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Die Jahrhundertfeier der Firma Henschel &  Sohn.
H  s war eine fur die gesam te deutsche Eisenindustrie 
^  bedeutsame Doppelfeier, die die F irm a H e n 
s c h e l  & S o h n  ara  15. d. M. ais dem Tage beging, 
an dem ein volles Jah rhundert seit ihrer Griindung 
verflossen war und gleichzeitig im Lokomotivbau 
die zehntausendste Lolcomotive fertiggestellt wurde. 
Das Werk hat sich oline U nterbrechung vom V ater auf 
den Sohn vererbt und ist heute in der H and der fiinf- 
ten Generation; es h a t sich bei einer Leistungsfahig- 
keit von jahrlich 800 Vollbahnlokomotiven aus den 
kleinsten Anfangen zu dem groBten Unternehm en 
seiner A rt in E uropa eritwickelt. —

Ge o r g  C h r i s t i a n  K a r l  H e n s c h e l  
errichtete m it U nterstiitzung seines Sohnes im Jahre 
1810 in Cassel eine kleine M aschinenfabrik, die den 
Grundstein zu dem heutigen Riesenunternehm en 
hildete. Im  Jah re  1836 b rannten  die kleinen W erk- 
statten nieder; an  ihrer Stelle errichtete m an einen 
geraumigen Neubau am Moncheberge. H ier be- 
findet sich noch heute der H auptte il der Fabrik.

Der Narne des altesten  Sohnes des Griinders 
A n t o n  H e n s c h e l  h a t in der Geschichte des 
deutschen Masćhinenbaues einen guten Klang, weil 
sein Trager m it verschiedenen grundlegenden Er- 
findungen aufs innigste verkniipft ist. Es sei 
hier nur an seine Kastengeblase sowie an seine 
Rohrenkessel- und Turbinenkonstruktionen erinnert. 
Unter den Aufgaben, die sein nie rastender Geist 
sich noch am spaten Lebensabend stellte, befand 
sich auch das von H enry Bessemer spater ins 
Werk gesetzte Yerfahren der Entkohlung des 
fliissigen Roheisens m ittels durchgeblasener Luft. 
llitn fehlte es aber an den M itteln, um  die im 
kleinen MaBstabe ausgcfuhrten Yersuche in die 
technische W irklichkeit zu ubersetzen. Mit neid- 
loser Tcilnahme sah er den Preis der P rio rita t dieser 
"eltbewegenden Erfindung seinem glucklicheren 
Mitbewerbcr zufallen. Seiner werktiitigen M itarbeit 
gebiilirt das H auptverdienst an der gedeihlichen 
Entwicklung der vaterlichen Fabrik. Durch seine 
Arbeit war die sichere Grundlage fiir den aussichts- 
'o llen Fortgang des W erkes gelegt; seinen Naeh- 
lolgern blieb nur iibrig, darauf weiter zu bauen und 
den Geist, den er seiner Schopfung eingehaucht 
hatte, sorgsam zu erhalten. Und dieser Aufjrabe 
haben sie sićh m it deni ganzen MaGe beharrlicher 
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Ausdauer und ernsten PflichtbewuBtseins, welches 
ihnen ais Familienerbe wurde, gewidmet. Seit dem 
Tode des Vaters im Jah re  1835 stand  Anton Henschel 
sein Sohn K a r l  zur Seite. 1840 wurde der Bau 
schwerer W erkzeugmaschinen und einige Jah re  spater 
der Lokom otivbau aufgenommen. 1848 ging die 
erste Lokomotive „D rache" fiir die damalige F rie
drich-'Wilhelms-Nordbahn aus der Henschelschen 
Fabrik hcrvor. Sie kostete ohne Tender 15 686 Taler.

Oberbergrat A n t o n  H e n s c h e l  starb , 81 
Jahre alt, am  19. Mai 1861, nachdem  ihni sein Sohn 
Karl ein Ja h r  vorher im Alter von 49 Jah ren  im 
Tode vorangegangen war. Das W erk ging an den 
Sohn des letzteren, O s k a r  , iiber, der m it dem
1. Ju li 1859 Geschiiftsteilhaber geworden war. U nter 
ihm wuchs das bis dahin verhiiltnismaBig kleine 
Unternehm en zu einer W eltfirm a von erstem Ruf 
heran. Ais er am 18. November 1894 im Alter von 
erst 57 Jahren  aus dem Leben abbenifen wurde, 
ha tte  sein einziger einundzwanzigjahriger Sohn 
K a r l ,  geb. am  3. Oktober 1873 in Cassel, seine 
Studien noch nicht beendet. Die Verwaltung des 
Erbes ging daher zunachst auf die W itwe des Ver- 
storbenen iiber. Am 1. Ju li 1900 wurde K a r l  
H e n s c h e l  Teilhaber der Firm a. E r  erkannte m it 
sicherem Blick die Notwendigkeit einer durchgreifen- 
den E rneuening und Erw eiterung des alten Werkes, 
sollte es auf der Hohe der Leistungsfahigkeit erhalten 
bleiben. Wiihrend der Jahre 1901 bis 1904 wurde fast 
die gesamte Anlage des Casseler W erkes neu ge- 
sta lte t. Mit der entsprechend dem Bedarf vergroBerten 
Leistungsfahigkeit der Fabrik m achte sich in wachsen- 
dem Mafie die Abhangigkeit von deji ih r die 
Eisen- und  S tahlfabrikate liefernden W erken fuhl- 
bar. Es gab zur Erreichung groBerer Selb- 
standigkeit nur einen Weg: das w ar der Neubau 
oder der Erwerb eines eigenen llflttenw erkes. K arl 
Henschel wahlte das letztere: im Februar 1904 
wurde die H  e n r i e h s h  ii 11 e kauflich erworben 
und reihte durch ihren groBartigen Ausbau seine 
Firm a un ter die groBen gemischten W erke ein.

Die im R uhrta l bei H attingen inm itten den 
rheinisch-westfalischen Industriegebietes liegende 
H enrichshiitte wurde im Jah re  1854 dem Grafen 
von Stolberg-W ernigerode vom PreuBischen S taate 
konzessioniert. Ende der funfziger Jah re  wurde
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Abbildung 1. Hochofenanlagc der H enrichshiittc bei Hattingen.

in httttenmSiinischer Beziehung unzureichend und 
v e ra lte t Es w ar daher fiir den neuen B esitzer eine 
schwierige und m it groBen Geldopfern verbundene 
Aufgabe, die H iitte  in kurzer Zeit in ein der Neuzeit 
entsprechendes Werk umzuwandeln. Mit wenigen 
Ausnahmen werden heute alle Betriebseinrichtungcn 
elektrisch angctrieben. Die e l e k t r i s c h e n  Z e n - 
t r a 1 e u bestehen aus einer m it Hochofengas be- 
triebenen H auptzentrale und einer Nebenzentrale, 
die ais Reserve dient.

Die H o c h o fe n a n la g e b e s i tz t  zwei Oefen m it einer 
Tagesleistung vou 450 bis 5 0 0 1. F iir jeden Ofen sind 
vier Cowperapparate yorhanden. Die granulierte 
Schlacke wird in der Schlackenstein fabrik zu Steinen 
von Normalform at verarbeitet. Die K o k s o  f e  n -  
a n l a g e  umfaBt 100 Solvay-Oefen und licfert taglich 
rd. 7 0 0 1 Koks. In  einer angeschlossenen chemischen 
Fabrik erfolgt die Yerarbeitung der Nebenprodukte.

Die G i e B e r  e i zahlt naeh ihrem Umbau im 
Jah re  1905 zu den groBten und bestausgestatteten

Das M a r t i n s t  a h 1 w e r k umfaBt drei Martin- 
cifen von je 30 t  und und zwei von je 20 t  Eiri- 
satz. Das zur Beheizung der Martinofen erforder- 
liche Gas liefern 15 Morgan-Generatoren. Die m onat- 
liche Erzeugung des Stahlwerkes betrag t 10000  t. 
Das P r e B -  u n d  H a m  m e r w e r k  en thalt eine 
3000 t-Schmicdepresse und 12 D arapfham m er von
0,1 bis 7 t  Bitrgewicht sowie die elektrisch an- 
getriebenen Radreifen- und Scheibenriiderwalzwerke.

Die M e c h  a  n  i s c h  e W e r k s t a t t  wurde 
1904/05 erbaut und 1908 erweitert. Ihre Leistungs- 
fahigkeit allein in Rads&tzen betrag t 1000 Stiick 
im  Monat, In  der F a B  f a b r i k  werden sclimied- 
eisenie verzinkte Fiisser hergestellt. GroBartig und 
mustergttltig wie die W erkseinrichtungen sind auch 
die W o h 1 f a h r t  s e i n r i c h t u n g e n der Hen- 
richshiitte.

W ir schlieBen uns den der Firm a dargebrachten 
Gluckwiinschen freudig an und rufen ih r zu wei- 
terem  Schaffen ein frohes Gluckauf zu. D ie Red.

sie von der Diskonto-Gesellschaft in Berlin iiber- 
nommen und 1872 m it anderen W erken vereinigt 
un ter der F irm a „U nion, Akt.-Gesellschaft fiir Berg- 
bau-, Eisen- und S tahlindustrie11 m it dem Sitz in 
D ortm und. Bei der U ebem ahm e durch die F irm a 
Iienschel & Sohn im Jahre  1904 erstreckte 
sich das H iittengelande iiber 109,3 ha, wovon
46 218 qm bebaut w aren; der heutige Grund- 
besitz h a t einen Flacheninhalt von 130,44 ha bei 
einer Bebauung von 48,26 ha. Damals waren 1300 
Arbeiter beschaftigt, wahrend heute 3500 Mann in 
A rbeit stelien. E in groBer Teil der B etriebsstatten 
w ar zur Zeit des Ankaufą sowohl in bauliclier ais auch

EisengieBereien Deutschlands. Im  R o h r w e r k  
werden Gas-, Siede- und Dampfleitungsrohre her
gestellt. i l i t  dem Rohrwerk ist eine Biegeschmiede 
zur Herstellung von gebogenen und Flanschenrohren 
verbunden.

Das W a  1 z w e r  k  h a t je tz t eine monatliche 
Leistung von 10 000 t und liefert alle Sorten und 
GroBen von Grob-, Kessel-, Rahm en-, Schlffs-, Kiim- 
pel-, Riffel- und K onstruktionsblechen bis 3300 mm 
Breite. AuBer den groBen Bleclrwalzgeriisten sind 
Yorhanden: eine kleine UniversalstraBe, zwei Fein- 
blechstraBen und eine Trio-PlatinenstraBe. Der 
Kiim pelbau ist dem Walzwerk angegliedert.
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Ueber den heutigen Stand der Gichtgasreinigung in Deutschland.
V on O berin g en ieu r C u r t  G r o s s e  in M e t z .

(Schlufi von  Seite 1410.)

G e s a m t a n o r d n u n g  d e r  G i c h t g a s - R c i n i g u n g s a n l a g e .

I n den m e isten  F a llen  e rfo lg t au f  den gróB eren W erk en  in  D eu tsch lan d  d ie R ein igung  d e r  G ich t- 
*  gase in  zw ei S tu fen . I n  d e r  e rs ten  S tu fe  w erden  d ie  G ase b is au f d en  fiir H eizzw ecke n o t- 
wendigen R e in h e itsg rad  g ere in ig t u n d  in ten s iv  g ek iih lt. V on dem  so v o rgere in ig ten  G as w ird  in  
einer zw eiten  A p p a ra ten re ih e  d a s  fiir d ie  Speisung  d e r  G asm o to ren  b en ó tig te  G a s .fe r t ig  gere in ig t. 
In cler e rs ten  S tu fe  erfo lg t die R ein igung  in  d e r  R egel b is au f  0,1 b is 0,5 g  S ta iib  im  cbm  G as 
und in d e r zw eiten  S tu fe  (in d e r  N achre in igung) b is au f  0,01 b is 0,03 g  S ta u b  im  cbm  G as. D iese 
stufenw eise R ein igung  b e s itz t den  V orteil, daB sam tlich e  A p p a ra te  in d e r  S ch a ltu n g  u n d  B ed ienung  
einfacher w erden , a is  w enn  d as G as fiir H eizzw ecke y o lls tan d ig  g e tre n n t vo n  dem jen igen  fiir M otor-
zwecke gere in ig t w erden  w urde . H ierbe i muB noch  erw iihn t w erden , daB d e r  n ach  d e r  R ein igung
des zw eiten G rades noch  vo rh artd en e  geringe S ta u b g e h a lt des G ases vo n  e tw a  0,02 g  im  cbm  G as 
auf den B e trieb  d e r  G asm asch inen  n ic h t m eh r s tó re n d  w irk t, w enn  d a s  G as tro ck en  is t, d. h . g u t 
gekiihlt is t. F e u c h te s  G as m it diesem  S ta u b g e h a lt g ib t dagegen  AnlaB zu S tó ru n g en . M an so llte  
daher ein H a u p ta u g e n m e rk  d a ra u f  r ich ten , daB die G ase g u t g ek iih lt w erden , u n d  daB d ie  W asser- 
abscheider d e r  m echan ischen  R ein igungsan lage  g u t a rb e ite n ; d ies um  so m eh r, a is  d e r  B e trieb  
der le tz te ren  ein  seh r b illiger is t, jeden fa lls  v ie l b illiger u n d  e in fach er a is  derjen ige  e iner F ilte ran lag e .

W enn  m a n  v o r  d e r  A ufgabe  s te h t, fiir ein  H iitten w erk  eine n eue  G ich tgasre in igung  zu bau en , 
so ist d ie  W ah l des anzu w en d en d en  S ystem s n ic h t g an z  e in fach . E s  is t  n ic h t d erjen ig e  A p p a ra t am  
vorte ilhaftes ten , w eleher d a s  G as am  besten  re in ig t; es sp rechen  m it;

1. der A nscliaffungspreis fiir dic G esam t-A nlage einschl. d e r benó tig tcn  R cserve;
2. der A ufw and an  B etrieb sk ra ft; .
3. dic R cinigungs-, B edienungs- und R c p a ra tu rk o s tc n ;
4. die Ę in fachheit, B etriebssicherheit und  L cbcnsdaucr der A nlagc;
5. die genaue R egu lierbarkeit, die leichte U ebersichtlichkeit, beąuem e B edienung usw.
V or allen  D ingen  sind  es d ie  d re i le tz ten  P u n k te , d ie  h au p tsach lich  B each tu n g  v erd ienen . E s  ist 

vielfach besser, sich m it e inem  e tw as gróB eren K ra ft-  u n d  W asse rb ed arf ab zu finden , ais e ine em pfind- 
liche R ein igungsan lage  au fzuste llen , w elche bei den  ge rin g sten  B e trieb ss tó ru n g en  v e rsag t u n d  lange 
S tillstande g an ze r B e trieb sab te ilu n g en  zu r F o lgę  h a t.

F iir d ie  R ein igung  d e r H eizgase, d . h , also  fiir d ie  V orrein igung , d iirf ten  w ohl so lide G ich tgas- 
rein igungs-V entila to ren  am  v o rte ilh a fte s te n  anzuw enden  sein , d a  d e r  K ra ft-  u n d  W asse rb ed a rf n ic h t 
hoch sind, die A p p a ra te  seh r e in fach , g u t regu lie rbar, b e trieb ss ich e r u n d  billig sind .

F iir  d ie  F e in re in ig u n g  d e r G ase fu r M otorzw ecke is t d ie  E n tsc h e id u n g  b e re its  sehw ieriger. W en n  ein 
einziger A p p a ra t d as  R o h g as d ire k t au f  den  b is  fiir M otorspeisung  n ó tig en  R e in h e itsg rad  rein igen  soli, 
was bei k le ineren  A nlagen  vo rk o m m en  k an n , so d iirf te  sich  h ierfiir ein  g u te r  Z en trifuga lw ascher 
eignen, besonders w enn  d a s  R o h g as ke inen  zu  h ohen  S ta u b g e h a lt b e s itz t. Soli dagegen  be re its  g u t 
vorgereinigtes G as n u r  nacligere in ig t w erden , so w u rd e  ein g u te r  G ich tg asre in ig u n g s-Y en tila to r infolge 
eines w esentlich  b illigeren  A nschaffungspre ises m it vo lle r R eserve  m eh r in  F ra g e  kom m en . M an k an n  
m it zwei h in te re in a n d e r  g esch a lte ten  V en tila to ren  bei en tsp rech en d e r K o n s tru k tio n  u n d  en tsp rech en d e r 
U m laufgeschw indigkeit jed en  gew iinsch ten  R e in h e itsg rad  erreichen .

Y ergleicht m a n  d en  M ehrau fw and  a n  K ra f t  d e r  G ich tg asre in igungs-V en tila to ren  gegeniiber 
den Z en trifuga lw aschem , so e rg ib t sich , daB d ie  e rs te ren , w enn  m an  fe ingere in ig tes G as fiir 
M otorenspeisung ins A uge faB t, rd . 1— 1,2 P S  fiir 1000 cb m  G as i. d. S tu n d e  m eh r geb rau ch en  ais 
die le tz te ren . E s  is t ab e r  zu b each ten , daB d as G as n ach  V erlassen  d e r V en tila to ren  einen  
wesentlich hoheren  D ru ck  au fw eis t ais bei d en  Z en trifu g a lw asch em , w as von  W ich tig k e it is t ;  d enn  
h ierdurch e rh a lten  d ie  G asm asch inen  d as G as d u re h  die m e ist engen u n d  v erha ltn ism aB ig  langen  
R ohren zuged riick t.

D ie m echan ische  N ach re in igung  soli so g u t w irken , daB es n ic h t m eh r n ó tig  is t, noch  F il te r  
h in ter dieselbe zu  sch a lten , d a  F ilte ran lag en  in A nschaffung  u n d  U n te rh a ltu n g  seh r te u e r  sind.

Von e iner Z usam m enste llung  d e r  A n lagekosten  d e r  versch iedenen  S ystem e muB h ie r abgesehen  
w erden, d a  d ie  versch iedenen  A nlagen  en tsp rech en d  den  versch iedenen  S y stem en  u n d  den  o rtlichen  
V erhaltn issen  d e r  e inzelnen W erk e  seh r versch ieden  g e b a u t w erden . A uch  s ind  die A nspriiche an  Soli- 
d ita t u n d  B etrieb sreserven  bei den  einzelnen W erken  d e ra r tig  versch ieden , daB se lb st e ine so rg fa ltig  
aufgestellte  T abelle  kein  rich tiges B ild  d e r  Y erh a ltn isse  geben  w urde . E s  em p fieh lt sich , bei je d e r  
neuen A nlage eine R e n ta b ilita tsb e re c h n u n g  vo n  F a li zu  F a li g eso n d ert auszuste llen .
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D  i e Z  e n  t  r  a  1 - G i c  h  t  g  a  s  r  e  i n  i g  u  n  g  s  a  n  1 a  g  e n .

N euerd ings m a c h t sieli au f  den  groB eren W erken  in D eu tsch lan d  d as  B estreben  g e lten d , d ie  G ich t
gasre in igung  sam tlich e r O efen in  e iner Z e n tra ls ta tio n  zu  verein igen . A n den  O efen w erden  n u r  d ie  ersten  
S tau b sack e  belassen. D as G as w ird  d a n n  in  langen  R o h rle itu n g en  n ach  d e r  Z en tra l-G asre in ig u n g  ge
fiih rt, d u rc h s tro m t eine G ru p p e  vo n  K lih le rn , ve re in ig t sich  d a n n  in  e iner groBen S am m elle itung , 
w ird  in  d e r  V orre in igungsan lage  b is au f  o , i — 0,5 g  S ta u b g e h a lt f  d . cbm  G as gere in ig t u n d  vere in ig t 
sich  in  e iner zw eiten  S am m elle itung , w elche d as so vo rgere in ig te  G as den  H eizstellen  z u fu h r t. D as 

fiir M otorzw ecke fein zu  re in igende G as w ird  d ieser S am m elle itung  ent- 
nom m en , d e r F e in re in igungsan lage  zugefiih rt, d o r t b is au f 0 ,01— 0,03 g 
S ta u b  im  cbm  G as g ere in ig t u n d  d a n n  in  e iner d r i t te n  S am m elle itung  
gesam m elt, au s  w elcher die G asm o to ren  d as feingerein ig te  G as en tnehm en .

So e n ts teh en  tr o tz  ih re r GroBe le ich t zu bed ienende iibersich tliche 
A nlagen , w elche tro tz  ih re r schw ankenden  G asm engen  d ie  yersch iedenen  
V erw endungsstellen  d e r G ich tgase  gleichm aB ig bed ienen  konnen , d a  bei 
den  Z en tra l-G asre in igungsan lagen  die R egu lierung  seh r g u t du rchgeb ilde t 
w erden  kann .

A bb. 15 ze ig t d ie  generelle  A n o rd n u n g  e iner so lchen R egu lierung . In  den 
G aszufiih rungsle itungen  zu  den  Y en tila to ren  sind  Sch ieber e in g eb au t, welche

n

Abb. lo . Anordnung ^ b .  jg  M anometer-Anlage einer Zentral-Gasreinigungsanlage,
einer Regulierung, 5 5 8 s  '
Patent Z s c h o c k e .  System  Z s c h o c k e .

alle  v o n  e iner gem einsam en W elle  au s b e ta t ig t  w erden  konnen . D ie W elle w ird  y o n  einem  rever- 
sie rb a ren  M otor an g e trieb en , u n d  je  n ach  d e r  U m lau fric h tu n g  des M otors schlieBen sich  sam tliche  
S ch ieber o d e r sie offnen sich  g leiehzeitig . A bb. 16 s te ll t  d ie M anom eteran lage  e in e r Z en tra l-G as
re in igung , S ystem  Zschocke, d a r.

D er die A nlage bed ienende M aschin is t is t n u n  angew iesen, d a fiir  zu  sorgen, daB in d e r  Saug le itung  
d e r  V en tila to ren  n iem als ein V ak u u m  e n ts te h t. S oba ld  d a s  M anom eter fa llt u n d  e in  Y ak u u m  zu  be- 
fiirch ten  is t, sch a lte t d e r  M asch in is t den  M otor in  d e r  R ic h tu n g  ein, daB d ie  S ch ieber e tw as geschlossen 
w erden . D ie F o lgę  d av o n  is t, daB d ie  V en tila to ren  w en iger G as ansaugen  u n d  d e r  D ru ck  in  d e r  Saug
le itu n g  n ic h t u n te r  den  A tm o sp h aren d ru ck  s in k t. D a  au f  d iese W eise w eder in  d ie  K iih le r noch  in  die 
S au g le itu n g  noch  in  d ie  D ru ck le itu n g  L u ft e in tre te n  k an n , so w ird  d u rch  diese E in ric h tu n g  d ie  Gas-
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reinigungsanlage v o r  jed e rE x p lo s io n sg e fah r gesichert. D ie E in r ie h tu n g  is t d u rch  D .R .P . d en  Zschocke- 
W erken, K a ise rs lau tem , A .G . gesch iitz t.

E s is t k la r , daB die A nschaffungs- u n d  B ed ienungskosten  e iner Z en tra l-G asre in ig u n g san lag e  
geringer w erden  ais d ie jen igen  fiir  R ein igungsan lagen , w elche je  fiir e inen  einzelnen  O fen g e b a u t sind. 
Insbesondere w erden  d ie  A usgaben  fu r  d ie  R eserven  b e d e u te n d  v e rm in d e r t, u n d  m an  so llte  daher, 
wenn irgend  m óglich , au f  eine Z en tra lis ie ru n g  d e r  G ich tgasre in igungsan lage  h in a rb e iten . J e  syste- 
m atischer die Z en tra lis ie ru n g  d u rch g efiih rt w ird , um  so g iin stiger, w irtsch a ftlich e r u n d  b e trieb ss icherer 
arbeite t d ie A nlage.

H au  fig w erden  bei R e in igungsan lagen  v o n  i — 3 H ochofen  G asom eter au fg es te llt, um  d ie  groBen 
G asschw ankungen auszugleichen . B ei groB en H iitten w erk en  m it v ie r  u n d  m e h r O efen w erden  fiir  die 
Zwecke d e r G asre in igung  G asom eter w eniger b en ó tig t, d a  d ie  G asschw ankungen  d e r  einzelnen  O efen 
sich zum  T eil ausgleichen . S o llten  bei so groBen A nlagen  G aso m ete r vo rgesehen  w erden , so m iiB ten 
dieselben einen  seh r groBen In h a l t  e rh a lten , w enn  sie w irk lich  S tó ru n g en  in  einzelnen  O efen au s
gleichen sollen.

D i e  K l a r -  R i i c k k u h l  - u n d  P u m p e n a n l a g e .

Falls d a s  fiir d ie  Zw ecke d e r  G ich tgasre in igung  b en ó tig te  W asch- u n d  K tih lw asser n ic h t in  ge- 
niigender M enge zu r V erfiigung  s te h t, oder w enn  d ie  A bfiih rung  des schm utz igen  u n d  w arm en  W assers 
Schw ierigkeiten b e re ite t, so m uB d a s  W asse r g e k la r t u n d  riick g ek iih lt w erden , u m  im  K reis lau fe  
wieder ve rw en d e t w erden  zu konnen . A is K la ran lag en  w erden  m eistens groBe rech teck ige  A bsatz- 
becken v erw en d et, d ie  eine m eh rstiin d ig e  K la rz e it des W assers zulassen . D ie E n tfe rn u n g  des
S .hlam m es au s den  K la ran lag en  gesch ieh t in  v e rsch iedener W eise, u n d  zw ar en tw ed er d u rc h  B agger 
oder G reifer. D ie F irm a  Z schocke-W erke K a ise rs la u te m  A. G. in  K a ise rs la u te m  s ieh t bei d en  v o n  ih r  
ausgefiihrten G ich tgasre in igungsan lagen  p n eu m a tisch e  S ch lam m en tfem u n g san lag en  v o r, w elche wie 
folgt w irken : D u rch  eine L u ftp u m p e  w ird  ein schm iedee isem er K essel ev ak u ie rt. D ieser K essel is t 
durch R o h rle itu n g en  m it  den  e inzelnen  B assin s y e rb u n d en . W en n  ein gew isses V ak u u m  e rre ic h t w ird , 
wird der S ch ieber des B assins, w elches e n tsc h la m m t w erden  soli, geoffnet, u n d  d ie  auB ere A tm o sp h are  
driickt den  u n te n  im  B assin  befind lichen  S ch lam m  in  den  K essel. W en n  d e r  K essel b is  zu  einem  
gewissen N iveau  m it S ch lam m  gefiillt is t, so w ird  d ie  L u ftp u m p e  a u f  D ru c k  g esch a lte t u n d  d e r 
Schlamm w ird  d u rch  d iesen  L u ftd ru c k  d u rc h  R o h rle itu n g en  in  E isenbahnw aggons g ed riick t u n d  weg- 
gefahren oder auch  d ire k t au f  d ie  H a ld e  g ed riick t, w enn  d ie  E n tfe rn u n g  n ic h t zu  groB is t.

In  d e r le tz te n  Z e it is t  vo n  d e r  F irm a  W a s s e r - u n d A b w a s s e r r e i n i g u n g s g e s e l l -  
s c h a f  t  m . b . H . in  N  e u  s t  a  d  t  a . d . H a rd t  ein  neues S ystem  d e r  K la r- u n d  S ch lam m en tfem u n g  
ausgearbeitet w orden , u n d  w erden  n ach  diesem  S ystem e zwei groB ere A nlagen  a u f  zw ei lo th ring ischen  
H iittenw erken e rr ich te t.

D ie S ch lam m en tfem u n g  (vgl. A bb . 17) au s den  einzelnen B ecken  w ird  d u rc h  d en  D ru ck  des in  
den B assins s teh en d en  W assers b ew irk t u n d  k a n n  ebenfa lls  w ah ren d  des B e trieb es  vo rgenom m en 
werden. E s  sind  P ro b ev ersu ch e  an g este llt w orden , w elche seh r g u t ausgefallen  sind . E s  sch e in t, a is  ob  
dieses System  fiir d ie  P ra x is  selir b ra u c h b a r  w erden  w ird . N achdem  d as  W asse r gen iigend  g ek la r t 
worden is t, w ird  es d e r  R uck k iih lan lag e  zugefiih rt, um  d a n n  e m e u t d e r  G asre in igungsan lage  zuzu- 
flieBen. D a  d as von  den  m echan ischen  G asre in igem  abflieB ende W asser n u r  g an z  w enig  e rw a rm t is t, 
so em pfiehlt es sich , dieses W asser g e tre n n t vo n  dem jen igen  zu  k laren , w elches v o n  d en  K iih lem  
kom m t. D as g e k la r te  W asser d e r  m echan ischen  R e in iger b ra u c h t d a n n  n ic h t iib e r d ie  R iickk iih l- 
anlage g ep u m p t zu w erden , sondern  v ere in ig t sich  d ire k t m it d e r v o n  dem  R iickk iih lw erk  kom m enden  
W asserm enge, u m  d an n  g leich w ieder d e r  G asre in igungsan lage  zu g efiih rt zu w erden .

D er G esam tw asserverlu st d u rch  V e rd u n stu n g  beim  R iick k iih len  u n d  K la ren  einschlieBlich des 
W asseiyęrlustes bei d e r  S ch lam m ab sau g u n g  b e tra g t e tw a  7— 8 %  d e r  z irku lie renden  W asserm enge. 
Ais R iickk iih lan lagen  w erden  w ohl in  den  m eisten  F a llen  no rm ale  hó lzem e K am in k u h le r v e rw en d e t 
werden. D ie offenen  G rad ie rw erke  kom m en  m eisten s desh a lb  n ic h t in  F rag e , w eil d e r R a u m  au f  den  
H iittenw erken h e u tz u ta g e  schon  seh r b eg ren z t is t u n d  offene K iihhverke  eine freie A ufste llung  
benotigen. D ie v o n  gew isser S eite  h iiufig  fiir  H iitten w erk e  em pfohlenen  hohen  e isem en  K am in k u h le r 
haben sich keinen  allgem einen  E in g an g  ve rsch a fft. D ie e isem en  K iih le r s in d  zu  te u e r  u n d  e rfo rd em  
zu viel K ra ft , W a rtu n g  u n d  R e p a ra tu r .

Ais P u m p en an lag en  fiir d ie  Zw ecke d e r  G ich tgasre in igung  w erden  am  b es ten  so lid  k o n s tru ie r te  
m odem e Z en trifu g a lp u m p en  v e rw en d e t, w elche gegen d a s  ziem lich  v e ru n re in ig te  W asse r unem pfind lich  
sind, n u r  geringe A nschaffungskosten  v e ra rsach en  u n d  infolge d e r  M óglichkeit d e r  d irek ten  K u p p lu n g  
m it E lek tro m o to ren  w enig  W a rtu n g  e rfo rd em .

R e n t a b i l i t a t  d e r  G i c h t g a s - R e i n i g u n g s a n l a g e .
N ach den  dem  V erfasser v o n  den  H iittem v erk en  freu n d lic h s t iib e rm itte lte n  A ngaben  sch w an k t 

die du rch  d ie  G asre in igungsan lage  erz ie lte  K o k se rsp am is  zw isehen 20 u n d  55 kg  f. d . T onne erzeug tes
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Verfahren und Vorrichtung 
zur Abscheidung und FOrderung 

von KJarsctilamm.

R oheisen . E in  H u tte n  w erk  h a t  a llerd ings a u ch  keine R e d u k tio n  des K o k sv erb rau ch es zu verzeichnen. 
I )ie E rhóH ung  d e r  T e m p e ra tu r  d e r G eblaseluft b e tru g  nach  E in fiih ru n g  von  G ich tgasre in igungsan lagen  
bei den  Y erschiedenen W erk en  6o— io o °C . D ieH e izze it d e r W in d e rh itz e r g ing  v o n  8 au f  5 S tunden  
u n d  v o n  6 au f  3 S tu n d e n  zu riiek , also fa s t au f  d ie  H a lfte  d e r Z eit. D ie Z e it, in  w elcher d ie  K ow per 
au f  W in d  gehen  k o n n ten , stieg  vo n  1 S tu n d e  au f i 1/^  S tu n d en  u n d  v o n  i 1/., S tu n d en  au f 2 S tu n d en , also 
d u rc h sc h n ittlic h  um  V 2 S tu n d e . Zwei W erke  geben a llerd ings an , daB sie n ach  E in fiih ru n g  d e r  Gas- 
re in igung  w eder die K o w p er łan g e r au f W ind , noch  k iirze r au f  G as gehen lassen k o n n ten . B ei Y erbren- 
n u n g  gere in ig ten  G ases d iirf ten  die K ow per e tw a  42— 4 4 %  d er g esam ten  G ich tgasm enge benotigen . 
R ech n e t m a n  noch 16— 18 %  fiir den  eigenen B ed arf d e r H ochofen h inzu , so s teh en  rd . 37— 42 %  der 
g esam ten  G asm eijge fiir d ie  S tah l- u n d  W alzw erke  bezw. fiir and e re  freie Y erw endungszw ecke zur Ver- 
iiigung, w a h re n d ; friiher bei ungere in ig tem  G ase d as G as fa s t v o lls tan d ig  fiir K ow perheizung  u n d  die 
eigenen K essel y d rb rau ch t w urde. D u rch  die E in fiih ru n g  d e r  G ich tgasre in igung  erz ie lt m an  also  ganz

b e tra c h tlic h e  G aserspam isse .
E s  s ind  m ir Z ah len  angegeben 
w orden  b is 4 0 % . Z w ei H iit- 
ten w erk e  sollen  a llerd ings 
keine  G ase rsp am is e rz ie lt h a 
ben . D ie D am pferzeugung  
s tieg  n ach  E in fiih ru n g  d e r 
H eizung  m it gere in ig tem  G as 
d u rch sc h n ittlic h  u m  1 0  % , d. h . um  2 — 2 1/ 2 k g  i. d . q m  H eizflache u n d  S tu n d e . D ie Be- 
tr ie b sd a u e r  d e r  K ow per y e rlan g e rte  sich  d u rch sch n ittlich  von  2 — 3 M onaten  a u f  1 2  b is 1 4  M onate 
sow ie d ie  d e r  D am pfkesselfeuerziige von  rd . einem  M onat au f 3— 4 M onate . D ie A ngaben  un d  A n- 
s ich ten  iib e r d ie  L eb en sd au er d e r  K ow pers te ine  m it H eizung  m it gere in ig tem  G ase sin d  seh r 
versch ieden . E in  H iitten w erk  g ib t an , d ie  K ow pers te ine  w u rd en  sich  m eh r ab n iitz en  wie bei 
ung ere in ig tem  G as; dagegen  geben  die iib rigen  W erke  an , daB d ie  L eb en sd au er d e r  S te in e  bei 
g ere in ig tem  G as eine langere  is t. E s  sche in t w ohl d a ra u f  anzukom m en , ob  die S te in e  bei E in fiih ru n g  
d e r  G ich tgasre in igung  b e re its  schon langere  Z e it m it ungere in ig tem  G as g e a rb e ite t haben . W en n  
d ies d e r  F a li w ar, so besaB en sie h 5chstw ah rschein lich  S ch lackenansa tze , w elche bei d e r  hoheren  
T e m p e ra tu r  d e r  H eizung  m it gere in ig tem  G ase geschm olzen sind , w odurch  d ie  S te ine  schneller z e rs tó rt 
w u rden . Bei frischen S te in en  u n d  E in fiih ru n g  d e r  H eizung  m it gere in ig tem  G as w erden  v o n  vo rn - 
h e re in  In k m stie m n g e n  v e rm ieden , u n d  d ie  L eb en sd au er d e r S te ine  w ird  eine langere. B ei e tlichen  
H iitten w erk en  is t  die T e m p e ra tu r  d e r  abziehenden  G ase im  F u ch s  noch  eine ziem lich  hohe (bis zu  
560° C). D as is t e in  Z eichen, daB d ie  H eizung  n ic h t rich tig  e ingeste llt is t. B ei n o rm a len  V erha ltn issen  
d iirf te  d ie  T e m p e ra tu r  300° n ic h t iib e rsc h re ite n ; a lle rd ings m iissen  die K o w p erk o n s tru k tio n en  dem  
g ere in ig ten  G as au ch  e tw as angepaB t w erden . D as gek iih lte  u n d  gere in ig te  G as h a t  einen  w esentlich  
ho h eren  H eizw ert u n d  y e rla n g t e inen  liingeren Wreg im  W in d erh itze r, u m  seine yolle W arm e  auch

Abb. 17.
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abgeben zu konnen . In  d e r  neu e ren  Z eit w erden  die K ow per d a h e r  schon b is zu  40 m  H ó h e  ausgefiih rt. 
D er G asre rb rau ch  zu r  B eheizung  w ird  d ad u rc h  seh r g iinstig , w enn  d e r  D u rch m esser n ic h t so groB 
gewlihlt w ird ; 6-—7 m  D u rchm esser d iirf te  bei solchen K ow pern  w ohl die g iin stig ste  Z a h l d a rs te llen  
und den hóch sten  N u tze ffek t ergeben.

Aus dem  v o rs teh en d en  is t d e r  groBe N u tzen , w elchen d ie  G ich tgasre in igungsan lagen  ergeben , wohl 
k lar ersichtlich . Sie e rs t erm oglichen  es, d ie  G ich tgase  in  n u tzb rin g en d e r W eise auszun iitzen . In  d ieser 
E rkenn tn is  h ab en  versch iedene W erk e  ih re  G ich tgasre in igungsan lagen  seh r g u t  d u rch g eb ild e t u n d  
haben sogar fiir d ie  B etriebszw ischenfa lle  R ese rv e -G en era to ran lag en  vorgesehen , u m  bei ev tl. S tó rungen  
des B etriebes a n  dem  einen  o d e r and e ren  O fen m it G as versehen  zu sein, so daB d e r  volle B e trieb  der 
sehr ra tionell a rb e iten d en  G asm asch inen  s te ts  a u fre c h te rh a lte n  w erden  k an n . N a tu rlic h  w erden  diese 
G asgeneratoren  so e ing e rich te t, daB d as von  ihnen  erzeug te  G as e rs t d ie  G asre in igungsan lage  pass ie rt, 
bevor es den  G asm asch inen  zu g efiih rt w ird . In  d en  G ich tgasen  b esitzen  d ie  H ochofenw erke d ie  Q uelle 
einer groBen V erd ienstm óg lichke it, w enn  sie d ie  G ich tgase  ra tio n e ll rein igen. D ie U eberschusse an  
Gasen sind  so groB, daB d ie  H iitten w erk e  im sta n d e  sind , b e n a c h b a rte  In d u s tr ie n  bei billigem  P reise  
m it elek trischem  S tro m  zu  versehen . Sie k onnen  die T ro ck en k am m ern  d e r angeg liederten  groBen 
GieBereien heizen, u n d  es w erden  sich in  d e r  n ah en  Z u k u n ft w ah rschein lich  noch an d e re  G eb ie te  finden, 
fiir welche d ie  G ich tgase  n iitz lich  v e rw en d e t w erden  konnen .

U m  n u r  e in  B eispiel h ie r  an zu fiih ren , soli d e r  V orsch lag  des H e rrn  H a u s e r  erw iihn t
werden, w eleher schon  v o r  ein igen J a h re n  ein V erfah ren  angegeben  h a t,  w ie m an  m itte ls  exp losiver 
V erbrennung v o n  G ich tgasen  S a lp e te rsau re  seh r b illig  hers te llen  k o n n te , zu  einem  P reise , w eleher 
n ich t e inm al e in  S ieben te l des je tz igen  M ark tp re ises b e tra g t.

D a  bei dem  s te tig  ste igenden  K o n k u rren zk am p fe  d as B estreb en  d e r  groBen H iitten w erk e  d ah in  
geht, ihre F a b r ik a te  im m er m eh r a is  F e rtig w are  m it g róB tm óglicher V erfe inerung  herzuste llen  u n d  
hierdurch d e r eigene K ra f tb e d a rf  im m er m eh r s te ig t, so is t  die Z e it sicherlich  n ic h t m e h r fem , 
wo sam tliche  G ich tgase , w elche in  D eu tsch lan d  e rzeu g t w erden , in ten s iv  gere in ig t u n d  au sg en iitz t 
sein w erden.

Zum  SchluB sp reche  ich noch  a ll den  W erk en , w elche m ich  m it ih ren  freund lichen  A u sk iin ften  
u n te rs tiitz t hab en , m einen  b es ten  D an k  aus, in sbesondere  a b e r H errn  D ire k to r  B  r  e n  n  e c k  e in  K n eu t-  
tingen, w eleher m ir seine reichen  E rfa h ru n g e n  au f  d iesem  G eb ie te  in  liebensw iird iger W eise zu r  V er- 
fiigung g este llt h a t.

*

A n den  V o rtra g  schloB sich  fo lgende E r ó r t e r u n g  a n :
H u tte n d ire k to r  Fr. Muller, H a lb e rg e rh iitte -B reb ach  : In  den  seh r in te re ssan ten  A usfiih- 

rungen des H e rm  O berin g en ieu rs  G r o s s e  b e fin d e t sich fo lgender S a tz : „S o  se h r  m an  sich  n am lich  
auch b em iih t h a t ,  e in  p ra k tisc h e s  V erfah ren  zu finden , um  d ie  G ich tgase  au f  t  r o c k  e n e m  W ege 
auf den h e u te  ais erfo rd erlich  e rk a n n te n  R ein ig u n g sg rad  zu b ringen , so h a t  sich  doch  kein  b rau ch - 
barer W eg g e fu n d en ; m a n  k a n n  d ie G ase n u r  au f  n a s s e m  W ege so w e it re in igen , w ie es h e u te  
fiir H eiz- u n d  M otorzw ecke v e rla n g t w ird " .

D iese A usfiih rim gen  geben  m ir  V eran lassung , Ih n en  d ie  E rgebn isse  e in e r V ersuchsan lage  au f 
der H a lb e rg e rh iitte  bei S aa rb ru ck en  m itzu te ilen , d ie  geeigne t sein d iirf ten , I h r  In te re sse  zu  erregen . 
In  dieser V ersuchsan lage  v o n  e in e r S tu n d en le is tu n g  v o n  5000 cbm  w ird  d as G as au f  t r o c k e n e m  
Wege, u n d  zw ar d u reh  F il te r , gerein ig t. D as G as h a t  v o r  dem  F il te r  einen  S ta u b g e h a lt v o n  e tw a  6 g  
im cbm , nach  dem  F il te r  e tw a  5 b is  7  m g. D ie V ersuchsan lage  a rb e i te t  n u n m e h r d re i M onate  un - 
u n te rb rochen  a u f  ein  G asgeblase. D as G as w ird  k u rz  v o r  dem  G asm o to r d u reh  e in g esp ritz te s  W asser 
auf e tw a  20 0 h e ru n te rg e k iih lt; u n m itte lb a r  v o r  dem  G asm o to r w u rd e  ein S ta u b g e h a lt vo n  e tw a  2 m g 
festgestellt. Z u r I llu s tr ie ru n g  des R e in h e itsg rad es  des G ases sei d e r  U m sta n d  an g efiih r t, daB d ie  
Z iinder des M otors w a h ren d  d e r  d re i M onate  n ic h t au sgew echselt zu  w erden  b ra u c h te n , w ah ren d  
bei P a ra lle lm asch inen , d ie  m it e inem  G as vo n  e tw a  80 bis 100 m g S ta u b  im  cb m  b e tr ieb en  w erden , 
die Z iinder in  zwei, h ó ch sten s d re i W ochen  w egen A n sa tzen  ausgew echselt w erden  m uB ten . D ie 
F ilte ran lage  is t ah n lich  d e r  bei M iihlen, Z em en tw erken , T h o m asm u h len , n u r  m it dem  U n te rsch ied , 
daB zu r A brein igung  n ic h t L u ft, so n d em  g ere in ig tes  G as V erw endung  fin d e t. D ie  Y ersuche, 
welche m it d e r  F irm a  B e t h  in  L iibeck  au sg e fiih rt wnirden, h a t te n  an fan g lich  ke ine  befried igen- 
den E rgebn isse , d a  es n ic h t ge lang , eine langere  L eb en sd au er d e r  F ilte rsch lau ch e  zu erre ichen . 
N achdem  e rs t d ie  U rsach en  d e r  S tó ru n g en  e rm it te l t  w aren , w a r m a n  au ch  in  d en  S ta n d  g ese tz t, 
diese zu beseitigen .

A us zwei U rsach en  w a r d ie  L eb en sd au er d e r  S ch lauche eine b e g re n z te : en tw ed e r w u rd e  d a s  Ge- 
webe d e r  S ch lauche d u re h  d ie  W arm e  d e r  G ase z e rs tó r t , o d e r d e r  im  G ase e n th a lte n e  W asse rd am p f 
kondensierte  au f  den  S ch lauchen , v e rsch m ie rte  sie in folgedessen, u n d  d a d u rc h  w u rd en  d ie  S ch lauche 
unw irksam  u n d  b riich ig . Z u r Y erm eidung  des e rs te n  U eb e ls tan d es g ing  m an  d azu  iiber, d a s  G as
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b is  au f  den  T a u p u n k t ab zu k iih len , u n d  zw ar in einem  ein fachen  R ar.m kiilile r, d e r  u n te n  m it einer 
W asse rta sse  abgeschlossen w ar. D iese A bk iih lung  au f  den  T a u p u n k t g e h t rap id e  v o r  s ic h ;.d e r  T a u 
p u n k t des abgek tih lten  G ases lieg t e tw a  bei 50 b is  60 °, e iner T em p e ra tu r , d ie  dem  G ew ebe d e r  Schlauche 
n ic h t m eh r sch ad e t.

U m  d as  V erschm ieren  d e r Sch lauche zu v e rh iite n  u n d  d ad u rch  dem  zw eiten  U eb e ls tan d e  zu be- 
gegnen , w a r eą n u r  m e h r no tw end ig , d as au f  den  T a u p u n k t abg ek iih lte  G as um  e tw a  10 b is  20 0 C 
zu iiberh itzen . E s  gesch ieh t d ies d u rch  einen  am  A u s tr i t t  au s  dem  G ask iih ler e in g eb au ten  D am pf- 
iib e rh itze r. D as  G as d u rch s tre ich t in  dem  iib e rh itz ten  Z u s tan d e  d a s  F il te r , so daB d ie  A bscheidung  
des S tau b es  a u f  trockenem  W ege v o r  sich  g eh t. D ie S ch lauche b esteh en  au s e in fachem  B aum w oll- 
gew ebe u n d  hab en  sich b is je tz t  tadello s g e h a lte n ; es is t zu e rw a rten , daB sie m in d esten s  dieselbe 
L eb en sd au er w ie in  M iihlen u n d  and eren  ahn lichen  A nlagen  erre ichen , d a s  w iire e tw a  b is  zu  einem  
J a h r  u n d  d ariib er.

D ie groB en V orteile , welclje d u rch  dieses V erfah ren  e rre ich t w erden , b rau ch en  n ic h t besonders 
a n g e fu h r t zu w erd en ; es sei n u r  hingew iesen au f den  W egfall d e r  K la rte ich e  u n d  d e r  teu e ren  Be- 
se itigung  des S ch lam m es, fem er au f die geringeren  A n lagekosten , d ie  geringeren  B etrieb sk o sten , 
den  besseren  R ein igungsg rad  gegeniiber dem  b isherigen  V erfah ren . W ertv o ll is t  d a s  V erfah ren  viel- 
le ich t a u ch  fiir gew isse B rike ttie rungszw ecke , bei denen  n u r  tro ck en er S ta u b  v e rw en d e t w erden 
kan n  (C hlo rm agnesium -V erfah ren ).

D ie K ow per k onnen  besser au sg en iitz t w erden , d a  d e r  A nw endung  vo n  engeren  H eizziigen  n ich ts  
m e h r im  W ege s te h t. B ei d e r  je tz igen  Z u ste llung  gehen  d ie  K o w p er bei g leicher T em p e ra tu ra b n a h m e  
e tw a  eine S tu n d e  langer au f  W ind .

Y on In te resse  d iirf te  ein  Z ahlenverg leich  d ieses neuen  V erfah rens m it  e in e r m o d em en  A nlage 
sein . Ich  beziehe m ich  au f die A b h an d lu n g  von  P o k o r n y  in  d ieser Z e itsc h rif t 1910, 8. J u n i , 
S eite  938, in d e r  e ine m o d ern ę  R ein igungsan lage  b e h a n d e lt w ird .

A uf 1000 cbm  G as bezogen, ergeben sich  n a c h :
A nlagekosten . . . 
G esam tk raftbedarf

P o k o rn y Y c rfa h re n
H a lb c rg c rh u tte

3760 .« 2 5 OO .H

9 P S 2,6 P S
5,83 cbm 2 cbm  ■

19,2 Ą 5 0  A
6,2 „ 1.2 „

8,2 Ą
6,4 ,,
4.9 .»

B e t r i e b s k o s t e n :
F iir  K ra f t (die K ilo w a tts tu n d e  zu 2,5 Pfg.) . . .
Schlam m - bezw. S tauben tfe rnung  (A nnahm e) . .
F iltersch lauche (bei A nnahm e y o n ^ ja h r ig e r  L ebens

dauer) .............................................. ~ ..............................
V erzinsung 4 % -f A bschreibung 1 2 % .....................
S tau b g eh a lt im  c b m ....................................................... 0,030 g 0,005 b is 0,007 g.

D e r P la tz b e d a rf  fiir F il te r  u n d  V en tiIa to r d iirf te  au f  ru n d  2 %  qm  fiir 1000 cbm  G as zu  ver- 
an sch lagen  sein , doch  b ed a rf  diese Z ahl noch  e iner N ach p riifu n g . D ie Ih n en  an g efiih rten  E rg eb n isse  
d iirf ten  w ohl zu  dem  Schlusse berech tigen , daB d a s  P ro b lem  d e r  t r o c k e n e n  G asre in igung  ais 
g e ló s t zu b e tra c h te n  is t.

A . G o u v y , D usseldorf: Im  allgem einen b in  ich m it den  in te re ssan ten  A usfiih rungen  des V or- 
trag en d en , H e rm  G r o s s e ,  v o lls tan d ig  e in v e rs ta n d en , jedoch  m ó ch te  ich n u r  einige B em erkungen  
vo rb rin g en , w elche au s  m einer personlichen  P ra x is  s tam m en .

E s  h a n d e lt sieli in  e rs te r  L in ie  um  u n u n te rb ro ch en en  B e trieb  d e r  H oehofen , u n d  zw ar m iissen  
h ie rzu  bei jed e r N euan lage  o d e r jedem  U m b au  alle R o h rv e rb in d u n g en  schriig  liegend an g eo rd n e t 
w erd en ; d ie  R o h g asle itu n g  k an n  ebenfalls m it schriigen R o h ren  u n d  E n tle e ru n g  vo n  u n te n  ohne 
B e trieb ss to ru n g  g e b a u t w erden , w ie es auch  v ie lfach  schon  au sg e fiih r t w urde . D iese A n o rd n u n g  
is t  jed o ch  ziem lich  te u e r , u n d  es sche in t b illiger, die h o rizo n ta len  ovalen  R o h re  zu  w ah len  m it 
R e in igungsóffnungen , dereń  A b stan d e  dem  D urchm esser d e r R o h re  gleich s in d ; d ie  k le inen  S tau b - 
anhriu fungen  zw ischen d en  R ein ig u n g sstu tzen  lassen  den  Q u e rsch n itt frei. A uf e in e r A nlage v o n  
d re i H oehofen  vo n  je  150 t  T agesle is tung  k o n n te  eine solche L e itu n g  vo n  140 m  L an g e  d u rch  zwei 
M ann  in  T ag sch ic h t m it e inem  k le inen  S tau b w ag en  v o lls tan d ig  re in  g eh a lten  w erden .

B ei d e r  R ein igungsan lage  se lb s t muB ebenfa lls  d a ra u f  B e d a c h t genom m en  w erden , daB eine 
G ru p p e  a is  R eserve  vorgesehen  sei, w elche bei V ersch m u tzu n g  d e r  a n d e ren  so fo rt u n d  e in fach  in 
B e tr ie b  g e se tz t w erden  k an n . Ic h  h ab e  d ies in  zw ei au sg e fiih rten  A nlagen m it E rfo lg  d u rch fiih ren  
lassen . S e lb s tv e rs tan d lich  m iissen  d ie  L e itu n g en  zw ischen den  K u h le m  u n d  R e in ig em  (T heisen , 
V en tila to re n  usw .) ebenfalls so e in g e rich te t w erden , daB sie sich  n ic h t v e rs to p fen  o d e r w en igstens 
m it  W a sse rs tra h l w ah ren d  des B etriebes le ich t g ere in ig t w erden  konnen .

E in  zw eite r P u n k t, d e r  o f t groBe S chm erzen  v e ru rsa c h t, is t d erjen ige  d e r  S c h l a m m -  
a  b  f u  h  r. Ich  g lau b e , h ie r  e ine M ethode m itte ilen  zu sollen, d ie  in  e inem  F a li  auch  v e rsu c h t 
w u rd e ; d e r  ab g ese tz te  S ch lam m  w ird  n am lich  in  e in  3 m  h o h e r liegendes R ese rv o ir g ep u m p t u n d  
d a n n  in  Z en trifugen  b e h a n d e lt; d e r  e rd a r tig e  A b sa tz  k a n n  d a n n  le ich t e n tfe rn t w erden . E in e
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Probe, w elche H a u b o l d  j r. in  C hem nitz  d u rc h f iih r te , g ab  seh r g u te  R e su lta te . D ies is t au ch  
em pfehlensw ert, w enn d e r  S ch lam m  w ertvo ll i s t , z. B . w enn  e r  v o n  d e r  F e rro m an g an -E rzeu g u n g  h e rrU h rt.

Zu den  A usfiih rungen  u b e r  T rock en re in ig u n g  m o ch te  ich  d a ra n  e rin n em , daB n aeh  H . S e - 
p u 1 c  h  r  e  in  H o m eco u rt P ro b e n  m it gere in ig tem  G as, in  einem  E je k to r  w irkend , g em ac h t 
wurden. D en  S ta u b  lieB m a n  gegen e ine W a n d  stoB en u n d  in  W asse r sich  ab se tzen ; oh  g u te  
R esu lta te  e rz ie lt w u rden , s te h t noch  au s  u n d  soli h ie r  n ic h t e ro r te r t w erden .

Das Beizen von Feinblechen.*
Yon Ingenieur

I j  ie einfachste und noch heutigentags in 
alteren Feinbleehwerken anzutreffende Beiz- 

vorrichtung ist die nacli A bbildung 1. ** Sie 
besteht aus einem Beiz-, K alt- und W arm - 
wassertrog, dem  Trockenofen und dem  uber die 
Troge fahrbaren H andkran. Infolge ihrer Einfacli- 
heit und hauptsachlich wegen der E ntbchrlichkeit 
einer teuren Beizm aschine h a t sich diese Einrich- 
tung bis heute behauptet. Die Bleche werden einzeln 
in aus kupfem en D raliten gebildete Beizkorbe ein- 
gestellt, worauf die Korbę m ittels des H andkranes 
in den Beiztrog gebracht werden. Nacli beendetem  
BeizprozeB, der je naeh der Beizstarke 10 bis 
12 Minuten dauert, werden die Korbę einzeln m it

Abbildung 1.

dem Kran einige Sekunden lang in dem  K alt- 
wassertrog und dann in dem  W arm wassertrog ge- 
spult, um  die auf den Blechen haftende Saure sowie 
den die Bleche uberziehenden schwarzen Oxyd- 
sehlamm abzusptilen. D urch das E intauehen der 
Bleehe in das heiBe W asser des d ritten  Troges er
folgt ein besseres Auflosen und eine vorteilhafte
V erfliissigung des fettigen Beizschlamnies. Der 
groBte Yorteil des E intauchens der gebeizt en Bleche 
ni das warme W asser liegt jedoch in der E rw arm ung 
der Blechtafeln, wodureh diese im  Trockenofen in 
viel kilrzerer Zeit ais sonst trocknen. Mit dieser 
Beizeinrichtung werden durchschnittlich in zehn 
Stunden 5500 kg Bleche gebeizt; sie erfordert vier 
Mann: den Beizer, zwei Trockner und einen Ein- 
steller. Der Y erbrauch an Schwefelsaure betrag t 
fiir dieses B lechąuantum  rund 400 kg, wobei die 
Beize m it 9 bis 1 0 ° Batimó angesetzt und m it 28 
bis 3 0 ° ais gesattig t abgelassen wird.

* Der vorliegende A ufsatz bildet die Fortsetzung  
der Abliandlung Ober das W alzen ron Fein- und WeiG- 
blechen. („Stahl und Eisen“ 1910,6. Juli, S. 1145 bis 1152.)

** Siehe auch „Stahl und Eisen“ 1908, 1. Juli, S. 937.

x x x rv .3D

W. K r a m e r .

Andere Vorschlage und einzelne Ausfiihrungen 
aus dam aliger Zeit gingen dahin, die Saure oder 
das Blech zwecks schnelleren Beizens zu bewegen. 
So w urden horizontale Beizvorriehtungen ausgefiihrt, 
welche die Bleche auf T ransportketten  langsam  
durch ein langes Beizbad hindurclizogen. Bei 
einer anderen A usfuhrung wurden die Bleche in 
einem Troge aufgestellt und die Saure m ittels eines 
senkrecht schwingenden Holzfliigels in Bewegung 
gesetzt. Alle diese A pparate ha tten  wegen ihrer 
U nvollkom m enheit n u r kurze Lebensdauer. Die 
Maschinen, welche sich bis heute behaupte t haben, 
sind die m it horizontaler und re rtik a le r Bewegung 
der in Beizkorbe eingestellten Bleche. Sie haben

m eist englischen U rsprung, und zwar stam m t die 
horizontal arbeitende Maschine von C h e  m e r y  und 
die vertikal arbeitende von G r e y. Die ersteren 
Maschinen, m it horizontaler Bewegung, sind sehr 
wenig auf dem  K ontinent zu finden, w ahrend das 
Greysche System  fast iiberall Yerwendung gefunden 
hat. In  E ngland wird neuerdings die M i 11 - 
b r o c k s c h e  M a s c h i n e  (Abbildung 2 ) emp- 
fohlen. Diese Maschinen haben aussehlielilieh D am pf- 
antrieb , und zwar ist der D am p!verbrauch ein ganz 
bedeutender. Durch den Einzug der E lek triz ita t 
in die H iittenw erke h a t man in neuer Zeit auch 
die Beizmaschinen m it E lektrom otor ausgerustet.

Die elektrisch betriebenen Beizmaschinen sind 
meistens m it zwei Antrieben ausgerustet oder haben 
W echselgetriebe, welche notig sind, um  das Auf- 
und  Abwiirtsbewegen ais auch das Hochheben des 
Beizkorbes auszufiihren. Bei den Maschinen m it 
zwTei A ntrieben beta tig t der eine den Kurbelm echa- 
nism us, von dem  die Beizbewegung ausgeht, der 
andere besorgt das Aufwiekeln des D rahtseiles, an 
dem  das Beizkorbgestange hangt, auf die Seil- 
trom m el. D urch das andauem de Biegen und Strecken
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gestange hangt. Nach U inschaltung des Motors 
e rha lt auch das K urbelrad a  eine andere Dreh- 
richtung, und die bei b gelenkartig ausgebildete 
A ntriebsstange c lcgt sich auE das durch die Feder d 
hervortretende Auflagestuck f. Nach einer eiii- 
maligen U m drehung ha t sich dic Stange um  dieses 
Auflagestuck gelegt und so eine Y erkiiram g der 
Stange und ein Hochheben der Beizkorbe herbci- 
geftihrt. Bei der anderen D rehrichtung w ird durch 
die Rolle g das Auflagestuck f zuriickgedruckt und 
schnellt durch eine zweckmilBige Fedcrung wieder 
zuriick, uni beim  Hochheben der Beizkorbe fiir die 
Auflage der A ntriebsstangen bereit zu sein. Der 
ais Kreisscgment ausgebildete Hebel li d ien t zugleich 
zur Ausbalancierung der Maschine, wobei das Ge- 
w icht des Gestanges sam t Beizkorben und einge- 
stellten Blechen groBer ist, ais das des Gegen- 
gewiclites h. D adurch b rauch t die A ntriebsstange e 
auch nur auf Zug zu arbeiten, und brauchen auch 
so die Gelenke der Stange durchaus keinen Druck 
auszuiiben, sind m ithin stets gespannt. Diese Aus- 
fiihrung zeiclmct sich som it durch groBe Einfach- 
heit, geringe Eaum beanspruchung, leichtc Bedienung 
und volle Betriebssicherheit aus. Neue Systeme 
von Beizmaschinen sind in letzter Zeit von der 
D ahlbrucher Maschinenbau-Akt.-Ges. und der Ben- 
ra ther M aschincnfabrik ausgefiihrt worden.*

Die Ausfuhrung der Beizgeriiste sowie der Vor- 
richtungen zum  E in- und Ausfaliren der K orbę wie 
auch die K onstruktion der Hebe- und Senkvor- 
richtung sind sehr verschieden. In dieser Zeitschrift**

* „Stahl und Eisen“ 1909, 13. Januar, S. 73/G.
** „Stahl und Eison“ 1909, 1(5. Juni, S. 893/9 und 

23. Juni, S. 946/58.

Abbildung 2. Millbrocksche Beizmaschine.

des Drahtseiles leidet dieses stark  und erfordert 
bald eine Auswechselung. Durch Kontrollergcstange, 
die in den Beizraum  hineinreichen, konnen beide 
Maschinenbewcgungen leicht durch U m schałten her- 
beigefiihrt werden, w ahrend bei' der Alascliine m it 
W echselgetrieben meistens eine U m schaltung an der 
Maschine im  M aschinenraum notig ist, was alle 
zehn M inutęn geschehen m u8 und daher unbe- 
quem  ist.

Die in Abbildung 3 dargestellte Maschine hat 
nu r einen Motor und ein starres Gestange. D er 
M otor ist reversierbar und kann im  B eizraum  ein- 
geschaltet werden. L auft das K urbelrad a in rechter 
])rchrichtung, so erfolgt ein fortwahrendes H eben 
und Senkcn des Beizkorbes, der an dem  Beizkorb-

Abbildung 3. Elektrisch betriebene Beizmaschine.
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sind seinerzeit yerschiedene K onstruktionen der 
Firma Gauhe, Gockel & Co., in O berlahnstein am  
Rhein besproehen worden, und zeigen die Ab- 
mldungen die mannigfachsten Ausfuhrungęn von 
Beizmaschinen. Bei der ‘Wahl der Maschinen ist, 
abgesehen von der Beąuem licłikeit, welche gleich- 
falls nicht aus dem  Auge gelassen werden darf, auf 
groBte E infachheit der Maschinen zu sehen. In- 
folgc der scharfen Beizdiinste ist der ohnehin starkę 
YerschleiB der standig laufenden Maschinen ein viel 
sclmellerer, wobei kom plizierte Maschinen viele Er- 
satzteile und teure R eparaturen  erfordern und die 
Stillstande auch noch beriicksichtigt werden mussen.

In Abbildung 4 ist ein Schnitt durch einen Beiz- 
raum, in dem eine Beizmaschine nach G re y s c h e m  
System aufgestellt ist, 
wiedergegeben. Diese Ma
schinen sind die einfach- 
sten und daher die besten.
Die auf dem  Geriiste ge- 
lagerten drei Balanciers 
werden von dem stehen- 
den D am pfzylinder auf 
und ab bewegt. Zur Aus- 
balancierung des Korbes 
und der beweglichen Beiz- 
bahn sind zwei Gegen- 
gewichte, welche sich zu 
beiden Seiten des D am pf- 
zylinders auf und ab be- 
wegen, angebracht. Zur 
Yerbindung der Balanciers 
mit dem auf und ab ge- 
henden Beizbahnstiick, an 
dem die Korbę hangen, 
dienen drei K etten . Der 
Dampfantrieb h a t vordem  
Antrieb durch E lektro- 
motor noch den wesent- 
lichen Yorzug, daB man 
den Hub beliebig groB oder klein einstellen kann, 
was durch einfache Verstellung des Anschlages 
an dem V entilgestange geschehen kann. Auch 
hat der D am pfantrieb noch den wesentlichen Vor- 
teil einer kleinen R aum beanspruchung im  Gegen- 
satze zu dem  elektrischen A ntrieb, der einen abseits 
liegenden und abgeschlossenen K aum  haben muB 
sowohl wegen seiner GroBe ais auch, um  die Mo- 
toren vor Sauredam pfen zu fchutzen. Auch die 
weitere E ntfem ung des A ntriebes von der B cizstatte 
ist bei dem  ofteren E in- und A usschalten sehr un- 
bequem; diesem U ebelstand hat m an bereits ab- 
geholfen, indem  man zur E inschaltung der Kon- 
troller m it der H and zu betatigende Gestange an- 
geordnet hat. D er H ub der abgebildeten Maschine 
ist normal 700 mm , die Anzahl der Doppelhiibe 
betragt 40 bis 45 i. d. Minutę.

Die vertikal arbeitenden Beizmaschinen haben 
gegenuber den horizontal arbeitenden Maschinen den
V orteil, daB durch die Auf- und Abbewegung ein

H in- und ITerbewegen der eingestellten Bleche im  
Beizkorbe erfolgt. Diese W irkung ist groBer, wenn 
m an die Bleche etwas schiof gcgeneinanderstellt, da 
die Fliissigkeitssaule beim  H inunterfahren des K or
bes die schiefstehenden Bleche gerade aufrichten 
will. Sobald die Bleche wieder hochbewegt werden, 
suchen sie die Gleichgewichtslage wieder einzunch- 
men und legen sich wieder um , und die iiber den 
Blechen stehende Fliissigkeit drilckt auf die Bleche 
und bewegt sie dann hin und her. Dieser Yorgang 
h a t ein schnelleres Beizcn zur Folgę, indem  die 
Beizc geniigend zwischen die Bleche treten  kann, 
wodurch ein allseitiges Bcizen hcrbeigefiihrt wird. 
Die Arbeitsweise ist folgende: In  dem  Beiztrog
wird die Beize durch Mischen von Siiure und W asser

auf 9 bis 10 0 B aum ć gebracht und das Bad m it
tels einer D ampfschlange auf 50 bis 60 0 angewiirmt. 
Die in den Korben befindlichen Bleche werden in 
den Beiztrog eingestellt oder m it der Beizmaschine 
auf und ab bewegt, und dauert das Beizen je nach 
der Saurestarke und dem  sich besser oder schlechter 
beizenden Blech m ateriał 8 bis 12 Minuten. H ierauf 
wird der Beizkorb m it den Blechen in den Wasser- 
trog gebracht, wo die Bleche eine langere oder 
kiirzere Zeit verbleiben, um  sodann entweder ge- 
trocknet oder jiaB in die G luhkasten eingepackt und 
gegliiht zu werden.

Der letzte Satz weist auf zwei Yerfahren des 
Beizens hin, nam lich das „Trockenbeizen11 und das 
„NaBbeizen11. M it der Beizeinrichtung nach Ab
bildung 1 erfolgt, wie bereits erw ahnt, ein Trocken
beizen. Die gebeizten Bleche werden in kaltes 
W asser, hierauf einige Sekunden in heiBes W asser 
getaucht und sodann der Korb m it dem  H andkran 
in den oben offenen Trockenofen oder H erd gestellt.

Abbildung 4. . Bcizraum m it Grcyschcr Beizmaschine.
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D urch das HeiBwasserbad und durch die W arnie 
des Trockenofenstr oeknen die Bleche schnell; iiber- 
dies werden sie noch zur Beschleunigung des Trock- 
nens m it einer Holzstange durcheinander geriittelt, 
u rn  dadurch das zusammengełaufene und an dem  
unteren Blechrand hiingende W asser abtropfen zu 
lassen. Die so trockenen Bleche werden m it der 
H and aus dem  Trockenofen gehoben, nochmals 
daraufhin gepriift, ob sich keine ungebeizten Stellen 
vorfinden, und dann auf den Gleiswagen, der zur 
GlUherei geh t, gelegt. D urch das Trocknen er
halten sam tliche Bleche einen neuen rostigen Ueber- 
zug, aucli sehr oft schwarze Stellen, die aber bei 
scharfem  Gliihcn vcrschwinden. Sofem die Beize 
n icht recht durchgegriffen ha t, u m  den schwarzen 
Ueberzug im  Beizbad aufzulosen, oder sofern das 
Abspulen n ich t griindlich erfolgt ist, belialten die 
Bleche einen gleichmaBig grauschwarzen Ueberzug, 
der aber gleichfalls nach guter Gluhung verschwindet.

Die Maschinenbeizereien haben gleiclien Arbeits- 
gang, nur m it dem  Unterschiede, daB die aus der 
Beize kom inenden Bleche in  dem  W asserbade so 
lange gespiilt werden, ais das Beizen im  Beiztrog 
dauert. Diese Arbeitsweise h a t aber erwahnens- 
w erte Nachteile. Durch das ach t bis zwolf Minuten 
anhaltende Bewegen der Bleche im  W assertrog iiber- 
ziehen sich die rein gebeizten Bleche mit einem 
neuen Oxydiiberzug. Dieser ist sehr oft nach dem  
Gliihen ais feiner scliwarzer Ueberzug auf den 
Bleehen wiederzufinden, der sich bei der Verarbei- 
tung auf der Dressierwalze, sofern die Bleche fiir 
WeiBbleche bestim m t sind, einwalzt, was eine un- 
reine Verzinnung zur Folgę hat. Bei der kurzeń 
Abspiilung der von H and  gebeizten Bleche findet 
sich eine neue O sydschicht in viel kleinerem Ma Be; 
auch die Bedingung, zu verzinkende oder zu ver- 
zinnende Bleche in ruhigem , n icht abilieBendem 
W asser aufbewahren zu miissen, besta tig t den Nach- 
teil des so langen Spulens der Bleche im  Wasser- 
troge. Is t die Beize m it Schwefelsaure angesetzt, 
so bleibt bei zu kurzem  Spulen auf den Bleehen 
verdiinnte Beize zuruck, welche sich vollstandig 
sa tłig t und beim  Trocknen oder Gliihen auf den 
Bleehen einen feinen, kaum  sich tbartn  Ueberzug 
von E isenvitriol erzeugt, welcher ais Isolierschicht 
das hiiufige ZusammenschweiBen der Bleche im  
Gluhofen vcrhiridert. Bei WeiBblechen darf dieser 
Ueberzug n u r sehr schwach vorhanden sein, da sich 
sonst der E iseiw itriolstaub beim Dressieren fest 
einwalzt und zur Erzielung einer blanken, g latten  
BlechoberHache hinderlich sein kann. Das kurze 
Abspulen diirfte also nach vorgesagtem einen ge- 
wissen Vorteil bieten. U m  aber durch das einige- 
malige Auf- und Abbewegen des Korbes im  Wasser- 
troge n ich t auch gleichzeitig den in  der Beize be- 
findlichen K orb hochzuheben und  aufzuhalten, wiire 
ein gesonderter A ntrieb fiir jeden Beizkorb, we im 
auch nich t notig, so doch zweckmaBig.

Bei dem  E inpacken der nassen Bleche in die 
G liihkasten, also beim  NaBgliihen, h a t man sehr

oft die W ahrnehm ung gem acht, daB die Bleche nach 
der Gliihung schwarze Flecke aufwiesen oder auch 
vollstandig grauschwarz waren. Diese schwarzen 
Flecke sind bei Geschirrblechen, welche noch auf 
verschiedenen B lechbearbeitungsm aschinen verar- 
beitet und vor dem  Em aillieren und Yerzinnen 
nochmals gebeizt werden, zwar nur Schonheitsfehler, 
fiir WeiBbleche hingegen unverzinnbare Stellen. 
Man h a t die Schuld fiir die Fleckenbildung und 
das Schwarzsein einem unreinen Beizwasser zu- 
geschrieben und auch eine ungcniigende Abspiilung 
der Bleche ais Ursache genannt. Beide Ansichten 
sind aber keineswegs berechtigt, d a  das oft etwas 
triibe W asser durchaus keinen schwarzen Riickstand 
hinterlassen kann. Die Abspiilung w ar auch nicht 
schuld. Verschiedene Versuche haben nam lich ge- 
zeigt, daB gebeizte Bleche, welche 15 M inuten lang 
in klarem  W asser gespiilt w urden, tro tzdem  nach 
dem  Gliihen schwarze Flecke zeigten. Die Ursache 
besteht vielm ehr darin, daB die schon stark  ge- 
brauchte Saure n ich t stark  genug war, um  das 
Oxyd dermaBen aufzulosen, daB es von der Blech- 
tafel abging. Das nachfolgende W asserbad konnte 
selbstverstiindlich das n icht nach- 
holen, was die Beize n icht erreicht p 1= = = = S 1 q 
ha tte . Die Bleche wurden nun  U D 0 u 
aus dem  Beizkorb in den Gliih- Abbildunsr 5. 
kasten  gebraclit, der nach etlichen Falsche Lag°0 der 
Stundcn in den Gluhofen ein- Bleche im Gluh. 
gestellt wurde und nach weite- kasten. 
ren vier S tunden un ter Feuer 
kam . D urch das langere Liegen der nassen Bleche 
fand nun ein langsames Auflosen und Zusamm en- 
flieBen des schwarzen Osydwassers s ta tt , was durch 
die hohle A ufstapelung der Bleche (Abbildung 5) 
begiinstigt wurde. Das zusam mengełaufene Wasser 
verdunstete allmahlich und lieB einen schwarzen 
R iickstand, den Fłeck, zuruck, den auch die scharfe 
Gluhhitze n icht yertreiben konnte.

Die schwarzen Bleche entstehen also n icht durch 
unreines Wasser, auch nicht durch schlechte Spiilung, 
sondern durch zu schlechte und ungeniigende Bei- 
zung, ferner durch zu langes Liegen der nassen Bleche 
und verkehrte Lagerung der Bleche im  Gliihkasten. 
Bei Yerwendung von arsenhaltiger Siiure ist auch 
der Arsengehalt die Ursache an schwarzen Bleehen. 
Den erw ahnten Fehlern kann abgeholfen werden 
durch V erstarkung des Beizbades oder durch etwas 
liingeres Beizen, durch richtige Lage der Bleche im  
Gliihkasten, dam it das W asser n ich t nach innen, 
sondern nach auBen ablauft, und durch baldige 
Einstellung des Gluhkastens in die Gliihhitze.

E in besseres Vorbeugungsm ittel fiir diese Vor- 
komm nisse ist die Verwendung der viel reiner bei- 
zenden Salzsaure, die zudem  auch arsenfreier geliefert 
wird. Die Salzsaure h a t die Eigenschaft, das Oxyd 
vollstandig aufzulosen und die Losung flilssiger zu 
machen, so daB die Oxydfliissigkeit leichter abrinnt. 
D urch diese saubere Beizung kann  das Einpacken 
von nassen Bleehen ohne Besorgnis erfolgen, was
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die Yorteile einer hoheren Leistung der Beize, Ver- 
ringerung der Lohne durch Wegfall des Trocknens 
und die Ersparnis der Kohlen fiir den Trockenofen 
zur Folgę hat. Die Nachteile des nassen Einpackens 
sind ganz unw esentlich: es sind dies ein etwas 
hoherer K ohlenverbrauch im  Gliihofen, der notig 
ist, um  das den Blechen anhaftende W asser zu ver- 
dampfen. SclilieBlich konnte  noch die Befiirchtung 
ausgesprochen werden, daB der von den nassen 
Blechen sich bildende D am pf beim  Entw eichen dic 
Abdichtungsmasse des Glfłhkastens undicht macht, 
wodurch ein Eindringen von Heizgasen erfolgen 
kann. Letztere A nsicht h a t sich n ich t bestatigt. 
Infolge ihrer besseren W irkung und groBeren Arsen- 
freiheit findet die Salzsaure im m er m ehr Yerwen
dung, tro tzdem  sie sich im  Y erbrauch teurer stellt.

spricht wieder fiir die Verwendung von Schwefel
saure, welcher auch noch der Yorteil der Yerwen
dung der verbrauchten Saure zugesprochen werden 
kann, indem aus der verbrauchten  Beize Eisen- 
vitriol hergestellt wird. Nach dem Verfahren der 
„Compagnie des Forges de Chatillon, Comm entry et 
Neuves-Maisons“ * kann auch aus der gebrauchten 
Beize die freie Saure m it gleichzeitiger Gewinnung 
des Eisenvitrioles zuriickgewonnen werden, was 
eine noch groBere Verbilligung des Beizverfahrens 
m it Schwefelsaure darstellt. Aber weder diese Yor
teile der Schwefelsaure noch der niedrige Preis 
wiegen die durch die reiner beizende Salzsaure zu 
umgehenden obengenannten M ehrarbeiten auf. F iir 
die Beizung von gew^hnlichen Blechen, wo es auf 
eine saubere Beizung weniger ankonim t, mag die

Fiir entlegene W erke ist der Preisunterschied zwi- 
sclien Salz- und Schwefelsaure infolge der groBeren 
Fracht bei der Salzsaure ausschlaggebend; die groBere 
Fracht erk lart sich dadurch, daB die Schwefelsaure 
eine 6Cgradige und die Salzsaure eine 2 3 gradige 
ist. F iir ein gleich groBes m it Salzsaure zu beizen- 
des B lechąuantum  ist dem nach eine etwa dreim al 
so groBe Saurem enge erforderlich; es ware also 
auch eine dreim al so hohe F rach t zu zahlen. Durch 
eine groBere Ausgiebigkeit der Salzsaure betragt 
dieses Yerhaltnis nicht 23 : 66 =  1 : 2 ,87 , sondern 
nach der P ras is  nu r 1 : 2,3 bis 2 ,4.

In Oesterreich - Ungam, wo der Saurepreis ein 
sehr hoher ist, werden fiir die Salzsaure rund 10 K 
fur 100 kg, fiir Schwefelsaure aber 10,50 K  fiir 
100 kg bezahlt; wo die Saure also ein kostspieliges 
Materiał darstellt, wird ganz besonders auf billige 
Saure gesehen, und erk lart sich daraus wrohl 
aueh die allgemeine Yerwendung von Schwefel
saure in den Beizereien Oesterreich - Ungarns. In 
Deutschland ist der Saurepreis ein niedriger; hier 
gelten ais Tagespreise etw a 3,50 M  fiir 100 kg fiir 
Salz- und Schwefelsaure. Dieser Preisunterschied

Anwendung von Schwefelsaure eine Verbilligung 
bedeuten; fiir WeiBbleche hingegen wie auch fiir 
einen Teil der S tanz- oder Geschirrbleche, welche 
eine unbedingt reine Beizung crfordem , um nicht 
dem AusschuB zu verfallen, ist dies n icht der Fali.

Beztiglich der Blasenbildung sei an dieser Stelle 
bem erkt, daB sie auf das Eisenm aterial zuriick- 
zufuhren ist. Gut durchgearbcitete und gare Char
gen geben stets ein blasenfreies Blech. H ier gilt 
auch das W ort: „Vom Schlehdorn kann man keine 
Aepfel verlangen“ .

In Abbildung 6 ist eine Trockenbeizanlage dar- 
gestellt, welche aus drei Trogen, einem Beiz-, 
Kaltwasser- und W arm wassertrog besteht, Zum 
Trocknen der Bleche d ient ein m it HeiBluft arbei- 
tender Trockenofen. Um das Entleeren der ge- 
beizten Bleche aus dem Beizkorb und ein separates 
Einstellen in den Trockenofen zu umgehen, fahren 
die Korbę an der Beizbahn hangend in den Trocken
ofen hinein. Das Trocknen dauert 5 bis 6 Minuten, 
welche Zeit der Beizdauer entsprieht, so daB der

* Vgl. „Stahl und Eisen" 1909, 14. Juli, S. 1079.
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in Trocknung befindlichc Korb dem nachfolgenden 
P latz  m acht. E in  E u tte ln  der im Trockenofen bc- 
findlichen Bleche erfolgt dureh einen dureh die
O fen vr and tretenden Daum en, der von der Beiz- 
maschine aus angetrieben wird. Dureh diesen 
Daum en wird der an der Beizbahn hangende Korb 
aus der senkrechten Lage gedriickt; er schnellt

Abbildung 7. 

Trocken vorrichtung.

zuriick, wenn der Daumen sich nach unten bewegt. 
D er Korb fallt dabei gegen eine etwas elastische 
W and und riitte lt so die Bleche durcheinander, 
was ein Abtropfen und ein Trennen der eng zu- 
sam menstęhenden Bleche zur Folgę hat.

Der in Abb. 6 dargestellte Ofen trocknet die Bleche 
sowohl dureh die H itze der Bodenplatten ais auch 
dureh die vorgewarm ten Seitenwande und den vor- 
gew arm ten W ind. D ureh Um- 
steuem  des Hebels a wird der 
Essenabzug b geoffnet, und die 
Abhitze streieht dureh die mit 
Steinen ausgesetzte Seitenwand 
und entw eicht zum Kamin e. Alit 
demselben Handgriff des Um- 
steuerns w ird der linkę Essen
abzug d sowohl ais auch die 
Drosselklappe des W indrohres e 
gesehlossen und die Drossel
klappe des W indrohres f geoffnet.
Die L uft streieht nun durcli die 
stark  erwarm te Seitenwand g 
hindureh und t r i t t  dureh kleine 
Oefinungen in den Trockenraum.
E in  A ustreten der Gase aus der anderen Seiten
wand li in den Trockenraum kann nich t erfolgen, 
da der Druck im Trockenraum  dies nicht zuliiBt. 
Die L u ft entw eicht teils dureh die Luftlocher der 
gegeniiberliegenden Seitenwand, teils dureh den in 
der Ofendecke befindlichen Schlitz, dureh den die 
H angestangen der Beizkorbe hindurchgehen.

Eine andere E inrichtung zum Trocknen der 
Bleche ist aus Abbildung 7 zu ersehen. Die ge- 
beizten Bleche werden einzeln aus dem  Beizkorb 
genommen und in das in der Niihe stehende Walz- 
gerust gesteckt. Das W alzgeriist besteht aus zwei

hohlen W alzen. in die iiberhitzter D am pf yon etwa 
250 bis 30 0 0 C einstrom t, der die W alzen stark 
anw arm t. Dureh den W alzdruck wird zuerst das 
W asser von den Blechen abgepreBt, und die ge- 
ringe Feuehtigkeit, welche noch den Blechen an- 
haftet, wird von der heiBen Walze so stark  er- 
w arm t, daB der geringe W asserruckstand sofort 
verdunstet. Die schiefe Ebene h in ter dem Walz- 
geriist h a t den Zweck, dem erw arm ten Blech einen 
langen WTeg zu geben, dam it die Feuehtigkeit Zeit 
ha t, genttgend zu verdampfen. Andernfalls wiir- 
den die teilweise noch feuchten Bleche unvollstan- 
dig getrocknet aufeinander fallen, und ware dann 
der Zweck nur ein unvollkommener. Is t ein natiir- 
lichcr Terrainunterschied nicht yorhanden, so emp- 
fiehlt es sieli, ein Transportband hin ter den W al
zen anzuordnen, auf welehem die Bleche Zeit 
haben, vollstandig zu trocknen. Die Walzen laufen 
m it etwa 30 Umdrehungen in der M inutę, so daB 
der Beizkorb in 8 bis 10 M inuten, welche Zeit 
der Beizdauer entspricht, entleert ist. Die Ab- 
dichtung der Dampfein- und -austrittsrohre an 
den W alzen erfolgt dureh Stoptbuchsen. Um eine 
geringe D am pfspannung in den W alzen zu be- 
kommen. haben die A ustrittsrohre einen kleinc- 
ren Q uerschnitt; die Spannung ist an dem in 
der A ustrittsleitung angebrachten M anom eter er- 
sichtlich.

In der Abbildung 4 ist auf der reehten Seite 
der Beizanlage eine E inrichtung zur G e w in  n u  n g  
d e s  E i s e n v i t r i o l e s  schem atisch dargestellt, 
wahrend Abbildung 8 die E ntladung  der ankom-

Abbildung 8. Saureverladung.

m enden und die Verladung der an die Saurefabrik 
zuruckgehenden Siiure darstellt.

Wie bereits oben bem erkt, wird die yerbrauchte 
Schwefelsaure zu Eisenvitriol ausgenutzt. Die Ver- 
wendung der Salzsaure zu Eisenfarbe und Salmiak 
nach dem W ii 1 f y śęhen Yerfahren* h a t leider eine 
U nrentabilitiit ergeben. Um die Salzsaure los zu 
werden, leitet m an dieselbe in m it K alk aus
gesetzte Behalter, um  auf diese Weise die Siiure 
zu neutralisieren. Einzelne Saurefabriken nehmen

* „Stahl und Eisen" 1907, 2. Oktober, S. 143.1).
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auch die Saure wieder zuriick. Zum Abfiillen der 
ankoinmenden Saure sowohl ais auch zur Lage- 
rung der Saure werden besondere E inrichtungen 
benutzt, die ebenfalls in Abbildung 8 wiedergegeben 
sind. Die auf dem Eisenbahnwagen stehenden 
Ballons A werden m ittels Gummischlauchen B in 
einen tiefliegenden Bottich C entleert. Zur W eiter- 
gabe der in dem B ottich befindlichen Saure wird 
ein Luftrohr D und das Saurerohr E  in den zu 
entleerenden B ottich F  gesteckt und die verblei- 
bende Oeffnung dieht angeschlossen, worauf ein 
leichter Luftdruck von der Pum pe G aus die Saure 
durch das Rohr E  in die Lagerballons H  und J 
driickt. Diese Ballons sind m it Schlauchen K und 
Rinnen L verbunden, und kann von hier aus die 
Saure zu den Beiztrogen II  gelangen. Die ver- 
brauchte Saure wird aus dem Beiztrog in ein 
unterirdisches Bassin N abgelassen, aus dem die 
Saure durch die M em branpumpe O in das Hoch- 
reservoir P  gehoben wird, von wo sie zur Ab- 
fullung in die zur Siiurefabrik zuriickgehenden 
Ballons gelangt.—

Nach dem Gliihen w andern die S tanz- oder 
Geschirrbleche in die Geschirrfabrik, wahrend die 
zur W eiBblechfabrikation bestim m ten Bleche ńoch 
dressiert, dann in der WeiBbeize gebeizt und end-

lich verzinnt werden. Die WeiCbeize h a t den. 
Zweck, die durch das Gliihen erfolgte neue Oxyd- 
schicht wegzunehmen. Die E inrichtung der WeiB- 
beize ist genau dieselbe wie dic der besprochenen 
Schwarzbeize. Ein Unterschied besteht nu r in- 
soferu, ais m eist eine stiirkere Beize notig is t, um  
die in den Blechen oft fest eindressierten Unreinig- 
keiten zu entfernen. D er Kanie WeiBbeize mag 
daher kommen, daB in der "WeiBbeize n u r solche 
Bleche gebeizt werden, welche verzinnt wrerden, 
also nur WeiBbleche. D er Siiureverbrauch bei der 
Weizbeize ist betrachtlich niedriger ais bei der 
Schwarzbeize; dies erkliirt sich dadurch, daB 
die hier gebeizten Bleche bereits vor dem Gliihen 
und Dressieren in der Schwarzbeize gebeizt w ur
den. Die Menge des hier vorhandenen Oxydes ist 
also sehr gering, und siittigt sich daher die Saure 
erst nach V erarbeitung einer viel griiBeren Blech- 
menge. Der Siiureverbrauch der einzelnen Beizen 
ist folgender:

Schwarzbeize: a) Schwefelsaure . . . 0,07 kg
b )-S a lz sa u r e ..............  0,15 „

WeiBbeize: a) Schwefelsaure . . . 0,02 „
b) Salzsaure . . . . .  0,03 „ 

fiir 1 kg Blech. Die Gewichtsabnahnie, Beizskalo 
genannt, be trag t fiir beide Beizbader zusammen 
3,0 bis 3 ,3 % .

Herstellung nahtloser Rohre.
I n  der Z e itsch rift „A m erican M ach in ist“ * is t 
A vor ein iger Z eit ein A ufsatz  iiber die H e r
stellung n ah tlo ser S tah lro h re  erschienen. Ich 
gebe im nachstehenden im' w esentlichen den 
Inhalt dieses A ufsa tzes w ieder und fiige einige 
E rlauterungen zu r besseren  B eu rte ilung  der V er- 
faliren bei.

Es handelt sich in der erw ahn ten  A rb e it 
zunachst um die H ers te llu n g  von R ohren  nach 
dem sogenannten  S t i e f e l - V e r f a h r e n ,  das 
auch in D eutschland von einem W erk  ausgefiih rt 
wird. M it diesem Y erfa liren  kiinnen R ohre in 
den D urchm essern von e tw a  2 ’/ 2 bis 4 3/ t Zoll bei 
einer L ange von 5 bis 6 m g ew a lz t w erden, w ah
rend nach dem M a n n e s m a n n -  und dem B r i e d e -  
V e r f a h r e n  R ohre  von 2 bis 13 Zoll D urchm . 
in Langen von 12 bis 15 m, bei B ed arf auch noch 
groBeren L angen  e rzeu g t w erden . D as S tiefel- 
Y erfahren b ie te t som it in d ieser H insiclit den 
beiden le tz tgenann ten  V erfah ren  gegeniiber keine 
Vorteile.

In dem eingangs genann ten  A ufsa tz  sind zwei 
H auptklassen nah tlo se r S tah lro h re  un terschieden, 
nandieb w a r m  g e w a l z t e  und k a l t  g e z o 
g e n  e. L e tz te re  w erden in A m erika ais K essel- 
rolire m ehr b ev o rzu g t; auch die R eg ie rung  der 
^ere in ig ten  S taa ten  sch re ib t s te ts  k a lt gezogene 
nahtlose R ohre  fiir W asse rk esse l fiir m oderne

K riegsschiffe vo r. Bei ih re r E rzeu g u n g  en ts tand  
jedoch insofern eine Schw ierigkeit, ais fiir das in 
F ra g e  komm ende V erfah ren  kein geeigne tes M ate
ria ł in A m erikahergcst e lit w erden konnte und dieses 
e rs t von E u ropa  eingefiih rt w erden mufite. Aus 
diesem S tah l w urden  die R ohre  zunachst in  
der W eise erzeug t, daB man die runden K niippel 
in der M itte  du rchbobrte  und den so gew onnenen 
H ohlblock durch Ziehen au f groBe L ange brach te . 
D iese M ethode w ar jedoch zu kostsp ielig . H eut- 
zu tag e  e rfo lg t die H erste llu n g  der nah tlosen  
R ohre  m it geringem  B edienungspersonal u n te r 
w eitgehender A nw endung se lb s tta tig  w irkender 
M aschinen. Um den Y erlau f des V erfah rens 
besser iibersehen zu  konnen, sei au f die D is- 
positionssk izze (A bbildung 1 ) verw iesen.

In  die runden  S tah lstabe  von etw a i 20  mm 
D urchm esser und e tw a 750  mm L ange  w ird  an 
einem E nde in der M itte ein kleines Loch ein- 
gek o rn t, das zu r  Z en trie ru n g  beim folgenden 
LochprozeB  d ien t. D iese z e n tr ie r te n  K niippel 
w erden einem W arinofen  zugefiih rt, h ie r au f 
Schw eiB hitze g eb rach t und dann m itte ls  eines 
R ollganges m it g e rillten  R ollen  zu r Loch- 
m asebine (S tie fe l-S ch ragw alze* ) befo rd ert. D er

* 1909, 2. T eil, S. 599/607.

* D ie W irkungaw eise der S tiefel-Schragw alze gelit 
auH einem  A ufsatz, der im  .Ir o n  A g e “ Yom 4. April 1907
S. 1043 vero£fentlicht w u rd e , h erior . E s ist in dem - 
soliien erw Shnt, dali auch dUnnwandige Rohre o h n e  
Y e r d r e h u n g g b e a n s p r u c h u n g  erzeugt werden kiin-
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Dispositionsskizze.

rundę z e n tr ie r te  S tah ls tab  w ird  von den F lachen  
der Sclieibenw alzen gefafit, w odurcli e r  sich 
um seine eigene Aclise d reh t. D urch diese Be-

nen, w as in der P raxis sich jodoch nicht erfOllte, da 
auch boi diesem  ProzeB nur sehr hom ogenes lioch- 
w ertiges M ateriał Yerwendung finden kann. D ieM annes- 
m annsche Schr&gwalze ist bei richtiger Kalibrierung  
ebenso wie die Stiefelsche Schragw alzo in der L age, 
auf verhiiltnism iiBig dunne WandBtarken zu arbeiten. 
Zur H erstellung groBer H ohlbliicke findet heute aus- 
schlieB lich die M annesm annscho Schragwalzo A nw en
dung. „In D eutschland werden H ohlkorper ftir Rohre 
bis etw a 5 Zoll durch g eeign ete  1’ressen hergestellt. 
Durch diesen ProzeB kann normalo Siem ens-M artin- 
Q ualitat Torwcndot werden, wiihrend zum Schrilgwalz- 
prozeB naeh S tiefel oder M annesm ann, w ie bereits 
orwahnt, nur besonderes, hierfiir hergeste lltes homo-

Abbildung 2.
Schriigwalzenvcrfahren naeh Stiefel.

gen es M ateriał Y erw endung finden kann. D erartige  
P rosien  werden von der F irm a Mark. Masch.-Bau- 
A nst., L udw ig Stuckenholz in  W ettor a. d. Ruhr her
g e s te llt .” D ie W irkungsw eise dor Stiefel-Schragw alze  
geht aus der Torstehenden Zeiclinung horror und ist 
in dem  oben erwahnten A ufsatz folgendes ausgefiihrt: 

„Zweck der Yorrichtung ist dic H erstellung von 
R ohren ohne V erdrehung oder Yerdrehungsbean- 
spruchung. D ieser E rfolg wird erre ich t, indem man 
dem  B łock  eine im w esentlichen  gleich form ige Dreh- 
geschw ind igkeit erteilt und zwar in allen T eilen , w elche  
in Berilhrung mit den A rbeitsflachen der Scheibe sind.

a rb e itu n g  ijffnet sich die M itte 
des K niippels, es en ts te h t ein 
H ohlraum , w as durch  dic Ein- 
fiih rung  eines D ornes an der 
S te lle , wo der genann te  K orner 
s i tz t ,  noch besch leun ig t wird.

D er D orn , der eine ange- 
sp itz te  Form  h a t, w ird  zw angs- 
w eise zw ischen den beiden sich 
drehenden Scheiben durch eine 
D ornstange  geh a ltcn , die eine 
g riifie reL an g e  b e s itz t und riick- 
wHrts g e s tii tz t is t ,  die sich je-
doch bei D rehung  des Hohl-
blockes m itdrehen  kann . Die 
Drehungsbew yegung d e r Scliei- 
ben is t d e ra r t,  daB der rundę 
S tab  m it g ro fier K ra f t spiral- 
form ig iiber 'd ie D ornsp itze  ge- 
w a lz t w ird , w odurch ein Hohl- 
k o rper (R ohrluppe) m it etwa 
8 mm W andstiirke  e rzeu g t wird.
U eber der D ornstange  befindet 

sich eine F iih rung , die durch einen pnęum ati-
schen Z ylinder geoffnet wrerden kann . D ie D orn
stan g e  kann durch eine kleine e lek trische  Vor-

(Abb 2). An den Punkten X X , wo das Profil sich  am 
meiston verjiingt nnd der A ngriffder Scheiben auf den 
Błock am groBten ist, sind die Radien x und Xj dor beiden 
Scheiben gleich , und in fo lgcd esB en  ist die dem Błock  
erteilte U m drehungsgeschw indigkeit an dieson Punkteu  
beider Scheiben d iese lb e, wahrend bei Y Y  der 
Radius y der einen Schoibe kleiner ist, a is die gem ein- 
sam en Radien x  u nd x ,, so d aB die m ittlere e£fektive Dreh- 
bew ogung, die dom Błock durch die beiden Scheiben  
bei der L in ie Y Y  erteilt wird, g le ich  ist derjenigen  
die dom bei x  x  erteilt wird, oder m it anderen  
W orten: Dio U m fangsgeschw indigkoit der Scheibe A 
ist bei ihrem  Radius y langsam er ais bei ihrein 
Radius x  und folglich  ist ihre D rehw irkung auf don 
Błock bei Y  langsam er ais bei X , aber die Um fangs- 
geechw indigkeit der anderen Scheibe B ist bei ihrem  
entgegengesetzten  Radius um so v iel groBer ais 
bei Xj, wie die U m fangsgeschw indigkeit bei y t lang
sam er ist ais bei x , so daB die m ittlere eifektive 
D rehbew egung des B lockes bei dem  groBeren, bezw. 
kleineren Radius y und y , der beiden Scheiben dieselbe  
ist, wie d iojenige der beiden g leichen  R adien x  und xt. 
F olg lich  wird derjenige T eil dos B lo ck es , der inner- 
halb des Angriffes der beiden Scheiben in der Linie 
Y Y  l ie g t ,  im w esentlichen m it derselben G eschw in
d igkeit gedreht wie derjenige T eil in der Linio X X .  
D ieso Bedingnng yerhindert in allen Angriffspunkten  
der Scheiben zw ischen don Punkten X X  und Y Y , 
daB ein groBerer Radius und eine groBero U m fangs- 
geschw indigkeit der anderen Scheibe sich entgegen- 
stehen, so daB kein Y ordrehen dos B lockes innerbalii 
der Angriffspunkte der beiden Scheiben dadurch ent- 
stehen kann und ein T eil des B lockes schneller g e 
dreht wiirde ais ein anderer. W enn kein Gleiten  
eintreten w urde, konnte eine k leine Differenz in der 
U m drehungsgeschw indigkeit an den Terschiedenen  
Punkten des BlockeB innerhalb des A ngriffes dor R ollfn  
eintreten, w eil der D urchm esser des B lockes bei X X  
etw as k leiner ist a is bei Y Y . In folge des G leitens  
tritt diese jedoch nicht ein, und wenn die B locke das 
Profil zw ischen den Scheiben yerla ssen , sind ihre 
Fjisern durchaus gerade und parallel."
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richtung zuriickgezogen  w erden* so dafi der H ohl- 
block in der P u h ru n g  fre i lieg t. L e tz te re  d ien t 
einerseits zum Schutze der A rb e ite r, anderse its  
dazu, dafi die D ornstange  sieli durch den D ruck  
nicht ausbiegt.

Nachdem nun d e r rundę S tab  durch die Locli- 
maschine gegangen  und d e r D orn  zuriickgezogen 
ist, g re ift ein A rb e ite r m it e iner Z ange zw isehen 
die W alzscheiben, le g t die D ornsp itze  zu r  K iih- 
lung in ein daneben liegendes W asserbassin  und 
setzt eine neue D ornsp itze  zw isehen die beiden 
Scheiben. D ieselbe s i tz t  ebenso w ie beim Stopfen- 
walzen iiber der D ornstange . D er D ruck , m it 
welchem die S tabe durch den L ochprozefi gegen  
den D orn g ed riick t w erden, v e rh in d e rt, dafi die 
Spitze abfollt.

W ahrend  der D orn nun zu riickgezogen  w ar, 
hebt eine G-ruppe von H ebeln die R ohrluppe aus 
der F iihrung und b rin g t sie in  den B ereicli der 
nilchsten M aschine, wo eine V erk le inerung  der 
W andstarke vorgenom m en und die U nregelm aB ig- 
keiten der Oberflache au sg ew alz t w erden. D ieses 
W alzw erk is t ein D uow alzw erk  m it H artguB - 
walzen und m ehreren  runden K alibern , von denen 
nur ein P a a r  g le ichze itig  b en u tz t w ird . D a 
diese aber durch den fortw tthrenden G ebrauch 
verschleiBen, so w ird , nachdem das eine K a 
liber unbrauchbar gew orden is t ,  das nttciiste 
Paar R illen in B enu tzung  genomm en und dam it 
ein ofteres A usbauen der W alzen  verm ieden. In  
der Mitte der runden  K aliber zw isehen den 
Walzen befindet sich w iederum  ein D orn aus 
GuBeisen. D ieser w ird  ebenfalls durch  eine D orn
stange gehalten , die sich nach h in ten  au f  der 
entgegengesetzten S eite  d e r W alze  ausdehnt. 
Die D ornstange b leib t in diesem F a lle  fe s t liegen, 
wird also n ich t w ie y o rh e r y o rw a rts  oder riick- 
warts gezogen. Aus der A bbildung 3 i s t  die 
Anordnung im w esentlichen ers ich tlich .

Die R ohrluppen w erden  durch die Q uertrans- 
portvorrichtung von der L ochm aschine in  eine 
Rinne vor das W a lz g e riis t geb rach t, h ie r durch 
einen pneum atischen S tofier y o rw arts  gedriick t 
und zw isehen die sich drelienden W alzen  ge- 
schoben. W ahrend  das R olir von den W alzen  
erfafit w ird, g eh t der gufieiserne D orn  von selbst 
in die M itte des R ohres, und die R ohroberflache 
wird ausgew alzt.

Das E n tfe rnen  des R ohres yom D orn w ird 
durch zwei pneum atische Z ylinder herbeigefiih rt, 
von denen der eine das Z uriickg leiten  eines S talil- 
keiles bew irk t, w odurch die obere W alze  durch 
die W irkung  k ra f tig e r  F edern  e tw a  15 mm im 
^ a lz g e riis te  gehoben w ird . D er andere  pneu- 
niatische Z ylinder d riick t die zw ei h in te r dem 
W alzgeriist angeordneten  g e rillten  R ollen, die 
sieli en tgegengesetz t d rehen wie die W alzen , auf 
die Oberflache des R o h res , w odurch das R ohr 
auf die E insteckseite  des W alzg eriis tes  geb rach t 
wird. Nachdem das R ohr also iiber dem D orn 
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g ew alz t i s t ,  w erden die W alzen , wie oben er- 
w iihnt, gehoben, die R uckzugsro llen  in T a tig - 
k e it g e se tz t und das R oh r w ieder y o r die 
W alze  zu riickgeb rach t. In  d e r R egel m achen 
die R ohre au f diesem  W alz g e riis t d re i S ticbe, 
und der D orn w ird  nach jedem  Sticli ausge- 
w echselt. D as A usw echseln der gufieisernen 
D ornę w ird  ais auB erst an strengend  bezeichnet, 
da sie genau  e in g ese tz t w erden und r ic h tig  zwi- 
schen den W alzen  liegen m iissen, um S ch ro tt- 
ro lire  zu yerm eiden. D er W a lz e r, der diese 
A rb e it beso rg t, w ird  alle  zehn M inutęn durch  
einen anderen  abgelost, D urch  diesen W a lz - 
prozefi w ird  die W an d sta rk e  erheblich  y e rr in g e rt 
und die O berflache von den R illen d e r L och
m aschine befreit.

D as R o h r w ird  nun durch eine m it R illen 
yersehene F iih rungsrinne  zu r  G lattm aschine (R ee- 
lingm aschine) g eb rach t. D ieselbe besteh t aus 
zw ei zy lindrischen  W alzen , die, yon oben ge- 
sehen, para lle le  A chsen haben; von der Seite 
gesehen k reu zen  sich jedoch dieseiben in  einem 
seh r k leinen W inkel. D ie beiden W alzen  drehen 
sich in  g le icher R ich tung , und das R oh r w ird  
zw isehen dieseiben p a ra lle l zu ihren  A chsen ein- 
g efiih rt. Zw isehen diesen W alzen  befindet sich 
w iederum  ein gu fie iserner D orn, w elcher von 
e iner langen D ornstange  g e trag en  w ird .

D ie zw ei W alzen  driicken au f die AuBen- 
seite  gegen  die W an d sta rk e  des sich drehenden 
R ohres. D urch die D rehung  und den D ruck  der 
W alzen  gegen  die A uBenseite der R ohrw and und 
d ieser w iederum  gegen den D orn au f  der Innen- 
seite  w ird  ein V erk leinern  der W an d sta rk e  e r
re ich t. D ie beschriebene M aschine d ien t also in 
der H aup tsache  dazu , um eine gleichm afiige 
W a n d s ta rk e  des R ohres zu erz ie len . Die W alzen  
d ieser G lattm asch ine (R eelingm aschine) w erden 
durch  einen k ra f tig e n  M otor angetrieben , dessen 
S tro m sta rk e  durch  ein A m pśrem eter geinessen 
w ird. W ah ren d  das R ohr durch die M aschine 
g eh t, s te ll t  d e r S teuerm ann die W alzen  durch 
ein H and rad  zusam m en und w ird  iiber den D ruck , 
den e r au f  das R oh r ausiib t, durch das A inpśre- 
ine te r u n te rr ic h te t. D ie D ornstange  w ird  ebenso 
w ie bei der L ochm aschine ru ck w arts  g e s tiitz t 
und kann durch eine k leine e lek trische  V orrich - 
tu n g  zuriickgezogen  w erden.

N achdem  das R ohr einm al durch  die G la tt
m aschine gegangen  is t, w ird  die D ornstange  
zuriickgezogen , und der S teuerm ann b e ta tig t 
m itte ls eines pneum atischen Z y linders w iederum  
eine G ruppe yon H ebeln, wrelche das R oh r au f 
einen kleinen  R o llgang  iiberheben und durch 
le tz te re n  dasselbe zu  einem W alz g e riis t fiihren, 
das zw ei K aliberrundw alzen  en th a lt. D as R ohr 
w ird  ohne D orn durch  ein K aliber gew alz t und 
dann durch U m steuern  d e r M aschine zuriick- 
g ew a lz t. E s w erden dem R o h r h ie r d re i S tiche 
gegeben, wro rau f es zu r R i  e l i t  m a s c h i n e  ge-
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lan g t. D ie W alzen  der R icb tinasch ine liegen 
iibereinander und sind, in h o rizo n ta le r R ieh tung  
gesehen, p a ra lle l g e lag e rt, in v e rtik a le r  R iehtung 
liegen die Achsen der W alzen  u n te r einem W inkel 
von e tw a 15°. D ie W alzen  besitzen  liyperbolische 

% Oberflache*, und es w ird au f dieser H aschine ohne
jl  D orn  g earb e ite t. D as R obr w ird  au f die ganze
|  L ange der W alzen  von denselben b e riih rt und
•g durch die R o ta tion  gerade  g e rich te t.
K N ach dem P ass ie ren  der R icb tw alzen  gelangen
^  die R ohre in eine F iih rung , ebenso wie nach der
w G lattm asch ine. D ie F iih rung  w ird  geijffnet, und
,§ das R oh r w ird  durch ein P a a r  H ebel au f  einen
% K e tten ro st geb rach t, au f welchem es abkuhlt
<1 und infolge der bestandigen D rehung  w ahrend

des F o rtsch re iten s  au f dem K iih lbett gerade  bleibt.

* U eber die richtige G estaltung der Oberflache 
siehe den A ufsatz von Prof. ®r.=Qnfi. F . M a y e r .  
„Stahl und Eisen" 1910, 19. Jan ., S. 105.
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Am Ende des K iih lbettes is t  die T em p era tu r des 
Rohres d e ra r t, daB es m it der H and  beriilirt 
werden kann. D ie R olire w erden  a lsdann  ab- 
gestochen, hydrau lisch  abgepreB t und nach  ih re r  
Yerwendung fe r tig  b earb e ite t.

F iir die H erste llung  der k a l t g e z o g e n e n  
R o l i r e  w ird  der g leiche P rozeB  bis einsclilieB- 
lieh der G lattm asch ine du rchgefiih rt. D a die 
genaue Dimension au f der K a ltz iehbank  gegeben 
wird, brauchen diese R oh re  n ich t durch die 
K aliberw alze zu gehen. Infolgedessen  w erden 
sie nach der G lattm asch ine m itte ls  eines L auf- 
kranes zu den K altz iehbanken  g eb rach t. L e tz te re  
sind lange E isen tische, an dereń einem Ende 
eine M atrize an g eb rach t is t, durch  dio das R oh r 
mittels eines K etten zu g es h indurchgezogen  w ird. 
Am Ende der B ank , gegenuber der K e tte , be
findet sich eine lange  S topfenstange, die an  dem 
entfernteren E nde g eh a lten  w ird . D ieser H a lte r  
gesta tte t ein Zuriickschieben der S tan g e  um 
etwa l/s m, w ahrend  bei dem V orw artsz iehen  
das vordere Ende, w elches einen D orn  aus ge- 
hartetem  S tah l t r a g t ,  genau  in  der M itte  der 
Matrize gehalten  w ird .

Ueber dem K e tten z u g  lau ft ein W ag en  au f 
Schienen, der m it ein p a a r  H aken au sg e riis te t 
ist, die beim H eru n te rla ssen  m it der langsam  
laufenden K ette  in  E ingriff komm en. V orn an 
diesem W agen  betindet sich eine S tah lk lau e , die 
von einem H ebel au f dem W ag en  bed ien t w er
den kann.

Ehe die R ohre  zu  diesen Z iehbanken kom- 
men, w erden sie an g esp itz t, d. h. sie w erden 
an einem Ende au f  eine L an g e  von e tw a 2 00  mm 
erhitzt und dann u n te r pneum atischen H am m ern 
zu einer rohen  S p itze  zusam rnengeschm iedet. 
Der Zweck d ieser S p itze  (A ngel) is t, daB die 
Rolire auf k u rze  E n tfe rn u n g  durch  die M atrizen  
geschoben w erden konnen, um dann au f  der 
anderen Seite von den K lauen des Z iehw agens 
erfdBt zu w erden.

Um die R ohre zu ziehen, w ird  die lange , 
den Stopfen trag en d e  S tange, welche na tu rlich  
im D urchm esser e tw as k le in e r is t, a is  die innere 
W eite des n ich t gezogenen  R ohres, zuriick- 
geschoben und h ie rdu rch  der S topfen von der 
Matrize en tfe rn t; h ie rau f w ird  das R o h r au f 
seine ganze L ange iiber die S tan g e  gebrach t, 
so daB das an g esp itz te  E nde durch die M atrize  
vorsteht und von den K lauen des W ag en s au f 
der anderen Seite erfaB t w erden kann . D ie 
lange S tange m it dem S topfen w ird  vorw ,'lrts 
gezogen, bis derselbe genau  in die M itte  der 
Matrize kom m t. A lsdann  w erden durch  B e
tatigung des H ebels au f dem W agen  die H aken 
>n die G lieder der K e tte  e ingeriick t und das 
Rohr durch die M atrize  gezogen. D ie M atrize  
lst in ihrem  D urchm esser e tw as g e rin g e r ais 
der AuBendurchm esser des R ohres. D ieses K alt-

z iehen e rg ib t eine kleine Y errin g eru n g  des R ohr- 
durchm essers und dadurch  ein V erlangern  des 
R ohres. AuBerdem w ird  eine genaue D im ension 
e rz ie lt, welche im A uBendurchm esser genau  dem 
D urchm esser der M atrize , im Innendurchm esser 
dem D urchm esser des S topfens en tsp rieh t.

D ie R olire mussen, dam it sie durch  den 
ZiehprozeB  eine g la t te  Oberfiache e rha lten , in 
schw acher heiB er Schw efelsaure g eb e iz t w erden, 
urn den beim W arm w alzen  sich ergebenden  
Z under zu en tfernen . N ach dem B eizen w erden 
die R ohre g u t abgesp iilt und in  heiBes W asse r 
g eb rach t, in welchem T a lg  au fgeliist is t. L e tz - 
te r e r  w irk t dann w ahrend  des Z iehprozesses ais 
Schm ierrnittel.

D as R ohr e rh a lt au f  der K altz iehbank  
m ehrere  Ziige und muB nach  jedem  Z iehprozeB 
so rg fa ltig  au sgeg liih t w erden. N ach dem A us- 
g liihen w ird  d e r Z under aberm als durch B eizen  
en tfe rn t, das R o h r in die T a lg lo sung  g e b ra c h t 
und ihm  dann ein w e ite re r  Zug gegeben. D urch  
den K altz iehprozeB  w erden n ich t n u r ru n d ę  
R ohre e rzeu g t, sondern  auch andere  F orm en , 
ovale, rech teck ige , ąuad ra tische , sechseckige usw ., 
indem  die R ohre durch  h ie rzu  passende M a
tr iz en  gezogen  w erden.

Herstellung von Rohren grSBereu Durcliniessers 
mittels Pressen.

D er im Y orstehenden  beschriebene W a lz - 
prozeB  is t  fiir nah tlose  R ohre  bis a llerhochstens 
5 1/2 Zoll durch fiih rbar, fUr groBe A bm essungen 
h ingegen  w erden die R ohre aus P la t te n  gepreB t. 
Zu diesem Zweck w erden zunachst die P la t te n  
au f e iner P re sse  h e rg e s te llt, und zw ar je  nach 
der GroBe der R ohre bis zu einem D urchm esser 
von 1500  mm bei e iner S ta rk ę  von e tw a 
65  mm. Nachdem  die P la t te n  e rw a rm t sind, 
w erden sie iiber eine k re isrunde  M atrize  g e leg t, 
durch die m itte ls  hydrau lischen  D ruckes ein 
stum pfer D orn  ged riick t w ird , w odurch die 
P la t te  die F orm  einer Schiissel e rh a lt. D iese 
w ird  w iederum  e rh itz t und durch  eine zw eite  
M atrize  ged riick t, so daB ein k le iner Z y linder 
m it e iner halbkugelform igen Bodenflache ent- 
s teh t. D ieser zy lindrische K orper w ird  nunm ehr 
iiber einen guB eisernen P lu n g e r  geschoben, der 
einen H ub von e tw a  6 m h a t und durch einen 
hydrau lischen  Z y linder b e ta t ig t w erden kann . 
D er P lu n g e r is t  so angeordnet, daB e r durch 
einen kleinen  hydrau lischen  Z y linder seitlich  
h e rausged re lit w erden kann , um die kleinen 
zy lindrisehen  K orper aufzunehm en. N achdem  
d e r P lu n g e r w ieder in  seine L ag e  zuriick- 
g eb rach t is t, w ird  e r  m it dem darau fliegenden  
k u rzeń  R ohrenstiick  durch eine R eihe von e tw a
6 oder 9 M atrizen  gedriick t, von  w elchen jed e  
etw as k le iner is t  a is  die vorhergehende. A uf
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diese W eise  e rh a lt man einen langen  S tahl- 
zy linder, der am Ende noch geschlossen is t. 
Um k le inere W an d sta rk en  zu erhalten , w ieder- 
lio lt man dieses Y erfah ren  nach dem E rh itzen  
des R ohres. A uf diese W eise w erden auch die 
K ohlensaure - Gasflaschen e rzeug t. D ie w arm  
gezogenen  R ohre , in GroBen u n te r 8 1/2 Zoll, 
konnen au f K altziehbiinken au f die genaue W ańd-

stiirke und den genauen D urchm esser gebrach t 
w erden .*  K a r l  G ruber, D usseldorf.

* N ach deni .Mannesmann- und liriede-Verl'ahren  
konnen Kobro bis 13 Zoll in Langen bis 15 m her- 
gestellt werden, wahrend nncli obigen l ’roBverfahren 
nur L angen  von allcrliochstcns 6 m erzeugt werden. 
D abei gesta ltet sich  der W alzprozeB verm utlicli billiger 
ala der oben beschriebene 1’reBjirozeB.

Z ur Frage der Wirtschaftlichkeit des Eisenbetonbaues.
Von Zivilingenieur Fr. B a u m  a n n in Mannheim.

I n den Ausfiihrungen des Herrn Obcringenieurs 
-*■ F  i s c h m a n n in Dlisseldorf gelegentlich der 
H auptversam m lung des Yereins deutscher Eisen- 
hiittenleute* haben die im Hochbau in neuerer Zeit 
in Anwendung befindlichen Bauweisen eine ein- 
gehende Behandlung erfahren. E s ist in denselben 
d e r Kacliweis gefiihrt worden, daB der Eisenbeton- 
bau  in den letzten Jahren eine Y erbreitung gefunden 
h a t, die ihm, auch bei gerechter W iirdigung aller 
seiner Yorziige, nicht zukonim t, daB er gewisser- 
maBen „ in  Mode“ gekomnien ist und haufig von 
A rchitekten  und Bauherren zutn N achteil anderer 
Baustoffe gewiihlt. wird, um  nicht ais riiekstandig 
zu gelten, in der stillschweigenden Voraussetzung, 
daB das, was die Mehrzahl tu t , schon das Richtige 
sein w ird, iiber das m an sieli nicht erst den Kopf 
•zerbrechen muB.

Zweifellos gibt es zalilreiche Anwendungsgebiete, 
besonders im Tiefbau, in denen der Eisenbeton ge- 
rechterweise ohne W ettbew erb geworden is t; ja  es 
g ib t sogar Neuerungen, die sich oline die Erfindung 
des Eisenbetons nicht so leicht Bahn gebroclien hiitten, 
wie z. B. die U ntergrundbahnen, m it ihren oft ver- 
wiekelten Tunnelrohrenanordńungen m it Stationen, 
T r ep pen, Aufzttgen ganz oder teilweise im Grund- 
wasser liegend, sich u n te r StraBen, Fliissen, Hiiusern 
hinziehend, dem E rd- und W asserdruck wie auch 
chemischen Einfliissen m it gleichem Erfolg wider- 
s te liend! Die auBerordentliche Anwendungs f a h i g - 
k e i t des Eisenbetons in technischer H insicht mag 
viel schuld daran  sein, daB die Anschauung im mer 
m elir um  sich greift, derselbe sei auch in w i r  t - 
s c h a f t l i c h e r  H insicht s t e t s  iiberlegen. Die 
Spezialfirmen verfallen aus leicht begreiflichen 
G riinden fortgesetzt auf neue Anwendungsformen, 
gewohnlieh zunachst fiir die eigenen Anlagen und 
B etriebe, und haben es bislier vorziłglięh verstanden, 
fiir ihre Neuerungen P ropaganda zu machen. Gegen 
die Yerwendung von Eisenbeton z. B. fiir Kamine 
sprieht, bei normalen B augrundverhaltnissen wenig- 
stens, so ziemlich alles und  doch finden sich schon 
A usfiihrungen bis zu den groBteu Ąbmessungen, 
obwohl die E rfahrungen gering sind und die W irt
schaftlichkeit daher in keiner Weise erwiesen ist.

,,S tahł und Eisen‘Ł 1910, 11. Mai, S. 782 u. f.

Auch im Hochbau wird in vielen Fiillen der Eisen
beton angewendet, wo aus w irtschaftlichen Griinden 
andere Baustoffe am  P latze waren, so besonders bei 
Geschaftshiiusern, W ohnhausern in StraBenzugen m it 
wachsendem Yerkehr, industriellen Anlagen, Fabri- 
ken, B auten, die lediglicli dem Yerkehr dienen, kurz 
allen denjenigen Bauwerken, die einem Zweek dienen, 
von dem sich m it ciniger B estim m theit annehmen 
liiBt, daB das Ende der Entw icklung noch nicht er- 
reiclit ist.

Nachdem die Zweifel, die vor wenigen Jahren 
noch iiber die H altbarkeit in statischer und  chemischcr 
H insicht bestanden, durch zahllose Yersuche zu- 
gunsten der neuen Bauweise entscliieden waren, 
mogen es vor allen anderen zwei Vorziige gewesen 
sein, die dem Eisenbeton die Einfiihrung in den 
Hochbau erleichterten: die Feuersicherheit und die 
geringen Unterhaltungskosten. Die absolut billigste 
Bauweise ist der Beton- und E isenbetonbau wohl 
nie, ińsofem nur die Neubaukosten ins Auge gefaBt 
werden. Doch kom m t es darauf allein ja  n ich t an, 
wenn von Gebauden, die n u r einem voriibergeliendcn 
Bediirfnis entsprechen, abgesehen wird. F u r solche 
Bauwerke kom m t auch heute noch fast nu r das llo lz  
in Betracht.

Die Frage, welche Baustoffe zu wahlen sind, ist 
eine w irtschaftliche im weiteren Sinne des W ortes: 
N e u b a u -  und U n t e r h a l t u n g s k o s t e n  
sollen ein Minimum werden, die S i c h  e r  h  e i t  
gegen Feuer und andere Einfliisse ein M asimum 
(in der Rentabilitatsberechnung t r i t t  dieser F ak tor 
z. B. in G estalt der Versicherungspramien usw. in 
die Erscheinung) und ferner soli die A n p a s s u n g  s- 
f i l h  i g k e i t  der Gebiiude an die Wechsclfiille des 
wirtschaftlichen Lebens (bei Fabrikanlagen z. B. 
besonders an die Fortsehritte  der Technik) ein Maxi- 
mum werden. Der letztere F ak to r wird sehr oft zu 
gering angeschlagen, bei Wolin- und Geschafts- 
hausern meist ganz iibersehen. E s h a t dies seinen 
H auptgrund wohl darin, daB sich bei der alten  B au
weise diese Frage ganz von selbst regelte, da m an bei 
baulichen Aenderungen und U m bauten selten auf 
erhebliche, wohl nie auf unuberwindliche Schwierig- 
keiten stofien konnte. Die Auswechslung einer Stiitze 
oder eines Balkens aus irgend einem G randę, sei es, 
um einer erhohten Belastung Rechnung zu tragen,
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sei es, um Baum  zu schaffen fiir einen Aufzug, eine 
Treppe oder dergl., bo t keine Schwierigkeiten. 
Durch Augenschein und MaCaufnahme konnte man 
sich, auch ohne die alten Baupliine zur H am l zu haben, 
von der Beschaffenheit und Tragfahigkeit ein Bild 
machen und seine MaBnahmen treffen. W ar das 
Gebiiudein seiner ganzen Anlage uiiwirtschaftlich ge- 
worden, so standen dem vollstandigen A bbruch un ter 
Umstanden bis zur Fundam entsohle keine besonderen 
Schwierigkeiten im Wege. Der W ert des anfallenden 
Altmaterials iibcrwiegt fast im mer dic Abbruchlohne, 
so daB meist das fiir den A bbruch bestim m te Gebaudc 
noch einen gewissen W ert an und fiir sich hat. Die 
alten Steine konnen bei untergeordneten B auten 
wieder yerwendet. werden, das Holz kann unter 
seinen Brennholzwert, das Eisen un ter seinen Schrott- 
wert, der mindestens l/ 4 bis l/3 des Neuwcrtcs betragt, 
nicht sinken. Besonders das Eisen erleidet eine ver- 
haltńismaBig geringe Entw ertung.

Wie liegen nun die Verhaltnisse hinsichtlich der 
U m b a u I a h i g k  e i t  der E isenbetonbauten  und 
der Neubebauungsfiihigkeit von Grundstiicken, auf 
denen solche B auten errichtet w urden? Die erstere 
Frage ist schon ofter aufgetaucht und von den Be
teiligten dahin beantw ortet worden, daB bauliche 
Aenderungcn keine Schwierigkeiten bieten. Dies 
ist durchaus unzutreffend, besonders bei kleinprofilig 
armierten K onstruktionen. E s ist sogar geradezu 
ein Ding der Unmoglichkeit, z. B. einen U nterzug zu 
verstarken oder einen Tragerwechsel einzubauen. 
Trageranschlusse konnen nachtraglich uberhaupt 
nicht inclir hergestellt werden. Es ist ja  auch all- 
geraein bekannt und ais grofier Mangel zu bezeichnen, 
daB frischer Beton m it erhiirtetem  nicht m ehr ab- 
bindet. Auch die N achrechnung eines yorhandencn 
Triigers ist uninoglich, da m an sich iiber Stiirke und 
Lage der Armierung nachtraglich n icht m ehr orien- 
tieren kann. Schon die H erstellung einer Oeffnung 
in einer Decke fiir einen Aufzug z. B. is t in einwand- 
Jreier Weise kaum  zu bewcrkstelligen. Auch das 
Anbringcn von Transmissionen an Decken und Wiin- 
den ist bei Hennebi([ue-Konstruktionen schwierig, 
da beim D urchbrechcn oder Einbohren von Lochem 
die Armierung verletzt werden kann. In  jedem  Fali 
sind die Kosten naclitriigliclier Aenderungen un- 
verhaltnism;iBig lioeh gegeuiiber solchen bei IIolz- 
und Eiscnkonstruktionsbauten. In besonders schwie- 
ngen Fallen wird m an von den angedeuteten Aen
derungen Abstand nehmen und sich m it einem w irt- 
schaftlich unvorteilhaften Zustand abfinden miissen. 
Die MSglichkęit eines solchen Zustandes ist aber auf 
alle Fiille bei der W ahl des Baustoffes von vornherein 
ins Auge zu fassen. Bei der geringen E rfahrung, 
dic man m it E isenbetonbauten in dieser H insicht 
bis jetzt hat, ist es n icht zu verw undern, daB nicht 
schon ofter Kiagen dariiber lau t geworden sind. Dio 
gleichen Umstiinde, die bei Eisenbauten zu nach- 
traglichen baulichen Aenderungen erfahrungsgemaB 
gefiihrt haben, werden sich m it der Zeit auch hier 
einstellen.

Wie s teh t es nun m it der Ń e u b e b a u u n g  
eines Grundstiickes, auf dem sich ein nacli der neuen 
Bauweise errichtetes Gebaudc befindet? H ier liegen 
natiirlich die Verhaltnisse noch unendlich viel schlech- 
ter. D er A bbruch eines solchen Geb<ludes w ird n ich t 
n u r nichts einbringen, sondern noch eine sehr groBe 
Summę verschlingen. Bis je tz t stelien fiir das Aus- 
e inandertrennen der monolitlicn K onstruktionen nur 
prim itive W erkzeuge zur Verfiigung; es ist auch kaum  
anzunehm en, daB sich hierin in Zukunft vicl iindert. 
Die Bearbeitung des S teinm aterials fiir Bauzwccke 
erfolgt heute noch in gleichcr Weise wie in den iiltesten 
Zeiten, abgesehen von der Anwendung der PreBluft 
fiir die Betiitigung der HandmeiBel in einzelnen Fallen. 
Ein Verfahren entsprechend dem autogenen Schneiden 
des Eisens ist n icht zu erwarten. Selbst m it dem 
auBersten M ittel, den brisanten Sprengstoffen, ist 
dem Eisenbeton schlecht beizukommen, w eit schlech- 
te r  ais dem hartesten  Gestein. Wie ungeheuer die 
Schwierigkeiten der Beseitigung von E isenbeton
bauten  sind, geht aus einem Aufsatz* des Eisenbalin- 
Bau- und  Betriebsinspektors S i c b e n in Duis
burg hervor, der die Sprengung einer kleinen StraBen- 
briicko beschreibt. Infolge des viergleisigcn Aus- 
baues einer Eisenbahnstrecke muBte eine a c l i t  
Jah re  zuvor erbaute StraBenbriicke von 10,5 m 
Breite (in drei Streifen von je 3,5 m  betoniert) und 
17 m Lichtweite beseitigt werden. Der Bogen von
3,3 m Pfeil w ar im Scheitcl 0 ,3 , an den Kśimpfem 
0,45 m stark. In der Briickcnrichtung bestand die 
Armierung aus zwei Lagen von 14 n im  starken Eisen 
von 15 cm Teilung, quer dazu zwei Lagen von 8 nun 
starken Driihten bei 0,5 bis 0,6 m  Teilung. Es lagen 
aber keine auBergewohnliclien Verhaltnisse vor. F u r 
die Sprengung w urde die M ilitarsprengmuijition 
Nr. 88 (geprefite Granatfullung) yerw endet, im ganzen 
60 K orper von 7 x 5 x 4 cm Scitenlange. Die 
W irkung dieser groBen Sprengladung war, daB die 
Briicke im Scheitel durchgeschlagcn wurde und  von 
den K am pfern abstiirzte. W are eine etwas groBere 
K ontinuitśit an  den Kam pfern, wie m eist iiblich^ 
yorhanden gcwesen, so w are der A bsturz n icht erfolgt. 
D er w eiteren Zerkleinerung der abgestiirzten groBen 
Stiicke stellten sich ungeahnte Schwierigkeiten en t- 
gegen. S i e b e n  schreibt daruber wortlich:

„B ei SuiJerster Anstrcngung der reicliiich zur Ver- 
ftigung stehenden Arbeitskriifte war liierbei der Erfolg  
nur gering. D aher wurden zur Zerkleinerung der Ge- 
wolbestucke weitere Sprcngnngen vorgenommen. D er  
Erfolg dieser Sprengungen blieb jedoeli w eit hinter den  
Erwartungen zuriick, da an den einzelnen Ladestellen  
ledigiich Lócher von etwa 20 era Durchmesser durch 
den Bctonkórpcr geschlagen und die hier befindlichen  
Eisenatabe durchgeschmolzcn wurden; einigermafien 
handiiehe Stucke wurden bei diesem Zerkleirierungs- 
vcrfahren nicht erzielt. Nachdem  durch Aufwand einer 
groBen Menge Sprengstoff und namentlieh durch Auf- 
hauen der Kisse sowie Zersehnaiden der Eisencinlagen 
Teile von etw a 1,5 bis 2 m  (!) FłiichengroBe hergestellt 
waren, wurde unter Zuhilfenahme zweier Geratewagen 
und dreier Maschinen die Abfulir dieser Stiicke bewerk-

* „Zentraiblatt der Bauverwaltung“ 1909, 13. N ov .,
S. 592...........................
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stelligt. Immerhin war es nur moglich, bis zum Abend 
das eine der beiden Gleise fur den ersten fahrplan- 
miiBigen Zug freizumachen, wahrend der vollc Betrieb  
erst am 3. Mai m ittags (Also nach 31 Stunden. D. li.)  
wieder im  Gango \var.“

AYas hier von besonderem Interesse ist, das is t 
crstens der U m stand, daB nach achtjahrigem  Bestand 
der Briicke schon sich das Bediirfnis einstellte, die- 
selbe zu entfernen, obwohl bei derartigen Bauwerken 
in hoherem MaBe der Zukunft Rechnung getragen 
zu werden pflegt, ais es im Hoehbau tiblich ist, und 
zweitens der geringe Erfolg der Sprengung, der auch 
in  strategischer H insicht bemerkenswert ist. Man 
vergleiche dam it die Leichtigkeit, m it der eiserne 
Briicken von betrachtlichen Abmessungen wahrend 
ganz kurzer Zugpausen herausgenommen und durch 
neue ersetzt worden sind, ohne Materiał zu zerstoren, 
vóllig zu entw erten und auBerst lastige Triimmer 
zu schaffen, und ohne die benachbarten Gleise und 
sonstigen Anlagen zu gefiihrden, wie es bei einer 
Sprengung der Fali ist. Man konnte versucht sein, 
den E inw and zu machen, daB hier eine seltene Aus- 
nahm e vorliegt, und daB es n icht so leicht vorkommen 
kann, eine Brucke beseitigen zu mussen. Dies ist 
aber durchaus nicht der Fali; die meisten iiltercn 
Briicken fiir den StraBenverkehr sowohl wie fiir den 
E isenbahnbctrieb haben im Laufe der Zeit ersetzt 
oder verstiirkt werden mussen. Davon sind die 
wenigsten im  eigentlichen Siime des W ortes bau- 
fallig gewesen, die meisten geniigten den Anfor
derungen des modernen Yerkehrs nicht mehr. Be
sonders h a t die Erhohung der Raddrucke die Aus- 
wechslung unzahliger kleiner, eiserner (Jebcrbauten 
notwendig gem acht, was in der Regel in der Weise 
erfolgte, daB m an in Zugpausen die alte Brucke 
herausnahm  und durch die bereitliegende neue Kon- 
struk tion  ersetzte. GroBere Storungen des Yerkehrs 
w urden seiten notwendig.

Bei Eisenbetonbriicken ist ein solcher Arbeits- 
vorgang natiirlich vollkommen ausgeschlossen. Wie 
m an sich die Beseitigung einer Eisenbetonbriicke 
ungefahr zu denken hat, ist bereits geschildert w orden; 
daB die H erstellung eines neuen Ueberbaues Wochen 
und Monate dauert, liegt wegen der U m standlichkeit 
der Einschalung und der unbedingt erforderlichen 
A bbindezeit auf der H and.

Der weitere Einwand, daB die Yerhaltnisse heute 
grundsatzlich anders liegen ais friiher, ist nu r teil- 
weise bcrechtigt. E s steh t uns allerdings heute ein 
weitaus groBeres MaB von E rfahrung zur Yerfugung 
ais etw a vor 20 oder 30 Jahren, das uns eher ermog- 
licht, fiir die nachste Zeit die Entw icklung der Dinge 
vorauszuschen. Aber m an h a t sich in dieser H insicht 
schon zu oft getiiuscht, um  eine Prophezeiung noch 
anders ais auBerst skeptisch aufnehmen zu konnen. 
Um nur ein einfaches Beispiel herauszugreifen: Yor 
15 Jahren  reichten die Lokomotivdrehscheiben 
unserer S taatsbalm en m it 13 bis 14 m  Durchmesser 
noch fiir fast alle Łokomotiven. M it der Entw icklung 
des Lokomotiybaues und den erhohten Anforderungen 
des Yerkehrs yergroBerte m an nach und nach die

Drehscheiben auf 15, 16 bis 17, 18, 20 und 22 m. 
Innerhalb ganz kurzer Zeit waren dieselben oft un- 
zulanglich geworden und muBten durch groBere er
setzt werden, weil inzwischen die Lokom otiven wieder 
groBer geworden waren. Noch nich t auf fiinf Jahre 
liinaus konnte m it Sicherheit gebaut werden. Wenn 
die weitere Entwicklung m ancher unserer Verkehrs- 
m itte l sich verlangsam t oder ganz zum AbschluB 
kom m t, so h a t dies seinen Grund zum Teil in dem 
ungeheuren U m f a n g  der bereits bestehenden 
Einrichtungen. M andenkenurz. B. an die Einfiihrung 
einer besseren Eisenbahnkupplung.

Es ist ais ein wahres Gliick zu bezeichncn, daB 
die Einfiihrung des Eisenbetons n icht in den Kind- 
heitstagen unserer modernen Technik erfolgte, was 
sehr wohl moglich gewesen ware, denn Zement und 
Eisen sind schon von altersher bekannt. D ann wiire 
wohl die Entwicklung der Eisenbahnfahrzeuge von 
vornherein unterbunden worden, und das Gewicht 
derselben ha tte  ein fiir allemal, wie die Spurweite 
oder das Umgrenzungsprofil, beibehalten werden 
mussen. Ungiinstiger liegen die Verhiiltnisse z. B. 
bei den LandstraBenbriicken, die in neuerer Zeit mit 
Yorliebe aus Eisenbeton hergestellt werden. Hier 
liiBt sich sehr wohl annehmen, daB m it dem Ausbau 
der StraBenbahnnetze und der Entw icklung des 
Automobil-Lastzugverkehrs sich bald Bediirfnisse 
herausstellen, StraBenbrucken zu verstarken oder 
auszuwechseln. W ollte m an dazu iibergehen, die 
arm ierten Betonbriicken gleich so zu bauen, daB 
ihre Tragfahigkeit a l l e n  kiinftigen Moglichkeiten 
entspricht, so konnte von einer Wettbewerbsfiihigkeit 
gegen Eisen wohl keine Rede m ehr sein. denn bei der 
Verwendung von Eisen besteht keine Veranlassung, 
gewissermaBen fiir die Ew igkeit zu bauen.

Bedenkiich is t dis oft uniiberlegte Yerwendung 
des Eisenbetons im F  a  b r i k b a  u , denn hier liiBt 
sich noch weniger sagen, was die Zukunft bringt. 
Wohl haben sich in vielen Fabrikatiońszweigen 
N orm altypen von Maschinen, A pparaten und  son
stigen Einrichtungsgegenstiinden herausgebildet, die 
auf einer sehr hohen Stufe der E ntw icklung stehen, 
so daB nicht anzunelnnen ist, daB in dieser Hinsicht 
noch groBe Ueberraschungen bevorstehen (wie z. B. 
in der Textilindustrie). Dagegen ist man in yielen 
groBen W erken der M etallindustrie durch jahrelange 
E rfahrung dazu gekommen, die Gebiiude, soweit 
es die Verhiiltnisse iiberhaupt gestatten , moglichst 
„norm al“ anzulegen, ungeachtet dessen, daB sie dem 
m om entanen Bediirfnis n icht genau entsprechen. 
E s werden also die Gebiiude moglichst einheitlich 
und regelniaBig gebaut, alle Umfassungswande zum 
Erw eitern nach allen Seiten vorgesehen, alle An- 
schliisse von Trageni und  Yerbanden „norm al" 
zugerichtet, was sich besonders bei Eisenfachwerk 
sehr einfach gestaltet. Bei einer derartigen Kon- 
struktion  ist der Aufwand bei Betriebsamlerungen, 
ja  sogar bei Fabriksyerlegungen natiirlich sehr gering. 
Bei Eisenbetongebauden sind, wie friiher schon 
hervorgehoben, bauliche Aenderungen nur schwer
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vorzunehmen; bei Fabriksverlegungen werden sich, 
wenn solche in absehbarcr Zeit ein treten , die Mangel 
der monolithen Bauweise in vollem Umfang zeigen. 
Fabriken, die in ihrer Gcsam tanlage unw irtschaft- 
lich geworden sind oder einer Stadterw eiterung 
weichen mussen, oder dereń Gebiiude aus irgend einem 
Grunde einen solchen W ertzuwachs erfahren haben, 
daB eine Verlegung des ganzen Betriebes geboten 
erscheint, konnen infolge der groBen A bbruchs- und 
Neubaukosten der Betongebaude gegeniiber Eisen- 
bauten groBe EinbuBen erleiden; ja  es is t sehr wohl 
denkbar, daB in besonders ungunstigen Fiillen, wenn 
z. B. arm ierte, fiir N eubauten n icht verwendbare 
Fundamente vorhanden sind, oder sta rk  arm ierte 
Stiitzen und Unterzuge, dicke w eitgespannte Decken- 
platten zu beseitigen sind, eine direkte E n t w e r -  
t  u n g d e s  B a  u g e 1 ii n d e s zu erw arten ist. 
Haufiger diirfte dieser Fali bei Wolm- und Geschiifts- 
liausern eintreten. In  den groBeren Stiidten werden 
alljahrlich iiltere Gebiiude in groBer Zahl bis auf die 
Fundam entsohlebcseitigt,um  N eubauten yon groBerer 
Rentabilitat P latz  zu machen. Dies erfolgt yorwiegend 
in StraBenziigen m it wachsendem V erkehr: Wohn- 
hauser machen Geschaftshiiusem P la tz , im weiteren 
Yerlauf der Entw icklung fallen auch diese wieder, 
um noch groBeren B auten, Hotels, W arenliausem  
das Feld zu iiberlassen.

Der m odem e Stiidtebau legt den spateren Cha
rakter eines StraBenzuges ais W ohn- oder Verkehrs- 
und GeschitftsstraBe von vornherein fest. Auf diese 
Weise wird fu r die Zukunft in hoherem MaBe, ais es 
seither moglich war, vermieden, daB an die Stelle 
yon W ohnhausem  Geschaftshauser treten . Das 
Bediirfnis, U m bauten und N eubauten vorzunehmen, 
wird in dieser H insicht nicht m ehr so haufig wie in 
den letzten Jahren  eintreten. W as sich jedoch nicht 
venneiden laBt, das ist, daB sich die Yerkehrs- 
straBen im Laufc der Zeit zu solchen hoherer Ordnung 
cntwickeln. M it dem A usbau der weiteren Umgebung 
"•;ichst der Yerkehr in diesen StraBen, und dam it 
macht sich das Bediirfnis geltend, an die Stelle der 
ursprttnglichen kleineren Geschaftshauser grofiere 
Bauten, R estaurants, H otels, W arenhiiuser, eventuell 
auch offentliche Gebiiude tre ten  zu lassen. Diese 
Entwicklung is t eine Folgę der City-Bildung, dic 
man iiberall beobachten kann, und die oft ungeheuer 
schnell voranschreitet. In  den W eltstadten  is t es 
eine hiiufige Erscheinung, daB groBe B auten, die 
erst vor wenigen Jahren  errichtet worden waren, 
wieder niedergelegt werden, um  den B auplatz fiir 
noch groBere Anlagen freizumachen. Wegen des 
Zinsausfalles mussen solche B auten m it groBter Be- 
schleunigung yorgenommen werden, und m an h a t es 
seither auch m eist vorgezogcn, in Eisen s ta t t  in Eisen
beton zu bauen, um  die Abbindezeit zu yermeiden. 
Mit derselben H ast werden natiirlich auch die alten 
Gebiiude niedergelegt, was keine Schwierigkeiten hat, 
wenn sie aus Holz, Stein und  Eisen bestehen. Eisen- 
betongebaude werden der N eubebauung ungeheure 
Schwierigkeiten entgegensetzen, und  es is t zu er

w arten, daB die Spckulation diese Gebiiude meidet. 
Das h a t zur natiirlichcn Folgę, daB, wenn man erst 
einmal einige Zeit hindurch Erfahrungen gesammelt 
ha t, in gewissem Sinne eine Grundstiicksentw ertung 
ein tritt. E s ist eben fiir die W ertbcmessung der- 
artiger G rundstiickc von W ichtigkeit, daB sie leicht 
und schnell wieder bebaut werden konnen. Das Nieder- 
legen eines Eisenbetongebaudes w irkt rechnerisch 
ungiinstig, wie z. B. schlechter B augrund. Wie hoch 
die K osten des Niederlegens sein werden, laBt sich 
zurzeit noch schlecht sagen. Bei Versuchen (Probe- 
belastungen) hilft m an sich oft in der Weise, daB 
m an die riesigen Triim m er an O rt und Stelle yergrabt. 
Beim A btragen m angelhaft ausgefiihrter B auten  
h a t m an es m eist m it schlechtem und frischem Beton 
zu tu n  gehabt. DaB die K osten bei gutem  altem 
Beton besonders bei starker Armierung sehr hoch 
sein werden, liegt auf der H and. Sehr ungiinstig 
diirfte dabei noch ins Gewicht fallen, daB die groBen 
Triim m er (eine weitgehende Zerkleinerung ist zu kost- 
spielig) schlecht zuverladen und zutransportieren sind, 
daB das A bbruchm aterial zu Auffullungszwecken 
nich t zu gebrauchen ist und daher un ter U m standen 
auf groBe E ntfernungen wird weggefahren werden 
mussen. In  dieser H insicht dUrften auch die Brand- 
yersicherungen noch ihre unliebsamen Erfahrungen 
machen, die die W egraum ung des Schuttes yergiiten. 
Eisenbeton gilt zwar ais feuersicher; er ist dies jedoch 
nur in d e m Sinne yollstandig, ais er n icht selbst 
brennt und  die E insturzgefahr verringert. Inwie- 
weit die D ruckfestigkeit bei liingerer E rhitzung leidet, 
hangt von der Tem peratur, welcher der B eton ausge- 
setzt war, der Zeitdauer der Hitzeeinwirkung und ganz 
besonders von dem M ateriał ab. K alksteinbeton ist 
naturgemaB n u r in geringem MaBe hitzebestandig; 
aber auch die iibrigen B etonarten gehen in der Druek- 
festigkeit bei Tem peraturen iiber 1000° so betracht- 
lich herunter, daB fiir die bei der E rrichfung fest- 
gesetzte N utzlast keine geniigende S icherhtit m ehr 
yerbleibt.

Letzteres mag nur nebenbei erwiihnt w erden; von 
der w eitaus groBten W ichtigkeit bei der Beurteilung 
der W irtschaftlichkeit eines Baustoffes ist die yoraus- 
sichtliche Lebensdauer des betreffenden Bauwerkes. 
Der Eisenbeton mag der ideale B austoff sein fur Gp- 
biiude, die in unveranderter Form  fiir alle Zeiten be
stehen sollen. Tatsache ist jedoch, daB er heute auch 
in gewaltigem Umfang fiir Bauwerke yerwendet wird, 
von denen nicht anzunehm en ist, daB sie yon ewigem 
B estand sind. Von den B auten, die heute fallen, sind 
die wenigsten baufallig; die wenigsten sterben sozu- 
sagen an Altersschwache, obwohl sie aus zum Teil 
wenig bestandigen Stoffen wie Holz usw. errichtet 
wurden. Die Erscheinungen unseres W irtschafts- 
lebens, denen sie zum Opfer fallen, werden in keiner 
Weise von dem Aufkommen einer neuen Bauweise 
yerandert. Die MiBstande, die durch die Schwierigkeit 
der Beseitigung oder Aenderung m onolitber Bau- 
konstruktionen kommen und kommen mussen, werden 
wohl n icht m ehr lange auf sich w arten lassen; wahr-
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scheinlich bringen uns die nachsten Jah re  schon 
K larheit dariiber.

E s kann daher n icht dringcnd genug darauf 
hingewiesen werden, daB es durchaus yerfehlt ist,

alle unsere B auten gewissermaBen fiir die Ewigkeit 
zu errichten; am allerwenigsten ist dies angebracht 
in einer Zeit, in der iiberhaupt nichts m ehr bestandig 
zu sein scheint wie der Wechsel.

Zuschriften an die Redaktion.
(F tir  d ie  u n te r  d ie s e r  R u b rik  e rsc h e in e n d e n  A rtik e ł lib e rn im m t d ie  R ed ak tio n  k e in e  V era n tw o rtu n g .)

Die Yerwendung von Eisen im Hochbau.
Boi dor d iesjahrigen  H aup tvorsam m lung  dos 

Y ere in s  doutsclior E isonhU ttonlouto in  Diłssoldorf 
h io lt H r. O beringonieur F i s c h m a n n  aus Dussel
dorf o inen V o rtrag  iiber das obigo Tlioma. * Dor 
zw eite , grofiero Teil des Y ortragos befafit sich 
ausschliefllich m it dem E isonbetonbau. Dio Be- 
u rte ilu n g , w olcho die E isonbotonbauw eiso dabei 
erfiihrt, sch e in t uns keino vorurteilslose zu se in ; 
die A rt un d  W eise, w ie  dio angeblichon kloinon 
Miingol dor B auw eise gew altsam  k o n stru io rt und  
m it grofior B reite  vo ransohaulich t w orden, w ahrend  
die H aup tvorz iige  gar n ic h t odor n u r  ganz nobon- 
boi e rw iihn t w ordon, muB don A nschoin erw eckon, 
ais soi dor Zw ock des V ortragos w oniger dor 
gow osen, oino ob jek tive  D arsto llung  des V erhśilt- 
nisses zw ischen dem  ro inen  E isenbau  und  dom 
E isonbetonbau  zu  geben, ais y ielm ehr der, u n te r  
allen U m standon  den le tz te ro n  gogoniibor dom 
ors te ren  u n g iin s tig  zu beurto ilen . A n diosem E in- 
d ruck  a n d e rt auch  n ich ts  dio B om erkung  in  dein 
V o rtrag e , daC or n u r  dazu lielfon soli, oino rich- 
tigo  B ogrenzung  beider B auw eisen herbeizufiihren  
u n d  jodor von ih n en  dasjenigo A nw ondungsgobiot 
zu  sichern , au f dem sie au f G rund der ih r eigen- 
tiim liclion  V orziigo besonders am  P la tze  orscheint, 
donn die V erfo lgung  dieses Zieles h a tte  no tw on- 
digerw eiso zu  oinor anderen  B ehandlung  des 
G ogenstandos fiihren  miisson.

D or U nistand , dafi der Y o rtrag  au f dor Ilau p t- 
yorsam m lung  d e sY ero in s  deu tscher E isenhu tton - 
leu to  gohalton  w u rd o , vor oinem  F orum  yon 
Sachvorstandigon , yon  denen  w ir  annehm on, dafi 
ih n en  in  w issonschaftlichom  In te resse  oino objek- 
tive  u n d  unb efan g en e  D arste llung  erw U nscht ist, 
yoranlafit don D eu tschen  B e to n -V ere in , einige 
B em erkungon  zu den A usfU hrungen des H rn. Obor- 
in gen ieu rs  F ischm ann  zu  m achen.

U m  don Einflufl zu yeranschaulichon , den dor 
W ettb ew erb  dos E isenbetons au f dio E isenpro- 
d u k tio n  ausgeiib t h a t, f iih rt Hr. F ischm ann  an, 
dafi der In landsabsatz  an  Form eisen  yon  1 ‘/a M illi- 
o n o n T o n n o n  im  Ja h re  1906 au f 830000 t  im J a h r e  
1908 gesunkon  soi. E in  Toil diosos R iickganges 
w ird  au f dio riicklnufige K o n ju n k tu r goschobon, 
wTiihrond ein andero r Teil au f  die E n tw ick lu n g  
dos E isenbe tons zu riickgefiih rt w ird . Dioso A n- 
gabe  is t  fUr die E isenbeton industrio  iiufiorst 
schm eichelhaft, donn sie b ed eu te t oin geradezu

* Vgl. „Stahl und E isen“ 1910, 11. Mai, S. 7S2 fi; 
8. Mai, Ś. 847 if

glanzendos Z eugnis fiir die E n tw ick lu n g  der nouon 
Bauwoiso. W ir sehen die V erhaltn isso  otwas 
n iich te rno r an  un d  glauben , dafi n u r  oin vor- 
schw indond k leiner Toil dos R iickganges au f den 
E isonbetonbau  zuriickzufiihron ist, donn boroits 
im Jah ro  1909 b o tru g  dor A bsatz  schon  w ieder 
1045 000 t, also annfihornd so yiol w io im  Jahro  
1905. Dor hoho W ert dos A bsatzos 1906 dagegen 
is t au f dio aufierordontlich g iinstige , der goringo 
B etrag  dos Jah re s  1908 au f dio auflorordontlich 
ungU nstige K o n ju n k tu r zurU ckzufiihren. W io in 
dom V ortrago  ausgefiih rt w ird , is t oino S teigorung  
des Stabeisonabsatzos unyo rkennbar, don man 
oinschliefilich des dureh  dio ung iin stig e  Kon
ju n k tu r  bed ing ton  R iickganges yollstiindig, n ich t 
„zum g u to n  T eil“, w ie os in  dom Y o rtrag o  heifit, 
dem  E isonboton zu dankon ha t. W ir sind  tiber- 
zeugt, dafi dor G esam tabsatz an  E ison durcli don 
E isonbetonbau  n ic h t beoinflufit w ird , dafi hochstons 
oino V ersch iobung  in don M ongen der einzelnen 
P ro d u k te  en ts tohen  w ird . M an w ird  dies begroifon, 
w en n  m an sieli das grofio A nw ondungsgeb ie t 
yergegonw iirtig t, au f wolchom  E ison b ishor n ich t 
odor n u r  in  un to rgeordno te in  Mafio V orw ondung  
fand, dor E isonbetonbau aber siegreich  einge- 
d ru n g e n is t:  G riindungon aller A rt, P fahle, P la tten , 
B runnen , F u tte rn iau o rn , U forbofestigungen, Silos, 
Ladebiihnen  und  L aderam pen, Aufionw iindo und 
Dockon von Gobiiudon, F liissigkoitsbohalto r aller 
A rt, Kaniilo und  R ohrlo itungen , W ehrbau ton , 
T alsporron, Schornstoino, inonum ontalo  T ilrm e, 
E isenbotonbriicken  ais E rsa tz  fiir massiyo Brilckon 
aus M auerw erk  odor S tam pfbo ton  u. a. Daboi is t 
die A nw endung  des E isenbetons au f diesen Ge- 
b ie ten  zum  groflen Toil noch  im  A nfangsstad ium  
der E n tw ick lu n g  bogrifren. A ngesieh ts dioses 
U m standes konnon  wdr n ich t bogreifen, wrie yon 
se iten  der E isonindustrio  dor V orsuch  gem ach t 
w ordon kann , der E ntw dck lung  der E isenbeton- 
bauw oise bis zu einem  gowdssen Grado en tgogon- 
zuarbeiten . E s m ag sein, dafi der S tah lw erks- 
yo rb an d , dor yornehm lich  an  dem  A bsatz  yon 
T ragorn  oin In te resse  ha t, dio S te ig o ru n g  des 
S taboisenabsatzes n ic h t gen iigend  w iird ig t. U r- 
sache, dies zu tu n , liabon aber ohne Zwoifel die 
H u tten - u n d  Walzwrerko selbst, dio an  dor E r- 
z eu g u n g  des e inen  oder anderon  P ro d u k tes  m oist 
gleichorm afion in te re ss ie r t sind.

Die F rage , w odurch  es dem  E isenbo ton  ge- 
lu n g en  iet, sich so schnoll o inzubiirgern , boan t-
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w ortot Hr. F ischm ann  dahin, daC die U rsacho in  
einem „zufalligon Z usam m enw irken  yersch iedener 
Faktoron“, die es dor E isenbauw eise scliw or 
machon, ihre „in y ielor B eziehung  ta tsach lich  
yorhandene U eborlogenheit zu  bew eisen, zu suchen  
eei und n ich t in  ih re r u n b ed in g to n  U eberlegen- 
hoitin  te ch n isch e ru n d  w irtsch a ftlich e rB ez ieh u n g “. 
Den S chw erpunk t in  dom Y erg le ich  zw isehen 
den beiden B auw eisen s ieh t er in dor K osten- 
frago. W ir tu n  dies n ich t, obgleich gerado liier- 
bei bokanntlich  der B isenbotonbau  in  don m oisten  
Fallen seinor A nw ondung  im  W ettbew erb  das 
Eisen ta tsach lich  sch lag t. Die U oborlogenhoit 
der E isenbotonbauw oiso gegoniibor anderen  Kon- 
struktionsm atorialion  scho in t uns Vor allen D ingen  
begriindet zu soin durch  die grofien V orziige, 
die ihn auszoichnen. In  e rs to r L inio is t h ie r zu 
nonnon dio grofio S icborhoit gegen  G efahrdung 
durch Fouer u n d  R ost. Das E isen is t in  ungo- 
schtitztem  Z ustande  kein  fouersicheror BaustofT; 
seine Fostigko it g e h t bei holien T em p era tu ren  
erheblich zuriick, boi W iirm ogradon yon  6(X) bis 
800° C g e h t seine T rag fah igko it vorloren . Diese 
Tatsacho h a t sich bei unziih ligen Y ersuchen  sowio 
bei den groC en F eu ersb riin sto n  in  A m orika 
(Baltimoro, San  F rancisco , P ittsb u rg , Chicago), 
auch boi den Schadenfouorn  an  o inzelnon Ge- 
bauden bei un s du rchgeliends g o ze ig t: alle Ge- 
biiudo m it ungosch litz tom  E isen  un d  ungenilgond  
mit H ohlziegeln u n d  T errak o tto n  u m m an te lto n  
E isenteilen stU rzten  ein, auch  dio D ecken aus 
D o p p o lt-f-T riig o rn  m it dazw ischon g es tam p ften  
Ziegelkappon w u rd o n  w ogon dos ungen iigendon  
Schutzes der U n terflanscho  der T rago r ze rs to rt. 
Die E ison triiger yerbogon sich u n d  schoben dio 
Aufienm auern auso inander. N u r die so rg fa ltig  
in Z em ontboton eingebiillton  E isen te ile  und  dio 
E isenbo tonkonstruk tion  h ie lten  dom A ngrifl dor 
W arnie und  des F eu e rs  stan d . M an h a t sich dahor 
langst abgew ohn t, das E isen  ais feuorsichoren 
BaustofT zu  b e trach ten , w iihrend dor E isenbe ton  
in diesor B oziehung oino von  A rch itek ten  u n d  
Ingenieuron sowio von  don B auhorren  ais grofien 
Mangel om pfundeno Liicko in  der Roiho der zu r 
V orfiigung stohonden  StofTe ausflillt. Dio F rag e  
der Feuorsicherho it is t aber gerade  im H ochbau 
von solch g ew altigo r B edeu tung , sow ohl bei W ohn- 
hausorn, Schulen, K rankenhiiusorn , V orw altungs- 
gebiiuden, T h ea to rn  u n d  andoren  V ersam m lungs- 
raumen, w ie auch  bei Fabrik-, G eschafts- und  
Eagerhausern, dafi sie allein  in  den m eisten  F a llen  
dio A nw endung  dor E isonbotonbauw eise n ic h t 
nur erkliirt, sondern  sie yiolfach goradozu bodingt.

E in w oitoror g rofier V orzug  des E isenbetons 
gegeniibor dem  E isenbau  liog t in  dor U n to rhal- 
tung, dio w en ig  odor g a r  koine K osten  voru rsach t. 
Ein grofier U ebolstand  e in e r jodon  E isonkonstruk - 
tion is t die G efahr dor R ostb ildung , dor n u r  durch  
einen so rg fa ltig  in  rogelm iiCigen Z e itab stan d en  
zu ernouerndon A nstrich  b eg eg n e t w orden  kann .

xxxiv.30

D adurch  en ts teh o n  n ic h t n u r  unliebsam o S to- 
ru n g o n  bei d o rB en u tzu n g  dor botrofTenden Riiumo, 
sondern  v o r allon D ingon auch  ganz orhoblicho 
K oston. Beim E isonbetonbau  sind  dio E isenoin- 
lagon, w io durch V orsuclio un d  vieljiihrigo E r- 
fah ru n g  fes tg este llt, s icher u n d  dauornd  gogon 
R ost gosclń itz t. Dor B oton se lb st o rh a rto t von 
J a h r  zu J a l ir  m ehr. Bosondero U n te rh a ltu n g s- 
arb e iten  kom m on vo llstand ig  in  W egfall. D ieser 
V orzug  dos E isonbetons e rk liirt se ine A n w en d u n g  
in  violon Fiillon, w o soino A nlagokosten  d iejen igen  
dos E isenbauos iiborschroiten , z. B. boi B ahnsto ig- 
dachern  und  B ahnsto ighallen , D ach k o n stru k tio n en  
in  gew issen  F ab riken , w o durch  dio E in w irk u n g  
dor L okom otiygaso in  V erb in d u n g  m it don A tm o- 
sphiirilion odor durch  andoro Diimpfo un d  Gase 
die R ostb ildung  seh r gefo rd o rt w ird . W ir sind 
m it dem  H erm  R oforonton darin  oinig, daC m an 
sich beim  V erg le ich  n ic h t n u r  au f dio G egonuber- 
s te llu n g  dor g la t te n  A u sfu h ru n g sk o sten  boschran- 
kon  darf, sondom  auch den N obenkoston, yo r 
a llen  D ingon den U n te rha ltungskoston , R ochnung  
tra g e n  muO. Dieso B oriicksich tigung  w ird  das 
Bild noch  m ehr zu g u n sten  dor E isenbo tonbau 
woiso yersch ieben , ais os ohnohin  schon dor Fali 
is t. D ie S ch w ierig k e it bei A u sfu h ru n g  von  S tom m - 
a rb e iten  fiir dio In s ta lla tio n  yon  L o itungen  kćinnon 
w ir n ic h t ais o inen N achtoil ansohen. Boi einem  
g u to n  P ro jok to  w erd en  dio L o itungon  y o rher 
d isponiort. Ih re  U n to rb r in g u n g  m ach t dann  bei 
dor A u sfu h ru n g  in  E isenbeton  n ich t m ohr Schw ie- 
rig ke iten , ais es bei joder anderon  B auwoiso auch 
dor F ali ist. Bei nach trag lich o n  A onderungen  
on tsto lien  auch  bei A u sfu h ru n g  m it e isernen  Trśi- 
go rn  Schw ierigko iton  u n d  K osten . WTir w ollen 
es doeh n ic h t einem  B aum ateria l ais N achteil 
an rech n en , w onn  os dor bew uC ten Z o rs to ru n g  
einen  griifioren W idorstand  e n tg o g en se tz t ais ein  
andoros. Das nach te ilige  F licken , S tem m on und  
Abśindern is t s te ts  ein  M angel des P ro jok tos oder 
der A usfuhrung , dor sich nio ganz  yorm eiden, 
w ohl aber seh r einschriinken  liiCt.

Die H erste llung  eines g an zen  B auw orkes aus 
einem  u n d  dom selbon M ateriał g leichsam  in  einem  
Gusse, die m onolith ische B auw eise des E ison
betons, b io to t oine groCe G ew ahr fiir die S icher
h e it und  den B ostand  d o sB au w erk es : alle trag en - 
don Teilo, D ecken, T riiger und  Saulen, bilden 
zusam m en oinon g u t au sges te if ton  e inheitlichen  
K orpor, w odurch  dio roohnungsm aC ig nachge- 
w iesene S icherhe it ganz  g ew a ltig  g e s te ig o rt w ird . 
Dio S te ifigkeit w ird  durch  die A u sru n d u n g  zw i- 
schen  Saulon u n d  T rago rn  noch erheblich  yer- 
griiCert, so daC auch  bei g e rin g e r S tarko  dor U m - 
fassungsm auer die S ta b ili ta t geg en  seitlicho K rafto  
gesich ert ist.

Die H erste llu n g  eines ganzen  Gebiiudos in  
dor o rw ah n ten  m ono lith ischen  B auw eise b r in g t 
m eistens eine V erk iirzu n g  dor Ile rs te llu n g sze it 
m it sich gogoniiber e inem  G em ischbau beispiels-
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w eiso in  Z iegolm auorw ork und  E isen. W iinde, 
Sau lon  u n d  Docken w erdon  fas t gloichzoitig durch 
e in  un d  denselben U ntornohm er hergesto llt. Das 
lastigo  und  zu Y orzogorungon fuhrendo Zusam - 
m en arb e iten  yersch iodener U n ternelunor und  
H an d w erk er kom m t in  W egfall. DaC in den 
m oiston Fiillen h io rm it oin Z eit- und  Goldgow inn 
verb u n d en  ist, w ird  n ic h t zu bostroiton soin. 
GewiC k an n  auch  ein solch m onolithisches Ge- 
baudo gofiihrdot w ordon, w onn „halbe Siiulon- 
q u o rsc h n itte “ w eg g esten n n t u n d  m it Gips ver- 
schm io rt w ordon. W ir haben bisher n ich t er- 
fahron, daC dor E isonboton in  dieser barbarischen, 
je d e r  S achkenn tn is  sp o tten d en  W oise m iC handelt 
w ird , un d  w u n d ern  un s n u r, daC das botroffende 
B auw ork  n ich t e in g es tu rz t ist. Dio Bauweiso 
sch e in t also in  sta tischo r Boziohung noch viol 
m ohr zu le isten , ais se lbst ihre w iirm sten  F rounde 
ih r zu trauon .

Die in  dem V o rtrag  orw iihnto A npassungs- 
fah ig k e it des E isonbotons is t eine fast unbogronzte. 
E r  liiGt sich m it L eich tigko it allon V orw endungs- 
zw ockon anpassen  u n d  s te llt in  dieser B eziehung 
allerd ings ein  beąuom oros B aum atorial dar, ais es 
das E isen  ist. Der E isenbeton  v e re in ig t auCer- 
dom in  sich  dio s ta tischon  V orte ile  des E ison- 
bauos m it den  V orte ilen  oines m assiyen m onu- 
m ontalon  A ussehens. Das Eison w ird  m it dor 
S ta r rh e it se in er diinnon K onstruk tionsg liedor 
astho tischon  A n fo rderungen  n ich t in  dom Mafio 
gen iigon  konnon, w io os dor E isenbeton  verm ag. 
D er E isenstil in  diesem Sinno is t bis heu te  noch 
n ic h t gefundon  u n d  w ird  wohl auch nie gofundon 
w erdon. W enn  gegeniibor friihor oin F o rtsc h ritt 
in  diosor B oziohung festzuste llen  ist, so h a t sich 
dieser hauptsiichlich  in  dor R ich tung  bew egt, dafi 
m an  davon A bstand  genom m on ha t, dio E isen- 
k o n s tru k tio n  scham haft zu vordecken odor ih r 
o inzelno a rch itek to n isch e  Z iers tucke  anzuheften . 
H euto  ze ig t m an  dio E isonkonstruk tionon  ais das 
w as sie sind, ais ingen iourtechn ische  N iitzlich- 
koitsbauw orke, dio gogobenonfalls den L aien  odor 
S achyorstiind igen  zu r B ow underung  der kiihnon 
L e is tu n g en  des Ingen iours hinreiCon, roin iisthe- 
tischo E m plindungon  abor n ic h t auszuliison ver- 
mćigon. A nders is t es bei der E isenbetonbau- 
w eise. H ier kann  m it F liichen- un d  R aum w irkung  
g o a rb o ite t w ordon. H ier olfnen sich fiir das liar- 
inonische Z usam m onw irkon des klihn ontw erfon- 
don Ingen iours m it dem  k iinstlo risch  tiitigon 
A rch itek ten  w oito  P erspek tiven . In  dorartigen  
Fiillen, bei M onum enta lbau ten , t r i t t  der o tw aige 
P ro isun tersch iod  zu u n g u n sten  dos E isonbotons 
in  don H in to rg rund .

W onden w ir uns im F o lgenden  noch  kurz  
don von  H orrn F ischm ann  orw iihn ten  M angeln 
dos E isonbetonbaues zu. Es w ird  in  dem  V o rtrag  
angefU hrt, dafi es in  dor B erechnung  dor E isen- 
b e to n k o n s tru k tio n en  selbst noch inancho dunklo 
P u n k to  g ib t. Solche g ib t es allerd ings. A ber

auch in der S ta tik  dor E isonkonstruk tionon  g ib t 
os dera rtig e  dunkle P unk to , und  zw ar unsores 
E rach tons in  noch  grofiorer A nzahl ais im Eisen- 
be tonbau . N ur bosteh t oin U ntersch ied  darin, 
dafi dor E isenbetonbau  von A nfang  an  bostreb t 
w ar, durch  um fangreicho und  kostspieligo Vor- 
sucho seine „dunklon P u n k to "  zu bosoitigen, 
w ahrond  m an dies in g lo icher W eiso von  dem 
E isenbau  bis vor kurzem  n ich t sagen  konnto .

Dio E n ts teh u n g  und  E n tw ic k lu n g  des Eison- 
betonbaues fiillt in  eino Zeit, w o dio eben ont- 
standonon  und  rasch  zu grofior BiUte go langten  
M ato ria lp riifungsansta lten  dio E rk o n n tn is  der 
M ateria lo igenschaften  au f G rund w issenschaftlich  
durchgofiih rter p rak tisch e r V orsuche in  don 
V orderg rund  dos w issenschaftlichen  In terosses 
riick ton  und  daduroh don Boden fiir dio gliinzonde 
E n tw ick lu n g  dor inodornon T ochnik  u n d  dor 
teehn isehen  W issonschaften  schufen. Dor E isen
betonbau  h a t von  se iner E n ts te h u n g  an  von  don 
neuon  E in rieh tungon  G obrauch gem ach t, um  auf 
m óglichst kurzom  u n d  einw andfroiom  W ogo in 
das Geheim nis dor W irkungsw oiso  der nouen 
V o rb u n d k o nstruk tiono inzud ringon . „Die Thoorie" 
fo lg te  dor P rax is  un d  bau to  sich au f diesor auf; 
sie h a tte  yerschiodeno W andlungon  durchzu- 
m achon, um  dem jew eiligen  S tan d  dor yersuchs- 
technischon E rgobnisse go roch t zu w ordon. DaC 
dioso E n tw ick lu n g  noch n ic h t abgoschlossen ist, 
is t e in louch tend ; bekann tlich  en tfa lten  dio In- 
gonioure und G olehrton fast a lle r K u ltu rvo lker 
gerado auf diosom Gebioto oino nooh nio dage- 
w esene E m sigkeit. Die T lieorio s te h t h eu te , m ag 
sio auch „dunkle P unk to" noch  o n th a lten , auf 
dem  sioheren Boden der versuchstechn ischon  Er- 
forschung, und  n u r h ieraus e rk liirt es sich, daC 
der E isenbetonbau  tro tz  soinos jugondlichen  
A lters sich houto an  A ufgabon horanw agon  kann, 
dio an  K U hnheit u n d  S chw ierigke it von den 
E isen k o n stru k tio n en  kaum  Ubortroffen wrerdon.

Die E n tw ick lu n g  dos E isonbaues w a r oino 
w esen tlich  andoro. Ihm  s tandon  an  dor W iege 
n ich t die H ilfsm ittol zu r V erfU gung, dio oben 
e rw ah n t sind. A uf m ehr odor w en ig e r rein 
m athem atisch-physikalischem  W ego muCto m an 
oino Thoorie aufbauen, die, zw ar ex ak t in  ihror 
E n tw ick lu n g , ke inen  N achw ois fiir ih re  Ueboroin- 
s tim m u n g  m it der W irk lichke it o rb ringon  konnto . 
Ais dann  sp a te r dio M ateria lp ru fungsansta lton  
aufkam en, w a r die T heorio bero its zu  einom 
D ogm a gow orden, an  dom zu r i it te ln  niom and 
einfiol. W io n o tig  dom E isenbau  dio DurchfUh- 
ru n g  p rak tische r V ersuche tu t ,  orhollt am  bosten 
aus den Y orsuchen, dio H orr B aud irek to r v o n  B ach  
iiber die w irklicho T ragfiih igkoit yon U-Eison 
durchgoflih rt hat. Dio V ersucho sind  yeroffont- 
lich t in der „Z eitschrift des V oroinos deu tscher 
Ingoniouro", J a h rg a n g  1909 S eite  1790, J a h rg a n g  
1910 S eite  382 un d  habon bowioson, dafi dio ta t-  
sachliche W iderstandsfiih igkeit von  U -E ison be-
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doutond geringor is t ais dio borochnoto, un d  zw ar 
botriigt das W en ige r dor W idorstandsfiih igkoit 
gegeniibor der R ech n u n g  beispielsw eise im  Fallo 
dor B olastung in  dor Ebono dor sonkroch ton  
H auptachson 8  bis 34 o/o, boi Profilen 10 bis 30 °/°- 
Wor h a t in  dio R ich tigko it un d  Z uliissigkeit der 
Boroclm ung diosor Triigor, dio zu don olomon- 
taron K apiteln  dor techn isohen  M oobanik gehort, 
Zwoifol g o so tz t?  W as fiir U oborrascbungon  w ird  
man orst e rw arto n  m iissen, w onn  V orsucho 
m it grofioren N io tk o n s tru k tio n o n  durchgefU hrt 
wordon !

Es is t daher seh r zu begriifien, daB d o rY o r-  
oin deu tscher B riiekon- und  E iso n b au an sta lten  
nouordings m it erheblichom  G eldaufw and grofiore 
system atische V ersuche m it E isen k o n s tru k tio n o n  
durchfuhren  liiCt. Dio „dunklon P u n k to “ w erdon 
dann in  dio E rscho inung  tre to n  u n d  dio MiSglicli- 
keit zu ihror B eso itigung  gogeben  sein. Die 
E isen industrie  h o lt h ie rdu rch  o tw as nach , w as sie 
unseres E rach ten s  friiher schon  h a tte  tu n  sollen.

Unsoro E rk e n n tn is  von don in n e ren  Span- 
nungen  und  dor w irk lichon  s ta tisch en  W irkungs- 
weiso der K o n stru k tio n o n  w ird  im m er bis zu 
oinem gow issen Grado S tiickw ork  bleiben. W ir 
werdon uns s te ts  d am it begniigon  m iissen, w onn  
dio Ergobnisso und  E rfah ru n g o n  dor V ersucho 
und dor p rak tischen  A n w en d u n g  die R ich tigko it 
dor theore tischon  B e trac h tu n g en  und  dor hierbei 
gom achten  V o rausse tzungon  bostiitigen. DaC 
dies beim E isonbetonbau  m indestens in  dem solbon 
MaBe zu trifft wie beim  E isen b au , d iirfte  dor 
obigo H inw eis au f dio E n tw ick lu n g sg o sch ich te  
dos E isens u n d  des E isenbetons da rg e tan  haben.

Dio T atsache, daC es doch allm ahlich  eine 
ungoheure A nzahl von E isonbe tonbauw erken  aller 
A rt g ib t, w elche den  B oanspruchungen , fiir die 
sie gobau t sind, vollkom m on W idorstand  en t- 
gogonsetzon un d  dies sogar auch  dann  noch tu n , 
wonn die B eansp ruchung  dio Gronzo e rre ich t 
odor gar Ubertrifft, fiir w elche dio B auw erko be- 
reclm ot w ordon sind, mufi auch  dom L aien  zur 
Geniigo bow eisen, daC die E isonbotonbauw eiso  
tro tz  der „dunk len  P u n k te “ an  S tan d fes tig k e it 
und S ichorheit ke in e r an d e rn  K o n s tru k tio n sa rt 
nachsteht, so n d o m  diesolbon gerade  h ierin , wio 
schon oben e rla u te r t, fa s t du rchw eg  iibertrilTt. 
Der S ichorheitsgrad  der E isen b e to n b au w erk e  vor- 
grijCort sich noch  im  Laufo  dor J a h re  du reh  die 
fortschro itende F estigke itszunahm o  des B etons, 
wśihrond bei E isonbauausfuh rungen  die S icherheit 
nich t z u - , : sondern  hochstens abnehm en  kann . 
Dio grofiore Masso des E isenbetons sch titz t ihn  
gegen die F o rm an d eru n g  zw oitor O rdnung  und  
dio dadurch  b ed ing ten  N eb enspannungen . Das 
groCore E igongew ich t u n d  dio m onolith ische 
Bauwoise bo fah ig t ihn , sow ohl den s ta tisch en  
W irkungon ais auch  den dynam ischen  E influssen 
einon grofioren W iderstand  on tgogonzusetzen , ais 
dies eino E isen k o n s tru k tio n  yerm ag.

E s is t uns koin Fali b o k an n t gow ordon, in  
w olchom  dio rich tigo  A n w en d u n g  der am tlich  
yorgeschriebonon  u n d  h eu te  ilberall ilblichon Bo- 
roc!inungsw ei80 dem  botrefrondon B auw erk  n ic h t 
dio no tigo  S ichorhoit gogobon h $ tte . W o in ver- 
einzelton  F a llen  oin E isonbetonunfa ll au f  oino 
falscho B erechnung  zu rilckzu fub ren  w ar, w a r  dio 
lo tztoro  im m or dorart, daC sio auch  bei jedoin 
an d ern  B auinatorial don E in s tu rz  horboigofiihrt 
h a tte .

In  dom V o rtra g  w ird  dann  noch ausgefiih rt, 
dafi os sohr schw ierig  soi, dio A usfiih rung  m it 
der A nnahm o der R echnung  in  U ebero instim m ung  
zu bringon. W ir m iissen dem  w idersp rechen . 
Bei oinor no rm alen  A usfiih rungsw oise — u n d  eino 
solcho m iissen w ir doch boi einem  V erglo ich  m it 
dom E isenbau  vorausso tzon  — w ordon die V oraus- 
se tzu n g en  der R echnung  boi der A usfiih rung  
obonso e rfiillt w io boi oinor E isen k o n s tru k tio n . 
Dio E isen  an  dio Stello  zu legen, w oh in  sio go- 
horen , e rfo rd e rt ta tsach lioh  n u r  die bei jedo r 
B auausfU hrung orfordorliche und  iibliche Sorg- 
falt. U nd se lb st w en n  einm al boi e in e r sch lech ton  
A usfiih rung  a n s ta t t  dos g e fo rd e rten  A bstandes 
der E isen  von  1 cm  vom  R ando 3 '/» cm yo rhan - 
den sind, un d  dem zufolge boi der rechnungs- 
miifiigen S p an n u n g  v o n  40 k g  fu r den B eton  und  
1200 k g  fiir das E ison  60 kg  bezw . 1535 kg  e n t-  
stohon, so w iirde dadu rch  dio botroflondo Decko 
noch  ko inesw egs gefiih rdo t sein. W ir sind  iibor- 
zeug t, dafi d e ra rtigo  E isonbeansp ruchungon  bei 
E isen k o n s tru k tio n o n  infolge dos M angels Seit- 
licher S teifigkeit, du reh  T orsion un d  exzen trischo  
A nschliisse von  B lochon usw . in  don m eiston 
F a llen  o in tro ten . Die V ernach liissigung  der Z ug- 
sp an n u n g o n  des B otons b ilde t aufierdem  oinen 
w e ite ren  S icherheitsfak to r. A us w elchem  G rundo 
dio F e s ts te llu n g  sch w ierig  se in  soli, ob die vor- 
w ondo ten  R undeisen  10 odor 11 m m  (f> besitzen , 
is t uns n ic h t re c h t erfindlich. Es w iire e in  be triiben - 
des Z eugnis fiir dio W alz techn ik , w en n  m an m it 
e in e r solch grofien A bw eichung  von  der g en au en  
K alib rierung  rech n en  rnufito. T atsach lich  is t dies 
auch  n ic h t der F ali. Dio Gofahr, dafi infolgo un- 
gonauor W alzung  der R undeisen  zu w e n ig  E isen 
in  dio K o n stru k tio n o n  kom m t, is t so g u t w io 
ausgeschlossen, da erfahrungsgom iiC  die E isen  
infolge A b n u tzu n g  der W alzen beim  W alzprozeC 
in  den m eisten  F a llen  in  oinor e tw as  grofieren  
S ta rk ę  g e lie fe r t w erden .

E nd lich  m iissen in  dem  V o rtra g  die w echseln- 
den  E igenscha fton  des B etons herh a lten , um  die 
E isonbetonbauw eise  ais eino bis zu  einem  g e 
w issen  G rade unsichero  erscheinen  zu lassen. 
M an woifl in  dor T at, dafi sich  n ich ts  w en ig er 
glo icht, ais e in  B eton dom andern , aber w ir 
w issen  auch, dafi den S ch w an k u n g en  in  dor 
F o stig k e it b estim m te  U rsachen  zug ru n d e  liegon. 
E ine b estim m te  B e tone igenschaft is t das E rgob- 
n is b estim m ter Y orbed ingungon . Die w eitgehende
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K en n tn is  des B otons u n d  se iner E igensehaften , 
dio au f G rund zah lreicher w issenschaftliehor 
V ersuche, w io durch dio jahrzehnto lango , w eit- 
gohondo A n w endung  im B auw esen gew onnon 
is t, is t h eu te , w ie w ir w ohl sagen  diirfen, so 
ziom lich G em oingut aller, dio sich m it ihm zu 
boschiiftigon haben. M an weiC heu te  gonau  und 
k a n n  os durch V orsuche feststo llen , w o’.cho 
Festigkeitso igonschafton  des Botons m an boi 
V o rw en d u n g  bostim m tor Rohstoffe und  bei einor 
bestim m ton  A u fbere itung  erroichon kann . Es 
is t n ic h t rich tig , w en n  g esag t w ird , dali dio Bo- 
s tim m u n g  der F estigkeitso igonschafton  dos Botons 
e rs t nach  Y orarbo itung  zu r K on stru k tio n  m og
lich is t. Die yom  D eu tschen  AusschuB fiir E isen- 
b e to n  im  Ja h re  1908 herausgegeben en „Allgo- 
inoino B ostim niungon fiir dio V orboroitung, Aus- 
fiih ru n g  u n d  P riifu n g  von B auton aus S tam pf- 
b o to n “ besagen h ieriibor: Dor U n tornehm or ist, 
w onn  ihm  die froio W ahl dor Baustoffo iiberlasson 
bloibt, Yorpflichtot, au f A nfordern  dos B auherrn  
oder der B aupolizeibehordo zu r E rg iinzung  soinor 
E ingabe, u n d  zw ar in  dor Regol vo r B eginn dor 
B auarboiton, don N achw eis zu orbringen , dafi 
dio yorgesohonon M ischungon m it den vorge- 
sohonen BaustofTen u n d  der vorgosehenon V er- 
arbeitungsw oiso  die vo rlan g ten  und  gow iihr- 
le istondon  D ruckfostigkoiten  ergebon. In  dor Er- 
liiu to rung  hoifit os dan n : „Z ur B oibringung des 
N achw eises durch  D ruckversuche m it 28 T age 
alton  Probow iirfo ln  aus den Yorgesohenen Bau- 
stoffon bedarf es in  dor Regol einor Z oit von 
m indestons 5 bis 6 W ochon. Hiiufig w ird  oino 
solche F r is t zw isehen  der A usschreibung  und 
dor E ingabe dor A ngoboto odor dor Zuschlags- 
e rto ilu n g  n ich t zu r  Y orfiigung  stohon. In  der- 
a rtig o n  Fiillen w ird  u n te r  U m stUnden schon oin
I)ruckvorsuch  m it 14 T age a lten  B otonw urfeln  
oinon Schlufi au f dio nach  28 T agen  zu orw ar- 
to n d e  F ostig k o it g e s ta tto n ; aufiordom mufi abor 
dor N aćhw ois m it 28 Tago alton  Probow iirfo ln  
e rb rach t w erd en .“ A ufierdem  is t wśihrond dor 
A usfiih rung  festzuste llen , dafi m it dor Yorarboite- 
te n  B otonm asse dio orfordorliche un d  gow iihr- 
lo istonde F ostig k o it erz ie lt w ird . Fiir dio An- 
fo r tig u n g  un d  P riifung  der P robokorper go lten  
dio ebenfalls Yom D eu tschen  A usschufi fiir E isen- 
b e to n  au fg es te llten  „B estim m ungen  fiir D ruck- 
Yorsucho boi dor A usfiih rung  von B auton  aus 
S tam p fb e to n “.

M an w ird h ioraus ersohen, dafi dio E igon- 
sohaften  des B etons n ic h t dom b linden  Zufall 
iiberlasson bleiben, wio es m anehm al h ingesto llt 
w ird . SolbstYorstfindlich w ird  es nie gelingon, 
oinon B oton horzustellen , dessen F estig k o it durch- 
■wog gloichm iifiig bis au f das k g  is t ;  dies is t aber 
auch  n ic h t no tw ond ig . Don unvorm eidlichon 
S ch w an k u n g en  in  dor B eschaffenheit des B etons 
w ird  je tz t  schon in  w eitgohondem  Mafie R ech- 
n u n g  go tragon , indem  m an n u r  m it dom sochston

Teil dor nachgow iosonon D ru ck festigke it ais zu- 
liissigo D ruckboanspruchung  rech n e t. W ir haben 
in  einem  E isonbotonkorper also oino sochsfacho 
S ichorhoit gogon Z ordriicken des B etons, wiih- 
rond m it R iicksicht darauf, dafi fiir das E isen  im 
E isenbeton  obonso w ie fiir den roinon E isenbau 
dio Fliofi- odor Strockgronzo m afigobend ist, n u r 
oino 2‘/ j -  bis Sfacho S ichorhoit boi der Boan- 
sp ru ch u n g  des E isens bosteh t. Sollte sich also, 
wio Hr. F isch tnann  ais Beispiol an fiih rt, nach 
28 T agon horausstellen , datl dio v e rlang to  Fostig 
k o it n ich t da ist, so w ird  dies, w onn dio Ab- 
w oichung  n ich t sohr grofi is t, von  ko iner w esent- 
liclion B odeutung  soin u nd , w ie eben dargolegt, 
dio S icherhoit des B auw orkes n ic h t beointrśichti- 
gen. Es mufi iibrigens auch h ior bom orkt w er
den, dafi auch boi Eison- un d  S tah lp roben  oft 
grofie A hw oichungen au ftro ton , u n d  dafi diese 
auch koinoswogs oinen u n b ed in g t sicheron  Mafi- 
stab  fiir dio B eurto ilung  e iner grofioron Eison- 
lieforung  oder g a r einor ganzon K on stru k tio n  
abg ib t. W ir wollon hiorboi n u r  au f don A ufsatz 
„Der W ettbew erb  des E isonbotons m it dem re inen  
E isenbau" in H eft IV  von „B oton und  Eisen* 
J a h rg a n g  lflOCS, vorw eisen.

A ufierdem  is t beim  B oton w ohl zu beach ten , 
dafi zw isehen dom Z e itp u n k t se iner H erste llung  
und  dom Z e itpunk t, w o or dio ihm  rechnungs- 
miiCig zu g em u te te  B elastung  tatsiichlich  erhalt, 
im allgom oinon ein grofieror Z o itraum  ais vior 
W ochen liogt. D er Boton w ird  infolge der liin- 
geron  E rh artu n g szo it noch oino grofiere F estig 
ko it aufw oison, ais die 28 Tago alton  W ilrfel.

Dor B oton is t ein in seinem  W osen und  
seinon E igensehaften  e rk a n n te r  und  erfo rsch te r 
Baustoff, don houto kein  T eclm ikor on tbeh ren  
m ochte. Dio M annigfaltigkoit se iner E igensehaften  
is t ohor oin V or- ais ein  N achteil. M an sollte  
dahor m einen, dafi es u n te rlassen  w ird , im m er 
un d  im m or w ieder M ifitrauen gegen  ihn zu or- 
w ecken.

Dor V ortragonde h a t offenbar bei seinon 
Yorgloichonden B o trach tungon  sto ts ganz  schlochte 
A usfiihrungon in  E isenbeton  im A ugo u n d  s te llt 
diesen o inw andfroie E isenbau ton  gegeniiber. 
W ir k o n n en  dieses V erfah ren  n ic h t ais e inw and- 
frei bezeiehnon. Gowifi g ib t es sch loch te  A us- 
fu h ru n g en ; U nfallo sind vorgekom m en n ic h t n u r  
in  der Zeit, wo dio B auw eise noch  in  don K indor- 
schulion steck te , sondern  auch in  der jiin g s to n  
Z eit noch. Dasselbo g il t  aber auch noch  Yom 
E isonbau, dor au f eine dreim al so lange  Lebons- 
ze it zuriickblicken kann . B ekann tlich  h a t ge- 
rade  die lo tzto  Z e it eine Reihe vo n  iiufierst bo- 
donklichen E in stu rzen  Yon E isen b au ten  aufzu- 
w eisen. W ir sind w e it en tfe rn t, diese dom Eison
bau  ais solchem  zu r L a s t zu legen, m iissen aber 
andorse its  auch vorlangon, dafi fohlorhafte P ro
jekt© von  unk u n d ig en  Ingen ieu ron  u n d  schlochte 
A usfiih rung  n ic h t g ew isso n h afte r U n te rn eh m er
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nicht ais M angel der E isenbotonbauw oiso  h in- 
gestellt w ordon. W ir kćinnen u n s  in  dieser Be
ziehung den A usfiih rungen  dos H rn. Dir. S e i f e r t  
anschlioCon, daC E isen k o n s tru k teu re  u n d  E isen- 
betonleute ein  In te resse  haben, die Sache so g u t 
wie moglich auszubildon, u n d  dafi es w iinschons- 
w ert ist, w onn  die g eg en se itig en  A n fe indungen  
in Wegfall kanion.

Noch oin W o rt iiber dio B onierkung  in  dem 
V ortrago, dafi v ielfach in  E isenbe ton  k o n s tru ie r t 
werde, w eil es „m odern0 sei. E s w id e rsp rich t 
dies allen bokann ton  E rfah ru n g o n  in  dor ganzen  
E ntw ick lungsgesch ich to  dor B au techn ik . A uf 
koinom teclin ischen  Gobiote h e rrsch t m eh r K on- 
servatism us ais im B auw esen. Dies is t  auch  
leiclit bogreiflich: Die grofien  K ap ita lw e rte , die 
in B auten  in v e s tie rt w ordon, u n d  die lange, fast 
unbegrenzto Lobonsdauor, fiir w elche dio Bau- 
werke bestim m t sind, e rfo rd em  dringond, dafi 
nur BaustofTo und  K onstn ik tionsw o ison  y o rw erto t 
wordon, dereń  Z w ockm iifiigkeit un d  D auorhaftig - 
koit gen iigend  nacbgew iosen  u n d  o rp rob t sind. 
DaC eino ganze  G enera tion  von  In g en io u ren  u n d  
Technikom  en tz iick t is t, w onn m an  ilir zum u te t, 
dafi sie sich p lo tzlich  in n e u o  K onstruk tionsw eison  
und neue T heo rien  e inarbe iten  und  oinlebon soli, 
wird m an ebenfalls n ic h t bohaupton  konnen . 
Tatsachlich h a t der E isonbetonbau  m it v ielen 
V orurteilen un d  groC en W idorstiindon auch  heu te  
noch zu kam pfen, und  w en n  or tro tzdem  in seinem  
Siegeszugo w o ite r  vo rd rin g t, so v e rd a n k t or dies 
in erster L in ie  dem ihm  zu g ru n d e  liegenden  oin- 
fachen und  tiberaus ge is tre ich en  K onstruk tions- 
prinzip und  der dadurcli bod ing ten  U eborlogon- 
heit in techn ischer u n d  w irtsch a ftlich e r B eziehung.

B io b r i c h  a. Rh., im  J u n i  1910.
Der Y orstand  des D eu tsehen  B eton-V oreins (E. V.).

Der D ire k to r :
A lfr e d  JM ser , M eisenhclder,

s te lh re rtr . Y o rs ltz e n d e r . R e g ie ru n g s b a u m e is te r  a . D.

* *
*

A uf die A u sfiilu u n g en  des D eu tschen  B eton- 
vereins zu dom von m ir go h a lten en  V o rtrag  habo 
ich einiges im  In to resso  bosserer K larste llung  zu 
erwidern. Ich  w ill m ich daboi au f das N o tw en- 
digste beschriinken, ohne au f  alle v o rgeb rach ten  
Einzelheiton einzugohon, schon  aus dom G runde, 
weil es m ir bogreiflicherw eise kaum  golingon 
durfte, don D eu tschen  B etonvere in  oder ausge- 
sprocheno E iso n be ton in te resson ten  zu uberzeugen .

Zunśichst ein  p aar allgem eino B em erkungon  
zu den in  dor E in lo itu n g  dor E n tg o g n u n g  ver- 
tretonen A nsich ten . E s w ird  so dargesto llt, ais 
ob dor V o rtrag  n u r  zu  dem  Z w eck g eh a lten  sei, 
unter allen U m standon  don E isenbe ton  gegon- 
Uber dem E isenbau  u n g iin s tig  zu beurte ilon . Dieso 
Auffassung diirfto  w ohl in  e rs te r  L inio darau f 
zuriickzufiihren se in , daC der D eu tsche  B eton- 
verein dem  Y o rg e trag en en  n ic h t vollig  unbe-

fangen  g e g e n iib e rtr it t un d  sich im In te resse  
seinor ausfiihrondon M itg lieder geg en  jede  K ritik  
g la u b t w en d en  zu m iissen. A us dor B ourto ilung, 
die moino A u sfu h ru n g en  von  an d e re r Seite er- 
fahron, sow io aus zustim m onden  A quflorungen von 
akadom ischen L eb ro rn  u n d  Z ivilingoniouron, die 
w ohl der F rage , ob E isonbau  oder E isenbeton , 
unabh iing iger gogeniiborstehen , schopfe ich dio 
GowiCheit, dafi w oite  Kroiso die A uffassung  des 
B o tonvereins n ic h t teilon.

Don F o rtsc h ritt , der in  der E isenbetonbau - 
w eise lieg t, liabe ich b o d i n g u n g s l o s  ano rkann t, 
ebenso die V orteilo , die soino A nw on d u n g  u n te r  
U m stiinden  b ieten . Mich m it a lle r AusfU hrlich- 
k e it u n te r  W iodorholung  aller bo k an n to n  Schlag- 
w orte  dariiber auszulasson, lag  koin besonderer 
G rund vor, denn  ich w ollte  ke ine  R eklam o fiir 
den  E isen b e to n  m achen, so n d o m  ob jek tive  Be- 
tra ch tu n g o n  anstellon , w o d u rch  or seine schnełle 
A u sb re itu n g  gew onnon  u n d  ob diese in  ihrom  
jo tz ig en  U m fang  w irtsch a ftlich  g e ro c h tfe rtig t sei. 
D urch  dio R uhrigko it dor E isen b e to n in to resso n ten  
is t m it W ort u n d  S chrift, auch  sogar in  der 
T agespresse, gen iigend  dafiir g eso rg t w ordon, dafi 
dio V orziigo des E isenbe tons b e k a n n t w urden , 
so dafi ihro w iodorholte E ro rte ru n g  in  o iner V or- 
sam m lung  von Ingen ieu ron  um  so ober en tbohr- 
lich  schion. W oniger b e k a n n t aber, oder joden- 
falls doeh w en ig e r boachtot, sind dio U m stande, 
die don E isonboton fUr m anche Z w ecke n ic h t 
g ee ig n e t erscheinen  lassen, u n d  darum  sch ien  es 
im  In te resse  oinor o b je k tire n  B ehand lung  dor an- 
g e sch n itto n en  F rag e  n iitzlich , au f diese einzu- 
gehen  und  dam it violfacho U ebortro ibungon  von  
ando rer S eite  au f das rich tig e  Mafi zuriickzufiih ren .

N un  zu  ein igon  P u n k to n  gogonsatzlicher Auf
fassung. Dor B etonvero in  is t iiberzeugt, dafi der 
G esam tabsatz  an  E isen  durch  den E isenbe tonbau  
n ic h t boeinflufit w ird, sondern  dafi hochstons eino 
V ersch iobung  in  den M engen der e inzelnen  P ro 
dukt© o in tre ten  k an n . Ich  m eine, das In te resse  
u n se re r E isen in d u strie  lieg t n ic h t n u r  in  der Boi- 
b eh a ltu n g  ih re r je tz ig en  P roduk tion , sondern  vor 
allem  in  ih re r fo rtsch re iten d en , gloichm afiigon 
S te ig eru n g . Z u e in e r so lchen tr iig t die Y erw en 
dung  v o n  E isenbe ton  fUr A usfiih rungen , w io sie 
dor D eu tsche  B etonvere in  an fiih rt, un d  die auch  
von  m ir horvorgohoben sind, durch  Z unahm e des 
R undeisenyerb rauches bei, un d  w en n  g le ichzeitig  
dam it n ic h t e in  R uckgang  dos Y erb rauchos an  
S tabform oison u n d  F orm eisen  verbundon  w are, 
k o n n te n  die E isenw erke  dem  G ang der D inge 
ganz indifYorent gegen iiberstehon . D adurch  abor, 
daC E isen b e to n  an  S telle  der re in en  E isenbau- 
w eise in  w achsendem  Mafie t r i t t ,  erm aC igt sich . 
der B edarf an E isen  fiir diese Fiille um  die H alfte, 
u n d  w en n  m an bedenk t, daC bei don bestehen- 
den P ro isverha ltn issen  an  R undeison  kaum  ver- 
d ien t w ird , die G ew inn abw erfenden  Produkt©  
ab er ke ine  S te igerung , sondern  e ine  Y errin g e ru n g ;
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erfahron , so erhellt, ein wio grofies In torosse fiir 
dio E isen in d u strie  tro tz  allem  vorlieg t, den roinon 
E isenbau  w en igstons n ich t da vo rd rangen  zu 
lassen, w o er w irtsch a ftlich  gerech tfo rtig t ist.

Ais einon H aup tg ru n d  fiir die schnelle A us- 
b ro itu n g  dos E isenbetons habo ich die K oston- 
frage h in g es te llt und  die n ah e ren  U rsachon, dio 
sio fiir den E isonboton g iin stig  beoinfluCt lmbon, 
au seinandergese tz t. D er B etonvere in  g laubt, dafi 
die B odoutung  dieses U m standes yollstand ig  zu- 
riick tra to  gegen iiber der grofioron Sicliorhoit, die 
E isonboton gegen  G efiihrdung durch Feuor und 
R ost besitzt. Ich  glaubo, dafi diose A uffassung 
schon durch  die A rt u n d  W eiso, w io dio m eisten  
E isenbetonfirm en  fiir den  E isonboton P ropa
ganda m achen, w idorlogt. w ird . Da w ird stiin- 
dig — yiolfach allerd ings ohne w irklicho Bo- 
ro eh tig u n g  — ein so und  so viel P rozen t 
bo tragender P re isun tersch iod  gogeniibor derE isen - 
k o n s tru k tio n  heryorgehoben . M an w iirdo dies 
siohor n ich t tu n , wTonn m an n ich t dio W ir- 
kung , dio eino in  A ussich t gostellte  K osten- 
orsparn is au f dio E ntsch liefiung  eines B auhorrn  
ausiib t, in  ih ro r B edeu tung  zu schśitzen w lifite. 
B okanntlich  liifit sich auch  eino T ragorkonstruk- 
tion , boi den D ecken im  H ochbau sogar in  ein- 
fach ste r W eise, fouersichor horstollon, u n d  dio 
F rag e  der U n te rlia ltu n g  von E isenkonstruk tionen  
im H ochbau spiolt auch n ic h t dio Rolle, wrio es 
au f den e rs ten  Blick erscheinen  mag, e rfo rdert 
vo r allem  n ic h t die K osten , dafi sie, kap ita lisiert, 
don V erg le ichsw ort m it der E isenbe tonkonstruk - 
tion  in erheb licher W eiso ungU nstig  beoinflussen 
k iin n ten . U n te r solchen U m stiindon wrUrde os in 
dor U oborzahl der Falle keinem  B auhorrn  einge- 
fallen soin, E isonboton zu wTiihlon, w enn  or dafiir
10 bis 20%  m ehr auszugoben g eh ab t h a tte , ais bei 
e iner anderon  A usfiih rung!

F iir die B ow iihrung des E isenbetons bei Briin- 
den  w ird  au f A m erika vorw ieson, w o anliifilich 
der grofien F eu ęrsb riin ste  in  B altim ore, San F ra n 
cisco, P ittsb u rg , Chicago w eitgehendo  E rfah run - 
g en  gesam m olt w orden  sind. G erade diese schoinen 
aber bostim m end gew esen  zu sein  fiir die behord- 
liche Fordorung , dafi bei ab so lu ter Fouersicher- 
h o it der A bstand  der E isenein lagen  bei P la tte n  
bis zu 2,5 cm, bei Balkon bis zu  5 cm be trag en  
m iisse. V on diesor A u sfiih rungsart w e ich t dio 
bei u n s  iibliche erheblich  ab. H ier w orden  n u r  
1 bezw . 2 cm A bstand  g e fo rd e r t; n u r zu haufig  
aber liegen  die E isen  an  der U n to rs ich t blofl, 
so dafi sio n u r  von e iner d iinnen  P u tzsch ich t 
Y ordeckt sind, die allein  bokann tlich  koinon w irk - 
sam on S chu tz  bei Feuor abgib t. Die F rag e  der 
U n te rlia ltu n g  yon  E isenbe tonbau ten , die dom 
Eintlufi von  R auchgasen usw . au sg ese tz t sind, 
d a rf m . E. jedenfalls noch n ich t ais abgoschlossen 
b o tra c h te t w erdon. D afiir is t die B eobachtungs- 
dau er an  b e las te ten  BauwTerkon noch  zu kurz. 
Dio an  u n d  fiir sieli unschśidliche H aarrissebildung

k an n  das E indringen  der R auchgaso orm oglichen, 
u n d  es wńrd w esen tlieh  au f die E n tfo rn u n g  dor 
E isenein lagen  von dor Oborflacho ankom m on, ob 
die R auchgase noch auf diese e inw irkon  konnen. 
In  jodom  Falle dUrfton V eriinderungen  am  E isen 
sich e rs t nach  langeren  Ja liro n  zoigon, ais bis 
jo tz t  B eobachtungen  yorliogon. Ich  glaubo, m an 
niufi sich yorlaufig in  diesor B eziehung  noch an 
das halten , w as E m p o r g e r  in  soinom  Ilandbuch  
dariibor sag t: „U eber dio w irk licho  Griifio der 
U n to rha ltungskoston  fehlen bei dem  geringen  
A lto r dor E isonbetonbriickon zu rze it noch  go- 
n iigendo E rfah rungon . Im niorh in  is t zu  betonen , 
dafi gow'isso U nto rhaltungsm afinahm on, zum  min- 
doston dftore D urchsichton, doch no tw end ig  
sind. Besonders eingehondon regelm iifiigen U ntor- 
suchungen  miisson natiirlich  die B auw orko un to r- 
zogon wrordon, die dor Einwrirk u n g  von  siiure- 
ha ltigon  Gasen, don R auchgasen der Lokom otiyo 
und  dergl. au sgese tz t sind .“

W as dor D eutsche B o tonyerein  n ic h t ais 
N achteil einor Bauw eise b o tra c h te t zu sehen 
w iinsch t, dafi sio nam lich  der bowTufiten  Z ersto- 
ru n g  einon grofloren W iderstand  on tgegonsetzt, 
kann , wronn m an dio Saclio mai yon  der prak- 
tischen  Seito  botraclito t, sehr w ohl ein  solcher 
sein. N achtrag liches S tem m en  un d  A biindern 
liiCt sich n ich t yerm oiden. F iir  eino so sorg- 
fiiltige D urcharbe itung  dor P ro jok te  bis zu r Fost- 
leg u n g  aller E inzo lheiten  feh lt in  den m eisten  
Fallen  dio Zeit. FUr den B auhorrn  is t  os m eist 
unmćiglich, anzugeben, wo er se inerze it L am pen, 
Telephone, K on tro llappara to  usw . h inhaben  will, 
w eil er sich yielfaoh an  der H and von  Zoich- 
n u n g en  kein  Bild von  den zu schaffenden V er- 
h iiltn issen  m achen kann , y ielm ehr seino A ngaben  
am  liebsten  „an O rt un d  S to lle“ m acht, u n d  so 
erg ib t sieli zum  m indesten  s te ts  die N otw endig- 
k e it sp a to re r erheblicher E rg iinzungen  un d  V er- 
sch iebungen. E ine V o rk en n u n g  diesor T atsache 
kan n  ich n u r  au f eino gow isso U n k en n tn is  zu- 
riickfuhren , die sich yielle icht daraus erk la rt, dafi 
dor E isenbetonfaehm ann don Bau m it Y ollendung  
soiner B etonarbe iten  yerliifit u n d  n ic h t sieh t, yvas 
n u n  w e ite r  geschieht. Im m erh in  gebo ich zu, 
dafi sich durch gesch ick te  D isposition solche Ar- 
boiten , m ehr ais es bis je tz t  ta tsiich lich  geschieht, 
einschriinken lassen. N ach e in e r anderon  Seite 
h in  g ew in n t aber die F rago  erh o h te  B edeutung . 
F a s t kein  Gebiiude, das h eu tzu tag o  abgobrochon 
w ird , rerfśillt diesem Schicksal, wTeil os in  seinem  
B estando gefah rdet, also im eigen tlichen  S inne 
y erb rau ch t ist. Dor U m stand , dafi es in  seinon 
E in rich tu n g en  m odernen  A nspriichen  n ic h t m ehr 
goniig t, oder dafi dor P la tz  besser au sg en u tz t 
w erdon soli, b ed ing t soine E n tfe rn u n g  obenso- 
oft, w io y ielle ich t die E rb re ite ru n g  der Strafie 
odor die D urchfU hrung nouor Yorkehrsw^ogo. 
Diese M oglichkeiten k o n n ton  von  dom E rb au er 
n ich t yorausgesehen  wTerden, obensow enig  kiinnon
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aber auch w ir don G ang dor E n tw ick lu n g  voll- 
stiindig U berschauen, un d  so w orden  auch  an  
Stelle m anches o rst je tz t  o rrich to ton  Gobaudes 
in yerhaltnism afiig  w onigon J a h re n  neuo tro to n  
sollen, dio anderen  A npriichen  zu gonUgon haben. 
Dio B eobachtung dor E n tw ic k lu n g  unsoror GroO- 
stiidto leh rt dies.

E in noch bessores Beispiel b io to t aber dio in 
standigem  FluC befindlicho E n tw ick lu n g  unsores 
Y erkehrsw esens m it don dadurch  bodington  s tan - 
digen V oriindorungen an  B ahnanlagon  u n d  Briik- 
ken, dio, ohne u n b rau ch b ar zu  sein, yoriindort oder 
ersetzt w orden m ussen. W er w ill sagen, dat! w ir  
schon am E nde dieser E n tw ick lu n g  steh o n ?  Man 
donke sich, daC der E isenbe ton  schon  30 Jah ro  
fruher dieso A usd eh n u n g  gew onnen , die er au f 
diesen Gobioten je tz t  zum  Teil ha t, u n d  m an  
wird n ich t zu viol bohaup ten , w en n  m an sag t, 
daC dieso ganze  E n tw ick lu n g  n ic h t m oglich go- 
wesen oder sich zum  w en ig sten  n ic h t so g la t t  
und ohne ompfindliohe S to ru n g en  dos V erkeh rs  
und dam it unsores W irtscha fts lebens yollzogen 
hiitto, ais os je tz t  m oglich  w ar. D ie S chw ierig 
keiten und  K osten , dio der A bbruch  von  E isen- 
be tonkonstruk tionon  v e ru rsach t, sind ganz  go- 
waltigo und  geo ignet, den W e rt eines G rund- 
stiickes horabzusetzon. Sie fm den eino g u te  
Illustration durch  das in  dor „T o n in d u strieze itu n g “ 
1910 Nr. 68 an go fuh rte  Boispiel, bei dem  es sich 
um ein Geschśiftshaus in  B altim ore handelt. Es 
wird dort berich te t, dafi boroits drei B au u n te r- 
nehmer, die den A bbruch  ubernom m on, der Sacho 
Uberdriissig g ew orden  un d  die E rr ic h tu n g  dos 
Neubauos dayon abhiinge, daC m an  einen  U nto r- 
nehmer findet, dor das zerstort©  H aus abroiCt. 
Das Haus is t 1904 durch  Fouor beschad ig t w o r
den. Die S chw ierigke iten  sind  um  so groCore, 
ais m an natU rlich m it R iicksich t au f dio iibrigen 
Hauser der Strafio von  der V e rw en d u n g  von  
Dynamit usw . A bstand  nehm on muC.

Beziiglioh dor A bk iirzung  dor B auzeit w ird  
man den M oinungon dos B etonvere ins w ohl n ic h t 
beipflichten konnen . E s muC an o rk an n t w erden , 
daC yereinzolt gesch ick to  D isposition, bog iin stig t 
von der W itte ru n g , e rs taun liche  L e is tu n g en  go- 
zeitigt haben. A nderse its  muC au f  G rund von 
L iteratu rauC erungen  u n d  ta tsach lich en  B eobach- 
tungen darau f h ingew iosen  w erdon, daC in  allen 
den Fallen , w o m it S icherhe it k iirzesto  Hor- 
stellungsfriston e ingohalton  w erdon  m ussen, dio 
Triigerbauweise bozw. E isen k o n s tru k tio n  don V or- 
zug yerdient.

U eber die astho tischo  F rag e  w ill ich  mich in  
eine groCe E rS rte ru n g  n ich t einlassen. Das is t 
mehr oder m inder G efuhls- odor E m pfindungs- 
sache. Es gen iig t, d a rau f h inzuw eison, daC die 
A nschauung, daC es auch  oino A esth e tik  der E isen
konstruk tion  g ib t, G om eingut y ielor fein  und  
kUnstlerisch em pfindendor A rch itek ten  w io L aien  
ist. DaC dio śisthetische W irk u n g  o iner E isen

k o n s tru k tio n  eino andere  sein  muC, ais dio oinor 
E isen b e to n k o n stru k tio n , is t  sicher, ab er dam it 
k an n  m an der orstoron die A uslosung  iisthetischor 
E m pfindungen  keinesfalls absprechen .

Boi der A ufziih lung der „dunklen  P u n k to “ 
in  dor B orochnung von  E isen b e to n k o n stru k tio n o n  
habe ich m ich au f das boschrank t, w as m an dar- 
tiber in  der E iso n b o ton fach lito ra tu r so lbst findet. 
A n don T atsachon  is t n ich ts  zu iindorn. Die 
W e rtu n g  ih ro r B odeu tung  w ird  A nsich tssacho  
sein. Jed en fa lls  d arf sio n ic h t u n te rsch iitz t w e r
den angesich ts des u n te r  anderem  o rb rach ten  
N achw eises, daC oin gonau  nach  don m in is terie llen  
B estim m ungen  berech n o ter B alkon ta tsiich lich  n u r  
hiilt durch  Inansp ru ch n ah m o  e in e r E igenschaft, 
die m an  ihm  boi dor B orochnung  g rundsiitz lich  
n ic h t zugosteh t. E in  Blick in  dio F ac h lito ra tu r 
zeig t, w ie vielo F ragen  noch  dor bosseron Kla- 
ru n g  bediirfen , so daC der H inw eis d arau f du rch - 
aus bo reoh tig t e rschein t, um  so molir, ais die 
E isen b e to n k o n stru k teu ro  sich je tz t  iinm er m ehr 
auch der A usb ildung  yon  F achw erkon  zuw endon, 
boi doren k o n s tru k tiv  rich tig o r D urchb ildung  
gerade  dio an g o d o u te ten  F rag o n  eine besonders 
w ich tige  Rolle spiolen. Das V erd iens t, e rn s tlich  
b o strob t zu soin, eine solche K liirung  horbeizu- 
fiihren , soli dom D eu tsehen  B otonverein  n ich t 
b e s tr it te n  w erden , w io auch  der E nerg ie  u n d  
O pforw illigkeit, m it der m an  sich  der L iisung der 
gesto llten  A ufgabo u n te rz io h t, hćiehsto A norkon- 
n u n g  u n d  im  w issonschaftlichon  In to resse  der 
w iirm ste  D ank jodes In g en ieu rs  gob iih rt. E s muC 
aber dor A nsich t e n tg e g e n g e tre te n  w erden , ais 
ob der E isonbau  in  dieser B eziohung n ich ts  ge- 
ta n  u n d  sich m it der D u rch fu h ru n g  e in e r s ta rre n  
T heorie begn iig t, ohne sich die G ewifiheit ih ro r 
U eb ere in s tim m u n g  m it der P rax is zu  yerschaffen . 
W en n  Y ersuehe  in  dieser R ieh tu n g  w on iger be- 
k a n n t gew orden  sind, so lieg t es v iello icht daran , 
daC eine griiCero O rgan isa tion  gofehlt, die sio 
angeste llt, daC y ie lm ehr die einzolnen F irm en  au f 
die D u rch fu h ru n g  angow iesen  w aren . Allo unsero  
groC en BrUckon- u n d  E isen b au an sta lten  haben  
oino m ehr oder m indor grofio Zalil von  Y orsuchon 
angeste llt, und  so k om m t os auch, daC das E r- 
gobnis m ancher n eu e ren  V ersuche  fiir den  E isen- 
k o n s tru k to u r n ic h t so seh r U eberraschondes go- 
b rach t ha t. A uch  v o r den V orsuchon  von  B a c h  
h a t os je d e r  E isen k o n s tru k teu r yerm iodon, ein  
einzelnes E isen  au f B iegung  zu beanspruchen , 
ebenso w ie er bom iiht w ar, w egen  der lo ich toren  
G efahr dos A usknickens d iesen  unsym m etrischen  
(Ju e rsch n itt in  D ruckstU bon zu yerw enden . Dio 
N ietyorsucho betreffend  dos V ersenks habon be- 
s ta tig t, w as m an  schon  y o r 25 J a h re n  gefunden , 
u n d  n ach  den b islang zum  AbschluC g eb rach ten  
w eite ren  V ersuchon  m it N iotanschliissen , die der 
V ere in  deu tscher BrUckon- un d  E isenbaufabriken  
yo ran sta lto t, h a t sich auch n u r  orgeben, daC dio 
n ach  der ho rrschendon T heorie boroclineten  Y er-
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b in d u n g en  das halton , w as ihnon nach  dor R ech
n u n g  zu g em u to t w ordon darf. Ich  glaubo dalier 
n ic h t w ie der B otonyeroin  an  besondere U eber- 
rasohungen , die gooignot w aren , don N achw eis 
zu erb ringen , daC die Thoorio der B erechnung 
von E isen konstruk tionon  m it der P rax is in  un - 
gen ligendor U obero instim m ung steh t.

Dio A n deu tung , daC die S icherheit boi E isen- 
bauausfuh rungon  abnehm en  konne, lindo t koino 
StUtzo in  den T atsachen . D urch V orsucho is t 
festgeste llt, dat! sich das E isen auch  im Dauor- 
botriobe in  seinen  E igenschaften  n ich t iindert. 
E ingehonde B eobachtungen  un d  U nto rsuchungen  
an  ausgew ochselten  E isenbriickon, dio lange  Z oit 
u n g iin śtigon  B oanspruchungsyorhitltn isson aus- 
g ose tz t w aren , haben  keinorlei Mśingol an don 
V erb indungon  gezoigt. U m  so w oniger sind  solche 
n atiirlich  bei H ochbaukonstruk tionon  zu erw arton-

Moino B ehaup tung , daC ein N achteil in  don 
w echselndon E igenschaften  dos B etons und  in  ih rer 
F o sts to llung  o rs t nach  der Y orarbo itung  zu r K on- 
s tru k tio n  liego, g lau b t der D eutsche B otonvoroin 
m it dom Ilinw eis au f bostehondo B estim m ungen  
iiber dio A n fe rtig u n g  u n d  P riifung  von Probe- 
w iirfe ln  en tk riiften  zu  konnen . Diese Y orschrif- 
ten  s ind  m ir bokannt, ebenso aber, dafi in  der 
U eborzahl der F a lle  n ic h t nach  ihnon yerfahron 
w ird , un d  dafi sio auch kau iu  zur A nw endung  go- 
b ra c h t w ordon kiinnon. M oistens w ird  eben orst 
w iihrond dor A usfuh rung  festgeste llt, ob di© zu- 
g ru n d e  gologte F e s tig k o it e rz ie lt ist, u n d  dann 
tro te n  dio von m ir gosch ilderten  V erhaltn isse  oin. 
M angolnde F es tig k o it k an n  auch  durch  die in 
dor e rs ten  A nnahm e stockonde sechsfache Sicher- 
h o it n ic h t gen iigend  ausgeglicbon w erden , donn 
os bloibt im m er zu bodenken, daC diese zunachst 
n u r  im Probew tirfo l yo rhandon  ist. E s bloibon 
die V orsuche abzuw arten , dio AufschluC geben 
w ordon, inw iow eit dieso m it derjonigon im  Bau- 
w ork  uboro instim m t. Die m eist der R echnung  
zugrunde golegto B eansp ruchung  is t 40 kg/qcm . 
Dios w iirde 240 k g  F estigko it dor Probew iirfel 
bedingon. Boi den  iiblichen M iscliungsverhalt- 
nisson und  n o r m a l e r  S tam p farb e it is t diese aber 
se lbst in  P robew iirfo ln  kaum  zu erroichen. D er 
D u rch sc lin itt dor Probon w ird  F es tig k e iten  yon

1B0 bis 180 kg  so lten  iiborschreiton , so dafi m an 
also n ich t zu seh r das Y orhandensein  e iner sechs- 
fachon S ioherheit hervorhebon  darf.

Bei m oinen A usfU hrungen habe ich n ich t 
au sgesuch t sch lech te  E isenbetonausfiih rungen  
g u te n  E isonbauausfiih rungon  gogeniibergostellt, 
sondern  den im  groflen un d  ganzon  yorliegon- 
den V orhaltn issen  R echnung  go trag en . DaC 
dabei n ic h t n u r  dio A usfiih rungen  g u to r  orst- 
klassigor E isenbotonfirm on herangezogon  w erden  
durften , w io os dor B otonyerein  m ochte , liegt 
au f der H and , donn n ic h t diese b ilden  heu te  
don D urchsclin itt, sondern  solcho, dio au f  G rund 
dos Subm issionsergebnisses y ielfach w eniger 
le istungsfah igen  F irm en  iibo rtragen  sind, bei 
denen  dann  allo von m ir erhobonen  Bedenkon 
gew olin lich  in  w eites tem  Mafio zutreffon. D arin 
goben m ir ub rigens dio K lagon in  dor B etonfach- 
prosso und  die N ach rich ten  vom  B au m ark t in 
dor E isonbeton industrie  rocht.

Ich  w ollto  yor allom zeigon, dafi dio bohaup- 
te to  w irtschaftlicho  U oberlogenheit des E isen- 
botons n ic h t im m or yorhandon, und  daC dio Ur- 
sachon, die ihm  m anchm al dazu yerhelfen , zum 
Teil nnnatiirlicho  sind, doron B oseitigung  go- 
fo rd ert w orden  mufi. Ich liabo m ich gow ondot 
gegen  eine k ritik lose A nw en d u n g  der E isenbeton- 
bauw eise un d  gefordort, daC m an  priifo, w elcho 
B auw eise im gegebenen  Fallo  dio w irtsc lm ft- 
lichste  A usfiih rungsform  darsto llt. D abei muCton 
auch  dio g rundlogonden  Y ersch iodenho iten  der 
neu en  B auw eise gegeniibor der a lten  heryor- 
gehoben w erden , u n d  durfton , sow eit sio sich 
ais Miingel kennzeichnon , auch  diose n ich t 
yerschw iegon  w erden. E ine  „A nfo indung“ oder 
u n g o rech tfe rtig te  B ooinllussung lieg t n ic h t in 
m einer A bsicht. A us m oinen A usfU hrungen, der 
E n tg e g n u n g  des D eu tschen  B etonyoreins und  
m einer vo rs tehenden  E rw id o ru n g  mul! ich es 
jodem  F achgenossen  iiborlassen, sioh se lbst ein 
U rte il iiber die F rage, ob E isonbau oder E ison- 
beton , zu bilden u n d  danach seine E n tsch e id u n g  
zu trefTen.

Dusseldorf, im  J u l i 1910.

2)ipL=3tig. Fischmann, O beringenieur.

Wirtschaftlichkeit des elektrischen Antriebes von FeinstraBen.
In  N r. 7 yom  16. F eb ru a r 1910, S. 305 b ringen  

Sio oinon B erich t iiber oinon A ufsatz  von W . 
S o h o m b u r g  aus dor ,E lo k tro tochn ischen  Z eit- 
sc h r if t“, in  w elchem  die G osam tkosten  fiir don 
A n trieb  oinos F einw alzw orkes boi D am pfbetriob 
zu 9,34 f. d. t u n d  bei e loktrischem  A ntrieb
zu 8,20 f. d. t  borochnot w erden . Dor B oricht-
e rs ta tto r  bem ork t boreits, dafi in  der e lek trischen  
Z en tra le  w ohl besondors g iinstigo  Y orbed ingun- 
gon  fiir don AnschluC der FeinstraC o goherrsch t 
haben  m iiC ten, da die A ufste llung  e in e r 600 K\V- 
D ynam o ohno jode E rsatzm aschine go p lan t sei.

A bor auch  im  ub rigen  is t dio R ech n u n g  von 
Schom burg sehr bodenklich. W en n  m an  ais Pro- 
duktion  dio yom  B e ric h te rs ta tte r  bozw oifelte Zahl 
von 24000 t  im J a h r  sow ohl fiir don D am pf
betriob  ais auch  fiir den  e lek trischen  B etrieb  zu
g ru n d e  legt, so e rg ib t sich, daC dio T andem - 
m aschino von  800 PS  24000 • 3 =  72000 t  D am pf 
yerb rauchen  soli. Das e rg ib t bei 6000 B etriebs- 
stu n d o n  einon D am pfyerbrauch  yon  15 kg/PS . 
H iitto  m an  s ta t t  desson die H alfte zug runde  ge- 
leg t, so w iire m an  der W ah rh e it niilior gokom m en, 
u n d  dann  h iitten  sich die G esain tkosten  bei
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Dampfbetriob zu 5,29 gegoniibor elek trischem  
Botriob von 8,20 Jj?/t ergeben.

Es is t dies w iodorum  e iner dor violen Fiille, 
in donon durehaus unzuliinglicho D am pfm aschinon 
m it dem elek trischen  B etrieb  vorg lichen  w orden.

D t i s s e l d o r f - R a  t l i ,  im  F e b ru a r  1910.
C. Kicfielbach.

* *
*

Infolge andorw eitigo r A b h a ltu n g  konnno ich 
erst heu te  zu r B ean tw o rtu n g  dor vorsteliendon  
Zuschrift dos U rn. K i e B e l b a c h .

In  dem obon angezogenen  A rtiko l dor 
jE Ioktro technisclien  Z e itsch rift“ is t m einerse its 
in der E in lo itung  ausdriicklioli bom orkt, dafi fiir 
hohero S trom preise, also e tw a  von d ab, eine 
genauo D urchreelm ung  fiir jed en  einzelnen  Fali 
notig ist. V on  oinor V era llgom oinerung  zu- 
gunston dos elek trischon  A ntriobos is t also n ich t

die Redo. E s is t fe rn e r am  Sclilusse insbosondoro 
noch darau f hingow ieson, dafi dio P riifu n g  auf 
oventuollo A u fste llung  von Rosorve in  dor Prim Sr- 
s ta tio n  orfordorlich is t. Das durchgorochnete  
Beispiol s te ll t  also n u r  o inen besonders vorliegen- 
den F ali boi e inor v o rhandenen  A nlage m it e iner 
a llerd ings n ic h t seh r w irtschaftlich  arbeitendon  
M aschine dar. E s is t  solbstverstiindlich, dafi bei 
N euanlagon  un d  V erw o n d u n g  bostor M aschinen 
und  bei hoherom  S trom preiso  (s. oben) sich der 
D am pfbetriob  dem  e lek trischen  A n trieb  niin- 
destens g lo ichstellen , bezw . u n to r  U m stiinden 
noch b illiger ausfallon w ird . Dio von  KioCol- 
bach  gem ach to  A nnahm o von 7‘/2 kg  D am pf fiir 
dio P S e-S tunde einschliefilich R ohrle itungsverlu s to  
usw . scho in t m ir jedoch  bei n o rm alen  Y erh a lt- 
nisson im D auerbotrieb  kaum  orreichbar.

W i t t e n ,  i m A u g u st 1910.
Schómburg.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.*

11. August 1010.
KI. 21 h, P  22 572. Kohlenelektrodo ftir elektrisclio 

Oefen. Planiawerke, Akt. Ges. fiir Kohlenfabrikatión, 
Ratibor und Berlin.

KI. 31 a, H 48 104. Tiegelschmelzofen m it melireren 
zusammengebauten, in einen gemeinsamen Schornstein 
ihre Rauchgase abfiihrenden Einzelofon und einer Arbeits- 
biihne in Hohe der Ofensehachtdcekel. Paul Helmin, 
Berlin, Fcnnstr. 01.

KI. 49 f , H 48 591. Ofen zum gleiehmiiBigen Erw anńen 
von Radreifen in einer Heizkammer. Wilhelm Hesse, 
Csnabriick, Auguststr. 20.

15. August 1910.
KI. 7 a, K  42 054. Walzwerk zur Herstellung von 

l’rofileisen m it Steg und Flanseli m it liegenden und 
stehenden Walzen. Alphonse Gouillon, Le Blanc, Frankr.

KI. 48 a, L 29 051. Verfahren zur Herstellung von 
geschmeidigem Elektrolyteisen: Zus. z. P. 212 994. Lang- 
bein-Pfanhauser-Werke, Akt. Ges., Leipzig-Sellerhausen.

KI. 49e, II  45704. Luftdruckham m er m it getrenntem  
Luft pum pen- und Biirzylinder und m it besonderom Luft- 
speicher, welcher bei jedem Doppelhube des Luftpumpen- 
kolbens Druckluft empfangt. Herm. Hessenmiiller, Lud- 
wigshafen a. R h., Bleichstr. 64.

KI. 49 h, R  24 935. Selbsttiitigc clektrische K etten- 
schweiBmaschine m it fest3tehenden Elektrodenhaltern. 
Michael Barthlomew Ryan, Bridgeport, Conn.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
15. August 1910.

KI. 19 a, Nr. 430 208. Sehienenbefestigungsvor- 
rishtung. F ritz  Eicker, Essen a. Rulir, Juliusstr. 5.

KI. 19 a, Nr. 430 267. Das W andern und Abheben 
der Suhienc vom Befeśtigungsmaterial verh(itende Klemme 
mitdie Schwelleuntergreifendem Steg. Franz Dahl, Bruck- 
hausen a. Rh.

KI. 19 a, Nr. 430 268. Das W andern und Abheben 
der Schiene vom Befeśtigungsmaterial verhutende Klemme 
mit gegen die Schwelle yorspringenden K anten. Franz 
Dahl, Bruckhauscn a. Rh.

KL 49 f, Nr. 430 122. Schmiedehammer fiir FuB- und 
Kraftbetrieb. Christian Jaueh, Schwenningen a. N.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fu r jedermann zur 
Kinsicht und Einsprueherhebung im Paten tam te zu 
Berlin aus.

X X X IV  „„

Deutsche Reichspatente.
KI. 18 a, Nr. 219 962, voni 30. Mai 1908. H e i n r .  

S t  ii li 1 e r , F  a b r i k f  Q r  D a m p f k e s s e l  u n d  
E i s e n k o n s t r u k t i o n e n  i n  
N i o d o r j e u t z ,  L o t h r. Gas- 
dichłer Yer&chlup ftir  die Beschiclunge- 
kiibel von Schachtij/cn.

Der Kiibeldeckel a  is t m it einem 
so groBen m ittleren Loch versclien, 
daB der KUbelhaken b  und die Oese 
der Stange c g la tt hindurehgehen. 
Behufs Abdiehtung ist das Deekel- 
loch kegelformig gestaltet und die 
Fiihrungshulse fiir die Bodenstange
o m it einer oberen halbkugelfor- 
migen Haube d yersehen. Auf diese 

legt sich der niedergehende Deckel d icht auf und wird so 
gleichzeitig auf dem Kiibel in seine richtige Lage gebracht.

KI. 7 a, Nr. 219 927, vom 12. Dezember 1908. T li y s - 
s e n  & C o m p .  i n  M i i l h e i m ,  R u h r .  K ani- 
vorrichtung ju r  W ahirerke.

Der K antarm  a, der um dieAchse b sehwingt, bewegt 
beim Hochschwingen eine sich in  c fiibrcnde abgesehragte

StUtze d, die auf 
seiner oberen Seite 
m ittels der Rolie e 

gleitet. Diese 
Stiitze, di e beim 
Anheben iiber die 

Oberkante des 
Ro!!gangeshervor- 
taueht, T e rh in d e r t  

wahrend des K antens ein Ausweichen des W alzgutes und 
sttitz t letzteres naeh dem K anten und sichert so ein 
rahiges stoBfreies Auflagern dewelben au f  dem Rrllgang.

KI. 40 a, Nr. 219 778, yom 5. Mai 1907. J o s e f  
B u c h e l  i n  D o r t m u n d .  Verjahren zur G ewinnung  
von M ctallen a u f aluminotherm ischem Wege.

Die a u - Tonerde bestehende Schlacke bei der Gewin
nung von Metallen m ittels Aluminium soli durch Zusatz 
von Alkali- oder Erdalkaliyerbindungen in W asser oder 
yerdiinnten Sauren leicht losbar gem acht werden. E nt- 
weder wird die entstehende Schlacke in ein die Alkali- 
oder dgl. Yerbindungen enthaltendes GefaB einflieBen 
gelassen oder dem Aluminium ein Zusatz von Alkali- 
oder Erdalkalim etall gegeben. Aus der cntstandenen Alu- 
minatlosung kann die Tonerde ais B a u iit gewonncn werden.

42
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Statistisches.
Au3enhandel des Deutschen Reiches in den Monaten Januar bis Juli 1910.

Ein fu h r Ausfuhr

Eisenerze; eisen- oder manganhaltige Gasreinigungsmasse; Konverterschlacken; aus- t t
gebranntcr eisenhaltiger Schwefelkies (237e)*............................................................... 4 989 312 1 684 866

335 401 2 387
Steinkohlen, Anthrazit, unbearbeitete Kiinnclkohle ( 2 3 8 a ) .......................................... 6 021 808 12 797 277
Braunkohlen (238 b ) .................................................................................................................. 4 226 355 35 961
Steinkohlenkoks (238 d ) .............................................................................................................. 359 318 2 331 536
Braunkohlcnkoks (238 e) ......................................................................................................... 789 1 402
Steinkohlenbriketts (238 f ) ................................................................................................................................................. 73 040 807 585
Braunkohlenbriketts (238 g ) ..................................................................................................... 55 445 247 555

69 881 436 862
Brueheisen, Alteisen (Sehrott); Eisenfeilspanc usw. (842, 843 a, 843 b ) .....................
Rohren und Rohrenformstficke aus nicht schmiedbarem GuB, Hiihne, Ventilc usw.

134 254 88 744

(778 a u. b, 779 a u. b, 783 o ) ......................................................................................... 633 23 849
Walzen aus nicht schmiedbarem GuB (780 a u. b ) ........................................................... 642 7 534
Maschinenteile, roh und bearbeitet**, aus nicht sehmiedb. GuB (782 a, 783 a — d) 3 623 1 775
Sonstige EisenguBwaren, roh und bearbeitet (781 a u. b, 782 b, 783 f  u. g). . . . 
Rohluppen; Rohsehienen; llohblocke; Brammen; vorgewalzte Blócke; Platinen;

5 515 42 394

Kntippel; Tiegelstahl in Blocken (7 8 4 )............................................................................ 5 171 279 877
Schmiedbares Eisen in Stiiben: Trager ( T - ,  1 |- und J  l^-Eisen) (785 a) . . . . 304 243 717
— : Eck- und Winkelcisen, Kniestiicko (785 b) ............................................................... 1 156 35 160
— : Anderes geformtes (fassoniertes) Stabeisen (785 c ) ................................................... 2 696 58 577
— : Band-, Reifeisen (785 d ) ..................................................................................................... 2 678 68 191
— : Anderes nicht geformtes Stabeisen; Eisen in Stiiben zum Umschmclzen (785e) 12 343 225 997
Grobblcche: roh, entzundert, gerichtet, dressiert, gefirniBt (786 a ) ............................. 1 985 144 228
Feinblcehe: wio vor (780 b u. c ) ............................................................................................. 4 613 55 322
Verzinnte Bleche (WeiBblech) (788 a ) .................................................................................... 29 946 188

4 12 848
Bleche: abgesehliffen, lackiert, poliert, gebraunt usw. (787, 788 c ) ............................. 229 2 669
Wellblcch; Dehn- (Streck-), Riffcl-, Waffel-, Warzeń-, andere Bleche (789 a u. b, 790) 43 212 495
Draht, gewalzt oder gezogen (791 a — c, 792 a — o ) ....................................................... 8 526 34 307
Schlangenrohrcn, gewalzt oder gezogen; RohrenformstOcke (793 a u. b ) ................. 122 2 532
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794 a  u. b, 795 a u. b ) .................................. 6 360 80 010
Eisenbahnschienen (796 a u. b) ............................................................................................. 376 253 243
Eisenbahnschwellen, Eiscnbahnlaschen und Untcrlagsplatten (796 c u. d) . . . . 119 102 100
Eisenbahnaehsen, -radeisen, -rader, -radsatze (7 9 7 )................................................... 765 38 977
Schmiedbarer GuB; Schmicdestueke f  (798 a—d, 799 a—f ) .......................................... 5 657 31 587
Geschosse, Kanonenrohre, Sagezahnkratzen usw. (799 g ) .......................................... 1 890 25 673
BrUckcn- und Eisenkonstruktionen (800 a u. b ) .......................................................
Ankcr, Ambosse, Schraubstóckc, Brcchcisen, Hammer, Klobcn und Rollen zu Flaschen-

15 39 211

ztlgen; Winden (806 a — c, 807) ................................................................................ 524 4 643
Landwirtschaftliche Gcrate (808 a u. b, 809, 810, 816 a u. b ) ............................. 1 082 30 114
Werkzeuge (811 a  u. b, S12 a u. b, 813a — e, 814 a u. b, 815a — d, 836 a) . 951 12 029
Eisenbahnlaschenselirauben, -keile, Schwellenschrauben usw. (820 a ) ................. 59 8 005
Sonstiges Eisenbahnm aterial (821 a u. b, 824 a ) ....................................................... 72 6 202
Schrauben, Niete, Hufeiscn usw. (820 b u. c, 825 e ) .......................................... 657 12013
Achsen (ohne Eisenbahnaehsen) und Achsenteile (822, 823 a u. b) . . . . 42 1 545
Wagenfcdern (ohne Eisenbahnwagenfedcrn) (824 b ) ................................................... 122 831
Drahtseile (825 a ) ............................................................................................................... 167 2 592
Andere Drahtwarcn (825 b — d ) ..................................................................................... 400 23 720
D rahtstifte  (auch Huf- und sonstige Niigel) (825 f, 826 a u. b, S 2 7 ) ..................... 1 762 42 527
Haus- und Kflchengerate (828 b u. c) ................................................................ 343 16 473
K ettcn  (829 a  u. b, 8 3 0 ) ............................................................................................. 1772 2 209
Feine Messer, fcine Scheren usw. (836 b u. c ) ............................................... 51 2 434
Nah-, Strick-, Stick- usw. Nadelu (841 a — c ) ............................................... 95 2 486
Alle Ubrigen Eisenwaren (816 c u. d — 819, 828 a, 832—835, 836 d u. c — 840) 1,288 31 453
Eisen und Eisenlegicrungen, unvollstandig angcmcldet (unter S43 b ) ................. — 828
Kessel- und Kesselschmiedearbeiten (801 a — d, 802—8 0 5 ) ......................... 729 16 325

Eisen und Eisenwaren in den Monaten Jan u ar bi3 Ju li 1910 310 268 2 765 756
Maschinen „  „  „  „ „ „ 40 749 181 384

Insgesamt 351 017 2 947 140
Jan u ar bis Juli 1909: Eisen und Eisenwaren 257 402 2 216 777

M a sc h in e n ..................... 45 183 182 477

Insgesamt 302 585 2 399 254

* Die łn  K la m m c rn  s te h e n d e n  Ziffern b e d e u te n  d ie  N u m m crn  des s ta tis tln e h e n 'W are n Y c rz e lc h n U a e s . * *  Die A u s f u h r  a n  be- 
a rb e l te łe n  g-ufleisernen M a sc h in e n te ile n  Ist u n te r  d e n  b e tr .  M a sc h in e n  m ii a u fg e fu h r t.  +  Die A u s f u h r  au Schmledestucken f iir  Ma
s c h in e n  i s t  u n te r  d e n  b e tr .  Maschinen m it aufgefuhrt.
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Die Eisenindustrie der Vereinigten Staaten im Jahre 1909.*
Der verdienstvolIe Geschiiftsf (Ihrer der „American Iron 

and Steel Association“ , J a m e s  M. S w a n k , veroffent- 
licht in ahnlicher Weise wic in friiheren Jah ren  einen Be- 
richt iiber die Eisen- und Stahlindustrio der Vereinigtcn 
Staaten im Jah re  1909.** Wir geben daraus eine Reihe 
von Zahien wieder, die zur Vervollstiindigung der voń uns 
bereits mitgetciltcn Statistiken dienen sollen.

In seinom dom Beriehto vorangesotzten Riickbliek 
fiihrt Swank zunachst aus, daB die Veroffentlichung des 
Jahresberichtes ftir 1908 angesichts der Verhandlungen des 
nordamerikanischen Kongresses iiber dio Zolltarifreform 
bereits im April 1909 erfolgt sei. Ais jener Bericht in Vor- 
bereitung gewesen sei, h a tten  sich dio Vercinigten Staaten 
noch nicht von dem wirtschaftlichen Nicdergang erholt 
gehabt, der dureh dio Venvirrung im Oktober 1907 ent- 
standen sei; die Agitation fiir die Tarifreform und dio 
Folgeu der politischen Einmischung und gejdliohen MiB- 
wirtsehaft hiittcn eino gcdeihliehe industriello Entwick- 
lung verhindert. Dio finanzielle und industriello Lago 
hiitto sieli jedoch gerado etwas gebessert, ais der Jahres- 
bericht fiir 1908 vorbereitet und gedruckt worden sei.

Das Schlimmste sei ilberstanden, und dio durch dio 
Yerwirrung ge3chlagonen fiuanziellen W unden seien im 
groBen und ganzen geheilt gewesen. Im  Friihjahr 1909 
sei bekannt gewordon, daB der neue Tarif nio^t so vielo 
„Ucvisionen nach un ten" onthalten wiirde, w io derPrasi- 
dont der Vereinigten S taaten  gewlinscht hiitte. Ais der 
Tarif am 5. August 1909 zum Gesetz erhoben worden sei, 
wiire das Vertrauen in finanziellen Kreisen vollstiindig 
wiederhergestellt und die industriello Tiitigkeit iiberall 
voll aufgenommen gewesen; auch habe sieli das Land zu 
einem Zustande der W ohlhabenheit entwickelt, der bis 
heute angehalten habe, wobei auch dio reicho E rn te  des 
Jahres 1909 m itgewirkt habe. Von den groBen yerarbei- 
tenden Industrien habe die Eisenindustrie zuerst dio neue 
industrielle Entwicklung gezeigt; dio Erzeugung in allen 
ihren Hauptzwcigen sei von Monat zu Monat stiindig 
gestiegen seit dem Febr u ar 1909, ais die W endung zum 
Besseren dureh die Erkliirung des „offenen M arktes" 
eingetreten sei. Diese Aenderung der Politik der lei- 
tenden Unternelimungen habe anregend auf den Ver- 
brauch gewirkt, obgleich eino unm ittelbaro Folgę dieser 
MaBnahme ein Riickgang der Preise gewesen sei, der 
jedoch wahrend der Herbstm onate vollstiindig wieder ein- 
geholt worden sei. Die Erholung der Eisenindustrie sei 
in Ausdehnung und Erfolg erstaunlich gewesen. Die 
Roheisenerzeugung sei von Monat zu Monat gestiegen, bis 
die Vereinigten S taaten  lange vor JahresschluB so viel 
Roheisen erblasen hiitten, wie nie zuvor. Die Roheisen 
erzeugung der Jahre  1900 und 1907, in denen auBerordent- 
lich vicl Roheisen erblasen worden sei, wiirde noch von der 
Gesamtroheisenerzeugung des Berichtsjahres iibertroffen. 
In Fertigerzeugnissen aller A rt aus Eisen und Stahl, m it 
Ausnahme von Schienen, sei die Nachfrage in vielen 
Monaten des Jahres 1909 so groB gewesen, daB dio Werke 
bis zur Grenzo ihrer Leistungsfiihigkeit in Ansprueh ge- 
nommen worden scien. Die Preise seien — Schienen aus- 
genommen —  in den letzten Monaten wesentlich in dio 
Hohe gegangen. Diese giinstigen Bedingungen h a tten  noch 
zu Beginn des laufenden Jahres angelialtcn; wiihrcnd des 
Winters habe sich jedoch dio Notwendigkeit herausgestellt, 
die Roheisenerzeugung einzuschranken, da  sie den 
Verbrauch tiberholt habe; gleiehzeitig hatten  die Roheisen- 
preiso nachgegebcn. Ebenso habe zu Beginn des laufen
den Jahres der Bedarf an Konstruktionseisen nachgelassen. 
Mit diesen Ausnalimen h a tte  jedoch dic lebhafto Tatigkeit

* Vgl. „S tah l und Eisen" 1909, 19. Mai, S. 753;
16. Juni, S. 912; 6. Okt., S. 1569.

** Unter dem T itel: „S tatistics of the American and 
Foreign Iron Trades for 1909". Annual Statistical Report 
of the American Iron and Steel Association. Philadelphia 
(No. 261 South Fourth  Street) 1910, Tho American Iron 
and Steel Association. 5 g.

des Jahres 1909 bis zum Juni 1910 angehalten, wenn- 
gleich bei Abfassung des Berichtes Anzeichen voriagen, 
daB die Beschiiftigung in einigen leitenden Zwe gen auBer 
den bereits erwahnten schwiicher geworden sei. Bei der 
Revision des Zolltarifs seien m it Erf.olg besond"re An- 
strengungen gemacht, die Zollsiitze auf Eisen und Stahl 
herabzusetzen. Diese Ermiifiigungen hatten  zur Folgę 
gehabt, dafi die Einfuhr in dio Vereinigten Staaten in 
den m it Mai d. J . endenden 11 Monaten des Fiskaljahres 
35 434 273 g betragen habe gegen 19 977 877 g in den oni- 
sprechcnden Monaten des Fiskaljahres 1909 u ml 25 848 258 g 
im gleichen Zeitraum c des Fiskaljahrfcs 1908: dabei seien 
an der Zunahme in den 11 Monaten des letzten Fiskal
jahres in betrachtlichcm MaBe Stahlbillets und Knilppc], 
Konstruktionseisen und Maschinen bete>ligt.

Wie sich die Lago der Industrien in den Yoreinigten 
Staaten in der allerniichsten Zukunft gestalten werde, 
hango auBer von dem Ausfall der E rnte von yerschiedenen 
politischen Fragen ab. Zunachst sei der Zwiespalt in der 
Rcpublikanisehen Partei wegen yerschicdener offent- 
lichen Fragen zu erwahnen, der den geschiiftliehen Inter- 
essen n icht dienlieh sein konno. W eiter sei in B etracht 
zu ziehen, in welcher Weise die Bemuhungcn des Priisi- 
denten T aft, die Agitation fiir eino weitere Zolltarifreform 
durch Verm ittlung eines Tarifam tes fortzusetzen, auf die 
gcdeihliehe Entwicklung des Landes einwirken wurden. 
SchlieBlich habe der Prasident seine Feindsohaft gegen 
dio Eisenbahnen kiirzlich dadurch bewiesen, daB er gegen 
25 Eisenbahn-Gesellschaften des W estens das gericht- 
liclie Verbot habe ergehen lassen, ihre Frachtsiii.zc, wie 
beabsichtigt, am 1. Ju n i zu erhoben. Diese Erhohung 
hatten  die Gesellschaftcn fur notwendig angesohen wegen 
dersteigenden Ausgaben fur Betriebsmittel ihres Sohienen- 
netzes, der zunehmenden Kosten fiir den Lebensunterbalt 
und der steigenden Lohnc. Das autokrati?che Wirken 
des Prasidenten habe dio geschaftlichen Aussichten stark 
getriibt, da es sich in den Borsennotierungen und in 
einem Nachlassen der Nachfrage in Eisen und S tahl fiir 
den Eisenbahnbedarf widerspiegcle. Selbst wenn der 
Priisident seine Angriffe auf dio Eiscnbahngcsellschat- 
ten  einstellen wiirde, wurden die ungilnstigen FoJgen 
seines gerichtlichen Verbotes noch lange fuhlbar bleiben. 
Alles in allem genommen seien die Aussichten fiir eine 
weitere gcdeihliehe Entwicklung nicht mehr so gliinzond, 
wie man wtinsehen mochtc.

W irgehen nunm ehr zudenE inzelstatistiken des Jahres- 
bericlitcs tiber und geben zunachst in Zahlentafel 1 eine 
Uebersicht iiber den Kursstand der Aktien der U n i t e d  
S t a t e s  S t e e l  C o i p o r a t i o n  vom Juli 1908 his Juni 
d. J . Danach gingen die Kursę der Vorzugs- und der 
Stam m aktien bis zum H erbst 1909 stiindig in die Hohe, 
um dann von Anfang d. J . an wieder etwas nachzugeben.

In  Zahlentafel 2 folgt eine G e s a m t i i  b c r s f c h t  
tiber die Forderung von Erz und Kohle, die Herstellung 
von Koks und allen Arten von Eisenerzeugnissen sowie 
dio SchluBziffern des AuBenhandels in Eisenerz, Eisen 
und Stahl, endlich die Lange der neu verlegten Eisenbahnen 
und den Tonnengehalt der neu erbauten Schiffo, siimtlich 
fOr das Ja h r 1909 m it den Vergleichsziffcrn fiir 1908. 
Die letzte Spalte der Zusammenstellung liiBt erkennen, 
in wclchem Verhiiltnis dio Menge der einzelnen Erzeug- 
nisse wahrend des letzten Jahres zu- oder abgenommcn 
bat. Hierbei zeigt sich, daB die Zahien fiir 1909 gegcniiber
1908 in den meisten Fiillen eine betriiehtliche Zunahme 
aufweisen. Die Zusammenstellung g ib t zum Teil bekannte 
Zahien, da  wir bereits iiber die R o h e i s e n e r z e u 
g u n g ,  den A u B e n h a n d e l ,  die S t a h l e r z e u -  
g u n g und die E i s o n e r z y e r s o h i f f u n g e t i  
v o m  O b e r o n  S o o  im Jah re  1909 berichtet haben. 
W ir weisen unsere Leser daher auf unsere friiheren Mittei- 
lungen* hin, in denen durchweg ausfuhrlichere, wenn auch

* Vgl. „S tah l und Eisen" 1910, 16. Febr., S. 304;
23. Marz, S. 507; 25. Mai, S. 889; 15. Juni, S. 1034.
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Zahlentafel 1.

Kurs der Aktien 
der United States Steel 

Corporation 
im

Yorzugsaktien Staromaktlen

Jfie-
drfg*ter
Stand

nóch-
ster

Stand

Nie
ci rtgster 

Stand

Hoch-
ster

Stand

1908 J u l i ..................... io 2y , 1097. 377 , 457«
„ A u g u s t ................. 106 '/, 1127, 44 48
„  September . . . 105'/ 9 1127, 4 17 , 487»
,, Oktober . . . . 1073/ , 111 45 48V,
„ Novembcr. . . . 1107, 1147, 47 V2 587 ,
„  Dezcmber. . . . n o 1/ , 1137, 517, 567 ,

1909 Jan u ar . . . . . i 1-'/* 115 517 , 557 ,
,, F eb ruar................. 107 115 447 , 537 ,
„  M a rz ..................... 1097, 1137, 4 2 7 , 497,
„ A p ril..................... 1137, 11578 m * 55
„ M a i ..................... 116V, 1207, 547, 847 ,
„  J u n i ..................... 120*/, 1287, 04 6 9 7 ,
„  J u l i ..................... 125 1287, 8774 747a

A u g u s t................. 123 1297, 73 7 . 7« '/„
„  September . . . 123 */« 1307, 757, 9 2 7 ,
,, Oktober . . . . 1257, 131 857 , 9 4 7 ,
,, November. . . . 122*/, 129 86*/, 937 ,
,, Dezcm ber. . . . 123'A 126 867, 9 2 7 ,

1910 Jan u ar ................. 121% 1257, M V, 91
,. F eb ruar................. 116% 1237, 75 827s
„  M a rz ..................... 1197, 1227, 811/ , 8 9 7 , i
„  A p ril..................... 1157, 1227, 79’/ , 887 ,
,. M a i ..................... 1167, 119 787, 85
,, J u n i ..................... 1137, 1177, 88*/. 7 9 7 ,

hin und wieder ganz unwesentlich abweichende Angaben 
gem acht worden sind.

Dio Ziffern fiir die K o h l e n f S r d e r u n g  der 
Vereinigten Staaten im abgelaufenen Jah re  sind noch 
nicht bekannt. Da auch die Zahlen Kir dio gesamte K o k s -  
h e r s t e l l u n g  des Jahres 1909 noch n icht vorliegen, 
mttssen wir uns mit der Wiedcrgabe der nach den Angaben 
des „Courier1 ‘ von Connelsville zusammengestelltcn Zahlen
tafel 3 begntigen, welche die K o k s  h e r s t e l l u n g  
i m  B e z i r k e v o n C o n n e 1 s v i 11 e , die Anzahi 
der daselbst vorhandonen Oefen und den Durchschnitts- 
preis einer Tonne (zu 1000 kg) fiir das lctztverflosscne 
Ja h r im Vergleich zu frtiheren Jahren  zeigt.

Dic beiden folgenden Zahlentafeln 4 und 5 geben so- 
danh in Ergiinzung frtihcrer Mitteilungcn ** eine Ueber- 
sicht der E i s e n e r z f o r d o r u n g  aller wichtigeren 
Eisenerzgebicte der Yereinigten Staaten sowie dio Ziffern 
der E i s e n e r  z e i n f u  h r , nach Landern geordnet. 
An der Eisenerzeinfuhr war wieder K uba in heryorragender 
Weise beteiligt, doeh nahm auch dio Eisenerzeinfuhr 
Spaniens und Neufundlands betrachtlich zu. F tir die 
Einfuhr aus K u b a ,  die ausschliefllich die Vereinigten 
Staaten ais Bestimmungsland hatte , kamen im Berichts
jahre auBer der Juragua Iron Company m it 39 6 1(55 (i. V. 
334 877) t  Forderung und der Spanish-American Iron Com
pany m it 533 348 (258 324) t  zum ersten Małe die Ponupo 
Manganese Company mit 54 847 t  in Betracht. — Die 
M a n g a n  e r  z f o r d e r u n g  der Vereinigten Staaten im 
.Tahre 1908 — ftir 1909 liegen noch keine Ziffern vor — 
betrug 0242 (i. V. 5694) t ;  dio E infuhr stellte sich im Jahre 
1909 auf 216 169 t  gegen 181 054 t  im Jah re  zuvor.

Die Zahlentafeln 6 bis 8 dienen zur Ergiinzung der 
R  o h e i s o n s t  a t  i s t  i k ;f  sio zeigen die Zahl der in 
den letzten fiinf Jahren  vorhandenen und betriebenen 
H o c h o f e n  nach der Art des benutzten Brennstoffes, 
dic Menge des in den beiden letzten Jah ren  erzeugten

Zahlentafel 2.

OcsamtBberslcht 1908 1909
S o m lt fu r  1900 
Z u n a h m e  (-{-) 
A b n a h m e  (—)

%

Eisenerzverladungen vom Oberen S e o .................................................. t 26 431 227 43 268 258 + 63,7
Gesamtforderung von Eisenerz ............................................................... t 36 559 069 _* —
Verladungen von pennsvlvanischcr A nthrazitkoh le ............................. t 65 699 654 62 961 403 — 4,2
Verladungen von cumberlandischer K o h l e .......................................... t 5 877 144 6 096 132 + 3,7
Gesamtforderung yon Kohlen aller Art .............................................. t 377 228 733 _* —
Gesamterzeugung yon K o k s ....................................................................... t 23 592 401 _* —
Verladungen von C o n n e lsv ille -K o k s....................................................... t 9 704 920 16 131 750 + 66,2
V cradungen von Poeahontas-Koks .......................................................t
Gesamterzeugung von Roheisen (einschl. Spiegeleisen und Ferro-

1 650 118 2 193 945 + 32,9

le g ie ru n g e n ) ............................................................................................ t 16190 994 26 208 199 + 61,8
Erzeugung ron  Spiegeleisen, Ferromangan usw................................... t 154 450 228 641 + 48,0
Erzeugung von Bessemerstahl-Blocken und -F o rm g u B ..................... t 6 214 623 9 480 076 + 52,5
Erzeugung Yon M artinstahl-Blocken und -F o rm g u B ......................... t 7 962 117 14 725 839 + 84,9
Erzeugung aller Arten von Stahl-Blocken und -FormguB . . . . t 14 247 619 24 338 301 + 70,8
Erzeugung von Baueisen (ausschl. B le c h e ) .......................................... t 1 100 512 2311 971 + 110,0
Erzeugung von Grob- und Feinblechen (ausschl. Nagelbleche) . . t 2 692 088 _* —
Erzeugung yon Eisen- und Stahl-D rahtstaben ................................. t 1 846 020 _* —
Erzeugung yon Walzeisen (ausschl. Sch ienen)...................................... t 10 065 693 _* —
Erzeugung von B essem erstah lsch ienen .................................................. t 1 370 739 1 795 446 + 30,9
Erzeugung von M artin s tah lseh ien en ...................................................... t 580 940 1 276 781 + 119,0
Erzeugung aller Arten von S ch ien en ....................................................... t 1 951 751 3 072 227 + 57,4
Gesamterzeugung yon Walzeisen (einschl. Nagelblechen u. Schienen) t 12 017 444 __* —
Erzeugung von geschnittcnen Niigeln aus Eisen und Stahl . . . . t 43 372 _* —
Erzeugung yon D ra h ts tif ten ........................................................................ t 483 672 ' __* —
Einfuhr von E isen e rz .................................................................................... t 789 328 1 722 076 + 118,2
Ausfuhr von Eisenerz ................................................................................ t- 314 045 4(53 229 + 47.5
Einfuhr von Eisen und Stahl, W ert in g  .......................................... t 19 957 385 30 571 542 + 53,7
Ausfuhr von Eisen und Stahl, W ert in £ .............................................. t 151 113114 157 674 394 + 4,3
Neu ycrlegto Eisenbahncn, Lange in k m .............................................. t 5 8S0 6 050 + 2,9
Tonnengehalt der neu erbauten Scliiffe .............................................. t 221 710 183 616 — 17,2

* D 'e Ziffern ftir 1909 lieeen noch nicht vor.
** „S tahl und Eisen“ 1909, 29. Dez., S. 2065/6; 1910, 16. Febr., S. 311; 6. April, S. 592. 

■f „Stahl und Eisen" 1910. 16. Febr., S. 304.
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Z a h l e n t a f e l  3.

K oksherste lluuu  
im B ezirk  voil 

CouncU viU e 
im J a h re

G esam tzn h i 
d e r  O efen

M enge d e s  h e r-  
g e s te l lte n  K oka 

t

J a h re s d u rc h -  
s c h n lt ts p re is  

f. d. i 
$

1880 ................. 7 211 2 000 793 1,97
1885 ................. 10 471 3 003 229 1,34
1890 ................. 16 020 5 862 989 2,14
1 8 9 5 ................. 17 947 7 477 705 1,36
1900 ................. 20 954 9 220 774 2,98
1905 ................. 30 842 16 232149 2,49
1900 ................. 34 059 18 139 389 3,03
1907 ................. 35 697 17 259 356 3,30
1908 ................. 37 842 9 704 920 1,98
1909 ................. 39 158 16 131 750 2 21

Z a h l e n t a f e l  4.

E U en e rz fo rd e ru n ę 1008
t

1909
t

Gruben am Oberen Sec in Michi
gan und Wisconsin . . . . 8 042 751 13 515 212

Vermilion- und Mesabi-Gruben
in M in n e so ta ......................... 18 388 477 29 753 049

M issouri-Gruben......................... 66 264 104952
Cornwall-Gruben in Pennsyl-

v a n ie n ...................................... 349 528 590 323
N ew -Jersey -G ru b en ................. 401 083 548 415
Chateaugay - Gruben am Seo

C h a m p la in ..................... .. 61 073 89 138
P o rt-H e n ry -G ru b e n ................. 389 338 766 315
Hudson-Grubo (New York) . . 37 088 58 256
Salisbury-Bezirk in Connecticut 18 423 22 883
Cranberry - Gruben in Nord-

C a r o l in a .................................. 49 298 62 128
Gruben der Tennessee Coal, 

Iron and R ailroad Co. in
Alabama und Georgia . . . 1 230 453 1 759 084

Insgesamt aus den genannten
B e z irk e n .................................. 29 033 776 47 269 755

Z a h l e n t a f e l  5.

im  J a h r e  1908 im Jahre 1909

Eiscnerz-Einfuhr

RU* t

Im AVerte
Yons t

im Werte 
TOB 

$
K u b a ................. 588943 1756091 942619 2681028
S panien................. 128091 331070 296212 664460
Griechenland . . 4928 5311 19385 21782
Ncufundland . . 
GroBbritannien

49058 48285 227985 330056

und Irland . . 2060 32027 883 12846
Deutschland . . 612 4052 3 100
Kanada . . . . 5093 16321 27589 84613
Belgien................. 1 28 3 179
Europ. RuBland . 5842 15220 32522 62418
Franz. Afrika . . — — 37803 67515
Sonstig. Landern 4701 15843 137072 654081

Insgesam t 789329 2224248 1722076:4579078

Roheisens, getrennt nach (len beim Hochofenbetriebe ver- 
wendeten B r e n n s t o f  f en , und die wahrend der gleichen 
£eit erzeugten R o h e i s e n s o r t e n .  Hier fiillt sofort ins 
Auge, daB die Erzeugung yon basischera Roheisen ver- 
haltnismaGig bedeutend mehr zugenommen h a t ais die 
Erzeugung von Bcssemerrohoisen. Die Menge der im 
Hochofenbetriebe der Vereinigtcn Staaten y e r b r a u c h -  
t e n  E i s e n  e r  7. e einheimischer und frem der Her- 
kunft wird von Swank fiir das abgelaufcno Ja h r auf

Z a h l e n t a f e l  6.

H o c h 
o fen  

a  m 
S ch lu sse  

des 
J a h re s

FG r d e n  B e trie b  Y o rg esch en e  B re n n s to ffe

in sg e s a m t
K oks und 
F e ttk o h le

A n th ra z i t;
A n th r. 

u n d  K oks

H o lz k o h le ;
H olzk . 

u n d  K oks

Z ah l
Im
Be

t r ie b
Z ah l

i ni 
B e

t r ie b
Zaiil

Ira
B e

tr ie b
Z ah l

im
B e

t r ie b

1905 300 242 69 46 55 25 424 313
1906 313 269 66 48 50 23 429 340
1907 337 122 56 23 50 22 443 167
1908 3G ó 205 45 13 49 18 459 236
1909 372 289 48 25 49 24 469 338

Z a h l e n t a f e l  7.

Iloheisenerzcugung 1908 1909 
* 1 * 1

m it bituminosen Kohlen u. Koks 
„ A nthrazit und Koks . . .
„  A nthrazit a l l e i n .................
„  H o lz k o h le ..............................

15 577 173 
358 968 

1 721 
*253 132

25 116 574 
693 301 

16 305 
*382 019

Insgesam t 16 190 994 26 208 199

Z a h l e n t a f e l  8.

E rz e u g te  R o h e is e n s o r te n 1908
t

1909
t

Bessemer- und phospliorarmes
R o h e is e n .................................. 7 332 448 10 726 288

Roheisen......................................... 4 074 306 8 382 230
P u d d e lro h c ise n ......................... 464 479 737 234
GieBerei- und siliziumrciches

R o h e is e n .................................. 3 695 824 5 407 573
Roheisen ftir TemperguB . . . 421 596 668 577
Spiegcleisen.................................. 113 158 145 116
F e r ro m a n g a n .............................. 41 292 83 524
WeiBes, halbiertes Roheisen,

HochofcnguB usw.................... 47 891 57 657

Roheisen insgesamt 16 190 994 26 208 199

rd. 49440000 t  geschatzt gegen 31065000 t**  im Jahre  
zuvor. AuBerdem verbrauchtcn die Hochofen noch rd. 
2 575 000 t  W alzensinter, Schrott, eisenhaltige ROck- 
stiinde usw.

Bezflglich der Erzeugungsziffern fiir B e s s e - 
m e r - ,  M a r t i n  - und T i e g c l s t a h l b l o e k e  und 
- S t a h l f o r m g u B  sowio der Hcrstellung von E  1 o k - 
t r o s t a h l  und S t a h l s o r t e n  g e r i n g e r  E r -  
z o u g u n g s m e n g e n  verweisen wir ebenfalls auf 
unsere frtiheren Angaben. f  Zu erwahnen is t noch, 
daB im Jah re  1909 t t  Bessemerstahl in 60 Werkcn, 
die sich auf 22 Staaten und den Bezirk von Columbia vcr- 
teilen, hergestellt wurde. D arunter waren 2 Robert- 
Bessemerwerkc, 25 Normal-Bessemerwerke und 19 Trope- 
nas-Werke, eine Bookwalter-Anlage und 13 sonstige 
Besse.merwerke. 11 Bessemerwerke waren auBer Betrieb. 
Dio Hcrstellung von M artinstahl erfolgte in 20 Staaten 
und dem Bezirk yon Columbia in 135 Werken. Die Zahl 
der M artinstahlanlagen, die M artinstahlbloeke und -Form- 
guB nach dem basischen Verfahren herstcllen, behef sich

* EinschlieBlich einer kleinen Menge von Roheisen, 
erzeugt mittels Holzkohle im elektrischen Ofen.

** EinschlieBlich einer unbekanntcn Menge von 
W alzensinter usw.

t  „S tah l und Eisen" 1910, 25. Mai, S. 889; 15. Juni, 
S. 1034.

t t  Ftir 190S vgl. „Stahl und Eisen'11909, 19. Mai, S. 756.
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Z a h l e n t a f e l  0.

H e rs te l lu n g  vo n  S ta h lb lo c k en
B cssc m er- M artln -

T le g e l-  u n d  
a lle  a n d e re n  

A rten
S tab lb lo ck e

S ta h lb lo c k e
in sg e sa m t

in • ‘ t t

Massachusetts, R hodelsland, Connecticut, New York und
New J e r s e y ...................................................................

P e n n sv lv a n ie n ........................................................................
Maryland, Bezirk (von Columbia, W est Virginien, Ken-

Ohio .........................................................................................
Indiana, Jllinois, Colorado ......................... ....

607 578
2 8S3 946

761 22S
3 515 377 
1 077 591

812 339 
9 323 311

503 579
1 328 317
2 !47 030

30 777 
62 073

41

17 166

1 450 694 
12 269 930 |

1 264 848 
4 843 694 
3 842 393

Zusammen 1909 
1908

9 445 720 
'i 193 735

14 115 182 
7 045 351

110 657 
56 773

23 671 559 
13 895 859

Z a ii 1 e n t  a f o 1 10.

I tc rs te U u n g  v o n  S tah lfo rm g u lJ

Bessemer- M ni tln- T ie g c l-  u n d  a lle  
u n d e re n  A rten Stoh tfo rm guO

Stflhlf rmguli lu sg caflm t

ln t t t t

M rssachusotts, Connecticut, New York und New Jersey 5 293 77 178 8 331 90 802
F e :m s y lv a n ie n ........................................................................ 7 185 227 381 2 249 236 815
Delaware, Maryland, Bezirk von Columbia, Yirginien,

Kentucky, Alabama, Louisiana, Texas, Ohio. . . 8 881 130 199 2 210 147 290
Indiana, JlUnois und Michigan ...................................... 4 922 120 025 4 844 130 391
Wisconsin, Minnesota, Jowa, Montana, Colorado, Orcgon,

C a lifo rn ien ........................................................................ 8 074 49 273 4 096 01 443
Zusammen 1909 34 355 010 656 21730 00f> 741

1908 20 888 316 765 14 106 351 759

Z a h l e n t a f e l  11.

SchŁeneQ crzeu£unK
u n te r  22,3 k g  

i. (1. lfd , m 
t

22,1 b is  42,1 k g  
S. d . lfd . m 

t

ubi-r 42,1 k g  
f. d. lfd . m 

t

In s g e s a m t

t

B essem erstah lsch ienen .............................. 227 145 730 061 S37 640 1 795 446
M artin s ta h lsc h ie n en .................................. 32 073 310 593 933 515 1 270 781
SchweiBeisenscliicnen................................. — — —

Insgesam t fur 1909 259 818 1 041 254 i 771 155 3 072 227
Insgesam t fiir 1908 186 811 69S 034 1 060 307 1 951 751

Endo 1909 auf 107; davon waren 88 im Betriebe und 19 
auBer Betrieb; die Zahl der Werke, die fiir das saure Yer- 
fahren eingericlitet sind, betrug 89; davon waren 72 in 
Tatigkeit und 17 auBer Betrieb. Im  Bau befanden sieli 
am yorgenannten Zeitpunkte nooh 12 Martinstahlanlagen, 
wahrend bei drei Werken, m it dereń Errielitung schon 
begonnen war, die B autatigkeit ruhte. Die Zahl der 
Tiegelstahlanlagen betrug 94, yon denen 77 in Tatigkeit 
und 17 auBer Betrieb waren. Im  Bau befanden sich am 
31. Dezember 1909 noch zwei Ticgelstahlwerke.

Den Anteil der yerschiedenen Staaten an der G e -  
s a m t - R o h s t a h l e r z e u g u n g  (ohne FormguB) 
zeigt die Zahlentafel 9, wahrend aus Zahlentafel 10 der 
Anteil der Staaten an der Erzeugung von S t. a  h 1 f o r  m - 
g u B a 11 e r  A r t e n  zu ersehen ist.

Die S o h i e n e n e r z e u g u n g  der Vereinigten 
Staaten im abgelaufenen Jahre. haben wir zwar schon 
friiher* mitgeteilt, dio dort. gemachten Angaben weichen 
jedoch yon den Ziffern der Swankschen S ta tistik  yerschie- 
dentlich ab. Danach wurden namlich im abgelaufenen 
Jahre  insgesamt 3 072 227 t  Schienen erzeugt gegen
1 951 751 t  im Jah re  1908; die Erzeugung von Bessemer-

stahlschienen bezifferte sich im Berichtsjahre auf 1 795 446 
(i. V. 1 370 739) t ,  dio Erzeugung von Martinstahlschienen 
auf 1 270 781 (580 940) t. Schienen aus SohweiBeisen 
wurden im Jahre  1909 nicht m ehr hergestellt. Nach Mate
riał und Gewicht getrennt yerteilte sieh die Scnienen- 
erzeugung wio in Zahlentafel 11 angegeben. Auf das sieg- 
reiche Vordringen des Siemens-Martinstahls in den Ver- 
einigten Staaten haben wir schon an anderer Stelle hin- 
gewiesen.* Unter den 3 072 227 t  Stahlschienen befanden 
sich 30 520 t Titan-, 1014 t  Mangan-, 12 484 t  Nickel- 
Chrom- und 14871 Nickelstahl-Sch..:nen und Schienen aus 
Elektrostahl Von diesen insgesamt 51 5351 waren 36 2701 
in der Bessemerbirne und 15 265 t  im Siemens-Martin- 
ofen hergestellt.

An der Herstellung yon K o n s t r u k t i o n s -  
e i s e n ,  woranter Trager, -Eisen, T -E isen , [[-Eisen, 
Winkel und andere Foriueisensorten, jedoch keine Bleche, 
Blechtriiger und Eisenbeton-Eisen zu rerstehen sind, 
nahmen 10 (i. V. 9) Staaten teil, darun ter Pennsylyanien 
allein m it 72,1 (74,4) % . Von den insgesamt- erzeugten

* Vgl. „S tah l und Eisen** 1910, 16. Marz, S. 472.
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2 311 971 (1 100 512) t  wurden im Berichtsjahro 2 200 440 
(1 098 050) t  aus FluBeisen und 45 531 (2402) t  aus SchweiB- 
eisen gewalzt.

Dio Ziffern fUr dio Hcrstellung von G r  o b - u n d  
F e i n  b l e e h e n ,  von W a l z e i s o n  u 11 c r  A r t ,  
von g e s e h n i t t e n o n  N ii g e 1 n a u s  E i s e n  u n d  
S t a h l  und von D r a h t s t i f t e n  liegen fiir das 
Jahr 1909 noch nicht vor.

Ebenso fchlt in der Swankschen Stntistik der ziffern- 
raSBigc Nachweis des Anteils, den die U n i t e d  S t a t e s  
S t e e l  C o r p o r a t i o n  an dem Gesamtergebnisso 
der amerikanischen Eisen- und Stahlindustrie im Be- 
richtsjahre gehabt hat. W ir lioffen, auch diese Zahlen 
spater noch veroffentlichen zu konnen.

GroBbritanniens Bergwerksindustrie 1909.

Dem sccbcn erschienenen ersten Teilo der neuesten, 
alljahrlich vom „Homo Office"* veróffentlichten Berg- 
werks-Statistik entnehm en wir die folgenden Angaben 
iiber die Ergebnisse der britischen Bergwerksindustrie im 
abgelaufcnen Jahre  im Vergleich m it dem Jah re  1908. Da- 
nach wurden gcfórdert: ]90g 1908

a n  t  t
K o h l e n ......................................  207 994 701 205 713 250
Eisoncrz......................................  15 219 059 15 271 521
Schwefelkics..............................  8 5G4 9 599
M anganerz.................................. 2812 0 409
W o lfra m c rz .............................. 382 237

Die Kohlenforderung ist also im ictzten Jahre  gegen- 
ttber 1908 um 2 281 445 t  und d ;o Ausbeuto an Woifiam- 
erz um 145 t  gestiegen, dagejcn dio Gowinnung von

Eisenerz um 51 802 t, von Schwefelkiea um >035 t  und 
von Manganerz um 3597 t  zurOckgeganeen. Auf nahere 
Einzelheiten werden wir naeh Erscheinen der weiteren 
Abteilungen der S tatistik  noch zurtlckkommen.

Roheisenerzeugung in den Vereinigten Staaten.**
Ueber die Lcistung der Koks- und Anthra/.itliochofen 

der Vereinigten Staaten im J u l i  1910, dereń Gesamt- 
erzcugung wir schon kurz mitgoteilt habenf, gibt fclgende 
Zusammcnstellung AufschluB:

J u li  1910 J u n i  1910 
t

I. Gesamterzeugung . . . . . 2170 721 2301 720
Arbeitstiigliche Erzeugung . 70 724 70 217

II. Anteil der Stahlwerksgcsell-
s c h a f te n .................................. 1 4 ?6 092 1573 833

D arunter Fenom ahgan
und Spiegeleisen . . . 23 291 28 123

a tn  1. A ugust am  1. Ju li
1910 1910

III . Zahl der Hochófen . . . . 414 413
Davon im Feuer . . . . 250 208 §

IV. Leistungsfahigkeit der Hoch t t
ófen in einem Tage . . . 69 868 74 434 §

AuBenhandel der Schweiz.

Dem auf der Generalversammlung vom 30. J u l1 
forgelegten Berichte des Vorstandes des Vereins schweize' 
rischcr Maschincn-Industricllcr§§ entnehmen wir die fol' 
genden Angaben Ober den AuBenhandel der Schweiz im 
Jahre  1909 im Yergleich zum yorangegangonen Jahre.

Elnfuhr Auiifuhr

1909 1908 1909 1908
t fr. t fr. t fr. t fr.

Steinkohlen..................... 1 877 865 59 109 157 2 059 811 65 869 725 _ _ _ _
Braunkohlen..................... 2 532 72 239 2 489 71 335 — — — —
K o k s .................................. 309 951 11 703 989 207 400 10 573 829 6 221 101 070 4 208 106 564
Briketts aller A rt . . . 752 032 21 845 512 589 320 18 222 153 253 8 868 3 406 11 8H
Roheisen in.Masscln, Roh-
stahl in Blóeken, gegos-
senen Stiiben, Luppen-
eisen usw......................... 114 008 10 035 872 98 455 9 245 910 2 388 815 515 2 100 764 459

Maschinen, Maschinen-
teile und Eisenkonstruk-
t io n e n .............................. 32 308 42 505 643 30 654 40 278 416 41 1G7 72 206 913 46S94 80 982 73(-

* Mines and Quarries: General R eport with Statistics f  „S tah l und E isen" 1910, 17. Aug., S. 1432.
for 1909. P a rt I. § Endgilltige Ziffer.

** „The Iron Age“ 1910, 4. Aug., S. 230/7. §§ 1910, S. 87 ff.

Aus Fachvereinen.
V. Internationaler KongreG fur Bergbau, 
Huttenwesen, angewandte Mechanik und 

praktische G eologie .
(F o r łs e tz u n g  vo n  S e ite  1427.)

Das GegenstOck hierzu bildete der Vortrag von P a u l  
N i o o u , Ingćnieur au Corps des Jlines (Nancy), aber
den gegenwartigen Stand der Bergwerksindustrie in Fran- 

zosisch-Lothringen.
Die Fórderung FranzósiscliLothringens errcichte 

1909 eine Hóhe von 10 685 0 0 0 1, von denen bereits
8 340 000 t  dem Bezirk von Briey entatammten. In den 
nachstfolgenden Jahren  werden diese Gruben, die bald 
m normalcm Betrieb sein werden, dazu beitragen, die 
Fordermcngo in sehr starkem MaBe noch zu erhohen. 
Wenn die wirtschaftlichen Verh:iltDisse eine solche Aua- 
dehnuDg ermoglieheD lassen, k a r r  nach etwa vier Jabren

dio jahrlieho Fórderung allein dc3 Bezirkes von Briey zu 
15 bis 20 Millionen t  angenommen werden.

Das Abteufen der vcrschiedenen Schaehte, dcm zu 
Beginn durch Wasserzufliłsse sehr groBe Schwierigkeitcn 
erwuchsen, ist bishcrim ganzen ohnoerheblicheroZwischen- 
fiillo yonstatten gegangen. In d c rR eg e l teu ftm an o h n o  
besonderc Voikchnmgen un ter Bewiiltigung der Wasser 
durch Abteufpumpen ab. N ur die Zechen Auboue und 
Saint-Pierrem ont haben besondere Abteufmethoden ge- 
wahlt, die erstere das Gefrierverfahren, die andere das 
Zementierverfahren. Um die erhohten Kosten der ersten 
Einrichtung der Gruben des Bezirkes Briey u n ter normalen 
Verhaltnisscn amortisieren zu konnen, muBto von vorn- 
herein eine groBe Fórderung der Scbachte vorgesehen 
werden, eine Notwendigkeit, dio durch die bedeutenden 
Wassermengon, die eine Anzahl Gruben zu bewiiltigen hat, 
noch gesteigert wird. Dio Fórderung zweier Zechen, 
Homćcourt und Aubouć, h a t denn auch bereits seit 
einigen Jahren 1 Million t  uberschritten. Den anderen
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lothringischen Minettebeziiken, Nancy und Longwy — 
wo in  Tagebauen oder in zu Tage auslaufenden Ftozen 
an Abbangen abgebaut wird — erstchcn solche Schwierig- 
keitan nicht.

D lt auf den Gruben des Bezirkes Briey im Betrieb be- 
f ndllchen Fordermaschinen sind Dampf- oder elektrische 
.Maschinen; letztere scheinen bei Ncuanlagcn bevorzugt zu 
werden. Miichtige unterirdischo Punipenanlagen sind zur 
Bewiiltigung der yorhandenen oder zu erwartenden Wasser- 
zufltlssa vorgeschen. Erzsammler, die oft mehr ais 10 000, 
manchmal selbst 16 000 t  fassen, dicnen zum Mischen 
der den veisch'edenen Abteilungcn entstammenden 
Produkte. Sie ermogliohsn bequem, sowohl einen glcich- 
artlgen Gehalt der gleichzeitig zumYersand gobrachten 
Mengen, wie auch jede Mischung zu erziclcn, um den 
Wtlnsehen der Kaufer nach jeder Riehtung liin gerecht 
zu werdso.

GroB angelegte elektrische Zentralcn, dio meist m it 
Turbinen ausgerlistet sind, liefern dic notwendige elek- 
trisohe Enargie zu den verschiedenen Zweigen des Gruben- 
betrfebes: fQr die Schachtforderung, zum Betriebe der 
Zontrifugal • W asserhaltungspumpen, zur Streckenforde- 
rung, fUr die jedoch auch in manchen Fallen Benzinloko- 
motivcn yorgazogen werden, und endlich fiir den Bohr- 
beirieb.

In  den beiden Bezirken von Longwy und Nancy 
ist der Abbau ohne Bergeversatz der ilbliehe. Im Bezirk 
von Biiey erfolgt der Abbau de?, im allgemeinen allein 
biuwUrdigen ,.grauen Lagers" seiner manchmal betriicht- 
lichen Miichtigkeit wegen bisher dureh Kammerbau, um 
einer Erhohung der Gefalir der Wasscreinbriiche infolge 
Zerstorung der Mergeldecke durcli vollstiindigcn Abbau 
ohne Versatz nach Moglichkeit vorzubougen. Der Wunśoh 
der Hereingewinnung der Erze ohne Abbau vcrlusto hat 
den AnstoB zum Studium des Spiilversatzverfahrens 
gegeben, m it dem auch auf der Grube Pienne Yersuche 
angeste’l t  worden sind. Die Schwierigkeitcn, geeignetes 
Versatzmaterial zu besehaffen, und die hohen Kosten 
die3er Mcthode zwingen jedoch dazu, trotz seiner Miingel 
zum Abbau ohne Bergeversatz zurtlckzukehren in allen 
Fiillcn, wo die Beschaffenheit der Erdoberflacho nicht 
auf e!ne moglichste Verhinderung von Bodensenkungen 
Bedaeht nehmen liłBt.

Deber die
Gieichstromdampfmaschine in ihrer besonderen Aus- 

bi'dung ais Gleichstromdampffórdermaschlne
sprach Professor J . S t u m p f  (Charlottenburg).

Nach langcren Darlegungen des Wesens und der 
Vorz0go der Gleichstromdampfmaschino im allgemeinen 
erwłihnte der Vortragende, daB die Gleichstromdampf- 
m isch na sioh ohne weiteres fflr die Aufgaben einer Dampf- 
fordarmaschine eignet, wenn man zur Ermóglichung 
genausr Einstellung des Fórderkorbes vorubergehend dic 
Kompressżon beseitigt. Dureh Zugabe eines kleinen 
HilfsauslaBsehiebers ist diese Aufgabe durchftlhrbar. Ais 
S ^usrung  ist sowohl jede Kulissensteuernng wie auch die 
Obliche Konensteuerung rerwendbar.

Bei der Glelchstromdampfmaschine ais Forder- 
nn^ohine kom mt man m it einem wesentlich geringeren 
IIubTolumen aus, ais es bei zweistufigen -Maschinen 
nDtwendig ist, und zwar sowohl beim Einstellen des 
Forderkorbes und in der Beschleunigungsperiode ais auch 
wahrend der laufenden Fórdcrung. In  letzterer Hinsicht 
ist zu beachten, daB die Gleichstromdampfmaschine 
m it wesentlich hoherem mittlerem Druck bei gfinstigem 
Damp^yerbrauch arbeiten kann ais mehrstufige Dampf- 
masohinen gewohnlicher Bauart. Es entfallen alle Sorgen 
h'ii3iohtlich Einhaltung der Verbundwirkung bei den 
vers:hied;nen Balastungen. Es brauchen Stauventile 
und ilhnlicha Einrichtungen nicht vorhandcn zu sein, 
wjlche dio Vorbundwirkung bei allen Belastungsgraden 
eioharstellen solien. Im  Verglcich m it normalcn Zwillings- 
Tandsmfordermasehinen entfaUen zwei vollstandige Zylin- 
d.-r m it Stauerung, zwei Zwischensttlcko, zwei Aufnehmer, 
zwei rfl ikwictige StDpfbOchsen und jo zwei AuslaBventile

der beiden tlbrig bleibenden Zylinder. Denken wir uns 
die Aufgabe durchgefiihrt, eino normale Zwillings-Tandcm- 
fordcrmaschino von 900 mm und 1400 mm Zylindei- 
durchmesser bei 1800 mm H ub in eine Gleiclistrom- 
dampffordcrmaschine umzuwandeln. Die Gloichstrom- 
dampfzylinder wflrden alsdann einen Durchmesser von 
1250 mm erhalten. Dic Lange des ZylinderguBstiicks 
wurde 3000 mm betragen gegen 2900 mm Niederdruck- 
zylinderliinge der ZwUlingS-Tandem maschine. Die Liinge 
der Gleichstromdampffordcrmaschinc wtirde um 6 ni 
geringer sein ais die der Zwillings-Tandcmfordcrmaschine. 
Um dasselbe MaB wurde das Maschinenhaus und um 
annąiiernd soviel das Fundam ent vcrktirzt werden. 
Vorsichtige Kalkulation ergibt nach dem Redner, daB 
dio Maschine um etwa V3 billiger wird. Gleichzeitig 
wird dor Dampf- und Oelycrbrauch vermindcrt. Mit der 
Vercinfachung der Maschine wachst nattlrlich auch ihre 
Betrietssioherheit.

Weitere Vortriige in der Abteilung I hielten Bergwerks- 
direktor B r u c h a u s o  n (Dortmund) tiber „Schachtab- 
teufen nach dcm Versteinungsverfahren“ , Prof. Dr. B r u n s  
(Gelsenkirchen) iiber „Inwicweit findet eino Verbrcitung 
von ilbcrtragbaren Kranklieiten dureh den Kolilenbergbau 
s t a t t G e h .  Bergrat G F r a n k e  (Berlin) tiber „Abbau- 
forderung", Bergassessor G r a h n  (Bochum) tiber „Dio 
Verwendung der PrcBluftschleusen beim Abteufen“, Pro
fessor K. H t u B  m a n n (Aachen) tiber „Ncuerungen im 
Markscheidowesen”, Ingenieur J . L o i r o t  (Clcrmont- 
Ferrand) tiber „Dio Bewahrung einer Rcttungskarnm er 
bei einem KohlensSurcausbruch auf Grubo Singles am 
20. Ju li 1909“ und tiber „Die plotzlichen Kohlensiiure- 
ausbriiche in don Gruben des franzosisehen Zentral-Pla- 
teaus“ , Dipl.-Bergingonieur Otto P i i t z  (Tarnowitz) iiber 
„Den gegenwiirtigen S tand des Spillversatzverfahrcns in 
Deutschland11, Kaiscrl. R at Fr. S c h o m b e r  (Wien) 
iiber „Die Entwicklung der maschincllen Schramarbcit 
und praktisches Schriimen im Kohlenbergbau“ , Ingenieur
S c li u 11 z e (Essen) tiber „Ncuerungen auf dem Gebiete 
der W nsserhaltung“, Direktor J . T a f f a n o l  (Lićvin) 
tiber „ Dio franzosisehen Untersuehungen iiber die Kolilcn- 
staubgefahr“ , Bergwerksdirektoi T r i p p e  (Dorstfeld) 
„Ueber StoBtriinken und hydraulische Kohlonsprengung 
in Steinkohlenflozen nach dem Verfahrcn des Geheimen 
Oberbergrats MciBner“ , Bergassessor V i e b i g (Kray) 
tiber „Verwcndung von Eisenbeton beim Grubenausbau", 
D irektor Z a e r i n g e r  (Nordhausen a. H.) Ober „D as 
Gefrierverfahren und seino neuste Entw icklung", Dipl.- 
Bergingenieur Stanislaus v. B o 1 e s t a - M a  1 o w s k i 
(Nalenczow, Russ.-Polen) Ober „K ritische Betrachtungen 
des heutigen Schachtfórdersystems und Vorschlag zu dessen 
Umgestaltung".

U nter den in der A t  e i 1 u n g I I I  fiir A n g e -  
w a n d t e  M e c h a n i k  behandclten Stoffen liegen 
nachfolgende in kurzeń AuszUgen wiedergegebene Vor- 
trago dem Eisenhiittenw'esen niiher. Zunachst sprachen 
Ingenieur A n d r o u i n (Paris) und Ingenieur S t e i n  
(Paris) iiber den
EinfluB der vervollkoramneten Anwarmeverlahren auf die

Entwicklung der Bearbeitung dureh Schmleden.
Dic Yortragenden behandelten die versehiedenen 

ftir die Erwarmung der Schmiedestticke zu beachtenden 
Unistande und stellten die Bedingungen auf, die an einen 
zur Zufriedcnheit arbeitenden Wiirmofen zum Anwarmen 
von Schmicdestuckcn gestellt werden miissen. Sołlann 
betrachteten sio die yerschiedenen moglichcn Heizstoffo 
und beschrieben ziemlieh ausftihrlich einen Ofen ihrer 
B auart, der m it Gas von geringem Heizwert arbeitet.

Austtlhrtiche Mittcilungen tiber den
gegenwartigen Stand der Erzaufbereltung 

wurden von Bergassessor P. B o d e n s t e i n  (Kalk 
b. Coln) gemacht.

Neben mcchanischen Erzaufbereitungsverfahren ist 
heute noch die Handscheidung in Gebrauch; sic wird 
es auch bleiben, da dureh fruhzcitige Entfernung derben 
Erzes und tauber Gesteinstucke die unvermeidlichcn
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Aufbereitungsyerlusto vcrringcrt und zwccklosc Arbeiten 
erspart werden. U nter den bei der mechanischen Auf- 
bsreitung yerwendetcn Zerkleincrungsmaschinen haben 
die Steinbreeher bedeutende Dimensionon erreicht; bei 
den Walzenmiihlen ist man vielfach zum Schnellbetrieb 
(ibergcgangen. Die NaSkugelmiihlen haben sich hcuto 
bei der Zerkleinerung stUckigcr Erzo auf groBc Feinheit 
einsn ersten Platz crrungcn, wiihrcnd dio NaBpendel- 
miihlen beim Zcrmahlen feinkorniger Erze in ihrer Lei- 
stungsfiihigkeit von anderen Maschinen kaum  Ubertroffen 
werden. NaBkollergange schlieBen bei sehr einfacher 
Bauart die Erze vorteilhaft auf, sind jedoch wegen ge- 
ringer Leistungsfiihigkeit in der Anlage und im Betrieb 
teuer. Dasselbe g ilt von den Pochwcrken, dic nur am 
Platze sind, wenn es auf Totzcrkleinerung ankommt.

Klassiert werden die Eizo heute allgcmein in den 
bctriebssicheren Siebtrommeln, wahrend der Gebrauch 
der SjhDttelsiebe hauptsachlich auf dio Trockensiebung 
namentlich feinerer KorngroBen beschriinkt bleibt. In  
der naBmechanischen Separation ist man in neuester 
Zeit dazu iibergegangen, Erzo von mehr ais 50 cm Korn- 
grijBe vorzuwaschen, um dio Handklaubung sielierer, 
einfacher und billiger zu gestalten; dagegen muB der Vcr- 
such, kleine Stromsetzmasehincn einzufuhren, dort ak  
iniBgldckt betrachtet werden, wo auf moglichst voll- 
stiindige Gewinnung der Erze W ert gelcgt wird. Auch 
das Streben, die Leistung der Setzmaschinen durch Ver- 
groBerung der Setzfliichen zu erhohen, ha t in dom un- 
gOnstigcn Arbeiten solcher Maschinen seine Grenze ge- 
funden. Man ist deshalb heute nur wenig iiber dic bis- 
herigan GroBenverhiiltnisse hinausgegangcn. In  der 
Schlammwascho Yerwendet man je tz t vorwiegend Tafel- 
herde m it gerippter oder geriffelter Herdfliiche, wahrend 
dio Itundherde noch fur dio feinsten Schlamme gobraucht 
werden. In dor elektromagnetischen Aufbereitung ist 
man, nachdem die Separation sohwaehmagnetischer 
Erze gelungen ist, ebonfalls m it Erfolg zur naBmagne- 
tisehen Separation iibergegangen.

Die Schwemmrerfahren beschrtinken sich in ihrer 
Anwendungsfahigkeit auf die Schwefel- und Arsenyer- 
bindungen der Metalle und einige rcine Mctalle, jodoch 
nur in feingemahlenem Zustandc, und konnen wegen ver- 
haltnismiiBig hoher Bctriebskosten lediglich da yer
wendet werden, wo dio naBmechanischo und die elektro- 
magnetischo Aufbereitung nicht anwemlbar sind. Dio 
elektrostatische Separation sotzt vollstiindig trockene, 
feinkornige und dabei staubfreie Erzo voraus; sio kom m t in 
Frage, wo dio bisher genannten Vcrfahrcn nicht ausreiohen.

Bei der Anlago yon Aufbcreitungen verrneidet man 
heute durch Anwendung groBer Niyeauunterschiede das 
Zwischenheben unfertiger Produkte. Man fiihrt die Auf
bereitung des Hauwerkes und der bei der Aufbereitung 
selbst fallenden Zwisehenprodukto in streng gesonderton 
Abteilungen durch. SchlieBlich wird yersucht, durch 
besondere niechanische Einrichtungen, z. B. bei dem 
Ausheben und der Entwasscning der Erzschliimme, der 
Entleerung der Klarteiehe, don Betrieb zu yerbilligen 
und dio Ilandarbeit auszuschalten.

Boi der W eiteryerarbeitung der Erzo ist auf dio 
Venvendung dor Elcktrizitiit bei dor Stahl- und Roh- 
eisonerzeugung namentlich in Schwcden hinzuweisen. 
Es ist ferner gelungen, dem Feinspat in Drehrohrofen und 
in alierneuster Zeit in Rostkonvertern der Maschinen- 
bauanstalt „H um boldt" eine fiir dio Verhtittung im Hoeh
ofen gccigneto Form zu geben. Auch bei der Laugerci 
schwach kupferhaltiger Erze ist man bei Vcrsuchen einer 
sulfatisierenden Rostung zu giinstigon Ergebnissen gelangt. 
Dio Einfiihrung des Pyritschmclzens in Europa wird 
begiinstigt durch groBo Fortschritto im Bau yon Wasser- 
mantelofen. Bei der Zinkgewinuung dagegen m acht die 
allgemeino Einfiihrung mechanischer Rostófen groBo 
Schwierigkeiten, wahrend sich dio Zinkdarstcllung im 
elektrischen Ofen bisher ais unwirtschaftlieh erwiesen 
'bat. In der Schwcfelsaureindustrie wendet man sich in 
neuester Zeit dem Bau von mechanischen Rostófen m it 
>u'U'erer Leistung zu, da diese gleicho Ergebnisse liefern
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und in der Anlago einfacher und billiger sind ais die groBen 
Wodge- und Herkulcsofen.

Das
„Lenken“ von Kraftmaschinen, besonders von Fórder-, 

Walzwerks- und Dynamoantrieben
wurdo von Ingenieur Dr. H. H o f f m a n n  (Bochum) 
bcsprochen. Rednerfidirteaus: Der Ausdruck „eine Forder- 
maschine lenken" sei bisher nieht gobriiucldich; man „fiihrc“ 
oder „steuere" eine Fordermaschirio. Der ungebriiuchlicho 
Ausdruck sei m it Absicht gowiihlt, um eino besondere Art 
der FUhruiig zu bezeichnen. Wahrend m an bei dergebrauoh- 
lichen Art der Fiihrung don Steuerhobel aus seiner Mittcl- 
lago auslegt und wieder in dio Mittellage zuriicklegt, legt 
man ihn beim „Lenken“ aus der einen in die andero Endlage. 
Beim gewóhnlichen Fiihrcn ist ferner der Steuerhobel 
(abgesehen von der Leonardschen Schaltung) sehr yer- 
schicdon zu bowegen, je nachdem ob die Last groB oder 
klein ist, oder ob Last gehoben oder eingehiingt wird; beim 
Lenken ist aber die Bewegung des Stouerhebels u n a  b - 
h i i n g i g  y o n  d e r  L a s t .  Wie man den Steucrhebel 
bowegt, im selbcn Sinnc und naeh iihnlicheru Gesetze folgt 
die Fordermaschino: Solcho Lenkarton sind dem Mąsohinen- 
bau seit Jahrzehntcn nicht fromd. Bei dem Servomotor 
l>ewegt sich der Kolben entsprechend wio man den Stcuer- 
liebei bowegt. Bei der von den Gestangewa&serhaltungen 
her bekannten Dayeyschen Differentialsteuerung lenkt 
cin Kataraktkolben den Masehinenkolbcn. Doch handelt 
cs sich in diesen Fiillen nur um rohe Lenkungen.

Der auBerordentlich einfacho Grundsatz, auf dem das 
Lenken beruht, ist, daB man die lenkende und dio gelenkto 
Bewegung zusammenwirken liiBt, so daB, wenn sio nieht 
zusainmenstimmen, ein Ausschlag entsteht, der dio Kraft- 
zufuhr der gelenkten Maschine beeinfluBt. Durch dio An
wendung dieses Grundsatzes erhalt man fiir dic Fiihrung 
der Fórdcrmaschine, der Umkehrwalzworksantriebe usw. 
cin iiberraschendes Ergebnis. Durch die Lenkeinrichtung 
wird dic Dampffordermaschino und dio Drehstromforder- 
maschinc, sei sie mit Induktionsmotor oder Doppelkollektor- 
motor ausgeriistet, ebenso sicher wie die Gleichstrom- 
fordermaschine mit Leonardseher Schaltung. Besondere 
Sicherhcitśyorrichtungen, dio nur im Fallo der Not wirken 
sollen, sind unnótig, und der Maschinist behalt clie Maschine 
dauernd in der Hand. Bei Walzwerksantrieben, dio von 
Hand gesteuert werden, wendet man eino drehendo Ijenk- 
bcwegung an, aber so, daB dio Maschine, wenn der Maschinist 
das Lenkrad losliiBt, m it der joweilig oingestelltcn Kraft- 
zufuhr weiterliiuft Wie sich das Lenkrad dreht, so drelit 
sioh auch dio Masohine; um dic Maschine stillzusetzen, 
ist nur das Lenkrad festzuhalton.

Naeh dem Lenkgrundsatze laBt sich auch die wichtigo 
Aufgabo lósen, die Umlaufzahl von Drehstrom maschinen 
solbsttatig gleichbleibend zu halten, obwold die Belastung 
schwankt. Das macht man jetz t yon Hand, indem man an 
den Zentrifugalreglern der Antriebsmaschinen die Belastungs- 
gewichte yersehiebt oder dio Federspannung iindert. ^\'eil 
das aber sehr umstiindlich ist, wenn die Belastung sehr 
schwankt, wird tatsiiohlich die Frcąuonz nicht gleich ge- 
halten. Durch die solbsttitigo Regclung naeh dem Lenk
grundsatze, bei der eine besondere Loukmaschine, z. B. 
eine kleine Dampf maschine. erforderlich ist, wird zugleich 
erreicht, daB Dampfturbinen, die m it Gasmasehinen parallel 
arbeiten, gezwungen werden, zu puffern, wahrend sie sich 
Bonst hiiufig zuerst mit Last yollsaugcn und dann nicht mehr 
puffern.

Eine besondere Lenkmaschine ist unbeąuem. Man 
kann aber auch die Lenkung — und zwar beliebig yioler 
Jlaschinen —  von einem Pendel herleiten, das an den zu 
regulierenden Maschinen durch Sehwachstrom eine Klinko 
steuert. Dann gestaltet sich diese Regelung naeh dem Lenk- 
grundsatz so einfach und sicher, daB man die Zentrifugal- 
regler fortfallcn lassen kann und unmittelbar dio Kraft- 
zufuhr beeinfluBt. Von besonderer Bedeutung ist das 
Regulieryerfahren fiir Schwungrad- Wakenzugmaschinen, 
dam it dio Fiillung nicht so sehr springt.

(F o r ts e tz u n g  fo lg t.)
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Umschau.
Ein neuer Glcbtgas-Reiniger.

Die zum Wasehen von Giohtgasen, Sauggas, Luft u. a. 
in ununterbrochenem Botriebo dienenden A pporato be- 
ruhen bekanntlich im Prinzip darauf, daB das Gas oder Gas- 
gemisch m it der Waschfliissigkeit in eine moglichst innigc 
Wechselwirkung gebracht wird. Je  langer und v,ollstan- 
diger die Beriihrung jedes Gastcilcliens m it der Fliissig- 
keit ist, um so besser und yoUkommcner werden vbn dem
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A b b ild u n g  1.
G a sw asc h e r  n a c h  D r. K u b le rsc h k y .

Gaso die auszuwaschenden Bestandteile an die Fliissig- 
keit abgegeben. In  fast allen Fallen ist m it dem Wascli- 
prozeO aueh eine Kiihlung des Gases yerbunden, und Kiihl- 
wirkung und Entstaubung gehen so eng Hand in Hand, 
daB die Entstaubung um so yollkommener sein rnufl, je 
sieherer und je weiter die Kiihlung erfolgt. Zur vollstan- 
digen Ausnutzung der Wasehfliissigkeit is t es unbcdingt 
erforderlich, daB bei allen derartigen Wasch- und Kilhl- 
prozessen das Gegenstrom-Prinzip angewendet wird, daB 
also stets das reinsto und kalteste Gas m it dem reinsten 
und k>Utesten Wasser in Beruhrung ist.

Die 'iltesten Gasreiniger, die sog. Skrubber, stellen die 
elnfaehste, aber aueh unrollkom m enste Losung des ange-
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deuteten Prinzips dar. Die Beobachtung zeigt bei jedem 
kurzeń Gewitterregen, daB durch dio Berieselung der Luft 
mit Wasser aueh die feinsten Staubteilchen m it Sicherheit 
ausgewaschen werden. Trotzdem erzielte man m it dem 
auf demselben Vorgang beruhenden Skrubber nicht den 
gewflnschten Erfolg, besonders seit fiir den Gasmaschinen- 
Betrieb ein sehr hoher Reinheitsgrad verlangt wird. Jian 
stellto fest, daB das Gas im Skrubber sehr ungleichmaBig 
gereinigt wird, trotzdem man zu immer groBeren Quer- 

schnittsdimensionen iiberging, und daB die Be
riihrung zwischen Gas und Fliissigkeit daher durch
aus nicht so vollkommen ist, wie man crwartet 
hatte. Durch wiederholte moglichst feine Vcrteilung 
des Wassers mittels Horden und Anordnung der 
Wassereinspritzung in yerschiedenen Hohen suchtc 

*■ man diesem Uebelstande zu steuern, erzielte aber 
trotzdem keinenyollenErfolg, so daB die Anwendung 
rotierender W ascher nicht zu vermeiden war. Bei 
den modernsten Anlagen fur Gichtgas-Reinigung 
wird daher das Gas in den Horden-Skrubbern nur 
yorgowaschen und dabei etwa von der Hiilfte des 
Staubgchalts befreit, wahrend die Hauptreinigung 
den rotierenden Wasohern iiberlassen werden muB.

Der Grund fiir die unyollkominene W irkung der 
Hordenwascher Kegt darin, daB sie in physikaliseher 
Beziehung an einem Fehler leiden. Jlan  h a t wohl 

yersucht, eine recht glcich- 
miiBige Verteilung des Wassers 
im Skrubber herbeizufiihren, 
hat aber auf die g 1 e i c h - 
m i i B i g e  G a s v e r t e i l u n g  
gar keine Riicksicht genom men, 
und diese is t n icht nur ebenso 
wichtig, sondern noch erheblieh 
wertyoller fiir das richtige 
Funktionieren eines solchen 
Gasreinigers.

Das in den Skrubber unten 
eingefiihrtc Gas wird wahrend 
des Waschprozesscs spezifiseh 
schwerer nicht nur infolge der 
xVbkilhlung, sondern auch in- 
folgc Abgabe yon spezifiseh 
leichterem W asserdampf. Es 
steigt deshalb nicht gleichmiiBig 
iiber den ganzen Qucrschnitt 
des Skrubbers yerteilt- auf- 
warts, sonst miiBte stets in 
dem W asehraum oben das
schwerste und unten das leich- 
teste  Gas sich befinden. Ein 
solcher Gleichgewriehtszustand 
ist bei der geringen Gas- 
geschwindigkeit physikalisch 
unm oglieh, ganz abgesehen
von der mechanischen Einwir- 
kung des fallenden Wasch- 
wassers, die das schwerere 
Gas um so leichter mit sich 

abwiirts fiihrt. Den Vorgang im Skrubber kann m an sieh 
am besten an Hand des folgenden Beispiels yergegen- 
wartigen. LiiBt man W asserdampf in  einen lufterfiillten 
Raum , z. B. in ein Zimmer, unten eintreten, so wird sich 
der Dampf niemałą am Boden ausbreiten und die sehwerere 
Luft nach oben yerdrangen, etw a durch eine an der Decke 
des Zimmers angebraehte Oeffnung, sondern der Wasser
dampf wird in der schwereren Umgebung raseh naeh
oben steigen. Falls er durch die erwahnte obere Oeffnung 
gar nicht oder nicht rollstiindig entweichen kann, wird er 
sich an der Decke ausbreiten und d i e  s c h w e r e r e -  
L u f t  n a c h  u n t e n  y e r d r a n g e n .  Ganz ahn- 
lich wird das frische heiBe Gas stets bestrebt sein, an
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A b b ild u n g

G lch tg rasre in lg e r n ach  

D r. K u b le rsch k y .
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Jen Stellen, an denen es zufiillig den geringsten W ider
stand findet, rasch aufwiirts zu steigen und móglichst un- 
gewa3chen dureh die obere Oeffnung zu entweichen, wah
rend ein Teil der abgektihltcn Gase immer wieder das Be- 
atreben haben muB, nach unten zu sinken, und durch dic 
mechanische W irkung des fallenden Wassers hierin noch 
unterattltzt wird.

Die gekennzeiehneten Sehwicrigkeiten will ein neuer 
Wascher, welcher ohne K raftverbrauch eine sichere Gcgen- 
stromwirkung gewiihrleistet, tiberwinden, indem er dio 
physikalischen Vorgiingo beim Waschprozcli ausnutzt. 
Dieser Gaswascher, P a ten t Dr. K u b i e r s c h k y ,  ist 
auslangjiihrigen, praktischen Erfahrungen hervorgegangen 
und ist dadurch ausgezeichnet, daB aus der Zunahme des 
spezifischen Gewichts der Gase, welche sonst stets denGang 
des Prozesses beeintriichtigt, eine gleichmiiBige und wider- 
standslose Gegenstromfuhrung herccleitet wird.

Der in Abbildung 1 schematisch dargestellto W ascher 
hat die iiuBere Form eines gewohnlichen Skrubbers und 
wird wie dieser von der W aschflussigkeit durchrieselt. E r 
ist jedoch dureh wagerechte Scheidewiinde, die wohl der 
Flllssigkeit, nicht aber dem Gase den D urch tritt gestatten, 
in eine Anzahl Kam mern geteilt. Das Gas wird in die 
unterste Kam mer eingeftihrt, kiihlt sich durch die Bc- 
rieselung m it dem móglichst fein verteilten Wasser ab, 
wird schwerer und ha t daher das Bestreben, nach unten 
zu sinken, welche Bewegung durch das herabrieselnde 
Wasser noch mechanisch unterstfltzt wird. Man liiBt es 
ruhig nbwarts sinken bis auf den Boden der ersten Knmmer 
uni fuhrt von hier das schwerste Gas dieser Zone dureh 
den seitlichen, nicht beriesellen Kanał in den oberen Teil 
der zweiten Kammer ein. Hier trifft das Gas kalteres 
Wasser an, kiihlt sieh weiter ab, sinkt ohne Widerstreben 
und auf dem ganzen Querschnitt glcichmaBig nach unten 
und wird durch den folgenden Kanał in die niichst hoher 
ilegende Kammer wieder oben eingeftihrt, wo sich der- 
selbe V organ o; wiederholt u. b. f. Dabei ist das frisch 
zustromendo Gas stets das hciBesto und leichteste in jeder 
Kammer, weil es aus einer wśirmcren Zone des Apparates 
kommt. Es breitet sich daher von selbst fi b e r  d e n  
i i a n z e n  Q u e r s c h n i t t  d e r  K a m m e r  aus, 
und die Arbeitsweise des Waschers ist eine absolut ruhige 
und stetige. Kein Gasteilchen kann den A pparat vcr- 
lassen, das nicht wio alle andern genau den gleichen Wcg 
dureh samtliche Kammern zurilckgelegt hat. Die Tem
peratur des Kiihlwassers nim m t ganz gleichmaBig von 
Kammer zu Kam mer von unten nach oben ab, und das 
aufsteigende Gas wird daher stufenweise bis anniihernd 
auf dio E intrittstem peratur des Wassers abgekiihlt. Um 
die Fallgeschwindigkeit des Wassers zu vermindcrn und 
eine gute Verteilung desselben zu bewirlcen, konnen in 
die einzelnen Kammern noch besondere Berieselunga- 
horden eingebaut werden.

Die Kubierschkysche Konstruktion stellt daher einen 
Wascher mit offen verbundenen Kammern dar, bei dem 
sich ohne Nachtcil, insbesondere ohne Absperrungen, dio 
Druckverluste bedingen, o b e n  o i n  v i e  1 s c h w e -  
f e r e s  G a s  b e f i n d e n  k a n n  a i s  u n t e n ,  und 
hierin ist die Ueberlegenheit des neuen Prinzips gegendber 
den gewohnlichcn Skrubbcrn begrOndet. —

Fiir die einfache Kiihlung von Gasen, die stets m it 
einer Zunahme des spezifischen Gewichts verbundcn ist, 
ist der Kubierschkysche Apparat nach Abbildung I ohne 
weiteres anwendbar und ha t sich hierfflr auch Yorzuglich  
bewahrt. Bei der G i c h t g a s r e i n i g u n g  ist jedoch 
auBer dem Ktihlen des Gases noch das Auswaschen des 
Gichtataubes zu berilcksichtigen, und hierbei konnen 
leieht Verstopfungen durch den sich absetzenden Schlamm 
eintreten. Die in Abbild. 2 dargestcllte Kubierschkysche 
Konstruktion T erm eidet diesen Uebelstand dadurch, daB 
die KlussIgkcitsyerschlOsse auf den einzelnen Zwischen- 
boden nicht durch einfache Siebe, sondern durch beson
dere Verschlu8teller (Abbildung 3) gebildet werden, die 
das Waschwasser m it verhaltnismiiBig groBer Geschwindig- 
keit passieren muB. Auch en tsteh t bei beginnender Ver-

stopfung sofort ein hoherer Fliissigkeitsdruck, der die 
Oeffnung stets wieder frei spiilt. Zur Sicherheit wird 
aufierdem Ober den VcrschluBtellern noch eine Spritz- 
leitung angeorcinet, dio ein zeitweiliges Abspritzen der 
ersteren ermoglicht. Auch der Berieselungseinbau der 
unteren Kam m ćrn iet so konstruierf, daB nirgends ebene 
Fliichen zum Ansctzen des Schlammes yorhanden sind. 
In den oberen Kam mern ist bei diesem System der Staub 
fast yollstandig ausgeschieden, so daB es sich hier nur 
noch um eino weitere Kiihlung des Gases handelt, und 
deshalb konnen in diesen Kam mern unbedenklich gc- 
wohnlicho Siebboden und Tropfroste verwendet werden.

Bekanntlich is t der Gichtscblamm ziemlich harmlos, 
wenn er un ter gehflgender Vermischung m it Wasser in 
flieBender Bewegung erhalten wird. Dagegen b a t man stets 
an den E intrittsstellcn in den Skrubber sogar an senk- 
rechtcn Wiinden, das Anbauen von Sehlammkrusten

A b b ild u n g  3. F liissIgke ltaY ersch luB te lle r.

beobaehtet, dic schnell wachsen, sehr h a rt werden und 
spater nur sehr sohwer zu beseitigen sind. Diese rtihren 
daher, daB dio den G ichtstaub aufnehmenden Wasser- 
tropfen, sobald sie auf eine heiBe W and treffen, in dem 
troekenen Gasstrom sofort yerdampfcn und den Staub 
naturlich ais K ruste zuriicklassen. Auch diesen Uebel
stand yerhindert der Kubierschkysche Gasreiniger, und 
zwar auf folgende Weise: Dem eigentliehen Reiniger A 
(Abbildung 2) wird cin Siittiger B yorgeschaltet, in dem 
durch eine Streudiise W asser in den Gasstrom eingespritzt 
wird. Hierbei wird das Gas so weit abgekiihlt, daB die 
dem K ubikm eter Gas entzogene W arme ausreicht, um 
aus dem eingespritzten W asser den zur Sattigung eines 
K ubikm eters Gaserforderlichcn W asserdampf zu erzcugen. 
Die Wiinde des zylindrisehen Siittigers werden m it Wasser 
berieselt, um ausgefallte Staubteile fortzuspiilen. Das 
je tz t in den Patent-W aseher eintretendc Gas is t nicht 
mehr Gberhitzt, sondern m it W asserdampf gesiittigt. 
Ein Verdampfen des Schlammwassers is t nicht mehr 
moglich, und die Krustenbildung ho rt von selbst auf. — 
Zum Einspritzen in den Sattiger kann geklartes warmes 
W asser aus A benutzt werden. Der Hauptreiniger A wird 
dagegen m it kaltemW asser beschickt, und der von dem 
Gas aufgenommcnc W asserdampf wird hier fast yoll
standig wieder kondensiert. Die Kiihlung der Gase er-
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folgt annilhernd bis auf dio E intrittstem peratur des 
Ktlhlwassers.

Die Gasreinigung ist infolge des vielfachcn Hindurch- 
f Obrona der Gase durch den gu t verteilten Flflssigkeits- 
regen eine so vnllstandige, daB in diesem Wascher derselbe 
Reinheitscriul von etwa 0,02 gr/cbm  Staub erzielt werden 
knnn, welcher bisher nur m it roticronden Waschern zu 
crreichen war. E in besonderer Vorteil is t ferner, daB der 
D urch tritt des Gases durch diesen Apparat praktisch ohne 
Dniokveritist vor sich geht, da der W iderstand nur wenigc 
Millimeter Wassersanlo betragt. Dic obcięte Kammer 
kann ais Wasseifiinger ausgebildct werden, so daB ein 
.MitreiBen von Fiflssigkcitfteilchen nicht stattfindet, wozu 
auch dio auBcrordentlich ruhige Arbeitswcise dieses 
W asoher; keinen AnlaB gibt.

Das Kubierschkysehc Prinzip hat sich aueh ftir dio 
Kondensation, Destillation und Absorption von Gasen 
und Dampfen vor/.uglich bewahrt. In der Mchrzahl der 
Fiille werden bei allen diesen Prozessen dic Gase sehwerer, 
und das neuo Prinzip h a t hier bereits erstaunliclie Vcr- 
besserungen hervorgerufen und zum Teil ganz neue 
Fabrikationswege ermoglicht.

Zivil-Ingenieur Borrmann in Essen.

Eiserne Glocken.
Nach J o s e p h  S c h i i f f l e r *  sind die von 

Eisenbleeh gefertigten Glocken die alleriiltesten. In  
lrland  gib t es noch eino Anzahl derselben, in Deutschland 
nur eino in Koln a. Rh., frtlher auf der Cacilienldrcho, 
je tz t im Wallraf-Muscum daselbst. Sie soli aus der Zeit 
um 013 stamm en**. Die betreffende Glocke h a t den 
Namcn „D erSaufang“ und soli im Peterspfuhl, heute eine 
Gasse in Koln, von einem Schwein aus der Erde gewtlhlt 
worden sein. Ein eisernes Gloekchcn, das Columbans- 
glockchen, gib t es auch in St. Gallen.

GuBeiserne Glockchen in Halbkugclform trifft man 
nach Schiiffler hier und da in Bayern, so in W ilparting, 
in Ascherung, in Tressling und in Pullach. Sie stammen 
ans der zweiton Halfte des 15. Jahrhunderts. Seit dem 
17. Jahrhundert sind guBeiserno Glocken hiiufiger, u. z. 
in Bern, Berlin und Wien, gegossen wordenf. Sie waren 
zwar ganz nach der Rippo der Bronzeglocken hergestellt, 
doch war ihr Ton weniger klangreich, vielmehr ha rt 
und rauh. Dio meisten dieser Glocken sind wohl schon 
ein Opfer des Rostes geworden. ptlo  Vogel.

Jubelfeier der Firma Henschel & Sohn.

Am 15. August d. J . feierte die F irm a H c n s c l i e l f c  
S o h n  in Cassel ihr 100 j a l i r i g e s  B e s t e h e n  u n d  
z u e l e i c h  d i o  A b l i e f e r u n g  d e r  10000s t e n  
L o k o ni O t  i v e. Dem Festakte in der geschmilckten Ma- 
schincnhalle wohnte ais Ycrtretcr des Kaiscrs General- 
ad ju tan t v o n  P l e s s o n  bei, der auch im Auftrago 
S. M. das Hoch auf die Firma, ihre Inhaber, Beamten und 
Arbeiter ausbrachte. Die Festrede des Betriebsdirektors 
W i 11 h  o e f t  gab ein Bild der geschichtlichen E n t
wicklung und der Leistungen der F irm aff. An Stiftungen 
und Gratifikationen scitens der Inhaber wurden insge
sam t tlber 1 M i l l i o n  M  bekannt gegeben. Regierungs- 
priisident B e r n s t o r f  tlberbrachte dio Gltlckwunsche 
der Kgl. Staatsregierung und gab zahlreiche Auszeich- 
nungen bekannt, darun ter die Ernennung des Mitinhabeis 
K a r l  H e n s c h e l  zum Geh. Kommerzienrat und 
des Betriebsdirektors W i 11 h o e f t  zum B auiat, dio 
Yerlcihung des R oten Adlerordens 4. Ki. an den Di
rektor v. G o n t a r d  und des Kroncnordens 4. KI. an

* J o s e p h  S c h i i f f l e r :  „Ueber Glocken". (Mit- 
teilungen der natu r wissensehaftliehen Gesclhchaft ,;Isis“ 
in MciBen. 1910. S. S2 u. i.).

** Vgl. „S tah l uml Eisen" 1907, 20. Juni, S. 903. 
t  Ygl. O t t o  Y o g e l :  GuBeiserno Glocken („Stahl 

und Eison“ I90S, 27. Mai, S. 780/1). 
t t  Ygl. hisrzu S. 1435 d. Heftes.

den Direktor B o y e r. Dio Technischo Hoelischulo Darm
stad t ernannto Urn. Karl Henschel, ihren frtlheren 
Schiller, zum S r .^ N g . ehrenhalber. Die Gltlckwunsche 
des Ministers der offentlichen Arbeiten tlberbrachte Mi- 
nisterialdirektor 2)r.=3«ęi. W i c h e r t ,  der zugleich dio 
Łokomotive ftir die preuBischoEisenbahhverwaltung tiber- 
nahm. Oberbtlrgermcister SI ii 11 e r  sprach namens der 
S tad t Cassel Gltlckwunsche und den Dank fiir die hoch- 
her/.igc Stiftung von 250 000 .li zugunsten der S tad t aus 
und teilto mit, daB im R athausc zum Gedcnkcn des Toges 
eino Erinnerungstafel angebracht werden soli. Dann 
folgten Ansprachcn zahlrcicher Abordnungcn von • tech
nischen, wirtschaftlichen und allgemeinen Yereincn, die 
zum Teil ktlnstlerisch ausgcstattcte Adrcssen tlberreichten. 
Namens der norddeutschen und stlddeutschen Lokomotiv- 
fabriken tlberreichten Kommerzienrat E r n s t  v o n 
B o r s i g eino Adresse und Direktor K a m p f ,  Karls
ruhe, einen goldencn Lorbeerbaum. Namens des Central- 
verbandes Deutscher Industricller dankte Generalsekrctiir
H. A. B u e c k der Firma ftir die langjiihrigo tatkriiftige 
Mitarbcit. Direktor Reg.-Baumeister a. D. L  i n d o feierto 
ais Vertreter des Vereines deutscher Ingenieure. das Zu- 
sammenwirken von Wissenschaft und Praxis, das in der 
Firm a Henschel von jeher eine Pflcgstatte gefunden habe. 
Die GlUckwOnsche der deutsehen Maschinenindustrie 
ilberbrachto der Geschaftsfiihrcr des Vereines deutscher 
Maschinenbau - Anstalten, Ingenieur Fr. F r ó l i c h ,  
Dusseldorf, und wies darauf hin, daB in dem auBcrordent
lich vielseitigen deutsehen Maschinenbau mit seiner Jahres- 
erzeugung von 2 Milliarden .11 der Lokomotivbau mit 
110Mi!l..K eino bedeutsamc Stcllungcinnehme. Die deut- 
sche Maschinenindustrie sei in weitem Umfange darauf 
angewiesen, ihre Erzeugnisse auf dem W eltm arkte ab- 
zusetzen. der Lokomotivbau decke mit seiner durchschnitt- 
lichen jahrlichen Ausfuhr von 50 Mili. M  tlber 8 %  der 
gesamten deutsehen Maschinenausfuhr; dio Firm a Hen 
schel allein habe in den letzten ftinf Jahren  fflr G5 Mili. Jl 
Lokomotiven ausgefiihrt. Der deutschc Maschinenbau 
habe groBe tcehnische Erfolge durch seine Vielseitigkeit 
und Anpassungsfahigkeit errungen, dieselbcn Eigen
schaften haben seine wirtschaftlichen Erfolge stark  boein- 
triiehtigt; einsichtige F ilhrer der Maschinenindustrie 
ompfehlen daher seit langem eino starkere Spezialisierung. 
Die Firm a Henschel sei diesen Weg gegangen, indem sie 
sich von der allgemeinen Maschinenf abiik zur reinen Loko- 
m otivfabrik entwickelt habe. Diese Spezialisierung sei 
ihre Stiirke; sie habe esermoglicht, daB die Firm a an GroBe 
ihre deutsehen Wettbewerbsfirmen tlbeiholt habe und 
jederzeit technischen Neuerungen nachgehen konnte, 
z. B. der Steigerung der Geschwindigkeit und der Ein- 
ftlhrung des HeiBdampfes. Der Erwerb und der Ausbau 
der Henrichshutte habe die Firm a auch im Bezuge der 
Rohstoffe unabhangig gemacht. FUnf Generationen seiner 
Besitzcr habo das W erk in den hundert Jahren gesehen; 
daB die Familio Henschel in der heutigen Zeit der Kon- 
zentration der Betriebe dem Ansturm des unpcrsonlichcn 
Kapitales standgehalten und das W erk ais urcignen Fa- 
milienbositz bewahrt habe, sei eine T at, der Anerkcnnung 
und Hochachtung gobtihrt. Der Gltickwunsch klang aus 
in dem dreifachen Wunsche, daB dio Firm a ihro Stellung 
unter den fflhrenden Lokomotivfabriken der W eit be- 
haupten mogę, daB ihre Angcstellten stets ihr Bestcs 
cinsctzen mijchtcn fiirdio GroBe dcsW crkes und dam it zum 
Ruhmc des deutsehen Yaterlandes, und daB die Familie 
Henschel noch lange das stolze Werk ais ihren Familien- 
besitz betrachten moge. Namens der Arbeiter der Firm a 
gab der Schlosser Z in d e l  der lOOOOsten Lokom otivedas 
Gelcitwort und flberreichte gleichzcitig dem Chcf eine 
Nachbildung in Silber im MaBstab 1 :3 0 ; er gab weiter 
dem Danke der Arbeiterschaft und ihrer Anhiinglichkeit 
an das H aus Henschel Ausdruck und betontc, daB das 
guto Einvernehmcn durch keinerlei Einfltlsse getrtibt 
werden solle.

Bei dem anschlicBenden Festm ahle in den Festriiumen 
des Rathauses feierte Wirki. Geh. Ober-Baurat M ii 1 lc  r ,
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der Ke/tient fur den Bau and die Bescliaffung von Loko 
motlyen im Ministerium der offeijtlichen Arbeiten, die 
Tatigkeit und Vcrdienste der Firm a Henschel, wahrend 
der Óberbiirgermeister der S tad t Cassel der stillen sozialeti 
Tatigkeit der Frau Geheimrat S o p h i e  H e n s c h e l ,  
der Wifrwe Oscar Henschels und M itinhaberin der Firm a, 
gsdaohtc. Generalsekretiir H. A. B u e c k wics darauf 
hin, daB die deutsche Industrie, insbesondere der deutsche 
Masehinenbau, ihre heute allgemein anerkannten Erfolge 
in hartem Kampf und im Gegensatz zu den gesetzgebenden 
Koęperschaften. anfanglich sogar im Gegensatz zu der 
Regierung, habe durclisctzen mtissen. E r gries aut dio 
sahadlichen W irkungen des unbedingten Freihandels 
und die Authebung der Eisenzolle im Anfang der 70 er 
Jahre des yorigen Jahrhunderts hin, die erst m it der

Riickkchr zur Schutzzollpolitik, dankdcrstaatsmiinni.schcn 
Einsiclit Bismareks, allmiihlieh wieder beseitigt wurden. 
Wenn auf diesem Wege . verBtitndnisyoll tortgeschritten 
werde, so sei zu liotfon, dafi dio deutsche Industrie und 
dam it auch der deutsche Masehinenbau ihre filhrendo 
Stellung auf dem W eltm arkte behalten werden. Wirki. 
Geh. Ober-Reg.-Rat I l o f f ,  der Priisident des Zentral. 
amtes in Berlin, brachte den Dank der Giisto an die Firm a 
und ihre Inhaber zum Ausdruck und yerband dam it 
soinen pcrsonlichen Dank ais Yorsitzcnder des Eisen- 
bahn-Tochterhortes fiir die diesem iiberwiesene Spende 
von 100 000 .li.

Ein Gartenfest fiir die Beamtcn und Arbeiter auf 
-Wijhelmshohe, an dcm auch die Ehrengaste teilnahm en, 
bcschloB in wtirdiger Weise die eindrucksvolle Feicr.

Bucherschau.
Taschenbueh mil Zeiclmungen und Angaben iiber die 

Verwendungvon Eisen im  Hochbau. Herausgegeben 
voni S t  ah lw e r k s-Ve r b a n d, A.-G.Diisseldorf 1910, 
Selbstverlag des Stahlwerks-Yerbandes. 232 S. 8° 
nebst 8 graph. Tabellen. (Fiir Interessenten 
kostenlos.)

Nachdem der Stahlwerks-Verband vor einiger Zeit 
eine Schrift „Massiye Deeken zwischen eisernen Tragern"* 
hatte erscheinen lassen, h a t er neuerdingsdas yorliegende 
Taschenbueh folgen lassen, das, wie in dem Vorworto ge- 
sagt wird, fur die Abnehmer yon Formeisen bestim int ist 
und Arehitekten und Unternehmern in handlicher und 
iibersichtlichcr Form alle diejenigen Angaben machen soli, 
dereń sie bei Verwendung von Eisen beim Projektieren von 
Hochbauausfiłhrungen bediirfen. Das gu t ausgestattcte 
Buch cnthiilt neben allgemeinen Bemerkungen iiber das 
Eisen und die Handeisfabrikate desselben die yerschiedenen 
Lieferungsyorschriften, einen Auszug aus der Preisliste 
des Stahhverks-Verbandes, Tabellen iiber alle im Hochbau 
ver\vendeteri Normalprofile, Angaben iiber Bleche, Nieten, 
Sehrauben, Stiitzen, Bleehtrager usw. Besonders wertvoll 
dflrften die durch Zeichnungen ergiinzten Angaben iiber 
StUtzen aus zusammengesetzten Profilen sein. — Das oben 
erwiihnte Sehriftehen iiber „Massiye Deeken" ist m it 
seinem yollen Inhalte in das yorliegendo Taschenbueh 
aufgenommen worden. Dio Tragfiihigkeitstabellen fiir 
Trager und StUtzen sind unter Zugrundelegung der neuen 
preuCischen Vorschriften vom 31. Januar 1910, die wohl 
in Kilrze von allen ilbrigen Buridesstaaten Ubernommen 
werden dilrften, bereohnet. — Allgemeine Tabellen iiber 
Logarithmen, Wurzelweite, Kreisfunktionen vervollstan- 
digen den Inhalt des Buches.

K l e i n 1 o g e 1, A . , Oberingenieur: Eisenbeton
und umschniirter Beton (Beton frettć) in den ein- 
fachen Anwendungstormen. K urze praktische 
Anleitung m it 88 Abbildungen und m ehreren 
Tabellen. Leipzig, Carl Schóltze’s Verlag (W. 
Junghans) (1910).' V I, 191 S. gr. 8 “i Geb. 5 J i.

Nach einer Beaprechung der Einzelbestandteilo des 
Eisenbetons behandelt der Yerfasser die statischo Berech- 
nung der Grundformen des Eisenbetonbaues (Stiitzen, 
Platten, Plattenbalken, Kragkonstruktionen). Neben 
einer klaren Ableitung der Bereehnungsweise der einzelnen 
Konstruktionstypen wird eine praktische Anleitung zur 
Berechnung von Eiscnbeton-Konstruktionen gegeben, 
indem zahlreiche Beispielo bis in  die Einzelheiten durch- 
gereehnet sind. Die Beispiele sind zweckmaBig ausgewahlt 
und gehen insbesondere auf diejenigen Punkte ein, dio 
beim Durcharbeiten yon Eisenbeton-Konstruktionen dem 
Ungeiibten gewisse Sehwierigkeiten bereiten konnen.

* VgL „Stahl und Eisen" 1910, 25. Mai, S. 892.

Hierin i3t ein groBer Vorteil des Buches gegeniiber manchem 
anderen begrtindet. Besonders heryorzuhoben is t noch, 
daB auch der spiralarm ierte Beton, iiber den noch wenig 
in Lehrbiichcrn zu finden ist, wenn auch nur empirisch, 
so doch dem derzeitigen Stando der diesbeżtigliohcn For- 
schungen entsprechend, behandelt ist. Turley .

C a m b o n ,  V i c t o r ,  Ingćnieur des A rts et M anu- 
Factures: UAllemagne au travai1. Avec 20
planches en hors tex te . P a ris , P ierre Roger 
& Cie 1910. 258 p. 8 4 fr.

Das Buch behandelt yom franzosischen S.tandpunkte 
aus die deutsche Industrie, dereń gewaltiger Aufschwung 
durch vielo gu t gewahlte Beispielo auch fiir den I>aien 
klar dargestellt wird. Da der Yerfasser selbst Ingenieur 
ist, konnte cr gerade die tcchnische Seite am besten bc- 
leuchten, und die A rt seiner Auffassung weieht Bomit 
glUcklich von derjenigen ab, der wir schon in franzosischen 
Tageszeitungen begegneten und die nur auf Grund fliieh- 
tiger Reisceindriiekc m it mehr otler weniger Einseitigkoit 
zum Ausdruck gebracht werden konnte.

Yon dem. Wirken der doutsclien Wissenschafti dereń 
Grundlichkeit anerkennend gewiirdigt wird, ausgehend, 
beschreibt Cambon u. a. die Uniycrsitaten und Hochschulen 
von Leipzig, Hannoyer und Danzig sowie dio Psychologie 
der deutsehen Industrie- und Finanzwelt. Ein groCerer 
Abschnitt ist dem Kohlenbergbau und der Eisenindustrie 
Rheinlands und W estfalens, sowie dem Rheinyerkehr m it 
seinen Hafenanlagon gowidmet, wobei analytisehe Be- 
traehtungen aber den Stahlwerksyerband selbstyerstaml- 
lich nicht fehlen konnten.

In  besonderen Kapiteln werden dann die S tad t Leipzig, 
dio Fa.. Karl Zeiss, dio StaBfurter Kaliwerke und dio 
Landw irtschaft eingehender behandelt. Das Buch euthiilt 
ferner noeh interessante Betrachtungen iiber Berlin, iiber die 
groBeren Hafenstiidte sowie iiber das bekannte W ort von 
der „Zukunft auf dem W asser", welches in drastischer 
Weise beleuchtet wird; es endigt m it folgendem Satze, der 
wortlieh wiedergegeben sei: „Die Tatsachen allcin werden 
zeigen konnen, was ein Yolk zu leisten im stande ist, dem 
diejenigen Yorziige zu eigen sind, welche das heutige 
Deutschland besitzt, d. h. Liebo zur Wissensehaft — 
stetige Arbeit — Selbstvertrauen — kriiftige In itiatiye — 
Organisationsgeist — und Disziplin." A . Gouvy.

I z a r t ,  J . :  La Belgiąue au travail. Avec 20
planches en hors tex te . Troisieme edition. 
P aris, P ierre Roger e t Cie 1910. 272 p. 8°. 4fr ,

Derselbe Yerlag, welcher bisher eine Folgę yon w irt
schaftlichen Studien tiber Deutschland, die Vercinigtcn 
Staaten, Argentinien, Mesiko und K anada herausgegeben 
ha t, erscheint je tz t m it dieser sechsten, recht zeitgemafien 
Arbeit, dereń Betrachtungen durch den Besucli der Briisse 
ler Ausstellung in ntltzlicher Weise belegt werden konnen.
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Dor Verfasser behandelt das Thema: „Belgien bei der 
Arbeit“ in Rknlicher Weise, wio dies Cambon fiir Deutsch
land getan hat (s. S. 1479), und betrachtct es ebcnfalls vom 
Standpunkte deslngenicurs. DerKohlenreichtumBolgiens 
und dessen okonoraische Nutzbarmachung dureh Hafen- 
und Kanalanlagen werden gebllhrend hervorgehoben; die 
drastischen Besehreibutigen der Glas- und Zinkindustrie 
und der Kohlenbergwerke beiCharleroi, Mons und Ltittieh 
i-ind in leicht faBlicliem, jedermann zugiinglicliem Stil 
vorfaBt; das Wcsen der Textilindustrie in Verviers, die 
EigentOmlichkeiten von Brtlssel, Genf, LSwen u. a. 
werden ebenfalls in naturalistiseher Beleuchtung darge
stellt; das Buch schlieBt m it Betrachtungen tiber den 
Kongostaat und iiber die mit diesem zusamnienhiingende 
zukiinftige wirtschaftliche Entwicklung des kleinen bel- 
gisohen Staates. A . Gouvy.

R e U f f a  r  t  h , Professor, Kgl. Baugewerkschul- 
Oberlelirer: Gieschewald, ein neues dberschlesi-
sches Bergarleilerdorj. K attow itz, O.-S., Gebr. 
Bolnn 1910. b J l ,  geb. 6,50 J l.

Aut Anregung des Gencraldirektors der Bergwerks- 
gescllschaft Georg v. Giesehe’s Erben und in Zusainmen- 
arbeit mit einem tuchtigen, ktinstlerisch geschulten Arehi- 
tekten ist in Gieschewald eine moderno Arbeitcrkolonio 
von Kk-inhiiusern entstanden. Die Sehilderung der ganz

von Wald umgebenen Anlage m acht einen tiefen Eindruck. 
Ein neuzeitlicher Bebauungsplan, in der M itte der Markt- 
platz m it offcntlichen Gebiiudcn, anmutige StraBcn- 
ftihrung, iibcrall ganz offene Bauweise! DieKleinhauser, 
einstookig m it hohem Giebeldach, crneuern dio Eormcn 
des alten oberschlosisclicn Bauernliauscs. Dabei ist doeh 
modernen Anforderungen an Behaglichkeit und Zweck- 
miiBigkeit, an Gesundheit und Sicherheit licchnung 
gotragen.

Moge dioso Anlage nach dem W unsche ihrer Er- 
bauer dazu beitragen, ihre Bewohner gliicklich und 
zufrieden zu machen.

Ferner sind der Rcdaktion zugegangen :

D u s s o r t ,  Ingćnieur au Corps des Mines: Etude sur 
le.s gisements m itaUifires de l 'A lg (n e  (m inerais autre 
que ceux du jer). (E xtrait des „Annales des Mines", 
1910.) Paris (47 & 49, Quai des Grands-Augustins) 
1910. 179 S. 8°.

Flugschriften, S-udicestdeuteche. Herausgegeben von 
Dr. A l e s a n d c r  T i l l o .  H eft II. Dio Verhand- 
lungen tiber die Mosel- und Saarkanalisierung im 
PreuBischen Abgeordnetenhausc u i  9 Miirz, 7. April 
und 4. Mai 1910. Saarbrucken 1910, C. Schmidtke 
(i. Komm.). 40 S. 4°. 0,10 J l.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — Ueber das e n g l i s c h e  

Roheisengeschaft wird uns aus Middlesbrough unterm 
20. d. Jl. wio folgt beriehtet: Der Roheisenmarkt zeigto 
In dieser Wocho zwar iiuBerlich wegen der Pfcrdercnnen 
Folertagsgepriige, doeh war der Umsatz n icht unbedeutend. 
Die langjame Preissteigcrung fiir GieBerei-Sorten dauert 
fort. Besonders groB war das Geschaft in W arrants. Fiir 
effektive Waro herrscht gute Naohfrago zur Lieferung 
bis Ende 1911, tio tz  der daf iir anzulegenden hoheren Preise 
kamen mehrfache AbschlOsso zustando. H am atit bleibt 
vetnachlas?igt. Die heutigon Preise ab W erk sind: ftir 
GieBeroieisen G .M .B. N r.3 sh 50/— bis sh50,/3d f .d .to n . 
filr Nr. 1, das auBerst knapp ist, sh 5 3 /3 d  ftir sofortigo 
Lieferung, 6 d  m ehrftir Lieferung im Oktober/NoYember; 
H iim atitin  gleichen Mengen Nr. 1, 2 und 3 notiertsh R3/3 d, 
fiir 1911 werden jedoch sh 65/— bozahlt. Hiesigo W arrants 
Nr. 3 schlieBen zu sh 49/11 d  Kiiufer, sh 50/— Abgeber 
fiir sofortigo Lieferung. Die Verschiffungen vom 1. bis 19. 
d. M. betrugen 58800 tons. In  den W arrantlagern befinden 
sioh 454 346 tons, darunter 414 495 tons G .M .B . Nr. 3.

Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft zu Dussel
dorf. — ln  der am 18. d. M. in Koln abgehaltcnen Sitzung 
wurde der Verkauf Yon Halbzeug und Formeisen fiir das 
vie.-te Vierteljahr 1910 zu den bisherigen Preisen und Bc- 
dingungen freigegeben.

Roheisenverband, G. m. b. H. in Essen. — Die Yereini
gung h a t in Stahleisen denV erkauf filr das erste H albjahr 
1911 aufgenommen, wahrendsieGieBoreieisen und H am atit 
einstweilen noch nicht tiber 1910 hinaus vorkauft. — 
Nach der „W eser-Ztg.“  ist die N o r d d e u t s c h e H t i t t e ,  
Akt.en-Gesellschaft, Bremen, dem Verbande beigetreten.

Siabeisen-Konvention. — Die am 18. d. M. in Kołu 
abgehaltene Yersammlung beschloB, die P r e i s e  ftir den 
Yerkauf ftir das vierte Yiorteljahr 1910 um 2 M  f. d. t  zu 
e r h o h e n .  FQr Schlesien und Posen sowie fiir Sendungcn 
nach Berlin auf dem Wasserwege soli die Preiserhohung
3 J l  f. d. t  betragen. Die Ausfuhrpreiso sollen nach Móg
lichkeit auf 100 .11 f. d. t frei Antwerpcn gebracht werden; 
je tz t werden etwa bis zu 98 J l  erzielt.

Deutsche Drahtwalzwerke, Aktien-Gesellschaft in Dus
seldorf.— Dieam  19. d. M. abgehaltene Mitgliederversamm- 
lung beschloB, den Verkauf fiir das vierte Y ierteljahr 1910 
zu den bisherigen Preisen und Bedingungen aufzunehmen.

Preiskonvention fiir Draht, Drahtwaren und Draht- 
stifte, Dtisseldorf. — Die Vcreinigung hat in dor am 
20. d. M. in Koln abgehaltenen Sitzung boschlossen, den 
Verkauf ftir das vicrte Y ierteljahr vom 24. August ab 
zu don bisherigen Preisen freizugoben.

Vom belglschen Eisenmarkte. — Aus Brussel wird uns 
unterm  19. d, M. gesohrieben: Die Besserung der Ausfuhr
preise setzte sieh auch in dieser Wocho, allerdings haupt- 
siichlich nur auf dem Stabcisenmarkte, fort. SehweiB- 
stabeisen zur Ausfuhr erzielt je tz t bereits einen um 3 sh 
f. d. t  hoheren Preis ais zu Anfang des Monats und ist 
in dieser Woche nochmals um 1 sh auf Jl 4.16/— bis 
X 4.17/— gestiegen; die gleiehe Preisbesserung um 1 sh 
war bei FluBstabeisen zu beobaehten, das je tz t £  4.15/— 
bis £  4.18/— f. d. t ,  fob Antwerpcn, notiert. Dagogen 
konnte mau auf dem Blechmarktc, wo der Preis ftir fluB- 
eiserne Grobbleche ktirzlicli um 1 sh auf £  5.8/— bis 
£  5.9/— gestiegen ist, vorliiufig kein weiteres Gebiet er- 
ringen, man stellte sogar fest, daB der deutscho W ett
bewerb in letzter Zeit etwas stiirker geworden ist; das 
gleiche gilt auch fiir Streifen und Bandeisen.

Am franzosischen Eisenmarkte gestaltete sich die 
allgemeine K auftatigkeit, namentlich in der Fcrtig- 
waren-Industrie, in den letzten Woehen noch lobhaftcr. 
Die Yerbraucher suchten sich fiir die niichsten Monate 
etwas reichlieher zu yersehcn, da der September mit 
dem Wegfall der Sommerpreise ftir Brennstoffe hóhere 
Kohlenpreise bringt. Somit liegt ftir die Werke die Not- 
wcndigkeit vor, ebenfalls beim Verkauf bessere Erloso zu 
erzielen, um so mehr, ais sich die Zechen unentw egt an 
die Durehftihrung der seit 1. Juli d. J . gOltigen, um 2,50 fr. 
f. d. t  hoheren Kokspreise halten. -— Weitere Anregung 
erhielt der Markt durch die sichtlich gebesserte Geschiifts- 
lago der Maschinenindustrie sowie der Kraftwagen- 
fabriken. Die einschlagigcn Industriellen sind Yielfach 
dazu ubergegangen, ihr.; Betriebsanlagen zu yergroBern; 
sie werden in der Folgo eine ganze Anzahl weiterer 
Kraft- und Arbeitsmaschinen aufstellen lassen. Auch in 
landnirtsehaftlichen Maschinen herrschte sehr lebhafter 
Bedarf. Ferner haben die andauernden umfangreichen 
Bestellungen der heimischen groBen Bahngesellschaften 
dio Arbeitsmengo bei den Waggon- und Lokomotivbau- 
Anstalten stetig gehoben. Insgesamt wurden letzthin
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von der Paris-Lyon-Mittolmeerbahn 4000 Wagen ver- 
schiedener Art, vornehmlich an heimische und einigo 
belgische Werke, aufgegobcn. AuGerdem wurden nocli 
an die Firmen Socićtć dos Anciens Etablissements Cail 
in Denain 45, Compagnie de Fivcs-Lille und Sehwartz- 
kopff, Berlin, je 20 Giitcrzug-Lokoniotiven, sowie Henschel
& Sohn in Cassel 30 Schnellzug-Lokomotiven vergeben. 
Ferner bestelltc dic Ostbahn-Gcscllsehaft bei den Creusot- 
Wcrkcn weitere 20 Lokomotiven. — Von sehr gtinstiger 
Wirkung war das H eraustreten der Verbrauchersehaft aus 
der vorher noch vielfach herrschenden Zurtiekhaltung 
auch am Halbzeug- und Rolistoffmarktc. Dio Stahl- und 
Walzwerke muBten lotzthin die Liefe fristen verliingern, 
und ftir die nieist gefragten Artikel konnten die Preise 
aufgebesscrt werden. Der Erhohung des Thomasstahl- 
preises ist oino soloho fiir Triigcr und namcntlicli Bleehe 
gcfo'gt. Am Pariser M arkt fordert man ftlr SchwciBstab- 
eisen und fiir EluBstabeisen 175 fr. f. d. t. Spezialsorten 
liielten sich mcist auf 180 bis 190 fr. Eiir Trager werden 
190 bis 200 fr. verlangt, fiir Feinblechonieist 195 bis 200 fr., 
fiir Grobbleche von 3 mm und mohr 200 bis 205 fr. Im 
Noiden und Osten no tiert mail SchweiB- und FluBstab- 
eisen durchgiingig zu 100 bis 170 fr., Spezialsorten zu 175 
bis 180 fr., Feinblcche und Grobblcchc von 3 mm und 
mehr stellten sich durchschnittlich auf 180 fr. Im  Haute- 
Marne-Bezirk sind die Preisstellungen meist 5 bis 10 fr. 
f. d. t  hoher, Grobbleche komnicn dort auf 205 bis 210 fr. 
Der Abruf in Roheisen, namcntlicli in Thoinas-Rohcisen, 
vollzog sich sohr flo tt, so daB die H tittcn m it sta rk  ge- 
liehteten Bestiinden in die Herbstm onate eintreten.

Gewerkschaft Kaiser Friedrich, Barop. — Her auf 
den 8. September einberufenen auBerordentlichen Ge- 
\v?rkenversammlung soli yorgeschlagen w erden, den 
Grubenvorstand zu erniaclitigen, das g e s a m t e  Ve  r- 
m o g e n  der Gewerkschaft an die D e u  t s c h - L u x  e m - 
b n r g i s c h e  B e r g w e r k s -  u n d  II u t  t e n  - A k t  i e n -  
g e s e l l s c h a f t  zu Bochum zu v e r i i u B o r n  auf 
der Grundlage des m it dieser Gescllschaft ahgeschlossenen 
Vertrages vom 19. August 1910.

Haftpfllchtverband der deutschen Eisen- und Stahl- 
Industrie, V.a. G. =  Im abgelaufenen Vierteljahre (1. April 
bis 30. Juni 1910) ha tte  der Verband wiederum eine 
Zunahme um 92 Betriebe und fast 5 Millionen ,<t Lohn- 
summe aufzuweisen.

Hannoversche Waggonfabrik, Aktien-Gesellschaft in 
Ricklingen bei Hannover. —  Die Gesellsehaft beruft eine 
auBerordentliehe Hauptyersam mlung auf den 5. September 
em, in der die E r h o h u n g  d e s A k t i e n k a p i t a l s  vón
1 200 000 J i  auf 2 000 000 .ft beschlossen werden soli.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und HUtten- 
Aktiengesellschaft zu Bochum. — Nach dem Berichte 
des Vorstandes erzielte das Unternehmen wahrend des 
abgelaufenen Geschiiftsjahres in seinen drei'A bteilungen 
Bochum, Differdingen und Mtilheim a. d. R uhr nach Ab- 
zug aller Bctriebsausgaben, Ilandlungsunkostcn, Bankier- 
zinsen, Provisionen, Entschiidigungen, Umlagen der 
Syndikate. und Verkaufsvereinigungen, Ausgaben flir 
gehieinniitzige Zwecke, Tantienien usw. einen Betriebs- 
ttberschuB von 13 253 906,93 (i. V. 10 571 699,63) Zu 
kttrzen sind luervon auBer 1464 914,64 J i Zinsen fur 
Schu’dverschreibungen und Hypotheken noch 527 361,36 M  
fiir Steuern, wahrend anderseits der Vortrag aus 1908/09 
mil 552 899,11 J l  und verfallene Dividende aus 1904/05 
mit- 480 M  hinzukommen, so daB ein Rohgewinn von 
11815 010,04 (9 290 771,09) M  verbleibt. Dieser Betrag 
yermindert sich durch dic Absehreibungen um 5 440 742,55 
(5 100 000) Die Verwaltung schlagt vor, aus dem als
dann verbleibenden Reingewinne in Hohe von 6 374 267,49 
(4190 771,09) J t  100 000 J i  fiir Talonsteuern zurtiek- 
zustellen, 223 382,10 .ii Tantiem cn an den Aufsielitsrat 
zu Yergiiten, 5 500 000 J i  (11% ) Dividende auf das 
dividendenberechtigte A ktienkapital von 50 000 000 M  
zu vertcilen und 550 985,39 J i auf neue Rechnung vor- 
zutragen. Die Antrage des Aufsichtsrates beztigl. der Ver-

Bchmelzung m it der Dortm undcr Union und der Erhohung 
des Aktienkapitals haben Mir bereits m itgeteilt.* — Der 
Absatz auf dem Kohlen^ und insbesondere auf dem Koks- 
m arkte gestaltctesich, Wie der Berichtuusf ii lirt, im lieriehts- 
jahrc gegentibcr dem Vorjahre etwas besser, doch muBten 
die Preise ftir Koks noch weiter herabgesetzt werden, und 
zwar ftir Hochofenkoks um 1,50 J i  f. d. t, ftir GieBerei- 
und Breehkoks um 1 J i , ftir B riketts um 0,50 .W und 
ftir Koks- und Feinkohle um  0,75 J i  bezw. 1 J i ,  wah
rend die tibrigen Kohlcnsortcn keine Abschwachung 
in den Preisen erfuhren. Dagegen stiegen die Umlagen 
des Rhoinisch-Wcstfalischen Kohlen-Syndikates infolge 
des Hereinholens groBerer Geschśfte in um strittenen 

^Gebieten auf der ganzen Linie. In  Nebenerzeugnissen, 
Ammoniak, Teer und Benzol, lag das Gcschaft etwas 
besser ais im Vorjahre. Im  Friih jahr konnto die Go- 
scllschaft fast den gesamten Łagerbestand an schwefel- 
saurem Ammoniak bis auf einen kleinen R est ab- 
stoBen. Auch boi Abfassung des Berichtes war der Ab
satz in den genannten Erzeugnissen recht zufrieden- 
stellend. Der anhaltende Arbeitermangcl veranla£!ter das 
Unternehmen, den Bau von zwei wciteren Arbeiter- 
kolonien von 40 bezw. 37 H ausera in Angriff zu nchmen. 
Der Absatz der durch den Stahlwerksverband zum Vcr- 
kauf kommendon Erzeugnisso blieb wahrend des ganzen 
Jahres unbefriedigend, dagegen entwickclte sich der Ab
satz in Stabeisen tro tz  des Ausstandes im Baugewerbe 
gtinstig, und aucli die Preiso konnten infolge Verstan- 
digung der W erke untereinander n icht unerheblich auf- 
gebessert werden. In  der letzten Zeit gingen allerdings 
die Stabeisenpreiso ftir das Ausfuhrgesehiift wieder er- 
heblich zurtick. Das Drahtgeschiift lag befriedigend. Das 
Unternehmen leidet nach dem Berichte in allen seinen 
Stahlerzeugnissen unter den unzureichenden Beteiligungs- 
ziffern sowohl in A- wie B-Produkten. Die StraBen sind 
vielfach n icht m it 50 %  ihrer Leistungsfahigkeit besehaf- 
t-igt. Der durch Auflosung des Roheisen-Syndikates 
hervorgerufene Preisdruck auf Roheisen hielt m it geringen 
Schwankungen wahrend des ganzen Geschaftsjalires an; 
infolgedessen blioben dio erziclten Preise nach dem Be
richte in hohem MaBe unbefriedigend. Die Preise ftir aus- 
landisclie Erzo zcigten dagegen eine steigende Richtung. 
Durch rcchtzeitige Kiiufo zu entspreehenden Preisen ver- 
suchte das Unternehmen seinen Bedarf nach Moglichkeit 
zu decken, ein Teil der abzunehmenden Erze muBte jedoch 
auf Lager genommen werden. Auch die Lage des Gas- 
rohrenm arktes besserte sich n ich t, vcrsćhlechterte 
sich vielmehr durch den immer schiirfcr werdenden 
Kampf zwisehen GuB- und Schmiederohr. — Ueber dic 
einzelnen Abteilungen des Unternehmcns geben wir 
aus dem Berichte folgendes wieder: Die Gesamtf&rdc- 
rung der K o h l o n z e c h e n  betrug 3 183754,5 (i. V.
2 984 734) t  Kohlen; von diesen Mengen, zu denen noch 
2000 (6780) t  Bestand aus dem Vorjahre kamen, wurden 
145 771 (180 151,5) t  ftir die eigenen Betriebe verwendet, 
wiihrend 3 039 983,5 (2 809 362,5) t  teils verkauft, teils 
an dio Kokereien und Brikettfabriken abgegeben wurden. 
Aus 1 207 096 t  Kokskohlen wurden 971 135,55 t  herge
stellt, die siimtlieh zum Versand gelangten. Die Brikett- 
fabrikation ergab 417 435,5 t, von denen 3 646,05 t  von 
dem Unternehmen selbst Yerbraucht und 413 789,45 t  
yerkauft und abgesetzt wurden. An die eigenen H titten- 
werke wurden von den Kohlenzechen des Unternehmens 
im Beriehtsjahre 552 875 t  Koks, 106 672,5 t  Kohlen und 
3070 t  B riketts geliefert. Aus den an die Friedrich- 
W ilhelmshtitte gelieferten 100 510 t  Kokskohlen wurden 
daselbst 76 046 t- Koks erzeugt, so daB sich die gesamte 
Kokserzeugung der Gesellsehaft im Beriehtsjahre auf 
1 047 199,55 t  stellte. Bei der Abteilung D i f f e r  - 
d i n g e n  wurden auf Grube Oettingen II I  447000 
(407 480) t ,  auf Grube Langengrund 129 908 (114 962) t, 
'auf Grube Schleid-Langengrund-EUerbcrg 6847 t ,  auf

* Vgl. „S tahl und F,isen“ 1910, 10. Aug., S. 1392;
17. Aug., S. 1432.
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Grubo Oberkom 175 781 (107 747) t, auf Grubo Thillent 
berg 280 903 (250 350) t  und auf Grubo Moutiers 7GS820 
(754 853) t  Minette, von denen jcdoch nur 319 085 
(290 103) t  ais Anteil der Gesellsehaft zufielen, gefordert. 
Insgesam t standen dieser also 1 305 584 (1242 708) t  
Minette aus dem Grubenbctriebe, der ungestort yerlief, 
zur Verftigung. Die Gruben Domptesgrund und Tetingen 
sowie die Kalkstcinbrtiche in Haraucourt waren auBer 
Betrieb. Von den Hoehofen standen bis zum 9. August 1909 
sieben im Feuer. An diesem Tage wurde der neuo Ofen VII 
angohlasen. Ofen V, der am 10. Dczember 1909 zwecks 
Neuzustellung ausgeblasen wurde, kam am 7. Miirz cl. J. 
wieder in Betrieb. Die Roheisenerzeugung betrug im Be
richtsjahre 433 322 (393 551) t. Der Betrieb vcrlief ohne 
besondere Storungen. Die Gasreinigung wurde weiter aus- 
gebaut. Im  Stahlwerke, dessen Betrieb ordnungsmaBig 
verlief, wurden 330 15S (307 779) t  Rohbloeke hergestellt. 
Im  Walzwerke waren die Betriebe ungleichmaBig bcsehiif- 
tig t, so daB im allgemeinen nur auf einfacher Schicht ge- 
arbeitet werden konnte. Das neu errichtete Feineisen- 
walzwerk wurdo durch den Bau einer 2G0er StraBe organzt. 
Mit der EinfUhrung von Verbesserungcn und Ergiinzungen 
zur Verbilligung der Selbstkostcn wurde m it Erfolg foit- 
gefahren. Der Gesamtversand an Fortigerzeugnissen belief 
sich auf 288 037 (245 003) t. In  der Zentrale I kamen 
Anfang April bezw*. Ju li d. J . zwei 2000 PS-Gasmaschinen 
in Betrieb. Gleichzeitig wurde dic neue Schaltanlage ftir 
Gleichstrom fertiggestellt. Auf der F r i e d r i c h  
W i l h e l m s h O t t e  in Mtllheim a. <1. Rulir bowahrte

sieli die neue Koltsofenanlage mit Gcwinming der Ncbcn- 
produkte gut, Soit kurzem gibt die H fltte Leuchtgas. an 
die S tad t Mttlheim ab. Der Hochofcnbetrieb blieb von 
groBeren Storungen verschont. Zwei Oefen standen wiih- 
rend des ganzen Geschaftsjahres im Feuer, wahrend der 
neu zugestellte und m it yerbesserten Einrichtungen ver- 
selicnc d ritte  Ofen gegen .Mitte des Bcrichtsjahres ange- 
blasen wurde. Erzeugt wurdo H am atit, GieBerci- und 
Stahleisen. Durch die neue Gaskraftanlago nebst Gas
reinigung, dic inzwischen in Betrieb gesetzt worden ist, 
wurde eine wesentliche Verringerung der Selbstkostcn er
reicht. In kleineren Mcngen wurde bereits Strom an 
D ritte abgegebcn. Ftir die Verladung von Roheisen wurde 
eine groBe Kranbahnanlage nebst Vcrladckran angeschafft. 
Im  GicBereibetriebe war die Ttlbbingsgicfierei starker bc- 
schaftigt ais im Vorjalire. Die bis Endo des Bcrichtsjahres 
in allen Bctricben durchgefuhrte Trocknung der Formen 
und Heizung der Trockcnkammern m it Hochofengas er- 
folgto ohne Storung und wirktc giinstig auf die Selbst- 
kosten ein. Dio Maschinenbauabtc’lung war auch im 
Berichtsjahre hauptsachlich in Forder- und GroBgaś- 
maschincn voll beschaftigt.

SocietA Anonima Ferriere Piemontesi g i i  Vandel e 
Cia., Turin.* — Die kiirzlich abgehaltene auBerordent- 
liche Hauptversam mlung beschloB, das A k t i e n -  
k a p i t a ł  von 3 750 000 L. auf 7 500 000 I.. tlureh Ausgabo 
von 25 000 neuen Aktien zu e r h o h e n .

* „Tlassegna Mineraria" 1910, U . Aug., S. 73.
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Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Ftir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(P le  Elnaender siad durch *  bezelchnet.)

A n nua l, The tenth financiał and economic, o/ Japan. 1910. 
[Publishcd by] the Department* of Finance. Tok vo (1910).

Vgl. „S tahl und Eisen" 1910, 20. Juli, S. 1259.
B o i s e r t* ,  Bergassessor: D ie Entw icklung des deutschen 
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