abschliisse zuriick.

D o r R itc k g a n g  des H a lb z e u g h a n d o ls  in  den  
Y e re in ig te n  S ta a te n .*  —  D er auffallendc R iick -  
gang des llalbzeug s ais eines wichtigen Faktors  
doa offenen E i s c n m a r k t o s  hat in den Y ereinig-  
ten Staaten noch yiel stiirkere Fortschritte gemacht 
ale bei uns: in den letzten drei Jahren ist sein 
fast Yolliges Yorschw indeu mehr und mehr zum 
Auadruck gokommen. In  der eraten Iliilfte  dea 
Jahres 1905, ais dio nordamerikanischo Eiseniudu- 
strie sich yollstiindig von dem R iickschlago der beiden 
yorhergehonden Jahro orholt hatte, bezifferten sich 
dio Dinsiitzo an Halbzoug auf dom offenen M arkte  
im Monat auf etwa 25 000 bis 30 000 t —  ein geringer 
Betrag, yerglichen mit don Umsatzen der ncunzigor 
Ja liro  — , wogegen heute, ahnliche Yerhaltnisae dea 
Eisonm arktes wie vor drei Jahren angenommen, die 
Y erkilufe sich w ahrschoinlich nicht auf die Iliilfte  des 
Um schlages stollon wiirdon.

W ahrond oine Reiho von W erkon, dio Zeichon 
der Zeit rechtzeitig orkennond, B ieli durch don Bau 
von eigenon Stahlwerken usw. von dem K a u f von 
Halbzoug freigem acht haboti, sind in don letzten drei 
Ja hren  neue Y erbraucher vorgowalzten M aterials in 
irgend einem bodeutenderen Umfange nicht erstanden, 
und ea ist ganz nnw ahrscheinlich, daB jem als oine 
Neuanlago, die den E in k a u f von Halbzoug auf dem 
offenen Slarkto zur Yorausaetzung hat, noch gebaut 
werden wird.

Dio Zeiten, in denen groBe Mengon Halbzeug im  
H andel umgingon, waren im  besten F a lle  nur Uebor- 
gangBzeiten, und ea ist nicht iiberraschend, daB sio 
n u r wenige Ja h re  dauerten. D as Yorbandensein groBerer 
Halbzeugmengon im freien Y erk eh r entsprang zumeist 
der Tatsache, daB viole W alzw erke mit don zugeho- 
rigen Puddelwerken gebaut worden waren. A is dann 
aber FluBeisen bezw. Stahl das Schweifieisen zu ersetzen 
bogann, wurde die Errich tung leistungsfiihiger Anlagon  
notwendig, um nach dem Bessomerverfahren a r
beiten zu konnen, und die W alzw erke wurden erst 
nach und nach auf den Stand gebracht, den Robstoff 
zu yerbrauchon. E in e W ecliBolw irkung zwischen Stahl- 
und W alzw erken war in diesen Zoiten ganz naturlicb. 
Dann kamen die groBen Zuaammenlegungen der W erke, 
welche dio Umsatze an Halbzeug auf dem offenen 
M arkto orsotzten durch einen „Zw iscben-W erkspreis11, 
und so konnto es moglich worden, daB im letzten 
Ja hre der DurchschnittspreiB fiir Bessemerroheisen 
sieli bober stellte ais der „Zw iacben-W erkspreis“, 
selbst fur Platinen. D urch  diese Zuaammenlegungen 
wurde ein sehr groBer A nteil dos sonst im  Handel 
umgeaotzten Halbzeuga demaelbon entzogen, und die 
A nlage unabliiingiger Stahlwerke in den letzten Jahren  
hat fast don ganzen Reat dieses Halbzoughandela be- 
seitigt. Zweifolloa ist dieses Jfeuanlegen yon Stahl
werken bofordort worden durch das Yorbandensein 
bezw. dio Entw ickelung des M artinyerfahrens, daB bei 
einor geringeren Kapitalaulage und einer geringeren  
Erzougung noch w irtschaftlich Rohstahl herzustellen 
geatattet, dessen Gestclmngapreis sieli mit dom des 
Besaomeryorfabrona yorgleichen laBt.

W enn oin hervorragendor Hiittenmann einmal 
gesagt hat, der 100 m m -Kniippel aoi eine der groBten 
Erfindungen des am erikanischen Eisonbandels, so ist 
auch dio Bedcutung dieses Zwiscbenorzeugnisaos mit 
der Entw ickelung der W alzw erke goschwunden. In  
den meisten F a lle n  ist es eben loichter, einige Geriisto 
noch an das Blockw alzw ork oder die Grobstrocken 
anzuhiingen und dio Herstellung der Fertigerzeugnisse  
mit oinem leichteren K niippel zu beginnen. E in e r  
der Hauptyorteile des 100 m m -K n iip p e ls lag  in den

* Nach „The Iron A g e“ 1908, 16, Juli, S. 183.

woiton Grenzen soiner Yerwendbarkeit, abor das ist 
gerado daa, was der moderne W alzbetriob nicht m clir 
erfordert. E r  b a u t  soino W alzenstraBo so, daB sio 
sieli nur einem b o B t i m m t e n  Erzeugnisae anpaBt. Bei 
dem "Walzen yon Stabeisen uaw. vom R oliblock aua 
auf einor Strocke hat man ea yorteilhafter gefunden, 
bis zum Kniippel von otwa 45 mm herunterzuwalzen 
und dioaen wieder zu warmen, ais b e i m  100 mm- 
K niippel aufzuhiiren und diesen nochmals in den 
ScliweiBofoii zu schicken. Man orzielt dabei E rsp ar-  
nisse bei den W iirm ofen und spart an K ra ft bei den 
naclifolgenden W alzoperationen. Dor gleicho G rund-  
satz gilt bei dom W alzon yon Handelseisen in kon- 
tinuiorlichen W alzw erken.

So hat also in w irtachaftlichor ais auch walz- 
toebniseber Beziehung der „K n iipp el1* friiherer Jahre  
seino beste Zeit liinter sich.

AktiongosolLscliaft BroArn, Boveri & Cie. in 
Baden (Scbweiz). —  N ach dem Bericlite des Y er-  
waltungsrate8 iiber daa am 31. M iirz d. J. abgeschlossene 
G eschaftsjahr waren die Ertriigniase der W orke der 
Gosellachaft durchgehends hiilior ais im Y o rja h re ; da 
aber auch dio TTnkosten und Abschreibungen steigonde 
Betriigo erforderten, so iibertrifl't der Roingewinn den 
dea yoraufgogangencn Jahres nicht wosontlich. ' Laut  
Erm achtigung der Generalyeraam m lnng yom 27. August
1907 wurde das Aktienkapital dor Gesellschaft von 
1 6 0 0 0 0 0 0  F r. auf 2 0 0 0 0 0 0 0  F r. erhoht; yon dem bei 
Ausgabo dor neuen A ktien erziolten Aufgelde flossen 
bislier lOOOOOOFr. der ordentlichenR ucklage zu. In  der 
Fabrikation der yerschindonen Erzeugnisse dos U ntcr- 
nohmens wurden iiberall Yerboaserungon der Kon- 
struktionen angestrebt und nam entlich an don Dampf- 
turbinen wichtigo Neuerungen oingefiihrt. Dio aus 
den W erken in Badcn und Mannheim an die Kaieer-  
lich  Deutsche M arino gelieferten Turbinenm aschinen  
fiir den Kreuzor „Stettin“ und daa Hochaeotorpedo- 
boot „G  137“ iibertrafen in ihren Leistungen selbst 
liochgeapannte Erwartungen. D ie elektriacho Anlago 
im  Simplontunnel arbeiteto auch w iilirend dea zweiten 
Jahros befriedigend, und besonders dio yon der F irm a  
nou konstruierten groBen Lokomotiyen bewiihrten sich  
yollkommen. Dio achweizerischen Bundeabahnon be- 
schloasen daher die Erw erbung der gesamten E in -  
richtungen und haben am 1. Ju n i 1908 ihren Beaitz 
angetreten. D ie Zahl der Angestollten und A rbeiter 
in Baden betriigt zurzeit 3090. Dem Bcamton-Pensions- 
und dom A rbeiter - Unterstiitzungafonds wurdon im 
Laufo des Geachiiftsjaliroa je  50 000 F r .  zugewiesen. 
D e r RechnungsabachluB ergibt bei 110 924,75 F r. Y o r
trag, 5 404 327,07 F r. FabrikationauberBchuB und 
1 0 5 5  320,53 F r. sonstigen Einnabm on einersoits und 
981 227,02 F r. Abschreibungen, 2 498 662,76 F r .  all- 
gemeinen Uiikosten sowie 739 237,19 F r. Aufwendun- 
gen fiir Yersicberungen, Reparaturen und Obligations- 
zinsen anderaeits einen Roingewinn yon 2 351 445,38 F r.  
H ieryon aolloo insgesamt 1870 000 F r .  (11 °/o) D iy i
dende (auf die neuen A ktien n u r fiir i/ t  Ja h r) ausge- 
achiittet, 139 056 F r .  ala Tantiome an den Arerwaltungs- 
rat yergiitot und 220 000 F r. an den A rb eite r-U n te r-  
stiitzunga- und den Boamten-Pensionsfonds iiberwiesen 
sowie zu Belohnungen yerwendet werden, so daB noch 
122 389,38 F r. auf neue Rechnung yorzutragen wiiren,
—  Y on den Unternehmungen, an donen dio G esell
schaft beteiligt ist, w ar die Aktiengesollachaft B r o w n ,  
B o v o r i  &  C i e .  in M a n n h e i m  das gauze Ja b r  
hindurch yoll beacbiiftigt. Dio Diyidende wird hier 
wieder 6 °/o betragen. Dio Gesamtzahl der Ange
stollten und A rbeiter belief sich in Mannheim am
1. A p ril d. J. auf etwa 1780.

Berg- nnd Metallbauk, Aktleugosellschaft zn 
Frankfurt a. M . —  W ie w ir dem Berichte des Aror- 
standes iiber das am 31. M iirz d. J. abgelaufene 
zweite —  das erste volle —  G eschiiftsjabr ontnehmenr
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ist die Gesellschaft an folgenden Unternehmungen be- 
teiligt: der M e t a l l g e s e l l s c h a f t  in F ran kfurt ara 
Main, der M o  t a l  1 u r g i s  c li  en G e  se  11 s c h  a f  t , 
A.-G. in  F ra n k fu rt a. M., der F irm a  H e n r y  R.  
M e r t o n  &  C o .,  Ltd., London, der erst Anfang 1907 
gegriindeten M e r t o n  M e t a l l u r g i c a l  C o . ,  Ltd., 
London, der A m e r i c a n  M e t a l  C o m p a n y ,  Ltd., 
New Y ork, und der M e t a l l u r g i c a l  C o m p a n y  
o f  A m e r i c a ,  New Y o rk. D er Bestand an Effekten 
dieser Gesellschaften (einschlieBlich der kleineren  
Betciligungen und der zu Yoriibergehender Anlage 
angekauften Papiere) belief sich am Sclilusse des Ge- 
schiiftsjahres auf 30 619 371,25 (i. Y . 29 857 920) .i!. 
Dio Gesellschaft wurde infolge dieser Yerbindungen  
durch don P reisriickgang der wichtigsten Metalle, dor 
die Ergebnisse der Einzelgesellschaften zum T e il bc- 
einfluBte, beriihrt, yermochte aber bei anderen Unter
nehmungen yollen A usgleich zu finden. D er Roh- 
ertrag des Geschaftsjahres einschlieBlich 112 433,18 M  
Yortrag beliiuft sieli auf 2 486 330,47 ^ ,  der Rein- 
gewinn nach Abzug von 223 412,81 J t  Unkosten auf 
2262917,66 J6 . A n Tantiemen sind 70155,46 «£ zu 
zahlen, so daB nach dem Yorscblago der Yerw altung  
auf das bisher eingezahlte Aktienkapital yon 34 000 000<^ 
(die weiteren 6000000 J l  stehen noch aus) 6 °/o D i-  
yidende mit 2 040 000 J 6  ausgescbiittet und die iibrigen  
152 762,20 M  auf neuo Rechnung yorgetragen werden 
konnen.

Fried. Krupp, Aktieugosellschaft zn Esson
a. d. Ruhr. —  D e r jiingst erschienene H . T eil des 
Jahresberichtes der Essenor Handelskam m er fur 1907 
entlialt eine Reihe interessanter Angaben iiber die 
Kruppsche GuBstablfabrik in Essen. W ir  geben da- 
yoii unter Auslassung dessen, was die K am m cr schon 
in ihrem  Berichto fur das yorhergohendc Ja h r mit- 
geteilt hatte und w ir an dieser Stelle bereits friiher 
yeroffentlicht haben,* Nachstehendea w ieder:

Das Elektrizitatsw erk der GuBstablfabrik in Essen 
yerfiigt iiber drei Maschinenhiiuser mit fiinf Um former- 
stationen, zirka 88,55 km unterirdisch gelegte Kabel 
und 50 km  oberirdisch gelegte Lichtkabel und speiste 
2273 Bogenlampen, 23 232 Gliihlam pen und 1246 Elek- 
tromotoren. D as Elektrizitatsw erk leistete im Jahre  
1906/07 20 584 482 Kilowattstunden.

A u fG ru n d  der Reichsyersicherungsgesetze wurden 
im  Jahre 1906 yon der F irm a  (einschl. der AuBen- 
werke) bezahlt fur dio jt

Krankenversicherung . . .  1 393 883,87 
U nfallyersicberung . . . .  1 557 014,46 
Inyalidenyersiclierung . . 514 934,29

insgesamt 3 465 832,62 
AuBer den gesetzlichen Kassen bestehen bei der Firm a  
eine Reihe yon Hilfskassen sowie śihnliclie Unter- 
stiitzungseinrichtungen. D ie  satzungsgemaBen L e i-  
Btungen der F irm a  zu gesetzlich nicht yorgeachrie- 
benen Kassen betrugen in demselben Ja hre zu den 

Unterstiitzungs- und F am ilien - J t
k a s s e n ..................................... 15 038,38 »

Arbeiterpensionskassen . . . .  1 347 754,69 
BeamtenpensionskasBen . . . 286 145,70

insgesamt 1 648 938,77 
Die aus den besonderen Stiftungen und Fonds der 
Firm a  geleisteton Unterstiitzungen einschlieBlich der 
Zuachiisse zu yerschiedenen W erkskasBen und der 
Aufwendungen zur Forderun g allgem einer W olilfahrts- 
einrichtungen und Interessen betrugen im  gleichen  
Jahre insgesamt 4 732 447,35 J6 .  D ie gesamte Jahres-

* N am lich die A nzahl der Betriebsmaschinen der 
GuBstahlfabrik, die Kohlenforderung der Zechen und 
den Kohlenyerbrauch der W erke sowie die Leistungen  
des W asserw erkes und der Gasanstalt im Jahre 1906. —  
Y ergl. „Stahl und E isen “ 1907 N r. 30 S. 1116.

leistung der F irm a  an Yersicherungs- und Kassen- 
beitriigen, Unterstiitzungen und Zuschiissen stellte sich 
somit fiir 1906 auf 9 847 218,74 J6.

N ach der Aufnabme yom 1. Ja n ua r 1908 betrug 
die Gesamtzahl der auf den Kruppschen W erken be- 
schiiftigten Personen einschlieBlich 6198 Beamten 
63 084 (1. A p ril 1907: 64 397 einschl. 5809 Beamten). 
Y on diesen entfalleri auf dio GuBstahlfabrik Essen  
mit den SchieBplatzen 32 952 (35 538), die F riedrich -  
Alfred-Hiltto in Rheinhausen 5372 (4713), das Gruson- 
werk in Buckau 4336 (4582), die Germ aniaworft in 
K io l 3580 (3552), die Kohlenzechon 9447 (9273), die 
mittelrheinischon Hiittenwerke 1108 (1139), das Stahl- 
w erk Annen 1002 (870), die Eisensteingruben 5171 
(4730).

Die prozentuale Steigcrung des Arbeitslohnes vom 
Ja hre 1907 betrug gegeniiber demjenigen yon 1879 
77 °/o. D er Durchschnittstagelohn auf der GuBstahl
fabrik erreichte sowohl 1906 wie 1907 5,35 J t .

Socićte Anonymo d’Ongreo-Maribaye, Ougree 
(Belgien). —  D er ReclinungsabachluB yom 30. A p ril 
d. J . zeigt, daB die Geaellschaft im  Geschaftsjahre  
1907/08 einen Rohgewinn yon 9 536 914 F r. und, 
faat genau wie im V o rja lire , einen Reinorlos ‘yon 
8911 710 F r. erzielte. H iervon werden 56 2 4 378  F r .  
abgeschrieben, 2 630000 F r.  ais Diyidonde yerteilt 
und 637 332 F r .  in Form  yon Tantiemen und G ra- 
tifikationen ausbezahlt. D ie schlechtere Geaehiifts- 
lage in den letzten zwei oder drei Monaten der Be- 
richtszeit wurde ausgeglichen durch die yerbeaserten 
Herstollungsbedingungen, die ais oine Folg ę der im  
Noyember 1905 beschlossenen A nlagen anzuaehen 
sind. Die Kohlenforderung, Koksherstellung und R oli- 
oiBenerzeugung w ar etwas geringer ais im  Y orjahre. 
Die Stahlerzeugung sank yon 3 33121 t auf 290 431 t.

EmełveltninspaunendeYerkaufsorgauisatiou.—
Die Zeitschrift „The Iron A g e “ behandolt in einer 
ih re r letzten Ausgaben * die zielbewuBten und neucr- 
dinga yon wachaendem Erfolge begleitetenBestrebungen 
der U n i t e d  S t a t e s  S t e e l  P r o d u c t s  E x p o r t  
C o m p a n y ,  den Erzeugnisson dor Yereinigten Staaten 
auf dem Gebiete des Eisenhoch- und Briickenbaues  
im  Auslande im m er weiteren Absatz zu yerscbaffen. 
So hat die genannte Gesellschaft, die fiir eine R eihe  
bekannter, der United States Steel Corporation an- 
geliorender nordam erikanischer Eiaenwerke, u. a. der 
Carnegie Steel Company, der J llin o is  Steel Company, 
der Am erican B ridge Company, dio Ausfuhrstelle  
bildet, in neuererZ eit das gesamte Briickenbaum aterial 
fiir die Siidm andschurische Eisenbahn sowie yerschie- 
dene wichtige Bahnbauten im  fernen Osten, in  Siid- 
am erika und an anderen Stellen geliefert, und be- 
m iiht sich jetzt besonders auch, Eisenbauten nach 
dem Y orbilde der bekannten „W olkenkratzer“ zu er- 
richten. Ala Beispiel diesor A rt nennt das „Iron A g e “ 
daa Phoenix-Hotel in Buenoa A ires. Fern er bringt  
die genannte Zeitschrift die B ilder zweier offentlicher 
Gebaude, fiir welche die Eisenkonstruktionen durch 
Yerm ittlung der Export Co. yon der Am erican B ridge  
Company geliefert worden aind, nSm lich der National- 
Bibliothek und des Auastellungspalastes in R io de 
Janeiro, in dem die Yersam m lungen des P an-A m eri- 
kanischen Kongresses abgehalten wurden. Ueber- 
liaupt hat die Gesellschaft gerade in Siidam erika 
glanzende Erfolge ih rer Bemiihungen und ih rer O rgani
sation zu yerzeiclinen. Unter anderem hat sie einen 
Y ertrag zur L ieferung yon 4000 t Eisenkonstruktionen  
fiir die Hiittenanlage der Cerro de Pasco M ining Com
pany in Peru abgeschlosaen und sich zahlreiche A uf- 
trSge sowohl auf Baukonstruktionen wie B riicken-  
bauten in Chile, Argentinien, Paraguay, Brasilien, 
Columbia, Ecuador, Boliyien und U ruguay gesichert.

* 1908, 16. Juli, S. 163 bis 165.
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Die Auadehnung ih rer Tatigkeit yordankt dio 
E sp o rt Co. augenB chein lich  dem Umstando, dali sio 
an wichtigen Pliitzen dos Auslandes Yertrotungen ein- 
goriehtet hat, deron toclmisch durchgebildete K riifte  
nicht nur in der Lago sind, die Piano der Eisenbautou 
zu entworfen, sondern dio den Auftraggebern auch 
die g esa in ten  Kosten der E rriclitn n g  der Gobiiudo je  
nach den ortlichon Yerhaltnissen genau aufzugebcn 
yermogen. Die Yertretor haben also nur notig, sich  
yon ih re r Gesellschaft den cif.-P reis des erforderlichen  
Eisenbaum aterials kabeln zu lassen, zumal da ihnen 
in kurzeń Zwischenriiumen zu ilire r Orientierung yon 
dor A m erican B ridge Company ins einzelno gehondo 
A ufBtelluiigen iiber die 1’abrikationskosten zugehon. 
D or ICaufer im  Auslando braucht so nicht lango auf 
E rledigung Beiner A nfragen  zu warten, hat sich um 
Frachtkosten und sonstigo Dotails nicht zu sorgon 
und erhalt zusammon mit den Konstruktionszeichnungen  
oin nach jed er Richtung hin beatimmtes A ngebot unter

Einschlufi der Zahlungsbedingungen, bei denen' dio 
Landesmunze zugrunde gelegt wird. Den Briefw echsel 
mit dem Kunden fiihrt dio G esellB chaft in der lle g e l in 
seiner Mutteraprache. Vertretungen der geschilderten 
A rt besitzt die Export Co. zurzeit in Buenos A ires, 
Yalparaiso, Sydney und Shanghai. AuBordem bestohen, 
11111 die Organisation, dio zugleich dem Yerkaufo doB 
yon der Gesellschaft yertriobenen Rohstoffcs (Zinn) 
dient, yollstandig zu machen, Zwoigbureaus in London, 
Antwerpen, Montreal, Buffalo, Mexiko, Johannesburg, 
Cape Town, R io  de Janeiro, Lim a, Yokohama, Batayia, 
Aleppo, Alexandricn, Barcelona, Beyrut, Bombay, 
Cairo, Calcutta, Christiania, Constantinopel, Genua, 
Kopenhagen, Lim asol, MerBina, New Orloans, Piraeus, 
Portland (Oro.), Hottordam, St. Johns (Neufundland), 
St. Paul ( Minnesota), San Francisco, Smyrna, Triest, 
Tripolis, Turin, Yancouver, Yarna. F iir  einen weiteren 
Ausbau der Organisation, die in wenigen Jahren ge- 
scliaffen wurde, sind die Yorbereitungen getroffen.

Yereins - Nachrichten.
Verein deutseher Eisenhiittenleute.

A e n d e ru n g e u  in  d o r M itg lio d o rlis to .
B r z o s to w ic z ,  S t . ,  Hochofonbotriebsingenieur der Httttcn- 

worko ICramatorBkaja, Akt.-Ges., Kram atorskaja, 
Siid-Rufiland.

C o n r a d , D r.-Iug. W a l te r ,  Ziyilingenieur, W ie n  IX /4 ,  
Sauleugaaso 11.

K a s s e l ,  D r.-Ing . G e o rg ,  Betriebsingenieur im M artln- 
werk der H ille n  Steel R a ił W orks, Utrecht, Holland.

M u l le r ,  P a u l ,  D ip l.-ln g ., Betriebsassistent im  Blech-  
w alzw erk der Gutehoffnungshiitte, Oberhausen I I,  
Rlioinl., BismarkBtr. 24.

N cu K o ltl,  J o s e f ,  Ingenieur, Stahlwerk Konigahof boi 
Beraun, Bohmen.

t o n  S c h l ip p e n b a c h ,  Freih e rr, Hochofendirektor dor 
Deutsch-Lusom burgisclien -Bergwerks- und Hiitton- 
Akt.-Ges., Differdingen, Luxem burg.

T h e u s s n e r ,  D r.-Ing. M a r t in ,  Assistent an der lu in ig l.  
Teclm . Hochschule zu Berlin, Charlottenburg, Kant- 
straBe 56 A  I I .

F i i r  dio Y e re in s b ib lio t h e k  s in d  o in g e g a u g e n :
(D ie E inaender s ind  durch  * bezeichuet.)

H a n d o l s h o c h a c h u l e *  B e r l i n :  1. V o r le s u n g e n  u n d  
U e b u n g en  im  W in te r - S e m e s te r  1 9 08109 .  —  2 . D a ss .  
S o tn m e r - S e m e s te r  1 9 0 8 .  —  S . D a ss . S o m m e r  - S e -  
m e s te r  1 9 0 7 .

H a n d e ls k a m in e r *  f i i r  d e n  K r e i s  E s s e n :  J a h r e s -  
b e r ic h t  f i i r  1 9 0 7 . T e i l  I I .

H o  c h s  t r a t ę ,  A .:  D ie  S c h a c l i ta n la g e  H e in r ic h  <& 
R o b e r t  d e s  S t e in k o h le n b e r g w e r k s  „ de W e n d d “ i n  
H e r r in g e n  b e i H a m m  i. W .  (Aus „Elektrisehe  
Kraftbetriebe und BahnenŁ.) [Siem ens-Schuckert-  
W erke, * G. m. b. Ii.,  Berlin.]

K o c h * ,  P a u l ,  Oberingeniour (Gleiwjtz): U n te r 
s u c h u n g  d e r  D a m p fe r z e u g u n g s a n lc lg e n  a u f  ih r e  
W i r t s c h a f t l i c h k e i t  u n d  V o r s c h lS g e  z u  d e r e ń  E r 

h o h u n g .
N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  the P r o m o t i o n  of. I n d u -  

s t r i a l  E d u c a t i o n ,  New Y o rk : P r o c e e d in g s  o f  
f i r s t  A n n u a l  M e e t in g , C h ic a g o ;  P a r t .  I I .  [ lJanl 
Kreuzpointner*, Altoona.]

P r e u B *, E r n s t :  D ie  G e s c l iw in d ig k e i t  d e r  e la s t is c h e ń  
D u r c h b ie g u n g c n  e in e s  w a g e r e c h te n ,  a u f  z w e i  S t i i t z e n  
f r e i  a u f l ie g e n d e n  T r d g e r s .  Dissertation. D arm 
stadt 1008. Y ergl. S. 1152 dieses Ileftes. 

S c h m i d t * ,  Dr.  A l b e r t  (W unaiedell: M in e r a l ie n  
a u s  d e n  a u f l i i s s ig e n  B e r g w e r k e n  d e s  F ic h te lg e b ir g e s .

Ferner, infolgo unserer Aufforderung
0  Z u m  A u s b a u  d e r  Y e r e i n s b i b l i o t h e k §  0  

noch folgendo Geschenko:
V I I I .  Einscnder D r.-In g . O t t o  P e t e r  s e n ,  

D u sseld o rf:
K e r p e l t f s  B e r ic h t  iib e r  d ie  F o r t s c h r i t t e  d e r  E is e n -  

h u t t e n - T e c h n i k  im  J a h r e  1 8 9 6  u n d  1 8 9 7 .  Leipzig  
1901.
IX . Einsender Regierungs- und GewerbeBchulrat 

T h . B  e c k e r  t , S ch lesw ig:
K e r p d y ’s  B e r ic h t  iib e r  d ie  F o r t s c h r i t t e  d e r  E i s e n -  

h i i t t e n - T e c h n ik  im  J a h r e  1 8 9 3 .  Leipzig 1902. 
B e c k e r t ,  T h .:  E is e n .  (Aus den „Cheniiscb - tech- 

nischen Untor8uchungsmethoden“. llerausgegeben  
yon D r. Georg Lunge. Zweiter Band. Fiinfte  
Auflage.)

§ Y ergl. „Stahl und E ise n u 190S N r. 20 S. 712;  
N r. 30 S. 1080.

In  V erb in d un g m it der vierzigsten ordentlichen

Hauptyersammlung des Vereins deutseher EisengieBereien,
findet am D o n n e r s t a g ,  d e n  10. S e p t e m b e r  d. J. ,  n a c h m i t t a g s  6 U h r ,  im  S c h ille rsa a le  der L ieder-  
halle  zu S t u t t g a r t  eine

Versammlung der Giefiereifachleute
statt, zu d er die M itg lieder des V e r e i n s  d e u t s e h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e  h ie rd u rc h  eingeladen werden. 

D ie T a g e s o r d n u n g  lautet:
1. Z u r  G e sch ich te  d er w iirttem bergischen E ise n in d u strie . V ortrag von P ro fe sso r A. W id  m a i e r  

aus Stuttgart.
2 .  U eb er die B e re ch n u n g  der K u polofenab m essungen. V ortrag von P ro fe sso r B. O s a n n  aus 

Z e lle rfe ld  i. H.


