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Gustav Weyland f.

D
as jungę Jalir 1913 hat in seinen ersten Tagen 

dem Verein deutscher Eisenhiittenleute und 
anderen Korperschaften eine schmerzliche Wunde 

geschlagen. Am 9. Januar yerschied zu Siegen nach 
kurzem, schwerem Leiden der Geheime Kommerzien- 
rat G u stav  W e y la n d , der dem Verein seit seiner 
Neubegriindung im Jahre 
1880 angehorte und iiber 
cin Menschenalter ais Mit- 
glied des Vorstandesan den 
Arbeiten des Vereins in 
hervorragender Weise teil- 
nehmen konnte. Wenn- 
gleieli es dem Heimgegan- 
genen vergonnt war, bis 
nahe an die Schwelle des 
Patriarchenalters zu gelan
gen, so erfreute er sich doch 
noch einer ebenso un- 
gebrochenen korperlichen 
Riistigkeit wie hohen gei- 
stigen Frische, und des
halb traf die Trauerkunde 
von seinem Tode, dem er
— bis zum letzten Atem- 
zuge bei vollem BewuBt- 
sein — m it bewundems- 
wertęr Ruhe ins Auge 
schaute, die weiten Kreise 
seiner Frcunde und Be- 
kannten yollig unerwartet.
Mit dem Veratorbenen ist eine Persónlichkeit 
dahingegangen, die unsere heimiselie Eisenindustrie, 
vor allem im Siegerlandc, mit reicher Sachkenntnis 
und vorbildlicher Ausdauer ebenso wesentlich wie 
nachhaltig gefordert hat.

Gustav Weyland war am 6. Oktober 1837 zu 
Meinerzhagen im Kreise Olpe geboren und widmete 
sich, nachdein er die Schule in Siegen besucht hatte, 
anfanglich dem Studium des Bergfaches, so daB er am
11. April 1906 die 50. Wiederkehr des Jahrestages 
feiem konnte, an dem er auf der Grube Staklberg in 
Musen ais Jiingling seine erste Schicht yerfahren 
und damit den bedeutsamen Schritt in die Prasis 
getan hatte. Die Erinncrung an jejie Zeit blieb treu 
m seinem Gedachtnis und gem  erzahlte er spater beim 
Glase Wein in traulicherTafelrundc von demfreienund

ungebundenen Łeben, das er m it seinen liingst vor ihm 
zur ewigen Ruhe gebetteten Freunden Pieler, Eduard 
Klein und anderen damals in Miisen gefiihrt habe.

Am 1. Juli 1865 trat Weyland auf Betreiben 
Louis Briigmanus, des Leiters der Kommandit- 
Gesellschaft Aplerbecker H iitte, in die Dienste dieses 

Unternehmens, und am 
15. Dezember 1869 schloB 
er, zusammen m it dem 
Genannten, einen Yertrag 
mit dem Aufsichtsrate der 
unter beider Mitwirkung 
im gleichen Jahre begrun- 
deten Aktien-Kommandit- 
gesellschaft desselben Na- 
mens, durch den er zum 
personlich haftenden Ge- 
sellschafter emannt wurde. 
Nach dem am 22. Septem- 
ber 1872 erfolgten Ableben 
Louis Briigmanns durch 
BeschluB des Aufsiclits- 
rates vom 30. des folgen- 
den Monats zum alleinigen 
Geranten der Gesellschaft 
bestellt, leitete der Ent- 
schlafene daSUnternehmen 
allein, bis ihm am 1. Juli 
1884 der jetzige Kommer- 
zienrat Wilhelm Briig- 
mann zur Seite trat; mit 

diesem yereint stand er sodann zunachst bis zur 
Umwandlung der Aktien-Kommanditgeśellschaft in 
eine Aktiengesellschaft (am 6. Juli 1909) ais person
lich haftender Gesellschafter und weiterhin noch bis 
Ende 1911, dem Zeitpunkte, zu dem die Hiitte 
in den Besitz der neu gebildeten A.-G. Westfalische 
Eisen- und Drahtwerke uberging, ais Yorstands- 
mitglied am Steuer des Unternehmens, das durch 
teilweise recht schwierige Verhaltnisse hindurch 
gefiihrt werden muBte. Mit der neuen, erweiterten 
Aktiengesellschaft blieb er ais Mitglied des Auf- 
sichtsrates bis zu seinem Tode verbunden.

Der Erzgrubenbesitz der Aplerbecker H iitte, 
fiir den Weyland ais Bergmann in erster Linie die 
Yerantwortung hatte, verlegte den Schwerpunkt 
der Tatigkeit des Yerewigten nach dem Siegerlande,
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und so begegnen wir liier sclion friilizeitig den Spuren 
seiiifir vielseitigen Arbeit. Yor allem muB hi diesem 
Zusammenhange der hervorragenden Verdienste ge- 
dacht werden, die Weyland im Kollegium der llandels- 
kammer fur den Krcis Siegen, in dem er seit 1879 
das Amt des stellvertretenden und spiiter, von 1894 
bis 1910, das des ersten Yorsitzenden bekleidete, sich 
erwarb und dic darin ihre Anerkennung fanden, daB 
ihn die Kammer bei seinem Ausseheiden zum Ehren- 
mitgliede ernaunte. Zu einer solchcn laitenden 
Stellung war der Heimgegangene wie selten einer 
berufen: reiclie Erfahrungen, gewonnen aus unermiid- 
licher Tatigkeit, umfassende Kenntnissę, die sich ver- 
einten mit Klugheit und Scharfe des Urteils, sowie 
ein untrugliches Geftthl fiir den Wert von Menschen 
und Dingen zęichjicten Weyland aus. Zieht man 
weiter des Heimgegangenen Licbenswiirdigkeit im Um- 
gange, seine vornehme Denkungsweise, die dank einer 
kraftvollen Charakterveranlagung sich am rechten 
Platze mit Erfolg durchzusetzen vermochte, in Be- 
tracht,iso kannman die Bedeutung verstehen, die dieses 
Mannes Personlichkeit im offentliclien Leben erlangte. 
Der Eisenindustrie seinesengerenWirkungskreises.des 
Siegerlandes, hat der Yęrewigte hauptsachlich dadurch 
genutzt und sie fiir den Kampf mit den iibrigen 
Industriegebieten wettbewerbsfahig gemacht, daB er 
stets fiir dieErmaBigung der Rohstofftarife zugunsten 
des SiegerlanderBezirkcs eintrat. Schon zuAnfang der 
80er Jahre, ais im Siegerlande die Ansichten iiber die 
Ęinfuhrung von niedrigeren Frachtsatzen fiir Eisen- 
steinc sehr geteilt waren, setzte er sieli mit groBer 
Warnie fiir die sogenannten Notstandstarife des 
Lalm-. Sieg- und Dillgebietes ein, immer von dem 
Gedanken ausgehend, daB der Eisenstein die Gruiid- 
lage des Reichtumes der Siegener Berge sei und somit 
vor allen Dingen wettbewerbsfahig erhalten werden 
miisse. Der Erfolg hat die Richtigkeit seiner Ansicht 
bestiitigt. Spater hatte Weyland ais langjahriges Mit- 
glied des Kolnęr Bezirks- und des Landes-Eisenbalm- 
rates, dessen AusschuB er ebenfalls angehorte, noch 
haufigęr Gelegenheit, dio Interessen der Siegerliinder 
Eisenindustrie bei TarifmaBnahmen zu unterstutzen, 
so z. B. aus AnlaB der im Jahre 1905 eingefuhrten 
FrachtcrmaBigungen fiir Kohlen und Koks. Mit ricli- 
tigem Blicke erkannte er auBerdem friilizeitig, daB fur 
die Siegerliinder Eisenindustrie eine Yerarbeitung des 
von ilir hergestellten Roheisens eine unbedingte Not- 
wendigkeit sei. Aus diesem Gnmde beteiligte er 
sich lebhaft bei der Griindung der Siegener Akt.-Ges. 
fiir Eisenkonstruktion, Briickenbau und Yerzinkerei 
zu Geisweid und trug ais Mitglied des x\ufsichtsrates 
dieser Gesellschaft zu der spateren Entwicklung des 
Werkes wesentlich bei. Auch dem Ausbau des Bahn- 
netzes im Siegerlande schenkte Weyland seine volle 
Aufmerksamkeit, und auf seine Veranlassung wurde 
im Jahre 1881 die Eisern-Siegener Eisenbahn-Gesell- 
schaft gegriindet, ein Unternehmen, das sich in der 
Folgezeit zu hoher Bliite entfaltete,

Ge.ht man Węylands. Wirksamkeit zugunsten des 
heimischen GewerbfleiBes weiter nach, so ist vor 
allem hervorzuheben seine rege Mitarbeit an den Auf-

gaben des Berg- und Hiittenmannischen Vereins zu 
Siegen, zugleich aber auch seine 36jiilirigc Tatigkeit
— darunter 30 Jahre ais Vorsitzender —  im Aufsichts- 
rate des Coln-Musener Bergwerks-Actien-Vereins, von 
dessen Besitz er wiaderum der schon erwahnten Grube 
Stahlberg Zeit scines Lebens ein besonderes Interesse 
bewahrte; befuhr er doch bis vor zwei Jahren fast 
regebniiBig einmal in jedem Jahre diese Grube, um sich 
personlich von dem Fortschreiten der Arbeiten unter 
Tage zu iiberzeugen. Weiter hatte Weyland deii Vorsitz 
in den Aufsichtsraten der Siegener Maschinenbau- 
Aktien-Gesellschaft vonn. A. & H. Oechelhauser, des 
Elektrizitatswerkes Siegerland, der schon erwalmten 
Eisern-Siegener Eisenbahn-Gesellschaft und der Deut- 
schen Sprengkapselfabrik, G. m. b. H., sowie den 
stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrate der Siegener 
Bank fiir Handel und Gewerbe; auBerdem gehorte 
er noch dem Aufsichtsrate des Koln-Neuessener 
Bergwerks-Vereins an. In den Dienst der Arbeiter- 
wohlfahrtspflege stellte Weyland sich ais Yorstands- 
mitglied der luiappschaftsbeiufsgenossenschaft zu 
Berlin und ais Yorsitzcnder des Dampfkessel-Ueber- 
wachungsvereins zu Siegen. Mehr noch an die breitere 
Oeffentlichkeit trat der Heimgegangene in der 
fiihrenden Rolle, die er ais Yorsitzcnder des mit dem 
31. Dezember 1908 aufgelosten Rheinisch-West- 
falischen Roheisen-Syndikates ubernommen hatte; er 
stellte hier wie iiberall seine groBe Arbeitskraft 
selbstlos in den Dienst der Sache und gehorte daher 
auch bei seinem Tode noch dem Beirate des Essener 
Roheisenvcrbandes an, der spiiter geschaffen wurde, 
um die Aufgaben des fruheren Syndikates fortzusetzen.

Dankbar erinnert sich ferner die Stadt Siegen ihres 
heimgegangenen Mitbiirgers. Denn er bekleidete unter 
reger Anteilnahme an allen einschliigigen Vorgangen 
vom Januar 18G9 bis zum 'Noyember 1889 das Amt 
eines Stadtverordneten und sodami bis zum Schlusse 
des Jahres 1911 das eines Magistratsmitgliedes seines 
Wohnortes, war also 43 Jahre ununterbrochen in der 
stiidtischen Yerwaltung tiitig; daneben war er vom  
Noyember 1887 bis Ende vorigen Jahres Yorsitzender 
der stiidtischen Sparkassenverwaltung zu Siegen, ge
horte seit 1878 dem Kreistage des Kreises Siegen an 
und war seit dem Jahre 1894 Kreisdeputierter.

N icht geringeren Dank schuldet der Verein deut
scher Eisenhiittenleute dem teuren Toten fiir die 
Jahrzelmte hindurch gewahrte bereitwillige Jlit- 
wirkung bei den Beratungen des Yorstandes und die 
wertvolle Unterstutzung, deren sich die Redaktion 
unserer Zeitschrift von seiten des Heimgegangenen 
bei der regelmaBigen Berichterstattung iiber die Lage 
des Eisenmarktes im Siegerlande ohne Unterbrechung 
zu erfreueu hatte. Auch hier reiBt Weylands Scheiden 
Liicken, die um so schmerzlicher empfunden werden, 
ais des Yerstorbenen nie versagendes Entgegen- 
kommen die gemeinsame Tatigkeit zu einem freudigen 
Zusammenarbeiten aller Beteiligten zu gestaltcn 
verstand. Das zeigte sich insbesondere auch in der 
Wirksamkeit, die er im Yorstandc der „Nordwest- 
lichen Gruppe des Yereins deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller“ und im AusschuB des „Yereins
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zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen in Rheinland und Westfalen“ ausubte; 
auch diese Korperschaften werden die vermittelnde 
und stets das Gemcinsame betonende Tatigkeit 
Weylands sehr schmerzlich vermissen.

An iiuBerer Anerkennung hat es dem Verblichenen 
in seinem reich gesegneten Leben nicht gefehlt; im 
Jahre 1886 wurde er zum Kommerzienrat und ein 
Jahrzehnt spater zum Geheimen Kommerzienrat 
ernannt, auBerdem verlioh ihm sein Konig den Kronen- 
orden III. Klasse und den Roten Adlerorden III. Klasse 
mit der Schleife.

Was unserem heimgegangenen Freunde dic Fiihig- 
keit verlieh, an leitender Stelle in der Industrie 
groBen und vielseitigen Aufgaben gerecht zu werden, 
haben wir schon hervorgehoben. Dieser kurze 
LebensabriB ware aber nicht yollstaridig, wollten 
wir nicht auch der Quelle gedenken, aus der ihm 
immer wieder die Kraft und Frische zur Arbeit

zufloB: des innigen und gliicklichen Familienlebens, 
das den Verewigten mit der Gattin und den Kindera 
inharmonischerLebensgemeinschaft verband. Ebenso- 
wenig diirfen wir achtlos an den rein menschlichen 
Tugenden vorubergehen, die seinem Charakter!)ilde 
den ansprechenden Rahmen geben und ihm neben 
der Hochachtung die Liebe seiner Weggenossen 
zutrugen: der Biederkeit seines Wesens, des Ge- 
rechtigkeitssinnes, der auch dem Gegner Achtung 
zollt, wo der Kampf das Urtsil zu triiben droht, 
seiner auBerordentlichen Gastfreiheit sowie der Giite, 
mit der er das Yertrauen seiner Untergebcnen zu 
gewinncn wuBte, und des Wohlwollens, das nic yer- 
sagte, wenn einer von ihnen scinen Rat erbat, so 
daB man auch von ihm sagen kann: „Sein Herz war 
seines Geistes wi'irdig.“

Ein solches Leben stirbt nicht, wenn es auch dic 
leibliche Hiille abstreift, es bleibt und wirket weiter 
in seinen Wcrken.

Anreichern, Brikettieren und Agglomerieren von Eisenerzen 
und Gichtstaub.*

Bericht von Direktor K. S o r g e  in Magdeburg.

1 \J  ur schwer habe ich mich entschlossen, der an 
’ mich ergangenen Aufforderung zur Einleitung 

der heutigen Erorterung iiber die Nutzbarmachung 
von Eisenerzen durch Anreichern, Brikettieren und 
Agglomerieren Folgę zu geben.

Meine Bedenken gipfelten im wesentlichen darin, 
daB eine solche Einleitung gegeben werden sollte 
von einem auf dem zu eriirternden Gebiet prak- 
tisch besonders erfahrenen Fachmann, eine Eigen- 
schaft, die ich nach der ganzen Art meiner Tatig
keit leider fiir mich nicht in Anspruch nehmen kann. 
Eine gewisse Berechtigung, hier zu sprechen, ergibt 
sich fur mich aber vielleicht daraus, daB ich aus meiner 
eigenen fruheren Erfahrung im Hochofenbetrieb die 
hetriebstechnischen, selbstverstandlich auch mit 
wirtschaftlichen Nachteilen verbundenen Schwierig
keiten geniigend kenne, die sich bei der Verhut- 
tung von entweder bereits an sich feinen oder 
unter der Ofencinwirkung zu feinem Materiał zer- 
fallenden Erzen und aus dem dabei in groBer Menge 
entfallenden Flugstaub ergeben, und anderseits in 
meinem jetzigen Wirkungskreise neuerdings oft vor 
die Frage gcstellt wurde, Eisenerze, die in dcm Zu- 
stand ihres naturlichen Vorkommens schlecht oder 
nicht verhiittbar sind, nutzbar zu machen. Ferner 
darf ich wohl sagen, daB ich der ganzen Frage hier- 
naeh zwar mit groBem Interesse, aber auch mit voller 
Unparteilichkeit in bezug auf die angewendeten yer
fahren gegeniiberstehe und je d e s  Verfahren mit 
Freuden ais segensreich fiu- die deutsche Eisen- 
industrie begriiBen werde, das einen bis jetzt m. E.

* Besprechung vor der H auptyersam m iung des Ver- 
sins deutscher Eisenhiittenleute am 1. Dezember 1912 in 
Dusseldorf, eingeleitet von D irektor K. S o rg e , Magde
burg, und Dr. techn. A. W e isk o p f , Hannover.

noch fehlenden durchschlagenden Erfolg bei der 
Losung der gestellten Aufgabe haben sollte.

Die ZweckmaBigkeit oder NotWendigkeit der 
Brikettierung und Agglomerierung wird im wesent
lichen bedingt durch die erwahnten beiden Momento 
der XJnbequemlichkeit des feinen Materials einer- 
seits und dem Wunsch nach Yerwertung bisher nicht 
nutzbar zu machender Vorkoinmen anderseits. 
Neues werde ich Ihnen auch in dieser Beziehung 
kaum sagen konnen, denn alle die Gesichtspunkte, 
die ich hervorhebe, werden denen unter Ihnen, 
welche sich mit der Frage beschaftigt haben, bereits 
bekannt sein. Der Zweck meiner Worte kann also 
nur sein und ist nur, durch die Zusammenfassung 
der wichtigsten dieser Gesichtspunkte Ilir Interesse 
fiir die Ausfiihrungen der spateren Redner zu wecken, 
die Ihnen voraussichtlich sachlich viel wertvolleres 
Materiał bieten werden, und so bitte ich auch meino 
Ausfiihrungen zu betrachten.

Wesentlich bestimmend fiir die Frage der Wichtig- 
keit der Anreicherung armer Eisenerze und der 
Formgebung mulmiger naturlicher oder aus den An- 
reicherungsprozessen entstehender Feinerze sowie von  
geeigneten Abfallprodukten ist das Verhiiltnis ■ des 
Verbrauchs an Eisenerzen zu den vorhandenen \ror- 
raten, und man wird deshalb zweckmiiBig bei dieser 
Betrachtung von der fiir den Verbrauch an Eisen
erzen maBgebenden Menge der Roheisenerzeugung 
ausgehen miissen.

Die gewaltige Steigerung der gesamten Roheisen
erzeugung der Welt ergibt sich klar aus der Abb. 1. 
Sie ersehen daraus, daB in dem mit dem Jahre 
1870 beginnenden Yierteljahrhundert bis 1894 
diese Erzeugung yon jiihrlich rd. 12 Millionen 
auf rd. 26 Millionen t gestiegen war, sich also,
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und zwar mit wiederholten groBen Schwankun
gen, innerhalb dieses Zeitraumes nur verdoppelt 
hatte, wiihrend sie seit dem Jahre 1895 einen viel 
stiirkeren und im groBen und ganzen auch sehr regel- 
miiBigen Aufstieg nahm, der eigentlich nur durch 
den vereinzclten jahen Niedcrgang des Jahres 1908 
unterbrochen wurde und bis heute eine Yermehrung 
der Jahreserzeugung auf etwa das Sechsfache des 
Jahres 1870 und rd. Zweieinhalbfache des Jahres 
1895 gebraclit hat.
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Abbildung 1. Rohoisenerzeugung der Weit von 1870 
bis 1911 in Millionen Tonnen.

Den groBen Anteil, den bekanntlich unsere deut- 
sche Eisenindustrie an diesem Aufschwung liat, und 
der sich vor dem Anteil anderer Liinder nament- 
lich durch ausgesprochene Stetigkeit auszeichnet, 
stellt das zweite Schaubild, dar. Es zeigt, daB, abge- 
sehen von relativ kleinen Riickgangen in den Jahren 
1901 und 1908, die deutsche Roheisenerzeugung von 
rd. 1 390 0 0 0 1 im Jahre 1870 in inuner rascher wach- 
sendem MaBe so angestiegen ist, daB sie fiir das lau- 
fende Jahr bei der Aufstellung des Schaubildes mit
17 Millionen t angenommen werden konnte. Legt 
man aber die erst nach Fertigstellung der Tafel be-

kannt gewordenen Oktoberziffern der Schatzung fiir 
die noch fehlenden Monate zugrunde, so ergibt sich, 
daB die Roheisenerzeugung des Jahres 1912 jeden- 
falls 17 y2 Millionen t iiberschreiten und vielleicht nicht 
wesentlich hinter 18 Millionen t zuriickbleiben diirfte.

Dic naheliegende Frage, ob eine solche andauernde 
und kriiftige Entwicklung angesichts des starken 
Einflusses, den die Eisenindustrie auf die gesamten 
wirtschaftlichen Verh;iltnisse eines Landes ausiibt, 
auch noch weiterhin moglich und wie ihre Gestaltung 
denkbar ist, wurde in unserem Vereinsorgan „Stahl 
und Eisen11 bereits zu Beginn des Jahres 1907 in 
einem Artikel „Ein Blick in die Zukunft“ erortert 
und dabei der Yersuch gemacht, aus der Vergangen- 
lieit ein Bild dieser zukiinftigen Entwicklung zu ent- 
werfen. Indem man die in friiheren Jahren tatsach- 
lich erzielten Fortschritto einfach rechnerisch vcr- 
haltnismaBig auf die Zukunft iibertrug, gelangte man 
dabei zu der in Abb. 2 in punktierter Linie dar- 
gestellten steil ansteigenden Kurve und mit ihr zu 
dem Ergebnis, daB die im Jahre 1906 sich auf etwa 
121/2 Millionen t stellende deutsche Roheisenerzeugung

im  Jahre
1912 . . . auf 18 Millionen Tonnen
1 9 1 5 ................rd. 21‘/a
1920 . . . „ „  29l/ś „

steigen werde. Der Verlauf der sechs Jahre, welche seit 
diesem Versuch einer Yorausschatzung, die naturlich 
besondere Storungen in den allgemeinen wirtschaft
lichen Verhaltnissen und in der Zunahme des Eisen- 
verbrauchs unberiicksichtigt lassen muBte, vergangen 
sind, hat bewiesen, daB die Einscliatzung der nor- 
malen Entwicklung wohl den praktisch brauchbaren 
Grenzen entspricht. Denn wenn Sie von dem Riick- 
schlag des Jahres 1908 absehen, so schlieBt sich dic 
Kurve der tatsachlichen Erzeugung derjenigen der 
geschiitzten gleichmiiBig an und deckt sich, wenn die 
oben erwahnten Schliisse aus den Oktoberzahlen zu- 
treffen, fiir das Jahr 1912 fast vollstandig m it ihr.

Gegeniiber solchen Zahlen wird man sagen 
diirfen, daB, sofern nicht wirtsohaftliche Storungen 
eintreten, auch noch eine weitere Steigerung der 
deutsehen Roheisenerzeugung in annahernd vorge- 
sehener Weise mindestens moglich ist.

Zwingend folgt auf solche Feststellung die Frage, 
ob die erforderlichen Rohstoffe, Kohle und Eisen- 
erz in geniigender Menge yorhanden sind, um eine 
solche noch vor wenigen Jahren fiir unmoglich ge- 
haltene Weiterentwicklung zu gestatten.

Fiir die Beschaffung von Kohle wird man dies 
wohl ohne weiteres bejahen konnen, denn obgleich 
dio Schatzungen iiber die Kohlenvorrate unter den 
Geologen sehr weit auseinandergehen, wiirde der 
fiir Deutschland auf 416 Milliarden Tonnen geschiitzte 
Kohlenvorrat, soweit angestellte Berechnungen eine 
Unterlage bieten konnen, noch iiber ein Jahrtausend 
hinaus unseren Bedarf an Steinkohlen decken. So 
ungenau diese Ziffern auch sein, und so wenig die 
Geologen bei ihren Schatzungen fiir die Erschopfungs- 
dauer mit den starken Zunahmen jetziger Jahres-
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forderung gereclmet haben mogen, so wird man mit 
der Annahme doch kaum fehlgehen, daB in Zukunft 
der deutsehen Eisenindustrie die notigen Brennstoffe, 
insbesondere auch die fiir die Roheisenerzeugung 
wichtigen Kokskohlen nicht fehlen werden.

Etwas anders, jedenfalls weniger klar, liegen die 
Verliilltnisse in bezug auf die Eisenerze. Das zu- 
verlassigste Materiał, das fiir diese Schatzung vor- 
liegt, bieton die wertvollen Arbeiten, die fiir den 
Internationalen Goologischen KongreB in Stockholm 
im August 1910 von hervorragenden Geologen aus-

Mi/Zionen t
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Abbildung 2. Roheisen- und Rohstahlerzougung Deutscblands 
von 1870 bis 1912 in Millionen Tonnen und dio gesehiitzte E n t

wicklung der Roheisenerzeugung bis 1920.

gefuhrt und dereń Ergebnisse in dem Werke „The 
Iron Ore Ressources of the World*1 zusammengestellt 
sind. Hier werden die Eisenerzvorrate der Welt in 
zwei Gruppen gegliedert, einmal in zurzeit brauchbare 
Eisenerzvorrate und zweitens in Eisenerzvorrate, 
dereń Bauwiirdigkeit erst spater unter anderen wirt- 
schaftlichen Verhilltnissen und bei weiterer tech- 
nischer Entwicklung eintreten wird.

Bei der Beurteilung der Sehatzungsziffern muB 
beachtet werden, daB ein immerhin nur bcschriinkter 
Teil der Erdoberflache geologiseh soweit untersucht 
worden ist, um einen SchluB auf die in ihr enthal- 
tenen Erzvorrate zu gestatten. Nach den Angaben 
des hsfiptsachlichsten Mitarbeiters an der Losung der

Frage, des Professors S jo g r e n , sind Festlander und 
Inseln mit nur 13,3 % so genau bekannt, daB einiger- 
maBen zuverlassige Schatzungen moglich sind, und 
nur weitere 10,3 % geniigen fiir ungefahre Schatzun
gen, so daB also nur knapp ein Viertel der gesamten 
Festland- und Inseloberflache der Erde bei den 
Sehatzungsziffern fiir den gesamten Eisenerzvorrat in 
Rcchnung kam. Ilierbei sei nur noch kurz hinzu- 
gefiigt, daB das europaisohe Gebiet nahezu vollstan- 
dig, Amerika annahernd zur Halfte, Asien, Afrikaund 
Australien dagegen nur zu einem ganz verschwinden- 

den Teile ais in diesem geologischen Sinne 
bekannt angenommen werden konnten.

Auf Grund dieser geologischen Ar
beiten wird der gesamte Eiscnerzvorrat 
der Welt, der bereits zurzeit ais brauch- 
bar zu bezeichnen ist, mit 22 Milliarden 
Tonnen mit einem Eisengehalt von 10 
Milliarden Tonnen angenommen und 
geschiitzt, daB bei gleicher Steigerung 
des Vcrbrauchs wie bisher in 60 Jahren 
diese Menge erschopft sein diirfte. 
Diesem sofort brauchbaren Eisenerz- 
vorrat stehen weitere zurzeit nicht ab- 
bauwiirdige Vorrate von 123 Milliarden 
Tonnen Erz mit rd. 53 Milliarden Tonnen 
Eisengehalt gegeniiber.

Was die 60 jahrige Erschopfungszcit 
des sofort brauchbaren Erzes anlangt, 
so wird man ohne weiteres sagen 
konnen, daB sowohl die Fortschrittc 
in der bergmannischen Gewinnung und 
in der Iluttentechnik ais auch die zu 
er war ten den Yerśinderungen wirtschaft- 
licher Natur einen groBen Teil der 
zurzeit noch ais nicht abbauwiirdig be- 
zeichneten Erze bereits vor Ablauf der 
geschatzten 60 Jahre bauwiirdig machen 
werden, so daB, ganz abgesehen von 
der Auffindung neuer Lagerstatten, die 
Erschopfungsgefahr auch hier kaum ais 
dringlich bezeichnet werden kann.

Im einzelnen steht Nordamerika 
mit rd. 4200 Millionen Tonnen sofort 
brauchbarer Erze an der Spitze aller 
Lander; ihm folgt zunachst

Deutschland m it . . . 3600 Millionen Tonnen
Frankreieh .................. 3300 „  „
GroBbritannien „  . . .  1300 „ „
Seh«eden „ . . .  1100 „  „

Es bedarf wohl kaum einer besonderen Erwahnung, 
daB diese Ziffern selbstverstandlich nur ober- 
flachliche Schatzungen bedeuten konnen, wie dies 
Herr Geheimrat B e y s c h la g  in Stockholm unter 
Hinweis auf die verschiedenartigen Methoden der
Yorratserinittlung und den Mangel einer gleich- 
maBigen und vollstandigen Berucksichtigung aller 
maBgebenden wirtsohaftlichen Momente hervorge- 
hoben hat. Immerhin wird man sie in Vergleich 
ziehen konnen mit den feststehenden Zahlen iiber
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Yerbraucli, Ein- und Ausfuhr von Eisenerz im 
Deutschen Reich, um sich cin Bild von der Zukunfts- 
entwicklung zu maelien.

In Abb. 3 finden Sie Ein- und Ausfuhr, For- 
derung und Verbrauch von Eisenerzen des Dout- 
schcn Reichs cinschl. Luxemburgs, und zwar seit dem 
Jahre 1880 dargestellt. Es geht aus dieser Abbildung

Mi//ione/j t

Abbildung 3.

Doutschlunds Eiscnerz-Fordcrung, Einfuhr, 
Ausfuhr und Verbrauch von 1880 bis 1911 

in Millionen Tonnen.

hervor, daB bis zum Jahre 1896 die heimische Eisen
erzforderung den Yerbraucli noeh iiberragte, daB bis 
dahin dio Eisenerzausfuhr starker ais die Einfuhr 
war. Von 1880 ab indessen iindert sich das Bild 
wesentlich; die Eisenerzeinfuhr wachst rascher ais 
die Ausfuhr, iłberholt sie bereits im Jahre 1898 und 
steigt im Jahre 1911 auf beinahe 11 Millionen Tonnen, 
wahrend die Ausfuhr, die im Jahre 1907 mit 4 Millio
nen Tonnen den Hochstwert erreieht hatte, im glei-

chen Jahre auf 2 y2 Millionen Tonnen sinkt. Zur Er- 
ganzung sei darauf hingewiesen, daB der Eiscnerz- 
verbrauch im Jahre 1911 auf nahezu 40 Millionen 
Tonnen gestiegen ist und sich seit dem Jahre 1880 
versechsfacht hat.

Ein Yergleich der jiihrlichen Yerbrauchsziffern 
mit den vorerwahnten Vorratsschatzungen bereits 
brauchbarer Erze ergibt, daB trotz des starken 
Wachsens der Forderung die ganzen Vorrate ziffem- 
maBig ausreichend hoch genug sind, um auch weitere 
Steigerungen der Roheisenerzeugung durchaus ais im 
Bereich der Moglichkeit liegend crschcinen zu lassen. 
Bei diesen Erwagungen ist aber zn beachtcn, daB 
nicht allein die Ziffern der Vorratsmengen, sondern 
auch die Beschaffenheit der vorratigen Eisenerze 
wesentlich mitsprechen.

Man kann wohl sagen, daB die Hochofenwerke 
im allgemeinen bei Beschaffung ihrer Eisenerze ihrc 
Anspruche an die Qualitat bereits seit Jahren cr- 
heblich herabgesetzt haben, und daB viele Erze heute 
anstandslos vcrschmolzen werden, deren Bezug noeh 
vor wenigen Jahrzehnten wegen der damit verbun- 
denen Schwicrigkeiten abgelehnt worden ware. Aber 
trotz dieser Yerringerung der Anspruche macht sich 
doeh inimer mehr der Umstand fithlbar, daB unter 
den zur Verhuttung stehenden Erzen solche von 
feinkorniger Beschaffenheit einen wachsenden Anteil 
bilden. Diese Tatsache mag zum Teil ihren Grund 
darin finden, daB die gesteigerte Anwendung bri- 
santer S|)rengstoffe im modernen Bergbaubetrieb 
ebenso wie die immer umfangreicher werdenden 
Transporte den Abrieb vergroBern. Zum weitaus 
gróBten Teil jedoch ist diese Erscheinung darauf 
zuruckzufiłhren, daB der immer starker werdende 
Erzverbraueh dazu zwingt, Yorkommen feinkorniger 
oder mulmiger Erze in Angriff zu nehmen sowie 
auch stuckige, aber eisenarme Erze zu verwertcn, 
deren Anreicherung und etwa damit verbundenegleich- 
zeitige Reinigung von Schwefel, Phosphor, Arsen oder 
sonstigen schiidlichen Stoffen ohne weitgehende Zer- 
kleinerung nicht durchzufiihren ist. Solange die mul- 
migen oder Feinerze prozentual nicht zu stark venven- 
det werden muBten, und solange der Hochofenbetrieb 
bei geringer Ofenhohe, offener Gicht und entsprechend 
miiBigem Winddruck arbeitete und die Gichtgase 
nur zur Winderhitzung und Dampferzeugung Yer
wendung fanden, bot die Yerhiittung eines gewissen 
Anteils mulmiger Erze keine besonderen Schwierig- 
keiten. Die Zunahme der Ofenhohe und des Wind- 
drucks sowie namentlich auch die vollst;indigc Aus
nutzung der Gichtgase zum Kraftbetrieb und die 
wesentlich gesteigerte Erzeugung fiihrten indessen 
bei Yerwendung feiner Erze zu immer groBeren 
Schwierigkeiten. Ais solche nenne ich nur die bei 
der Yerhiittung von Feinerzen durch deren Vor- 
rollen auftretende friihzeitige Verschlackung und die 
dadurch bedingte, einen Mehraufwand an Brenn- 
stoff erfordernde direkte Reduktion sowie Storun- 
gen des Ofenganges durch Verstopfungen, Hangen- 
bleiben und Kippen der Gichten.
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Ais weitercr Nachteil wirkte der mit dem ver- 
scharften Hochofenbetrieb und mit der yerstarkten 
Anlieferung feiuer Erze waclisende Entfall an Giclit- 
staub, wobei zwei Momente zu beriicksichtigen sind, 
einmal die wiinschenswerte moglichste Vermeidung 
des betriebstorenden Staubes und zweitens bei dem 
iinvermeidlichen Entfall an solchen der Yerlust des 
in ihm enthaltenen wertyollen Gehalts an Eisen, 
Mangan, Koks und anderen Stoffen.

Diese Schwierigkeiten und Nachteile legten den 
Gedanken nalie, die feinen oder armen Erze, auf 
dereń Mityerhiittung man nicht mehr verzichten 
kann, durch eine Anreicherung und Ueberfiihrung 
in stiickigen Zustand venvendungsfaliiger zu maclien.

Obgleich also, wie bereits angedeutet wurde, fiir 
Deutschland eine Gefahr fiir die zukiinftige Erz- 
versorgung seiner Hochofen zurzeit wohl noch nicht 
besteht, so riihrt immerhin diese Frage der Yer- 
wertbarkeit feiner Erze docli an die Wurzel unserer 
Eisenindustrie und ist fiir sie von auBerordentlich 
ernster Bedeutung. Diirfcn wir doch trotz unserer 
maBgobenden Stellung auf dem Eisenweltmarkt nicht 
iibcrsehcn, daB unsere Wcttbewerbslandcr gleieli- 
falls bemiiht sind, ihre Roheisenerzeugung weiter zu 
erhohen, daB Frankreich, Italien, die skandinavischen 
Lauder, selbst Indien, Cliina und Japan und nach den 
neuesten Nachrichten auch einige siidamerikanische 
Staaten und Australien sich bemiihen, die bestehende 
Hochofenindustrie zu entwickeln oder eine solche 
neu zu schaffen, und daB dieses Streben natur- 
gcmaB dazu fiihren muB, die Erzlagerstiitten der 
betreffenden Gebiete fiir den eigencn Gebrauch mehr 
und mehr in Anspruch zu nehmen, wodurch die 
Moglichkeit, diese Erze nach Deutschland zubeziehen, 
erschwert wird.

Infolge dieser Entwicklung sowohl wie des bei 
unseren Hiittenwerken jetzt herrschenden und wirt- 
schaftlich sich so iiberaus erfolgreich erweisenden 
Gedankens, alle Nebenprodukte und Abgange des 
Betriebes moglichst nutzbringend wieder zu ver- 
werten, hat das Bestreben der Nutzbarmachung 
feiner Materialien fiir den Hochofenbetrieb einen 
besonders starken AnstoB in den letzten Jahren er- 
halten.

Den Entfall an mulmigen Eisenerzcn auch nur 
annahernd zu schatzcn, ist auBerordentlich schwierig, 
sehon deshalb, weil in den meisten Fiillen das Be
streben vorliegt, die mit Stuckerz zusammenfallenden 
mulmigen Bestandteile auch mit diesen gemeinsam 
zu versenden und zu verhiitten, solange dies ohne 
Storung des Hochofenbetriebes moglich ist.

Einen Anhalt aber fiir die Mengen gibt doch z. B. 
die mir von der Geschaftsstelle unseres Yereins zur 
Yerfugung gestellte Angabe, daB man den Entfall an 
mulmigeni Feinerz  im lotliringisch-luxemburgischen 
Gebiet auf etwa 15% schatzt. Da dieEisenerzforderung 
dieses Gebiets im Jalire 1911 sich auf 23,8 Millionen 
'lounen be ief, wurde sich ein Entfall an feinem Erz 
von 3,6 Millionen Tonnen in diesem Jahre ergeben. 
Die Feinerzmengen stellen hiernach jedenfalls einen

bedeutenden Wert dar, der es wohl erwagenswert 
macht, ob man sie nicht, yielleicht nach vorheriger 
Anreicherung, vor der Vcrhiittung einer Brikettierung 
oder Agglomerierung unterwerfen soli.

Abgesehen von den Fiillen, in denen bei Stiickerz- 
gewinnung ais Abrieb Feinerze in groBeren Mengen 
fallen, haben wir aber in Deutschland eine groBe 
Zalil von Erzlagerstatten, die bisher einem Abbau 
nicht unterzogen werden konnten, weil entweder 
der geringe Eisengehalt der Erze dic Verhuttung 
wirtschaftlich nicht nutzbringend erscheinen lieB, 
oder weil das Erz seiner ganzen Beschaffenheit 
nach in dem Rohzustand der sofortigen Verhiittung 
zu groBe Schwierigkeiten entgegensetzte.

Aehnliches gilt fiir die Verwertung des Gicht- 
staubes. Die Menge von Gichtstaub, der bei unseren 
Hochofen fallt, schwankt in weiten Grenzen. Die 
GroBe des Hochofens, die Natur des aufgegebenen 
Mollers und Brennstoffs, die Starkę des Wind- 
drucks, die wieder von Hohe und Leistungsfahigkeit 
des Ofens abhiingt, der ganze Ofengang, die Art 
des zu erzeugenden Roheisens sowie auch die W itte- 
rungsverhiiltnisse wirken auf die Hohe des Entfalls 
an Gichtstaub bekanntlich in mehr oder minder 
groBem MaBe ein. Auf den deutsehen und lusem- 
burgischen Hochofen werden nach von der Geschafts
stelle angestellten Ermittlungcn und Schiitzungen 
etwa 1,8 Millionen Tonnen schweren Gichtstaubes 
abgeschieden, welclie u. a. 8 bis 25%  Koksstaub, 
bis iiber 3%  Mangan und 30 bis 41% , im Durch
schnitt etwa 38,5% , Eisen enthalten. Wenn dieso 
Schiitzungen annahernd richtig sind, so stellt der 
Entfall an Gichtstaub ein Jahresąuantum von 
rd. 700 000 t Eisen dar, und seine Nutzbarmachung 
im Hochofen ist also eine wirtschaftlich lolmende 
Aufgabe.

In richtiger Erkenntnis dieser Tatsachen haben 
denn auch in den letzten Jahren eine ganze Anzalil 
deutscher Hochofenwerke versucht, die Verschmel- 
zung feiner Materialien bei sieli einzuftiliren, und 
nach mir gemachten Mitteilungen gibt es bereits 
deutsche Hochofenwerke, die jiihrlich 200 000 und 
300 000 t an Feinerz, Gichtstaub, Kiesabbranden usw., 
kurz Materialien, die friiher nicht direkt verhiittbar 
waren, brikettieren und weiter verschmelzen.

Was die Mittel zur Verwertung der feinen und 
der zum Zweek der Anreicherung zu zerkleinernden 
Erze anlangt, so ist die Frage der Anreicherung 
nach meiner Ueberzeugung einwandfrei gelost. Im  
allgemeinen bieten die Eisenerze fiir die Aufbereitung 
ais besondere Schwierigkeit yielleicht nur die, daB 
es sich bei ihnen fast immer um auBerordentlich 
groBe Mengen handeln wird. Die Bewaltigung 
dieser Massen aber, sei es bei der Aufbereitungsarbeit 
selbst, sei es bei den erforderlichen Zwischentrans- 
porten, bietet bei dem heutigen Stand unserer Auf- 
bereitungstechnik keinerlei Schwierigkeiten.

Neben dem WaschprozeB, der besonders fiir dic 
Aufbereitung wenig venvaehsener, erdiger oder toni- 
ger Eisenerze angewendet wird, ist das wesent-
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lichste HiUsmittel fiir die Anreicherung armer Eisen
erze die magnetische Aufbereitung. Sie wird fiir 
die Behandlung starkmagnetiseher Mineralien, dereń 
Anreicherung auf dem magnetischen Wege bei 
geniigender Zerkleinening selbstverstiindlieli sehr 
leicht durchfiihrbar ist, sowohl fur trocknes ais 
auch fiir nasses Verfahren schon geraume Zeit 
mit gutem Erfolge angcwandt. Dagegen bot die 
Scheidung schwachmagnetischer Mineralien bis in 
die jiingste Zeit groBe Schwierigkeiten. Die Ein- 
fuhrung der Schneidepole ermoglichte zwar die Auf
bereitung schwachmagnetischer Korper auf dem 
trockenen Wege, doch war dieses Verfahren fiir die 
Anreicherung schwachmagnetischer Eisenerze, wic 
roher Spateisensteine und insbesondere Hiimatit- 
erze, ebenso wie die magnetische Anreicherung stark 
magnetischer feiner Eisenerze nach dera Trocken- 
veri'ahren wegen der darnit verbundenen lastigen 
Staubentwicklung im GroBbetriebe nicht oder 
mindestens sehr schwer durchfiihrbar. Erst durch 
den Bau von Apparaten, die mit Einrichtungen zur 
Erzielung sehr starker magnetischer Felder und 
verschieden starker, scharf einstellbarer Feldzonen 
yersehen sind und die eine Scheidung der Erz- 
teilchen im Wasser ermoglichen, wurde das Problem 
der magnetischen Aufbereitung schwachmagnetischer 
Stoffe vollkommen gelost. Hierdurch wurde nicht 
nur die Schwierigkeit der mit der Trockenarbeit 
verbundenen lastigen und verlustbringenden Staub- 
bildung iiberwunden, sondern auch die Moglichkeit 
geschaffen, eine reine Trennung groBer Mengen 
schwachmagnetischer Mineralien mit ganz geringen 
Unterschiedcn im magnetischen Yerhaltcn wirt- 
schaftlich durchzufiihren und somit aus armen 
Erzen, gleichzeitig unter Verminderung schiidlicher 
Stoffe, reichc Konzentrate und reine Berge zu er- 
halteu. Man kann wohl ruhig behaupten, daB in 
bezug auf die Anreicherung irgendeines Eisen- 
erzes uniibcrwindliche Schwierigkeiten nicht mehr 
bestehen, abgesehen selbstverstandlich davon, daB 
die aufgewendeten Kosten einschlieBlich der fiir die 
bergmiinnische Gewinnung und die nachfolgende 
Brikettierung oder Agglomerierung in Grenzen bleiben 
miissen, die dem fertigen Brikett oder Agglomerat 
den Wettbewerb mit normalen Preisen gestatten.

Weniger einwandfrei gelost ist bis jetzt wohl 
die Aufgabe, die in natiirlichem feinem Zustand vor- 
kominendeu Erze und Abfallprodukte sowie die von 
dem Anreicherungsverfahren herstaininenden feinen 
Materialien in eine stuckige Form fiir den Hochofen 
zu bringen, sei es, daB man sie durch Ziegelung in 
bestimmte Form bringt, trocknet und brennt, oder 
daB man sie in geeigneter Weise ohne Erzielung 
einer bestimmten Form agglomeriert.

Ein allgemein befriedigendes und durch seinen 
Erfolg die anderen mit Sichcrheit iiberragendes 
Brikettierungs- oder Agglomerierungs - Yerfahren 
scheint, soweit sieli aus den bekannt gewordenen 
Yeroffentlichungen und Mitteilungen ergibt, noch 
nicht gefunden zu sein, wahrend man wohl sagen

kann, daB fiir bestimmte Verhaltnisse durchaus 
brauchbare und praktisch bewahrte Verfahren sich 
herausgebildet haben, die zum Teil leider nur noch 
rccht geheimnisvoll behandelt werden. Es liegt nicht 
im Rahmen meiner Aufgabe, die einzclnen Verfahren, 
dic auf dem hier zu bchandelnden Gebiet in Vor- 
schlag gebracht und in mehr oder inindcr groBein 
Umfange ausgcfiihrt worden sind, zu erortern. Ich 
hoffe, daB die spater folgenden Redner in dieser 
Beziehung, wenn auch keine endgiiltige Losung, so 
docli eine Klilrung und Forderung bringen werden, 
und ich mochte fiir die ganze Entwicklung der 
Sache den Wunsch auBern, daB unsere maBgebenden 
Ilochofenleiter die Wichtigkeit der Aufgabe er- 
kennen, sich ihr widmen und, soweit dies die bcrech- 
tigten einzelnen Werksinteressen irgend gestatten, 
gemeinsam die Erfahmngen ausnutzen. Ich gebe 
zu, daB die Yerfolgung einzelner lokaler Erfahrungen 
gewiB zunachst einen bestimmten Vorteil bieten 
wird, zweifele aber nicht einen Augcnblick, daB die 
Zusammenarbeit der unter unseren Hochofen- 
Ingenieuren vcrtretencn Intelligenz im Interesse der 
Gcsamtheit und damit auch zum groBeren Vorteil 
des einzelnen praktisch erfolgreicherc Ergebnisse 
zeitigen wird ais dic sich streng abschlieBcude 
Einzelarbeit.

Bestimmend fiir die Erfolge dieser samtlichen 
Verfahren bleibt naturlich immer die wirtschaftliche 
Frage, d. h. die Gestehungskosten der fertigen 
Briketts oder Agglomerate miissen sich in zuliissigen 
Grenzen lialten. Namentlich bei Inangriffnahme 
groBer Vorkommen, dereń wirtschaftliche Ausnutzung 
auf eine lange Reihe von Jahren yorgesehen werden 
muB, wird man damit rechnen konnen, daB ein 
heute noch zu teuer werdendes Brikett mit Riicksicht 
auf die sichcr zu erwartende Preissteigerung der 
Eisenerze nach einer Reihe von Jahren infolge dieser 
Preissteigerung wettbewerbsfiihig wird; man darf aber 
anderseits nicht ubersehen, daB zurzeit wenigstens 
noch yiele Hochofenleiter an sich Stiickerze den 
Briketts yorzuziehen pflegcn. Steigt nun die all- 
gemeine Preislage, so werden yoraussichtlich groBe 
Lager fiir Stiickerze, die heute wegen der niedrigen 
Erzpreise noch nicht yerwertbar sind, in die Reihe 
der nutzbaren Yorkommen cinriicken und dadurch 
den erhofften leichteren Wettbewerb des zurzeit 
noch zu teuren Briketts wieder erschweren.

Sie werden aus den nachfolgenden Ausfiihrungen 
des Herrn D r. We i  s k o p f horen, daB in weiten Kreisen 
sachyerstandiger Hiittenleute guten Briketts wegen 
ihrer qualitativen Beschaffenheit bei sonst gleichen 
Gehalten eine Ueberlegenheit in betricbstechnischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht gegeniiber dem Stiickerz 
zugeschrieben wird, im wescntlichen wohl deshalb, 
weil man mit der leichteren Reduzierbarkeit der 
zum Teil in Eisenosyd iibergefiihrten Oxyduloxyde 
rechnet und ferner bei einer Sinterung des Feinguts 
gleichzeitig eine gewisse Vorbereitung fiir den Hocli- 
ofenprozeB durch chemische Yeranderungen erwartet. 
Man wird aber dabei wohl beachten miissen, daB
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diese vorteilhaften Yerandęrungen nicht immer ein- 
treten, sondern an gewisse Yoraussetzungen geknUpft 
sind, die vieileicht nur bei einzelnen Yerfahren und 
auch bei diesen nur teilweise erfiitit werden. Obgleicli 
man diesen Vorziigen bei gleichmaBig porosen 
Briketts oder Agglomeraten noch den weiteren der 
leichteren Gasdurchdringung gegeniiber den dich- 
teren Stlickerzea hinzufiigen kann, mochte ich doch 
glauben, daB die Ueberzeugung von der Ueberlegen- 
lieit der Briketts und Agglomerate an sich noch nicht 
allgemein bei den Hiittenleitern vorhanden ist. Jcden- 
falls verdient aber auch diese Frage die ganz besondere 
Beachtung unserer Hochofner, und ihre endgiiltige 
Entscheidung diirfte fiir die Entwicklung der Sache 
von allergroBter Bedeutung sein. Denn man wird 
die Frage der ZweckmiiBigkeit der Brilcettierung 
ganz anders entscheiden miissen, je nachdem man 
sie bloB ais eine Komplikation ansieht, dio mit 
Riicksicht auf die Feinerze notwendig ist, oder 
davon iiberzeugt ist, daB das gute Brikett (ich 
setze selbstvcrstandlich immer eine einwandfreie 
Losung der technischen Brikettierung voraus) an 
sich dem natiirlichen Erz iiberlegen ist.

Ich mochte hier nicht unerwahnt lassen, daB 
auBer den Yerfahren, die auf dcm Wege der Anrei- 
cherung, Ziegelung und Agglomerierung eine bessere 
Ycrwendbarkeit der feinen und armeii Eisenerze fiir 
den Hochofenbetrieb zu erreichen suchen, Bestre- 
bungen im Gange sind, die, zuriickgreifend auf die 
seit Jahrżehnten immer wieder aufgęnommenen 
Yersuchc der direkten Darstcllung schmiedbaren 
Eisens aus seinen Erzen, bei Yenneidung der der 
alten Methode anhaftenden Mangel die feinen 
Materialien unter Umgehung des Hochofenbetriebes 
in ein direkt im Martinofen verhiittbares Produkt 
uberfiihren wollen.

Zu der Frage der Brikettierung und Agglo
merierung werden Sic in den Ausfuhrungen des 
Herm Dr. Weiskopf eine sehr iibersichtliche und 
wohl erschopfende Zusammenstellung der Anforde- 
ningen fiiul r, welche an die Brikettierungsanlagen 
und an dic Briketts und Agglomerate gestellt werden 
miissen.

Was die Auforderungen an die Brikettierungs
anlagen anlangt, so bestehen diese mehr oder weniger 
in solehen, die an jede fiir den GroBbetrieb geeignete 
Anlage zu stellen sind. Die an die Briketts zu stellen- 
den, diesem Produkt besonders angepaBten Bedin- 
gungen bediirfen gleiclifalls kaum einer beson- 
deren Erlauterung, doch ist ihre Erfiillung nicht 
ganz leicht. Es ist nicht ausreichend, daB die 
Briketts den e in z e ln e n  Anforderungen, dic er- 
wahnt sind, geniigen, sondern es ist unbcdingt not
wendig, daB sie allen Bedingungen gleichmaBig 
entsprechen, und Sie werden bei Durchsicht 
finden, daB die Voraussetzungen, auf denen die 
einzelnen Anforderungen sich aufbauen, schwer ver- 
einbar sind, zum Teil sogar in einem gewissen Widcr- 
spruch zueinander stehen, was ihre Erfiillung liatur- 
gemiiB erschwert.

Eine weitero Schwierigkeit liegt darin, daB alle 
Proben, denen man Briketts unterwerfen kann, 
immer nur ais Vorversuche gclten konnen, weil die 
eigentliche Kraftprobe immer der Hochofenbetrieb 
selbst bleibt, und man auch aus den besten Ergcb- 
nissen vorgcnommencr Proben nicht mit Sicherheit 
schlieBen kann, wie das Brikett im Hochofcn sich 
verhalt. Es ist z. B. leicht moglich, daB das Brikett 
den Transport, den Versuch auf Fali und Druck 
ganz gut besteht, und daB cs doch, wenn es im Hoch- 
ofen Ycrschmolzen wird, der bei gleiehzeitiger Ein- 
wirkung von hoher Temperatur, Wasserdampf und 
Druck eintretenden Reibung nicht widerstehen kann 
und schlicBlich in der Beduktioris- und Schmełzzone 
des Ofens wieder ais feines Materiał ankommt.

Ich mochte daher zum SchluB besonders betonen, 
daB ausschlaggebend fiir die Verwendungsfahigkeit 
von Briketts oder Agglomeraten, und damit fiir die 
technische Giite des Herstellnrigsverfahrens, immer 
erst der moglichst auf liiiigere Zeit durehgefiihrte 
Versuch im Hochofcn ist, und daB auch dieser nur 
dann zu einem cinwandfreien Urteil fuhrt, wenn der 
betreffende Hochofenleiter mit vollem Interesse liinter 
der Sache stelit und alle Nebenumstande, die von 
EinfluB sein konnten, beriicksichtigt.

---------------  (Fortsetzung folgt.)

Ueber das Absaugen der Rohgase bei dem Koksofenbetrieb.
Von Hiitteninspektor E. J e n k n e r  in Hubertushiitte.

(Mittciluii" aus der Kokeroilcomraission des Yereins deutscher Eisenhuttenleute.)

I m Koksofenbetrieb'1 ist es auBerordentlich wichtig, 
daB die Destillationsgase moglichst rasch und 

gleichmaBig aus dem heiBen Ofeninnern fortgeschafft 
werden, wobei die Druckverh;iltnisse in Kammer und 
Heizzugen genau geregelt sein miissen, damit die in 
den Rohgasen enthaltenen Nebenerzeugnisse tun- 
liehst geschont und dic infolge undichter Wandę 
sonst unvermeidlichen Yerluste auf ein MindestmaB 
lierabgesetzt werden. Dies wiirdc man in vollkom- 
nienster Weisc naturlich nur dann erreichen, wenn 

IV .,,

in Ofenkammer und Heizsystem iiberall ±  Druck 
herrschen wiirde; und je mehr es gelingt, sich diesem 
Idealzustande zu nahern, sei es durch aufmerksame 
Beobachtung der cinschlagigen Yerhaltnisse, sei es 
durch Yerwendung einer moglichst vollkommenen 
Ofenbauart, um so besser fiir die Ausbeute an Neben- 
erzcugnissen.

Kun ist es frcilich sehr schwer bzw. unmoglich, 
stets und iiberall gleichen Unter- oder Ueberdruck 
zu halten, da in den einzelnen Garungsperioden

20'
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sehr verschiedene Gasmengen entwickelt werden 
und bei einer ganzen Eeihe von Ofensystemen die 
Druckverhiiltnisso in den Heizkanalen sich schlecht 
regehi lassen. Naoh Hau* schwankte der hier- 
von abhangige untere Heizwert der Gase bei den 
Einbrennerofen infolge ungleichen Druekes in den 
Heizziigen und dadurch verursaohter Beimischung 
von 25 bis 45 % Vcrbrcnnungsgasen zwisehen 
3100 und 3900 WE, wahrend er bei den neuen 
Vielbrennerofen von Otto, Koppers, Collin u. a. er- 
heblich hoher und gleichmaBiger ist (nach Rau 
4400 bis 5000 WE, unterer Heizwert), und wahrend 
bei den iilteren Oefen ein Stickstoffgehalt des Gases 
von 25%  und dariiber kcine Seltenheit war, steigt 
dieser bei Anwendung der Yielbrennerofen kaum 
iiber 15% . Bei den letzteren wird der Kokerei- 
techniker in seinem Bestreben unterstiitzt, mit einem 
geringen Vakuum zu arbeiten und die Gefahr des 
Eintretens von Heizgasen in dio Ofenkammer sowie 
das Auftreten von Stiehflammen, Dickteerbildungen 
und anderen unangenehmen Erscheinungen tunlichst 
einzuschriinken.

Aber nicht nur in den Heizziigen sondern auch 
in der Ofenkammer treten je nach der Entfernung 
vom Steigerohr kleine Druckunterschiede auf, und 
zwar bei einem Steigerohr in hoherem MaBe ais bei 
der Anwendung zwei er Rohre.

Nach alledem ist cs daher fast unerliiBlich, an Hand 
regelmiiBiger Messungen in einigen, iiber die Ofen- 
batterie gleichmiiBig verteilten Karaniem und Ziigen 
die Druckverhaltnisse zu iiberwachen, wobei die 
zur Untersuehung herangezogencn Oefen natiirlich 
stets in annahernd gleicher Garungsdauer sich be- 
finden miissen. Ein hierzu auch in der Hand des 
Ofenwarters ganz geeigneter Apparat ist das Diffe- 
rentialmanometer nach Dr. A. K o n ig , das den 
Druck in Vio mm angibt.

Diese Messungen zeigen denn auch bei den altercn 
Ofensystemen, die eino gleichmaBige Flammen- 
fiihrung in den senkrechten Heizziigen entweder gar- 
nicht oder nur in recht mangelhafter Weise gc- 
statten, ganz erhebliche Abweichungen der Druck- 
verhaltnisse, z umai wenn die Verbrennungsluft durch 
einen Vcntilator den Oefen zugefiihrt wird, wahrend 
bei den neuen Ofenbauarten, wie bereits gesagt, 
eine Druckregelung mehr oder weniger leicht mog- 
licli ist, Wenn die Wandę noch dicht sind, soweit 
das praktiseh iiberhaupt erreiehbar ist, treten nur 
ganz geringe Yerluste und Stórungen auf. Schon 
nach kurzer Ofenreise zeigen sich aber trotz sorg- 
samer Ueberwachung des Ofenbetriebes kleine Fugen, 
die mit der Zeit sich immer mehr erweitern, und 
dann sind Yerluste von Roligas nebst den darin 
enthaltenen wertvollen Bestandteilen durch TJeber- 
treten in die Heizzuge unvermeidlich, wahrend 
gleichzeitig die Zersetzungsgefahr infolge Eindringens 
von Yerbrennungsgasen in die Kammer stetig wiichst, 
und dies um so mehr, je ungleichmiiBiger die Druck- 
verhaltnisse im Ofensystem sind.

* St. u. E. 1910, 27. Ju li, S. 1295.

H at man nun auch bei den neuesten Ofenbau
arten durch zweckmaBige Anordnung der Diisen und 
Heizkanale die Moglichkeit einer fast yollkommencn 
Regelung der Druckvcrhaltnisse in den Ziigen ge- 
schaffen, so ist dieses Ziel bei der Ofenkammer nur 
dann zu erreichen, wenn es gelingt, die bei der Ver- 
kokung sich bildenden Destillationsgase sofort aus dein 
Ofeninnern zu entfernen. Das ist beispielsweise bei 
einem Steigerohr, zumal wenn dieses sich nicht 
iiber der Ofenmitte befindet, ganz unmoglich, ab- 
gesehen davon, daB auch die einzelnen Oefen unter- 
einander ganz verschiedene Verhaltnisse aufweisen, 
wenn dio Vorlage, wie das noch vielfach der Fali ist, 
nur mit einer Absaugung versehen ist, die womoglich 
noch an dem einen Ende der Yorlage sich befindet. 
(Auch die Anwendung einer konischen Form der 
letzteren kann den angestrebten Zweck durchaus 
nicht erreichen.)

Der Druckunterschied in Vorlagen mit einer Ab- 
saugestelle betriigt 1,5 bis 2 mm, und es ist daher 
zweckmiiBig, das Gas an mehreren Stellcn der Vor- 
lagen abzusaugen; diese Unterschiede werden dann 
ganzlich vermieden.

Von mir angestellte Messungen bei einer Vorlage 
mit drei Absaugerohren ergaben denn auch, daB bei 
geschlossenen Schiebern a und b (vgl. Abb. 2) der 
Gasdruck bei a +  3,6 mm, bei b +  3,1 mm und bei 
c +  2,0 mm betrug, wahrend bei geóffneten Schiebern
a, b und c der Druck in der ganzen Yorlage leicht 
auf +  3,0 mm eingestellt werden konnte.

H at man durch diese MaBnahmc jeden Ofen 
an das gleiche Vakuum angeschlossen, so gilt es 
nun noch, moglichst gleichmaBige Druckverhaltnisse 
auch an den vcrschiedenen Stellen des Ofeninnern 
zu schaffen, und das kann man nur erreichen 
durch Anordnung einer ganzen Reilie von Gas- 
abzugskaualen im Kammergewolbe anstatt eines 
oder zweier Steigerohre. Dadurch wird auch der Weg 
der abziehenden Gaso wesentlich yerkiirzt, und die 
Verluste, die durch Zersetzungen von Gas und Neben- 
erzeugnissen bei dem Vorbeistreichen an dem heiBen 
Kammergewolbe entstehen, werden ganz bedeutend 
herabgesetzt. Fiir die m it einem Fiillwagen ausgeriiste- 
ten Anlagen, deren Yorlage sicham iiuBersten Ende der 
Oefen befindet, wird das besonders wertvoll sein.

Im allgemeinen geht ja die Ansicht dahin, daB 
bei lieiBem Ofcnbetriebe mehr Nebenerzeugnisse ge- 
bildet werden ais bei kalterem Gange, daB aber 
anderseits die Zersetzungsgefahr mit der Hitze der 
feuerumspiilten Flachę steigt, und man hat schon 
auf mannigfaltige Weise diese Gefahr zu verringern 
gesucht. Unter auderem ist vorgeschlagen worden, 
zum Schulze der Nebenerzeugnisse Wasserdampf in 
den Ofen einzufuhren, und K o p p ers  will nach
D. R. P. Nr. 212 337 einen Teil des von Teer, Ammo- 
niak und Benzol befroiten Gases in die Verkokungs- 
kammer zuriickleiten, um die sonst der Zerstorung 
ausgesetzten wTertvollen Stoffe rascher fortschaffen 
zu konnen.

Einfacher und zuverlassigcr erreicht man dies 
durch Absaugen der Destillationsgase an mehreren
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Stellen des Ofcngewolbes, ein an sieli schon be- 
kanntes Yerfahren. E iso r h a r d t  und Dr. Im - 
hauser fuhren zu diesem Zwcck nach ihrem Pa
tent D. R. P. Nr. 195 285 eine Anzalil von Ab- 
saugeoffnungen zu einem iiber der Heizkammer 
mogliclist hoch im Decltengewolbe liegenden wage- 
rechten Kanał, der dann wieder mit dem Steigerolir 
verbunden ist. Die Rohgase sollen hierbei rascli in 
einen kiihleren Raum gelangen und dadureh vor 
Zersetzungen geschiitzt werden.

Da jedoch auch dieser Kanał bei heiBem Ofen- 
gange rotgliihend werden muB, kann der angestrebte 
Zweck bei weitein nicht so vollkommen erreicht 
werden, wie wenn man statt der in der Ofendccke 
cingemauerten Kanale luftgekuhltc Rohre walilt, wie 
ich solehe seit nahezu vier Jahren auf der Kokerei 
Hubcrtushiitte nach und nach mit Erfolg eingebaut 
liabe. Aus Abb. 1 ist die Anordnung dieser Rohre 
ohne weiteres ersichtlich. Sic liegen in einem ober- 
lialb der Heizziige im Mauerwerk ausgespartcn 
Kanał, der mit eisernen Gittern abgedeckt ist. Da 
diese Rohre auf der Hubcrtushiitte bei einer bereits 
bestchenden Ofenanlage eingebaut werden muBten, 
habe ich zunachst nur die Fiillocher und Anlieiz- 
kanale ais Absaugeoffnungen benutzt und ab- 
weichend von der in der Patentschrift D. R. P. 
Nr. 233 461 vorgeschlagenen Ausfiihrung einfache, 
mit Rcinigungsdeckeln verschene guBeiseme Rohre 
in Formsteinen verlagert, die a u fi er den Aussparun- 
gen fiir die eingeschobenen Rohre noch eine Oeff- 
nung fiir die Yerbindung mit der Ofenkammer 
aufweisen. Das Weglassen der Flanschenverbin- 
dungen gestattet den eisernen Rohren bei den 
hiiufigen Temperaturschwankungen eine gewisse Be- 
wegungsfreihcit, und der Fortfall von Yerbindungs- 
stutzen zwischen Rohr und Kammer ist insofern 
giinstigcr, ais diese Stutzen hin und wieder ver- 
brannten.

Die Destillationsgasc treten aus der Ofenkammer 
durch die Formstcine in dic allseitig von der Luft 
umspiilten Rohre und erfahren hier einen so starken 
Temperaturabfall, daB eine weitere Zersetzung vóllig 
'■ermieden wird. Durch das unmittelbar iiber dem 
Ofen liegende, leicht zugiingliclie Absperrventil ge
langen die Gase in das Steigerolir, das gegeniiber den 
anderen eine viel geringere Temperatur aufweist, 
wie aus Zahlentafel 1, Abt. B, ersichtlich ist, in der 
vergleichsweise mehrerc Temperaturen in Steige- 
rohren von Oefen mit der Neueinrichtung und in 
solchen ohne diese angegeben sind.

Einen interessanten Beweis fiir dic in den Rohren 
eintretende starkę Abkiihlung finden wir auch in 
den Messungen der Abb. 2, Abt. B. Trotzdem 
namlich hier der Druck in der Yorlage genau geregelt 
ist, betragt die Temperatur in der Mitte bei b 320° C, 
da in der Nahc dieser MeBstelle die kuhlenden Rohre 
garnicht eingebaut sind, fallt bei a auf 160° C, da 
da3 Ende der Gruppe von 45 Kammern m it 12 Roh
ren ausgerustet ist, und lialt etwa die Mitte bei c 
mit 275° C, wo die Neueinrichtung bisher nur ver- 
einzelt getroffen ist. Es liegt auf der Hand, daB hier-

durch der Bedarf an Kiihlflache und Kiihlwasser in 
der Kondensation wesentlich verringert wird.

Ais weiterer Vorteil ist die seltene Reinigung der 
Steigerohre zu nennen, in denen sich viel geringere 
und weniger liarte Ansatze bilden, die der Putzer 
ganz beąuein entfernen kann, da er nicht,wie friiher, 
der den Steigerohren entstromenden Hitze ausge- 
setzt ist; aucli fallen die Unannchinlichkeiten der 
bei dem Ausbrennen der Steigerohre entstehenden 
Gase fort.

Was nun das Mehrausbringen an Nebenerzeug- 
nissen anlangt, so habe ich mich zunachst auf die 
Feststellung des Ammoniakgehaltes beschriinkt, da 
eine groBere Ausbeute an Teer und Benzol damit 
Hand in Hand gelit. Es wiirde zu weit fuhren, wollte 
ich hier niihcr darauf eingehen, wie durch unzahlige 
Versuchc mannigfaltiger Art immer wieder ein Mehr- 
gehalt an Ammoniak in dem Rohgase aus den mit 
der Neueinrichtung versehenen Oefen ermittelt 
wurde; ich beschriinke mich darauf, in Zahlentafel 1 , 
Abt. A, das Ergebnis einer Reilie von Untersuchun- 
gen des Rohgases aus den Abzugsrohrcn der Gruppe I, 
die zu 26 Kammern mit Kiihlrohren ausgcstattet 
war, mit solchen aus Gruppe II zu yergleiclien, 
bei der ich von 45 Kammern nur vier Kammern 
mit Kiihlrohren versehen liatte.

Erwahnen mochte ich hier noch, daB ge- 
legentlich der Bcsichtigung einer Kokerei im 
Ruhrbezirk der dortige B3triebschcf mir sagte, das 
dort erzeugte Rohgas weise den von mir in der 
Zahlentafel 1, Gruppe I, angegebenen Ammoniak- 
gehalt aucli ohne Anwendung von Kiihlrohren auf. 
Die auf jcner Anlagc vcrkokte Kohle enthalt jedoch
18 % fliichtige Bestandteile und entwickelt 260 
bis 280 cbm Gas f. d. t, wahrend in Oberschlesien 
mit rd. 30%  fliichtigen Bestandteilen und 360 bis 
380 cbm Gas f. d. t  gercchnet werden muB. Der 
Ammoniakgehalt wird daher in dem Kubikmeter, der 
groBeren Gasmenge bei sonst gleicher Ausbeute ent- 
sprechend, geringer sein. Man kann auch solehe 
Verglciche nicht ohne weiteres anstellen, da die er- 
zeugte Gasmenge je nach dom Grade des Saugens 
ganz verschieden sein kann, und es werden daher 
auch die Zusammensetzung und der Heizwert des 
Gases hierbei zu beaehten sein. Das yon mir unter- 
suchte Gas hatte einen unteren Heizwert von durch- 
schnittlich 3400 WE und folgende Zusammen-
setzung: %

Kohlcnsiiure .................................................... 5,6
Schwere Ko hien wassers toffi1..........................  1,9
Sauerstoff ........................................................  0,1
K ohlenoxyd ........................................................  8,9
W assc rs to ff........................................................ 40,5
M e th an ................................................................. 23,1
S tick s to ff .............................................................19,6
Trotzdem auf der Hubcrtushiitte allmahlich nur 

etwa ein Drittel der vorhandcnen Oefen gelegentlich 
kleinerer Ausbesserungcn die Neuerung erhielten, ist 
das Sulfatausbringen im Laufe der hier in Betracht 
kommenden Jahre wesentlich gestiegen.

H at man auf die eine oder andere Weise dafiir 
gesorgt, daB die Rohgase moglichst rasch den Ofen
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Zahlentafel 1. A. A m m o n ia k g e h a l t  d e s  R o h g a se s  
in g /cb m  bei 15 0 C f e u c h t  u n d  7G0 mm BD.

G ruppe I  
mit KUhlrohren n u ^ e sfc itte t

G ruppe I I  
ohne K iihlrohr

v,i 5,0
8,4 7,2
6,6 5,4
7,5 5,6
6,5 4,6
6,5 4,5
7,9 5,9
7.0 5,5
7,4 0,8
7,9 6,0
7,5 6,8
7,5 5,6
7,5 4,8
7,1 5,4

B. T e m p e r a tu r m c s s u n g e n  im  S te ig e ro h r .
Nach einer Garungsdauer von . . 6 12 18 24 st

• 0  °C  °C  "O
. . . .  595 750 640 610a) ohne Kiihlrohr

b) mit „ 300 335 341 305

verlassen konnen, so ist nur noch crforderlich, den 
Gang des Saugers der stets schwankenden Gas
menge anzupassen, damit in der Vorlage immer der 
gleiche Druck lierrscht, dessen Hohe sich nach den 
órtlichen Yerhaltnissen richten wird.

Es wilre naturlich falsch, stets ein gleiches Vakuum 
vor dem Sauger zu halten, da die Oefen nie ganz 
gleichmiiBig gestoBen und besetzt werden; auch wird 
die Regclung des Umgangsschiebers nach Angabe 
des Ofenwiirters nur groBere Unterschiede aus- 
gleichen konnen. ZweckinaBiger wird es sehon sein, 
den Maschinenwarter etwa an der Pland eines 
registrierenden Kalorimeters oder eines von der Vor- 
lage bis in die Maschinenstube geleiteten Druck- 
messers saugen zu lassen. Noch zuverlassiger wird 
naturlich ein selbsttiitiger Regler arbeiten, und da 
erscheint mir ein von der Bamag gebauter Umlauf- 
regler „System K refi11 recht geeignet. zu sein, dem 
Kokereimann hier gute Dienste zu leisten. Dieser 
Apparat besteht aus einem eigenartig gebauten 
Doppel-Schwimmapparat m it elektrischer Ueber- 
tragung der Druckschwankungen auf einen kleinen 
Elektromotor, der mittels Yorgeleges den Umgangs- 
schieber des Saugers selbsttatig regelt. Es sollen 
hierdurch auch so geringe Druckschwankungen in 
der Yorlage ausgeglichen werden konnen, wie sie ein 
gewohnlicher Druckmesser kaum anzugeben vermag. 
Nun weiB ich allerdings nicht, ob dieser Apparat 
sehon in allen Teilen so vollkommen durchgearbeitet 
ist, daB er zuverlassig und ohne Stiirang arbeitet. 
Ist das der Fali, so ware hier ein wertvolles Hilfs- 
mittel zur Regelung des Gassaugerganges gefunden.

U eber Mittel zu r Verhutung von Roheisendurchbruchen 
bei Hochófen.

Von Oberingenieur R. K u n  z in Georgsmarienhutte.

(Mittcilung aus der Hochofenkommission des Yereins deutscher E isenhuttcnlcute.)

/  u den heutigen Betrachtungen bin ich durch 
folgendes gekommen: Wie wohl den meisten 

von Ihnen bekannt, stellten wir in Georgsmarien
hutte friiher hauptsachlich Bessemerroheisen her, 
daneben noch GieBerei-, Hamatit-, Spiegel- und 
Stableisen. Nach Inbetriebnahme unseres neuen 
Martinstahlwerks auf der H iitte wurde das Erblasen 
von Bessemereisen bedeutend eingeschriinkt, dagegen 
erzeugten wir von nun ab zum groBten Teil ein 
Roheisen, das weniger Mangan ais Stahleisen, 
etwa nur 2 %, daneben um 0,5 % Phosphor und 
moglichst wenig Silizium ehthalt, in dieser Zusam
mensetzung wohl einem Puddeleisen amahnliehsten. 
I5eim Betrieb auf dieses Eisen stellten sich Iniufig 
Hoheisendurchbriiche ein, die teilweise einen sehr 
bedrohliehen Charakter annahmen. Bei einem der- 
artigen Durchbrucli wurde der 1. Schmelzer schwer 
verletzt, zum Gliick nicht todlich. Ich sah mich 
hierdurch veranlaBt, den Mitteln zur Verhutung von 
Roheisendurchbriichen erhohte Aufmerksamkeit zu- 
zuwenden, und mochte Ihnen heute das Ergebnis 
meiner Nachforschungen vorlegen.

Zunachst stellte ich fest, daB etwas Zusammen- 
hangendes iiber Roheisendurehbriiche und ihre Yer-

hiitung in der Literatur scheinbar nicht yorhanden 
war. Ab urd zu fanden sich kiirzere Mitteilungen 
iiber Einzelfalle, die jedoch keine festen Anhalts- 
punkte gaben. Ich wandte mich daher mit einem 
Fragebogen an aie Mitglieder der Hochofenkom- 
missior, die mir in liebenswiirdigster Weise ihre 
Erfahrungen zur Verfiigung stellten. Ich mochte 
an dieser Stelle den betreffenden Herren meinen 
yerbindlichsten Dank fiir ihre Unterstiitzung aus- 
driicken. Leider gelien die Ansichten der verschie- 
denen Hochofner auseinander, so daB ich auch liier- 
nach nichts unbedingt Sicheres festlegen konnte. 
SchlieBlich sandte mir die Schriftleitung von „Stahl 
und Eisen11, der ich ebenfalls meinen besten Dank 
fiir ihre Bemiihungcn ausspreche, einen Aufsatz 
zu, den Professor Hofrat D o n a th  in Briinn ge- 
legentlich eines Gutachtens iiber Hochofenexplo- 
sionen zusammengestellt hat. In diesem Aufsatz 
sah ich alles in ubersichtlicher Form yereinigt, was 
ich bis dahin selbst hier und dort gefunden hatte, 
so daB es sich eigentlich fiir mich eriibrigte, meine 
Absicht auszufiihren, hier iiber den Gegenstand zu 
sprechen und Ihnen meinerseits in gleicher Weise 
das Gesammelte mitzuteilen, wie dies sehon durch
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Donath in erschiipfendcr Weise gescliehen ist, 
was ein jeder beim Nachlesen bestatigen wird. 
Es wurde mir jcdoch der Wunsćh geiiuBcrt, dies 
dennoch zu tun, und zwar unter dem Gedanken, 
daB durch eine kritische Beleuchtung der Abhand- 
luug, die zwar nicht von einem praktischen Hoch- 
ófner, wohl aber init Klarheit und Sachlichkeit 
angcfcrtigt ist, in der heutigen Versammlung oder 
spiiter durch Wort und Schrift die Fachgenossen zu 
lebhaftem Austausch der Ansichten angeregt werden 
ino cli ten.

Ich mSchte drei Arten von Durchbriichen unter- 
scheiden, Wind-, Schlacken- und Robeisendurch- 
briiche. Die W in d - od er  G a sd u rch b r iich e  will 
ich hier nicht naher betrachten. Sie sind sehr ge- 
fahrlich und haben viele Todesfalle nach sich ge- 
zogen. Ich moclite sie nicht verwechselt wissen mit 
solchen durch Explos;onen im Ofeniiinem entstan- 
denen, sondern ich meinc lediglich solche, die viel- 
fach durch die Windpressung hervorgerufen werden. 
In Deutschland sind sie, soweit sie zu meiner ICennt- 
nis gelangten, durch Herausfliegen des Stichlochs 
kurz nach dem Absticli aufgetreten und wohl auf 
Unachtsamkeit des Schmelzers zuriickzufiihren, der 
das Stichloch nicht sachgemaB behandelt hatte. 
Dagegen habe ich in Amerika wahrend meiner Tatig- 
keit ais Arbeiter innerhalb von sechs Monaten drei 
Winddurchbriiche in der Rasterlcbt. Dererstcerfolgte 
am selbcn Tage, an dem ich in Pueblo bei 30 0 C 
im Scliattcn meinc erste Schicht ais Apparatenwarter 
verfuhr. Es blieben hierbei vier Neger tot. Sie 
konnen sich denken, daB ich bierdurch in meinen 
lobenswerten Absichten, den amerikanisclien Hoch
ofenbetrieb von Grund auf durch die Praxis kennen 
zu lerncn, nicht sehr ermuntert wurde. Beim nachsten 
Durehbruch wurde der Obermeister getotet und 
beim dritten wiederum zwei Mann. Ich fiihre diese 
Durchbriiche auf das in Amerika allgemein gebraueh- 
liche kleine Stein format zuriick, das in der Rast 
nicht genugend durch Armierung eingeschlossen ist. 
Die Steine flogen plotzlich heraus, und die vor- 
brechende Flamme yerbrannte die Leute. Von 
derartigcn Winddurchbriichen habe ich in Deutsch
land bisher nichts yernommen.

Die reirien S c h la c k e n d u r c h b r u c h e  sind wohl 
unangenehm wie jede Storung, aber kaum jemals ge- 
fabrlich. Das sind wiederum die R o h e is e n d u r c b -  
b r u c h e ,  bei denen fliissiges Roheisen m it Wasser 
in Beruhrung kommen kann, und gegen diese miissen 
wir uns hauptsachlich schiitzen. Ich moclite hierbei 
jcdoch eine Einschrankung machen. Nach meinen 
Beobachtungen entstanden Ungliicksfalle schwererer 
Art nur bei solchen Roheiseudurchbriichen, bei 
denen das Roheisen in fcuclitcs Mauerwerk, Erd- 
reich, am Ofen liegende, feuchtc Schuttmassen ein- 
drang, oder mit eingeschlossenemWasser zusammeu- 
kam. Hierbei treten die gewaltigen Explosionen 
aut, die so hau fig zu Yt-rletzungen fiihren und iiber 
die wir gewóhnlicb, weil sie von starkem Knall be- 
gleitet sind, am nachsten Tage in den Zeitungen

lesen. Lauft das ausbrechende Roheisen iiber festen 
Grund in klares, offenes Wasser, so treten wohl maneh- 
mal kleine Explosioncn auf, aber nicht so sicher und 
soschwer wrie im ersten Falle. Es ware mir interessant 
zu horen, ob diese Beobachtung auch anderweit ge- 
inacht ist. Wahrend meiner Tatigkeit auf den Rliei- 
nischen Stahlwerken hatten wir haufiger derartige 
Durchbriiche mit folgendeu Explosionen. Bei einem 
derselben flogen die Brockcn, u. a. eine schwere 
GuBplatte, bis auf das Nachbargeliinde des Phonix, 
glucklicherweise ohne groBeren Schadcn anzurichten. 
Das Roheisen wrar dann jedesmal in altcn, feueh- 
ten Schutt gelaufen. In gleicher Weise traten 
die Explosionen in Georgsmarienhutte auf. Ich 
fand die Verhiiltnisse dort so vor, daB der nicht 
freiliegende Bodenstcin m it einem Panzer umgeben, 
dieser aber nur mit Schlackensteinen ummauert 
war. Derartigcs poroses Mauerwerk saugt sich be- 
kanntlich stark mit Wasser voll, das infolge Beriese- 
lung des Gestells rcichlich yorhanden war. Wurde 
der Boden tief, und fraB sich das Eisen unterhalb 
der Stichlochsohle dureb, so trat cs in das feuchtc 
Mauerwerk, worauf die heftigsten Esplosionen folgten. 
Ich habe mir bei unsern altcn Oefen yorliiufig durch 
griindliches Abstopfen und Vormauem eines gesun- 
den, dichten Schamottemaucrwrerks geholfen. Auch 
bei der Neuzustellung eines Ofens habe ich in ahn- 
licher Weise vorgebeugt. Um den Bodenstein legte 
ich nach Entfemung der Schlackensteine bis zur 
Hohe des Stichlochs einen kraftigen Giirtel von 
Meterdicke aus hartgebrannten feuerfesten Steinen, 
den ich durch Bander armierte. Gleichzeitig lieB 
ich den Panzer obcrhalb des Stichloches weg und 
ersetzte ihn ebenfalls durch starkę, diclit aneinander- 
liegende Eisenbander aus Griinden, die ich weiter 
unten ausfiihren werde. AuBerdem setzte ich noch 
unter die Formkasten, aber iiber die Ebene der 
Scblackenformen kleine Bronzeformen, die zur 
besseren Erhaltung der Zone zwischen Scblacken- 
form und Blasformen dienen sollen. Das Ganze 
wird von Anfang an stark mit Wasser berieselt. 
Diese Neuzustellung nahm ich vor Jahresfrist vor, 
habe aber noch keine Resultate, da es bei dem 
Ofen noch niebt zum Anblasen kam. Ich glaube, 
damit nach den durch die Umstande gegebenen 
Vcrhaltnissen und den bisherigen Erfahrungen alles 
getan zu haben, um Durchbriiche nach Mogliohkeit 
zu vermeiden, wenigstens aber, falls diese doch 
eintreten sollten, schwere Explosionen zu yerhiiten. 
Inzwischen bin ich jedoch durch meine Nachfor- 
schungen auf eine Idee gekommen, die ich Ilinen 
heute vorlegen mochte mit der Bitte um AeuBerung 
Ihrer Meinung daruber.

Ich will vorher kurz die Arbeit von Hofrat 
Donath durchgehen, dereń Lekture ich sehr emp- 
fehlen kann. Wie ich sehon sagte, entstand sie ge- 
iegentlicb eines Gutachtens, welches er iiber eine 
Hochofenexplosion abzugeben hatte.

Zunachst beklagt er in gleicher Weise wie ich 
die sparliche Literatur, gibt dann einige durch Be-
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richte bekannt gewordene Durchbruche ohne An- 
gabe, ob es sich um Roheisen-, Wind- oder andere 
Durchbruche handelt, mit den begleitenden Un- 
gliicksfiillen an und stellt schlieBlich das in der 
Literatur Gefundene iiber Vermeidung von Durch- 
briichen in zeitliclier Reihenfolge zusammen, um 
zum SchluB das Ergebnis zu ziehen.

In den Ausfiihrungen stellte ich etwas fest, was 
sich mit meinen Erfahrungen niclit deckt. Professor 
Donath sagt, daB „Roheisendurchbriiche sehr seiten 
bei Hochofen beobachtet wurden, welche auf weiBos 
Eisen gehen, dagegen relativ viel hiiufiger bei solclien, 
welche stark graues Roheisen, Spiegeleisen oder 
Ferromangan erzeugen". Er fiihrt dies auf die 
hoheren Temperaturen bei letzteren Eiscnsorten 
zuriick. Wie schon aus dem Anfange meiner Worte 
ersichtlich, bemerkte ich das Umgekehrte: Durch - 
briiche treten bei WeiBeisen bedeutend hiiufiger auf 
ais bei Grau- oder Spiegeleisen. Das gleiclie wurde mir 
auch fast durchweg durch meine Umfrage bestiitigt, 
und ich glaube, daB auch noch anderweitig dicselbe 
Beobachtung gemaclit wird. DaB bei Graueisen trotz 
der hoheren Temperatur im Gestell Durchbruche 
seltener sind, erkliirt sich wohl dadurch, daB sich 
im Ofeninnern bereits so viel Grcpliit ausscheidet, 
daB die Wandungen des Gestells sich sozusagen zu 
emem groBen Graphittiegel ausbilden. Bevor dies 
nicht eingetreten ist, ist auch im fallenden Roheisen 
kein schones Korn zu erzielen, man erhalt viel 
dichtes Zeug. Beim Umsetzen auf weiBes Eisen 
wird der Graphit wieder aufgezehrt, und die Durch
bruche machen sich bald bemerkbar. Ich erlebte 
dies am deutlichsten an unserem Hochofen III. 
Dieser geht sonst nur abwechselnd auf Hamatit-, 
GieBerei-, 12prozentiges Spiegel- und Bessemereisen. 
Wir haben m it Durchbriichen an diesem Ofen nie 
etwas zu schaffcn. Ais der Ofen einige Wochen 
aus Betriebsriicksichten unser Martineisen erblasen 
muBte, erfolgten nach kurzer Zeit Durchbruche, die 
wir in bekannter Weise durch Abstopfen und starkę 
Wasserberieselung ausbesserten, die spiiter aber bei 
Graueisen ganz wieder aufhorten.

Im iibrigen kann ich nur bestatigen, was Donath 
zum SchluB seiner Ausfiihrungen sagt. Er wieder- 
liolt hier die Ausspriiche von Dr. L iirm an n  und 
B ossę , daB es sichere Mittel zur Yerhutung von 
Roheisendurchbriichen auf die Dauer bis jetzt nicht 
gibt. Es sind die verschiedensten Konstruktionen 
von Gestell und Bodenstein versuclit worden, es 
werden zurzeit noch die verschiedensten angewandt; 
auch iiber das Materiał ist man sich noch nicht 
einig. Es wiirde zu weit gehen, hier alles im einzelnen 
aufzufiihren. Ich selbst habe, wie wohl Sie auch, Roh
eisen durch die schlauesten Gestellkonstruktionen 
durchlaufen sehen , durch Schamottesteine, durch 
Kohlenstoffsteine , durch Knuppelpanzer, durch alles.

Ich mochte noch die Yorschlage von S te v e n so n ,*  
der einen Hochofen ohne Gestell, dafiir mit einem

* VK1. St. u. E. 1902, 1. April, S. 403.

Vorlierd wiinscht, sowie von S ta p f  ,* an dessen 
Hochofen Roheisen und Schlacke durch zwei siphon- 
artige Durchliisse dauernd ablaufen sollen, erwahnen, 
wie dies Donath ebenfalls tut. Meiner Ansicht 
nach lieBen sich beide Ideen durcliflihren, wenn der 
Hochofen immer so wollte wie sein Herr und Ge- 
bieter. Leider ist dies, wie bekannt, anders, und 
dann ist es aus. Ich weiB nicht, ob praktische Er
fahrungen m it den Vorschliigen vorliegen, und wiire 
dankbar fiir diesbeziigliche Mitteilungen.

AuBerdem mochte ich noch den vielerorts ge- 
riihmten und auch von Donath mehrfach erwiilm- 
ten Kniippelpanzer besprechen und die Griinde, die 
mich veranlaBten, selbst einen vorlier vorhandenen 
einfachen Panzer wegzulassen.

Soweit ich feststellen konnte, kam der Kniippel- 
panzer aus RuBland und hat sich bei uns ziemlich ein- 
gebiirgert. Das Prinzip, das ihm zugrunde liegt, er- 
klare ich mir derart, daB durch die Anhilufung von 
durch Wasser berieseltem Eisenmetall um Gestell und 
Bodenstein eine starkę Abkiihlung dieserTeile eintreten 
soli. Zuniichst nimmt der innere Panzer, dessen ur- 
spriinglicher Zweck nur der war, das Mauerwerk mecha- 
nisch fest zusammen zu halten, dieWiirme aus dem 
Gestein auf und gibt diese ais guter Warmeleiter rasch 
an die Knuppel weiter, die sie ihrcrseits auf das 
Rieselwasser iibertragen, welches die Wiirme mog
lichst schnell vom Ofen abfiihrt. Der auBere Panzer 
dient lediglich zum Zusammenhalten der Knuppel! 
Ich konnte bisher nicht erfahren, ob dieser Gedanke 
der Warmeabfuhr der leitende bei der Konstruktion 
gewesen ist. Im bejahenden Falle ist meiner Ansicht 
nach ein Ausstopfen der Kniippelzwischenraume, 
noch dazu mit einem schlcchten Warmeleiter, wie 
Koksklein, Ton usw., wie ich dies mehrfach kenne, 
vom Uebel, da hierdurch ein reichliclies Ueber- 
stromen der Knuppel mit Wasser verhindert wird. 
Im Gegenteil, je freier die Knuppel bleiben, um so 
mehr Oberfliiche bieten sie fiir den Wiirmeaustausch. 
Auch muB das Wasser unten glatt ablaufen konnen, 
der iiuBere Panzer am Grunde also offen bleiben. 
In ahnlicher Weise wirkt wrohl auch der auf einigen 
Werken vorhandene Doppelpanzer mit Kiesaus- 
fiillung, bei dem besonders auf Wasserdurchlassigkeit 
Gewicht gelegt wird. Der Kies, ein schlechter Wiirme- 
leiter, ist hierbei zwar billiger und soli auch gute 
Dienste leisten, doch muBte man theoretisch den 
Kniippeln eine bessere Wirkung zuspreclien. Die von 
Generaldirektor H olz** geauBerte und von Donath 
wiedergegebene Ansicht, daB, wenn ein Durchbruch 
durch das Gestell erfolgt, „die groBe Eisenmasse des 
Kniippelpanzers das fliissige, herausdringende Eisen 
zum Erstarren bringt und hinreichende Widerstands- 
fahigkeit bietet, um den Durchbruch der Eisenmasse 
zu beschranken“, habe ich haufig nicht bestatigt 
gefunden. Ist das Eisen einmal durch den Kniippel- 
panzer durchgedrungen, so wird es durch diesen nicht 
im geringsten aufgehalten, lost vielmehr die IluBeiser-

* Vgl. S t. u. E. 1903, 1. Sept., S. 1003.
** St. u. E. 1901, 1. Ja n ., S. 36/7.
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nen Kniippel an der Durchbruchs telle glatt aut 
und lauft so lange, bis tlie Obcrlliichc des Roh- 
eiscnspiegels im Ofeninnern unterhalb des Durch- 
bruclis angclangt ist. Dann aber treten die Schwierig- 
keiten auf, die schon beim einfachen Panzer pein- 
lich sein konnen, beim Kniippclpanzer aber noch 
yerwickelter werden. Das Roheisen briebt sieli 
namlich nicht so Bahn, wie es der Hochofner im  
Interesse eines guten Abstopfens des entstandenen 
Lochcs wohl gem hatte. Es bildet sieli vięlmehr 
manches Mai eine Art Kanał, der schrag durch die 
Kniippcl durchgeht. Man kann dann wohl mit dem 
StoBer durch den iiuBeren Panzer durch, aber nicht 
durch den inneren, weil das Loch nicht zu erreichen 
ist. Nach dem Wiedcranblasen dauert es nicht 
lange, bis das fliissige Materiał an der mangelhaft 
gestopften Stelle wieder austritt, und das setzt sich 
so lange fort, bis durch die verschiedencn Durch- 
briiche das Loch genugend groB geworden ist, um 
auch ans Innere griindlich herankommen zu konnen. 
Immerhin geben viele Werke trotz dieser Nachteile 
dem Kniippclpanzer dauernd den Yorzug, miissen 
also doch wohl gute Erfahrungen damit gcsammelt 
haben. Vielleicht lieBen sich auch die erwahnten 
Nachteile durch eine leichtere Zerlegbarkeit des 
Panzers beseitigen. Diese habe ich, wie oben bereits 
erwahnt, zu erreichen versucht durch Anbringung 
von dicht aneinanderliegendcn Eisenbandem um das 
Gestell. Ich hatte namlich iilmliche Schwierigkciten 
schon bei dem vorhandenen einfachen Panzer. Bei 
Durchbriichen war es oft nicht moglich, die Ecken 
sauber abzustopfen, weil das Loch im Panzer nicht 
der schwachen Stelle des Gestells entsprach. Die 
Bander kalten mir, meiner Ansicht nach, das Mauer- 
werk genau so dicht zusammen wie ein Panzer, 
konnen aber im Bedarfsfalle rasch entfernt werden, 
um das Mauerwerk in beliebiger Fliiche freilegen 
und an den Randern der Durchbruchstelle zweeks 
Abstopfens rasch einstoBen zu konnen.

Uebereinstimmend habe ich durch meine Umfrage 
und in der Literatur gefunden, daB bei der Ofen- 
zusteEung von groBer Bedeutung fiir Bodenstein 
und Gestell ein s a u b e r e s ,  f u g e n l o s e s  M a u e r 
w e r k  ist, welches durch eine A r m i e r u n g  
von auBen mechanisch fest zusammengehalten wird. 
Hierdurch wird den Durchbriichen kurz nach dem 
ersten Anblasen mógliehst Einhalt getan. Diese 
Art der Durchbruche tritt durch Fugen des 
Mauerwerks auf und liiBt nach, sobald alle Fugen 
m it erstarrtem Roheisen ausgefullt sind. Wenn 
von Anfang an keine wciteren Fugen vorhanden 
sind oder durch Nachgeben des Mauerwerks ent- 
stehen konnen, erfolgen auch keine derartigen Durch
bruche. Ferner sali ich meine eigene Beobachtung 
bestatigt, daB Durchbruche im Stichloch ganz auf- 
horten durch Venvendung der S t ic h ło c h s to p f -  
n ia sch in e . Dies ist erklarlich, wenn man bedenkt, 
daB die Maschine ganz andere Mengen von Stopf- 
masse ins Ofeninnere bringt wie ein Menscli m it 
seinem schwachen StoBer. Es bildet sich im Innern ein

Wulst von Stopfmaterial, der sich am Koks breit- 
driickt und so das Stichloch dauernd nach den 
Seiten verstiirkt und erhalt.

In der Hauptsache hat sich jedoch gezeigt, daB 
auf die Dauer keine der bisherangewandten festen Ma- 
terialien den chcmischen und thermischen Einfliissen 
im Hochofengestell standhalt. Nach verhiiltnismiiBig 
kurzer Zeit ist alles weggefressen, und es hangt mehr 
oder weniger vom guten Gliick ab, ob ein Durch- 
bruch erfolgt oder nicht. Donath hat sehr reclit, 
wenn er seinen Aufsatz mit der Bemerkung schlieBt: 
„Das Eintreten von Roheisendurchbriichen liiBt sich 
unter den gcgebenen gegenwilrtigen Verhaltnissen 
im allgemeinen nicht voraussehen.“ Ich kann dem 
nur beipflichten, mochte aber noch etwas hinzu- 
fugen in bezug auf die nachfolgenden Unglucksfalle. 
Ich glaube, daB, wenn auch Roheisendurchbriiche 
noch nicht ganz zu vermeiden sind, doch manche 
Ungliicksfalle dadurch behoben werden konnen, 
daB stets auf peinlichste Sauberkeit und Trocken- 
heit um den Hochofen geachtet wird. Der Iloch- 
ofenbetrieb ist ein rauhes Handwerk, und oline 
Schutt und Abfall kommt man nicht dabei weg. 
Aber wenn stets darauf gesehen wird, daB der 
Schmutz moglichst schnell entfernt .wird, daB ferner 
das Berieselungswasser in undurchlassigen, offenen 
Kanalen rasch weggeleitet wird, daB alles Mauerwerk 
um den Ofen fest und trocken gelialten wird, so 
wird dem Roheisen die Mogliclikeit genommen, nach 
dem Durchbrnch Veranlassung zu den oben erwalmten 
schweren Explosionen dadurch zu geben, daB es 
in feuchtes Materiał eindringt oder eingesehlossenes 
Wasser antrifft.

Ich komme zum SchluB, meinera Vorschlag einer 
neueri Konstruktion. Das einzige, was wrirklich feuer- 
fest ist und sich bei richtiger Anwendung immer wieder 
bewahrt, ist Wasser, Wasser in steter Erneuerung, 
durch ein geeignetes festes Jlaterial vom Feuer ge- 
trennt, unter moglichster Yermeidung der Esplosions- 
gefahr. Jeder Hochofner weiB, daB, wenn alles nichts 
mehr hilft, er seine Zuflucht zum Wasser nimmt. Mein 
Yorschlag ist in Abb. 1 schematisch dargcstellt.

Von dem Teil des Hochofens unterhalb der 
Diisen sind am starksten die Gestellwandungen 
gefahrdet. Der Bodenstein wird wohl zerstort und 
aufgelost, aber die dadurch entstehende Gefahr 
eines Durchbruchs ist gering. Ich komme hier
durch auf die Frage des freiliegenden oder nicht- 
freiliegenden Bodensteins. Der freiliegende Boden
stein hat mehr und mehr Anhiinger gefunden und 
ist im Grunde auchrichtig, solange die AuBenkublung 
die gewollte Erhaltung der Wandungen erreicht. 
Ich mochte mich aber im Gegensatz zu der Ansicht 
bedeutender Hochofner ais Freund des eingemauerten 
Bodensteins bekeimen, und zwar aus Griinden, die 
ich durch die Besprechung der Gestellwandungen 
darlesen will.

Wie bereits erwiilmt, und lhnen allen bekannt, 
leiden unsere jetzigen Gestellmaterialien nicht allein 
unter thermischen Einfliissen, sondern noch mehr
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unter chemischen. Nach jcdcm Abstich schleicht 
die fressende Schlacke an den Gestellwanden im 
langsamen Steigen hinauf, gefolgt vom Rohoisen, 
das wieder andere zerstorende Einfliisse ausiibt. 
Die dicken Wando sind durch dieso Wechselwirkung 
bald verzehrt, das Gestell erweitert sieli bedeutend, 
und wird schlieBlich fiir den liingsten Teil der Ofcn- 
reisc nur noch so wcit gehalten, wie dieauBere 
KulUung durch Wasser eindringt. Dio Gefahr eines 
Roheisendurchbruchs bestcht dauernd, und zwar 
jc mehr, jo hoher das Rohoisen im Ofen stelit, also 
liauptsaclilich kurz vor dem Abstich. Der Seiten- 
druck der flussigen Roheiscnmenge ist dann sehr be
deutend, so daB hierdurch zu allem andern noch cin 
rein mechanisches Druckmoment hinzukommt. Dieses 
seitliche Druckmoment wird beim freiliegenden 
Bodenstein immer groBer, je tiefer der Boden wird.

Abb. 1. Sehema einer neuen Hochofenzustellung.

Je mehr der Bodenstein verschwindet, um so melir 
verlangern sich die standig diinner werdenden Ge- 
stcllwandungen nach unten, um so hoher wird die 
Roheisensiiulc, um so starker der Seitendruck, 
namentlich unterhalb der Stichlochebeno. D ie  
Gefahr des Durchbruchs erhoht sich dauernd, und 
diese wrird m. E. vermindert durch den eingemauerten 
Bodenstein. Boi einem solchen wird der Seitendruck 
unterhalb des Stichloclies durch dic Masse des 
feuerfesten Mauerklotzes unschadlich gemacht. Das 
Roheisen kann sich in aller Ruhe tief nach unten 
fressen und sich auch betrachtlich nach den Seiten 
ausdehnen, ohne weiteren Schaden anzurichten. 
Was da unten in der Erdc vorgeht, ist einerlei. 
Allerdings tritt ein yorubergehender Verlust an 
Roheisen ein, der erst in spatoren Jahrcn wieder 
gewonnen wird. Aber dies ist zu venvinden im Inter- 
tsse der Betriebssiclierheit. Ich halte uberhaupt 
dafur, daB eine kraftige Bodensau der bestc Boden-

stein ist. Viclleicht ware es sogar angebracht, von 
yornherein eino solclie herzustellen, indem gar kein 
Bodenstein gemauert, sondern gleich ein massiver 
Eisenblock in entsprechenden Abmessungon gelegt 
wird. Hierdurch wiirde auch noch das liistige Hoch- 
kommen gauzer Steinlagen des Bodensteins ver- 
mieden, welchcs schon zu recht unangenehmen 
Storungen des Hochofenganges gefiihrt hat. Die 
Ummauerung dieses Eisenklotzes miiBte aus erst- 
klassigem, scharf gebranntem Schamóttematerial be- 
stehen, das von auBen seinerseits durch Bander 
fest zusammengelialten wird. Eine Wasserkuhlung 
an den AuBenwanden dieses machtigen Mauerwerks 
halte ich fiir iiberflttssig, da ich es fiir kaum moglich 
erachte, daB sich Roheisen seitlich bis zu 5 oder G m 
durchfressen wird. Soweit ich mieli erinnere, habe ich 
in Amerika keinen freiliegenden Bodenstein gesehen, 
muB dazu allerdings bemerken, daB es schon acht Jahre 
lier sind, seit ich dort war. Jedcnfalls wurden aber wah
rend meiner Anwcsenheit auf den bedeutendsten Wer- 
ken Hochofen neu gebaut, ohne den Bodenstein frei- 
zulegen. Man wiirde es sicherlich getan haben, wenn 
das Bediirfnis hierzu vorgelegen hatte. Wenn ich 
auch meinerseits nicht auf dem Standpunkt stelie, 
daB alles, was von driibon konnit, nachahmenswert 
ist, so kann ich anderseits auch nicht zugeben, daB 
man offensichtliche Verbesscrungen in anderen Lan
dem dort nicht auch einfiiliren wiirde. Ich werde 
durch die amerikanischen Yerhaltnisse nur in meiner 
eigenen Ansicht bestiirkt, daB dor eingemauerte Boden
stein gegen Roheisendurchbruclisgefahr mehrschiitzt 
ais der freiliegende trotz seiner AuBcnkiihlung, oder 
daB wenigstens noch nicht einwandfrei festgestellt 
ist, welches die bessere Ausfuhrung ist,

Die Gestellwandungen sind also der schwachste 
Punkt des Hochofens in bezug auf Roheisendurch- 
briiche. Die Wandungen beanspruchen daher weit 
mehr unsere Aufmerksamkeit ais der Bodenstein. 
Wenn cs nun fest steht, daB die jetzt angewandten 
Materialien in Kurze verschwunden sind und nur 
noch soweit bestehen blciben, wie die Wasserkuhlung 
eindringt, warum nelimen wir sie denn uberhaupt 
in Gebrauch? Ware es nicht besser, wir bedienten 
uns gleich von Anfang an nur des Wassers und 
nahmen zu seiner Trennung vom flussigen Roheisen 
und der Schlacke ein Materiał, das den chemischen 
Einfliisscn fast ganz widersteht und in schwacher 
werdendem Zustand immer noch hohere mechanische 
Festigkeit hat a!s unsere morschen, sogenannten 
feuerfesten Materialien ? Ich meino Eisen. Sie sehen 
auf Abb. 1 die allgemeine Anordnung fiir die Neu- 
zustellung eines Ofens. Das Gestell, ein kraftiger, 
guBeiserner Panzer, ist nach unten und auBen zu 
schriig gcncigt. Durch diese Neigung wird zweierlei 
erreicht, eininal eine Verininderung des Seitendrucks 
der flussigen Roheisensaule im Innern, und zweitens 
kommt die AuBenberieselung starker zum Ausdruck. 
Diese kann durch eine scnkrechte Riffelung stets 
gleichmaBig ringsum yerteilt werden. Beim An- 
blasen des Ofens muB die Wasserkuhlung sofort
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beginnen; sie dringt durch das GuBeisen ais guten 
Warmelciter tiefer ein ais durch das jetzt noch 
verwendete Mauerwerk ais schlechten. Es wird sich 
im Laufe des Betriebes ein entsprechendes Gestell 
selbst von innen heraus nach Bedarf bilden. Merkt 
man am Warm werden ein Abnehmen der Wand- 
dicke, so Avird starker gekiihlt. Nótigenfalls laBt 
man den mit Roheisen gefiillten Ofen vor dem Ab- 
stich unter verstarkter Berieselung einige Zeit stehen. 
Es setzt sich dann durch die Kiihlung von auBen wie
der eine dickere Schicht von erstarrtem Roheisen im 
Innern an. Das Rieselwasser sannnelt sich am Grundc 
in einer angegossenen, breiten Rinne mit starkem Ge- 
falle, die es rasch vom Ofen wegfuhrt. Durch die Rinne 
wird gleichzeitig ein Eindringen des Wassers in das 
Mauerwerk um den Ofen verhindert. AuBerdem 
wird durch sie nach der Bodcnsau zu der gleiche 
Zweck erreicht, den die Wandungen gegen das 
Roheisen im Ofen oberhalb des Stichlochs er- 
streben. Die Arbeitsbiihne ist entsprechend hoher um 
den Ofen gemauert, um ein Austreten des Roh- 
eisens um den Ofen herum zu verhindem. Der 
Hohenunterschied zwischen hochstem Roheisen- 
stand im Innern und der Umgebung des Ofens 
ist kein groBer, der kommunizierende Druck also 
auch ein geringer. Ich glaube kaum, daB sich 
Roheisen unter der Rinne durch na?h auBen lioch- 
fressen kann. Das Stichloch wiirde vor dem An- 
blasen ins Innere hinein aus Schamotte- oder Kohlen-

stoffsteinen gemauert und dauemd durch die 
Stopfmaschine erneuert, genau wie bei den jetzigen 
Zustellungen. Die Schlackenformen setzt man ohne 
weiteres in den Panzer ein.

Auf weitere konstruktive Einzellieiten moehte 
ich nicht eingehen. Ich glaube, daB mein Vorschlag 
der Erwagung wert ist, und wiirde mich freuen, 
Einwendungen zu horen. Der Grundgedanke des 
Vorschlages ist, die Gestellwandungen bis herunter 
zum Stichloch durch bruchsicher zu gestalten, da
gegen dem Roheisen unterhalb der Stichlochsohle 
Ausdehnungsfreiheit nach unten zu gestatten, ohne 
ihm die Moglichkeit zu geben, mit Nasse in Be- 
ruhrung zu kommen.

Z us a m m en f a ssu n g .

Zur Yermeidung von Durchbriichen, von denen 
Wind-, Schlacken- und Roheisendurchbrtiche unter- 
schieden werden, ist fiir Bodenstein und Gestell ein 
sauber gefugtes Mauerwerk mit starker Armierung, 
von auBen kraftig mit Wasser gekiihlt, Grund- 
bedingung.

Nach kurzer Behandlung der Frage, ob ein frei- 
stehender oder eingemauerter Bodenstein vorzuziehen 
sei, wird eine neuartige Gestellkonstruktion vor- 
geschlagen, nach der die Gestellwandung von der 
Formenebene bis zur Stichlochsohle aus einem 
schweren, wassergekiihlten guBeisernen Mantel be
steht.

An den Vortrag schloB sioh folgende Erórterung a n : 
R. H a u t tm a n n  (Brcmen): M eineErfahrungen, und 

zwar speziell jeno Uber den Schutz des Gcstells m ittels 
Kniippelpanzers reiohen bis auf das Ja h r  1891 zuriick, 
und ioh kann nur sagen : ich halte auf Grund meiner E r
fahrungen den K nuppelpanzer fiir das beste M ittel, um 
Durohbriiche zu vermeiden, gleichgultig, welohe Rohcisen- 
sorte erblasen wird. W enn einzelne m it diesem Panzer 
den gleiohen guten Erfolg nioht erzielen konnten, bo liegt 
es meiner Ansioht naoh nur in  der A rt und Weise der Aus- 
fiihrung. Wie bei allen anderen Arbeiten, welohe Erfolg 
verspreohen sollen, kom m t es auch hierbei besonders auf 
sorgfiiltige Arbeit an. Ich war, ais ich den ersten Panzer 
um das Gestell eines Hoohofens legte, auch anderer 
Meinung ais heute und habe darin durohaus kein unbe- 
d ing t zuverliissiges Mittel gesehen. .Da ioh indes dio Ge- 
legenhait ha tte , den Zustand des Gestelles einige Zeit naoh 
E inbau des Panzers des naheren zu untersuohen, so 
konnte ioh sohon dam als bemerken, daB das fliissige 
Roheisen zwar naoh wie vor duroh die Fugen des Gestell- 
m auerwerkes gedrungen war, aber nur d o rt seinen Weg 
naoh auBen genommen ha tte , wo dio einzelnen Kniippel 
einen groBeren Zwisohenraum lieBen, duroh welohe das 
fliissige M ateriał in einem starkeren S trahl hindurohzu- 
tre ten  vermoohto. An jenen Stellen des Gestells bzw. 
des Panzers hingegen, wo die K nuppel eng aneinander 
gereiht standen, war das fliissige Roheisen teilweise zwar 
auoh in dio Zwisohenraume, welohe die Knuppel gelassen, 
gedrungen, jedooh alsbald erstarrt, so daB das Ganze ein 
fcstes.m itgraphitischcnAussoheidungen vermisohtesGefuge 
bildete. Spiiterhin h a tte  ich Gelegenheit, auf einem Hooh- 
ofenwerko in RuBland teils bei bereits im Betriebe be- 
findliohen und teils bei neu erbauten Oefen den K nuppel
panzer einzubauen und in beiden Fiillen m it gleich gutem  
Erfolg; bei ersteren horten die Durohbriiohe yollstandig

auf, und bei den letzteren tra ten  vo i Anbeginn des Betriebes 
wahrend der ganzen Zeit von fiinf Jahren , dio ioh d o rt war, 
iiberhaupt keine auf. Ich lernte die heute von mir geiibte 
zuverliissige A rt und Weise des E inbauens einer derartigen 
unteren  Gestellarmierung, welche m einer bisherigen K ennt- 
nis naoh allgemein u n ter dem Kamen „Russisoher Knuppel
panzer" bekannt war, von einem meiner damaligen Meister 
und wurde soeben von H erm  Hiertz freundliohst in meiner 
Ansicht dahin berichtigt, daB dieses System der Panze- 
rung nioht russischen, sondern siidfranzosischen Ursprungs 
ist. Und in der T a t gewinnt dieso Berichtigung daduroh 
ihre Bestatigung, daB jener Mann, auf welohen ioh oben 
hingewiesen habe, Hourdiquin hieB und seiner Abstam- 
inung naoh Franzose war.

Ioh habe gegenwiirtig zwei Oefen, die etwas iiber ein 
Ja h r  im  Betrieb stehen. Beide sind m it Kniippelpanzerung 
um den Eisenkasten versehen, die in der sorgfiiltigsten 
und \ ’orsichtigiten Weise ausgefiihrt ist. Ioh kann Ihnen 
auoh von diesem Betriebe dio Versioherung geben, daB 
wir bis heute n icht einen emzigen Durohbruoh durch den 
Panzer zu yerzeichnen hatten , trotzdem  wir n u r zu oft 
genotigt sind, die Oefen auf die verschiedensten Roh- 
eisenmarken umzusetzen und u n ter diesen sich solehe 
Q ualitaten befinden, die dem Hochofner ais besonders 
zu Durchbriiohen neigend bekannt sind. E in wunder 
P u n k t bleibt leider auoh bei dieser A rt der Gestellarmie
rung bestehen, und das ist der m it dem Knuppelpanzer 
gleiohzeitig nioht zu erreiohende genugende Sohutz des 
Eisenstiohes. Erfolg versprioht an dieser Stello nur 
der Sohutz des Kniippelpanzers bis zur Stichloohebene, 
der duroh das Setzen kiirzerer Kniippel erzielt werden 
kann. Dariiber hinaus nach oben zu und unm ittelbar seit- 
lioh des Eisenstiohes bietet diese A rt Panzerung keinen 
ausreichenden Sohutz, und dio Umgebung des Stiches 
bedarf deshalb nach wie vor auf m erksam ster Beobaohtung.



23. Jan u ar 1913. Ueber Mittel zur Yethiitung von Rolieisendurchbriicheii bei Hochójen. Stalli und Eison. 15

Ob sioh eine Armierung des Ofengcstellcs, wie sie 
Herr Kunz dargestellt bzw. yorgesohlagen ha t, so gu t 
durohfiihren liiBt und sioh ais so 7.uverliissig bewahren 
wird, wio es der Kniippelpanzer bislier getan ha t, moohte 
ioh einstwcilen dahingcstellt sein lassen. Auf Grund 
nieiner yieljiihrigen Erfalirungen kann ioh Ihnen ais 
bestes M ittel zur Vcrhiitung von Roheisendurchbriiohen 
zurzeit wenigstens nur die Verwendung eines sorgfiiltigst 
eingebauten Kniippelpanzers wiinnstens empfehlen.

E. H i e r t z ,  (Seraing): Die Panzerung der Gestelle 
ist eine heikle Frage, weloho bei den yerschiedencn W erken 
auf yersohiedene Weise gelost wird. Was hier gu t hiilt, 
g ibt anderswo zu Durchbriiohen AnlaB. Das ist auoh 
der Fali m it dem vorhin geruhm ten Kniippelpanzer. 
Die Erklarung ist meines Eraelitens darin zu findon, daB 
dio Ausfiihrung des Panzers oft nioht sta rk  genug ist 
und ein Oeffnen der Steinfugen der Gestelle gestattet. 
Wir wissen ja  alle, daB die ersten und haufigsten Durcli- 
briiclio duroh die Fugen und nioht durch ungewohnlich 
starkes Absohmelzen der Steine entstehen. Ioh glaube, 
daB alle Panzerarten gu te  Erfolgo geben, wenn sie das 
Oeffnen der Fugen verliindern und die W irkung des 
Kulilwassers zulassen.

W as den Sohutz der Stiehlooher anbetrifft, so babo 
ioh im yorigen H erbst auf einer Studienreise in SiidruBland 
eino Ausfiihrung angotroffen, weloho friiher auoh hier 
im W esten yersuoht worden ist, aber gefahrlioho Ex- 
plosionen yerursaoht h a t und darom  bald wieder ver- 
lassen ist. Es ist das E inbauen yon K iihlplatten reohts, 
links und unterhalb des Stiohloohes. Es sind dies guB- 
eiserno P la tten  yon 70 bis 80 om Holie und 50 bis GO cm 
Breite, in die 3/ł7-°lbge R ohren eingegossen sind; sie werden 
in die Teermasse, m it der das Stiohlooh ausgestam pft ist, 
cingebaut. Obgleioh auf den russischen W erken die Oefen 
allo Bessemereisen fiir die Misohcr herstellen, also Eisen 
mit etwa 1,5 %  Silizium und ohne Grapliitausscheidung, 
welchcs bekanntlioh das Gestell sta rk  angreift, ist dort 
niemals ein Unfall yorgekommen. Ich erkliire m ir dies 
so, daB die sogenannte „sohwarzc Masse“  an den ge- 
kiihlten Stellen sich sehr g u t hiilt und yon dem fliissigen 
Eisen nioht angegriffen wird. Naoh dieser Enviigung 
habe ioh derartige P la tten  an sechs Oefen in Seraing cin
gebaut, und zwar an einem, weloher H iim atit, und an 
funf, welohe Thomaseisen erblasen. Die Stiohlooher 
halten je tz t doppelt solange, und die R eparaturen cr- 
fordern nur ein D rittel der friiheren Stillstande.

B. A m en d o  (H ubertushiitte): W ir erzeugen seit etwa 
seehs Jahren  auoh ein Roheisen, wie es Georgsmarien- 
hiitte yerwendet, m it 2,6 bis 3 %  Mangan und 0,4 bis
1 ,5%  Silizium, und haben zeitweilig ebenfalls un ter 
Durohbruohen zu leiden. Ais wir vor Jah ren  einmal 
eine besonders seliwierige Periode yon Durohbruohen 
hattcn, wurde ioh auf ein Vorbeugungsm ittel aufmerksam 
gemaoht, welohes das Eisenwerk K l a d n o  m it Yorteil 
anwandte, und das sioh auoh bei uns bewahrte. W ir legten 
in der Durohbruohzone, 400 nun voin Gestell entfem t, 
einen Blechring um den Ofen und stam pften den Zwischen- 
raum m it einem Gemisch von gemahlener Kokslosche und 
Graphit aus, welohes m it einem Zusatz yon Teer pla- 
stisoh gemacht war. Die Durohbriiohc horten sofort auf. 
In letzter Zeit wenden wir ein anderes M ittel an, und zwar 
umgeben wir den Bodenstein sowie den unteren Teil des Ge- 
stells m it einer etwa 400 mm starken Sohicht aus festge- 
stam pfterK lebcm asse, w iesiesonst ais Stichlochstopfmittel 
yerwendet wird. Die Saohe bew ahrt sich so yorziiglich, daB 
wir unter Durohbruohen n icht m ehr zu leiden haben.

J . A m en d e  (Julienhiitte): W ir haben auf der Julien- 
hiitte 6 bis 7 Oefen im Betriob Und hatten  friiher selir 
haufig untor Eisendurohbriiohen zu leiden. Es w ar vor 
einigen Jahren  bei Ofen ATI so weit, daB beinahe jeden 
•Tag ein Durohbruch zu yerzeiehnen war. Man stopfte 
die Durohbruohstellcn m it Masso ab und w andte auBer- 
dem das Wasser ais bestes „feuerfestes M ateriał1* in aus- 
ciebigem MaBe an ; aber a ll’ diese M ittel halfen niehts. 
Den Knuppelpanzer konnte ich nioht anwenden, da

das Gestell des Ofens infolge der yielen Durohbruche m it 
Eisensiiuen umgeben war, und es nioht moglioh gewesen 
wiire, dio Kniippel dioht an das Gestellmauerwerk zu 
bringen. Ioh habe zu einem anderen Aushilfsmittel ge- 
griffen: ich habo das Gestell m it einem Bleohpanzer 
aus 12 Segmenten von 15 mm Starko in einem Abstand 
von etwa 400 mm vom Gestellmauerwerk umgeben und 
den Zwisohenraum m it Klebsand ausfiillen lassen, und  zwar 
wurdo dieser in sehwaohen Lagen m ittels rotwarm er, 
eiserner Stam pfer festgestam pft. Diese Arbeit ha t einen 
S tillstand yon 48 Stunden erfordert und wurde vor etwa 
vier Jah ren  ausgefiihrt. Der Ofen befindet sich heute nooh 
im Betriebe, h a t aber keinen Eisendurohbruoh m ehr zu 
yerzeiohnen gehabt. K ur oberlialb des Panzers kamen 
geringfiigige Schlaokendurolibriiohe yor. W ir haben 
bereits vier Oefen m it diesem Panzer yersehcn, der sioh 
iiberall ausgezoichnet bewahrt. Der Stiohstelle ist, wie 
H err H au ttm ann  bereits ausgefiihrt h a t, natiirlioh m it 
einem Panzor sohleolit boizukommen, aber unser Panzer 
liiBt sioh auch d o rt anwenden. W ir haben bei unseren 
Hoohofen keinen froistehenden Bodenstein, und sind 
auoh n icht in der Lage, diesen freizustellen.

O. S c l ii l l in g  (Ueokingen): Ioh moohte die Horren auf 
ein M ittel aufmerksam machen, welohes wir in Ueokingen 
seit einigen Jah ren  m it auBerordentliohcm Erfolge an 
wenden, um Stiolilochdurchbriioho zu yermeiden oder 
wenigstens auf ein ganz geringes Mafi zu besohranken. 
W ir blasen m ittels einer Brauso kalten W ind gegen das 
Stichgewolbe. Hierduroh haben wir jedenfalls erreicht, 
daB Stiohloohdurohbriiohe bei uns zu den groBten Selten- 
heiten ziihlen, wahrend der Betrieb friiher seh rdarun ter litt 
Ioh habe dieses M ittel auoh anderen Herren empfohlen. 
und hortc, daB sio ebenfalls Erfolg dam it gohabt haben.

Fr. M u lle r  (Ilalbergerhiittc): H errn Sohilling be-
statige ioh dio Brauohbarkeit der Abkiihlung des Stioh
loohes duroh draufgeblasene kalte  Luft. W ir yerwenden 
das Verfahren auf der H albergerhutte  ebenfalls, benutzen 
jedooh nicht die Brausenform selbst, sondern begniigen 
uns m it einem yorne flaoh zusainmengeschlagenen Rohr- 
das duroh eine Sohlauohyerbindung m it der K altw ind, 
leitung genugond Bewegliohkeit besitzt, um  beim Abstechen 
en tfern t werden zu konnen; wir sind m it dcm Ergebnis 
zufrieden.

Ioh moohte dann auf die Ausfuhrungen des H errn 
Kunz zuriiokkommen. E r erwiihnte die in Amerika 
ofters yorkommenden W inddurchbriiohe, die er auf 
kleines Stem form at und m angelhafte Armierung zuriiok- 
fiihrt. Mir will es soheinen, ais ob die sohlechte Armierung 
in der H auptsaohe Sohuld triigt. Bei uns wird die R ast 
m indestens d e rart gebunden, daB jedo Steinsohioht ge- 
halten wird, oder aber, was in neuerer Zeit wohl die Regel 
sein diirfte, die R ast wird yollstandig gepanzert. Um 
auf die im Yortrage erwiihnten Esplosionen zuriiek- 
zukommen, moohte ioh eino Beobachtung aus meiner 
Praxis m itteilen, yon der 63 m ir interessant wiire zu horen, 
ob sie yon anderer Soito bestatig t wird. Ioh habo gefunden, 
daB die W irkung von Explosionen bei Eisendurohbriiohen 
yersohieden ist, wenn das fliissige Eisen von oben in das 
W asser gelangt, gegenuber solohen Durohbriichen, bei 
denen das Eisen von unten duroh das W asser ausbricht. 
Im  letzteren Falle ersoheinen m ir die Esplosionen yon 
sohwcrerer W irkung zu sein ais im ersteren. Ioh erkliire 
mir dic Saoho so, daB beim Aufsteigen des fliissigen Eisens 
yon unten  herauf das W asser plotzlioh in Knallgas zer- 
se tzt wird, welohes dann, duroh das naohdringende Eisen 
entziindet, die heftige Explosion bewirkt.

Auf die Gefahrlichkeit der m it Wasser gekiihlten 
P la tten  im Gestell mochto ich besonders hmweisen. 
Es ist m ir ein Fali aus Dudelingcn bekannt, daB eine der
artige P la tte , die beim Stiohlooh cingebaut war, bei einem 
Eisendurohbruoh wohl an die 50 m herausgesohleudert 
wurde. DaB solche wassergekiihlto P la tten  im Gestell 
und beim Stiohlooh gute W irkung haben, will ioh nioht 
leugnen, doch ist die Saohe auBerordentlioh gefiihrlioh, 
und zum mindesten miissen solche P la tten  gegen das
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Heraussohleudern gesiohert sein. H erm  H iertz , der m it 
dem  E inbau derartiger K uhlplatten so sehr zufrieden ist, 
m ochte ioh nur wiinsohen, daB er von bedauerliohcn Un- 
fiillen befreit bleibc. Meiner Meinung naoh is t zur Vcr- 
meidung von Ausbriichen eine mogliohst gute Annic- 
rang des Gestells und Bodcnsteins erforderlich, und ioh 
glaubo mich da m it den frtlher gcmaohten AeuBerun- 
gen* des H erm  Diroktors H arr im Einklang zu findon. 
Ioh bin n icht der Meinung des H erm  K unz, der dem 
um m auerten Bodenstein das W ort redet; ich bin yielmehr 
fiir die freistchenden Bodenstemc, wio sio beispielsweise 
bei don Oefen der Ilalbergerhiitte ausgefiihrt sind. Aus 
der Abb. 2 ist zu ersehen, daB das Gestell in der Form- 
ebene aus einem geschlosscnen Stahlpanzcr besteht; 
die l ta s t  wird duroh einen Blcohpanzer gehaltcn. Der 
untere Teil des Gestells und der Bodenstein sind biindig 
gem auert. Dic Armierung bcidcr besteht aus einer A rt 
Corsage, einem S3’stem von yertikalen, schmicdcisernen, 
gewalzten Stiindern, die in das Mauerwerk eingelassen 
und un tcrcinander duroh am  Mauerwerk anliegcndo 
Bander, dio schwalbensohwanzartig in diese Stiinder ein- 
greifen, yerbunden sind. W ird z. B. boi einem Dureh- 
bruoh ein Teil dieser Corsage zerstort, so bictet dooh das

was wir besitzen, ist, wie sclion friihcr crwiihnt wurde, 
immer nooh das Wasser. W enn wir bestrebt sind, dort, 
wo das Gestell frei liegt, dio heiBcn Stellen zu crm itteln , 
und durch Anbohrung die Starkę des Mauerwerkes fest
zustellen und an diesen gcschwaohten Stellen viel 
W asser zuzufuhren, glaubc ich darin das M ittel zu er- 
blieken, um uns mogliohst vor Durohbriichen zu siohern.

E. H i e r t z  (Seraing): Ich ha tte  zuniiohst cbenfalls 
groBe Bedenken, dio K uhlplatten  cinzubauen, und ioh 
habe dio H errcn in RuBland lange ausgefragt, ob nioht 
Explosioncn duroh dicsc P la tten  verursaoht waren. Aber 
m ir wurde allgcmcin bestiitigt, daB Explosionen, solango 
dio K iihlplatten in die erwiihnte Stampfmasso cingebaut 
wurden, n icht vorgekommcn waren. Ioh wurde auch auf 
keincn Fali solohc P la ttcn  in Scham ottem auerwcrk oder 
Klobsand cinbauen.

A. W e fe ls o h e id t  (Maizidfes): Zur Bestiitigung
dessen, was H err H auttm ann  gesagt h a t, moohte ioh an- 
fiihren, daB dic Kniippelpanzcr sich bei uns g u t bew ahrt 
haben. W ir haben in den zwolf Jahren nioht einen einzigen 
Durohbruoh duroh den Kniippelpanzer gcliabt; wohl sind 
Durchbruohc un ter dem Stiohlooh erfolgt, denen man 
dadurch begegnete, daB m an diese Stellen auBcrordcntlioh

ganze System in sich nooh H alt. In  einem Abstand von 
etwa 250 bis 300 mm befindet sich dann noohmals cin 
starker Blcohpanzer. Dieser Bleohpanzcr is t un tcrteilt 
und zwar besteht er, weil der Ofen hoch steh t, aus zwei 
ubereinander angeordneten Ringen. Der untero Ring, 
der in der H auptsaohe das B ctonfundam cnt umsohlieBt, 
ist zur besseren H andhabung aus vier Tcilen hergestellt. 
Der obere Ring besteht aus aoht Tcilen, die m it starken 
Sohrauben untcrcinander yerbunden sind. Der ltaum  zwi
sohen dem arm ierten Bodenstein und dcm unteren Gestell 
einerseits und dem oberen Panzerring anderseits wird 
m it schwarzer, wasserdurohliissiger Massc ausgestam pft; 
cr kann jedoch auoh m it Kniippebi ausgcriistct werden. 
In  der Teilung des oberen Panzcrringcs erblioke ioh einen 
groficn Vorteil bei etwa yorkommenden Durohbriiohen; 
man ist in der I^age, ein Segment abzuhebcn, und kann be- 
quem an die schadhafte Stelle herankommen. DaB die 
angefiihrte B auart cin unfchlbares M ittel gegen Durch- 
briiohe sei, will ich nioht beliaupten, denn gcringerc habe 
ioh auoh dabei erlebt.

W enn H err Kunz in seinem Vortragc wciter behauptet, 
m an brauoho sich nioht darum  zu bekiimmern „was da 
unten  im Bodenstein gcschehc'*, so soheint m ir das eine 
nioht ganz unbcdenkliohe, ja  ioh mochto sagen gefiihr- 
liohe Saohe zu sein. Ioh habe es in meiner Praxis erlebt, 
daB das Eisen bei solch um m auerten Bodensteinen auBcr- 
halb des Gestells h e rro rtra t tind groBe Unannehmlich- 
kciten im Gefolge hatte . Das beste feuerfesto Mittel,

* St. u. E. 1912, 10. Okt., S. 1688.

sta rk  kiihlte. Neuerdings haben wir auoh hier einen K niip
pelpanzer vorgcsehen. An unseren Oefen ist der Panzer ganz 
gcsolilossen durohgcfiihrt, die Bodcnplatte ist yollstandig 
g la tt, die Nicten sind yersenkt, so daB dic K nuppel auf 
der B odcnplatte des Panzers d ich t aufliegen. Beim 
Sctzcn der Kniippel werden yorher die Bander herum- 
gelegt und dio letzten Kniippel eingckcilt, so daB ein 
sioherer SohluB yorhanden ist. Das ist meiner Meinung 
naoh die Hauptsaohe. Ioh kann noohmals betonen: wir 
haben niem als einen Durohbruoh gehabt.

K. H a r r  (R uhrort): H err Kunz ist m it H errn H ofrat 
Donath darin n icht einig, ob es weiBes odergraues Roheisen 
ist, das die mcistcn Durohbriichc yeranlaBt. Meines 
E raohtcns kom m t es nioht allein aufs Eisen an, sondern 
in wcit hohercm MaBe auf dic Sohlaoke, und zwar ganz 
besonders auf die Dunnfliissigkeit der Schlackc bei Er- 
griindung der Ursaohen der Durolibriiohe. Die diinn- 
łlussigc Sohlaoke dringt in die Fugen und Poren der Steine, 
h a t infolgedessen sehr groBe Beriihrungs- und Angriffs- 
fliichen fiir ihre auflosende W irkung und flicBt rein und 
yollstandig ab, so daB die niiohste Schlackc w ieder in dic 
offenen Poren cindringen und yon neucm losend auf dic 
Steine wirken kann. Eine dickfliissige, pappige Sohlaoke 
dagegen kann n icht in klcinc Fugen und Poren hinein- 
dringen, flieBt beim Abstioh n icht rein ab, sondern bleibt 
zum Teil an den kiilteren Ofenwiinden ais Ueberzug 
hiingcn, so daB die neue Sohlacke dic Steine der W andę 
nioht einmal beriihrt. Dahcr kom m t es denn auch, daB in 
m anchen Gegenden viclo Durohbriiohe zu ycrzeichnen 
sind, in anderen dagegen wenige oder keine, trotzdem  in
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beiden Gegenden dieselbe Eisensorte) aber m it ver- 
sohiedener Molier- und gchlaokenzusammensetzung, er- 
blasen wird.

H err Kunz suoht naoh einer Erkliirung fiir das Prińżip 
des Kniippelpanzers und kom m t naturgemaB zu deni 
SoliluB, daB das Ausstopfen der Kniippelzwisohenraume 
mit sohleohtcn Wiirmeleitern vom Ucbcl sein rniisse. 
Nun hat sioli indessen <ler K nuppelpanzergerade in dieser 
Ausfulirung (also m it Ausstopfen der Kniippelzwisohen-

saoho ist, daB der Yorbau eino angemesseno Stiirke be- 
kom m t. Natiirlioli muB er auch lioch genug sein, d. h. 
von dem Eisenabatieh aus gercolinet weit genug naoh 
oben und naoh un ten  sioh fortsetzen. Aus praktisohen 
Grunden wird m an ihn bei freisteliendem Bodenstein 
nach un ten  hcrunterfiihren, soweit der Bodenstein reicht, 
und ihn oben etwas u n ter de rU n terk an ted erK u h lk asten  
absohneiden lassen. Duroh den Yorbau wird aber keines- 
wegs ein starker Panzer iiberfliissig, vielm ehr muB ein 
soliwerer, mogliohst einteiliger Panzer aus starkem  Bleoh 
oder StahlguB (vgl. Abb. 3) das ganze Mauerwerk, auch 
des Arorbaues, d e rart umsehlieBen, daB von vornherein 
jede Fugenbildung im Gestellmauerwerk ausgesohlossen 
ist. Es ist in den letzten Jalircn hier und da gebriiuohlioh 
goworden, eino doppelte Panzerung des Bodens und Ge- 
stelles in der Weise rorzunehm en, daB um den inneren 
Bleohpanzer ein Kniippelpanzer oder ein Bleoh- oder 
StatilguBpanzer m it Stampfmasse oder Mauerwerk gelegt 
wird. Diese Anordnung will m ir nioht ganz zweokmiLBig 
crsoheinen. Ioh haite  es yielm ehr fiir riohtiger, nur den 
auBeren P an zer, diesen aber dafiir iiuBcrst kriiftig zu 
wafilen und das gesamto Gestellmauerwerk bis an diesen 
Panzer heran (naturlich m it dem erforderlichen Spielraum 
fiir die Ausdehnung) im Verbando auszufiiliren.

Abbildung 4. Hooliofengestell- Zustcllung.
Abbildung 3. Zerstorune der Gestellwandung 

nach eingezeichneter Linie.

raume m it schleohten Wiirmelcitern) doch am  meisten 
bcwiihrt. Man muli also wohl notgedrungen nach einer 
anderen Erkliirung fiir die W irkungsweise des Knuppcl- 
panzers suohen. E ine Erkliirung fiir dic Wirkungsweise 
ergibt sioh meines Eraohtens ohne Soliwicrigkeit aus fol
gender Betraohtung:

Dio lebhafteste Tem peraturentwioklung befindet 
sioh vor der Miindung der Blasformen. Yon diesem Punkto  
aus durfte meines Eraohtens das Wegfressen der Steino 
etwa nach einer Linie vor sioh gehen, wio sie in Abb. 3 
angedeutet ist (s. gestriohelto Linie). Will man nun das 
Gestellmauerwerk mogliohst vor dcm Abfressen schiitzen, 
so muB man es also reoht weit naoh auBcn ziehen oder 
aber die Miindung der Form en ins Innere  des Ofens hin- 
einsohieben. Letztere Anordnung ist zwar sehr bcquem, 
hat indessen den Naoliteil, daB m an <len nutzbaren Baum  
des Hoohofens bedeutend rerm indert, und daB m an bei 
gleiohbleibenden Abmessungen der R ast, des Kohlen- 
sacks und der Gicht das Niedergehen der Gichten ver- 
andert. Man wird daher richtiger zu einer Ycrstiirkung 
des Gestellmauerwerks naoh auBen greifen. Dieser Yor
bau kann nun, nach meinem D afurhalten, aus weiBer 
oder schwarzer Masse gćstam pft sein, oder aus Stam pf
masse mit cingetriebenen Kniippeln bestehen, ebensogut 
jedooh oder Tielleioht nooh besssr aus weiBen oder sohwar- 
zen Steinen gem auert sein. Das ist glcichgiiltig, die H aupt-

II. D r e s le r  (Creuzthal)*: Ich  habe bei den letzten 
Zustellungen in Creuzthal m it einer Ausfiihrung, die 
Sie in Abb. 4 wiedergegeben finden, sehr guto Erfolge 
erzielt. Ioh bin dabei von dem Gedanken ausgcgangen, 
daB bei einem riolitig gewiihlten A bstande des Form- 
riissels vom iiuBeren Gestellmauerwerk bzw. Boden
stein und Rastm auerw erk das Absohmelzen einm al auf- 
lioren miisse. Man h a t liierzu nu r niitig, das Gestell
m auerwerk mogliohst kriiftig zu nchmen und den Boden
stein moglichst tief zu legen. Seit der Zeit, daB M ir in 
Creuzthal dem Gestellmauerwerk eino Stiirke yon etwa 
1G00 mm geben und die Blasformen etw a 500 mm in das 
Gestell hineinragen lassen, sind w ir von Durchbriiohen 
vollstiindig versohont geblieben. Sohwierigkeiten bat 
nu r das Stiohloch und seine naehste Umgebung noch ge- 
m acht. H ier haben w ir bei der Erzeugung von weiBem 
Stahleisen leiolit Durchbriiche zu rerzeichnen, und daher 
habe ich an dieser Stelle in letz ter Zeit K iihlplatten 
aus Bronze eimnauern lassen. Unbcdingtc Notwendigkeit 
zur E rhaltung von Boden, Gestell und R ast ist eino zweck- 
entsprechendo Arinierung. W ir verwenden seit langen 
Jah ren  fiir Boden, Gestell und R ast einen kriiftigen Panzer.

A. K n a f f  (Wissen): Ich mochte es nioht unter- 
sohreiben, daB nur allein die Sohlaeke der fressende Teil

* Sohriftliohe AeuBerung.
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sei. Bei uns is t die Saohe gerade um gekehrt. W ir konnen 
es nioht auf den angefiihrten Um stand sohieben. Es 
kom m t vielfaeh lediglioh auf das zu erblasende Eisen an.

O. S o h illin g (U e o k in g en ):Ich b in m itH e rm H a rr der 
Ansioht, daB m an m it der AuBenseito des Gestells mog- 
liohst weit vom Formriissel wegbleiben muB; ob man dies 
duroh einen K niippelpanzer oder duroh f euerfestes M ateriał 
erreioht, is t vollstandig gleiohgultig. Ioh habo Oefen 
m it Kniippelpanzer im Betrieb und solche, bei denen der 
Doppelpanzer m it feuerfestem M ateriał ausgefiillt ist, 
ohne Untersohiede in der H altbarkeit des Gestells fest- 
stellen zu konnen. Dagegen glaube ioh nioht, daB die 
Schlaoke die H auptursaehe der Gestelldurchbruohc ist, 
im M inettcreyier liegt jedenfalls dio gefiihrlicho Zone 
zu tief dazu, etwa in Hohe des Stiches und darunter.

Vorsitzonder W. B r i ig m a n n  (Aplerbeok): In  Apler- 
beok h a t es sich seit Jahren  gu t bew&hrt, das Gestell 
s ta rk  zu armieren und nach einem Yorjohlago yon L iih r -

m a n n  und S u d h a u s  die Hoohofen aus kleinen, feuer- 
festen Steinen m it bindendem Mortel herzustellen. Dio 
kleinen Steino brennen sioh gu t und h a rt, daher ist der 
meohanisohe YersolileiB duroh Abrieb goring. Diese 
Steine werden m it einem Mortel, der zu 2/3 aus Soham otte 
und 1/ 3 aus Zem ent besteht, yerm auert, und man suoht 
dabei moglichst enge Eugcn zu erreiohen, dam it wenig 
sohmelzbares M ateriał yorhanden ist. DaB der Mortel 
sohmelzbar und nioht feuerfestes M ateriał ist, ist ja  
selbstycrstandlioh. Die einzelnen Steine werden nioht 
bearbeitet, wir oharieren nu r jede seohste oder siebente 
Lage in der Horizontalen. Durchbriiohe haben eigentlich 
nur in der Niihc der Stiohlooher und in  der Niiho der 
Sohlaokenforinen stattgefundon. Im  iibrigen hiilt die Saohe 
ausgezeiehnet, und ich moohte Ihnen empfehlen, diese Ver- 
suohe ebenfalls zu maohen. Sie haben dann den Vorzug, daB 
Sio dio feuerfesten Steine boliebig m it W asser anspritzen 
konnen, denn sie sind gegen W asser unompfindlioh.

Umschau.
Die Windtrocknungsanlage der Northern Iron Co.

Seit Sommer 1911 ist auf dem Hoohofenwerk der 
N o r th e r n  I r o n  C o m p a n y  zu Standish, N.Y., eine 
W indtrooknungsanlage* in Betrieb, dio aus dem Grundo 
von Interesse ist, weil sio im Gegcnsatz zu den bisher ge- 
bauten Anlagen nicht vor der Gcbliisemasoliine, sondern 
hinter ihr in die W indleitung eingesohaltet ist und m ithin 
erst der gepreBten L uft dio Feuohtigkeit entzieht.** Der 
Trocknungsvorgang ist zweistufig und wird duroh 
direkte Bcriihrung m it Wasser und tiefgekiihlter Salzsole 
herbeigcfuhrt. Die Anlage ist fur run.l 5G0 obm Wind 
in der Minuto bereohnet. Im  Sommer, wenn das zur 
Yerfiigung stehende Bachwasser eine T em peratur von etwa 
1G° C hat, wird im ersten Kiihler eine Abkiihlung von 
27 0 Cf auf 18 0 C erreioht, dio im zweiten Kuhler m it 
Hilfe der tiefgekiihltcn Sole bis auf — 2 0 0  herunterge- 
braoht wird. Bei einer Fressung von 0,70 a t  Termindert 
sioh der Feuohtigkeitsgehalt des Windes yon 19 g auf 2 g 
im Kubikmeter.

Dos Abkuhlon nach der Kompression h a t den Vorteil, 
daB dio Anlago weniger umfangreioh, und uifolgedessen 
die zum Betrieb erforderlicho Dampfmengo geringer ist 
ais bei allen bisher erbauten Windtrooknungsanlagen. 
Je  groBer die zur Yerfiigung stehenden Wassermengen 
sind, desto wirkungsvołler kann der erste K uhler arbeiten, 
desto geringere Feuohtigkeitsmcngen ha t dio zweite Stufe 
zu iiberwinden, desto kleiner konnen die Abmessungen 
der Gefrieranlage fiir dio Solo gcwahlt worden. Dam it 
ist auch ein Sinken der Ansohaffungs- und Betriebskost-en 
m ittelbar Yerbunden. Ungewohnlich kaltos Wasser ist 
dazu gar n icht erforderlich, es geniigt im allgemeinen 
die normalo Som m ertemperatur des FluBwassers Yoll- 
kommen.

Bei der naoh dcm Ammoniakyerfahren arbeitenden 
Gefrieranlage werden die Pum  pen m it Ausnahme der 
Ammoniakwasserpumpen m it Abdampf betrieben. Be- 
merkenswert ist vor allem das geringe Platzbedurfnis der 
Anlage, die in  einem sioh ans Masohinenhaus anlehncnden 
Bau von 18 X 9 m Grundfliiche untergebracht ist. Die 
Pumpon fur Wasser, Salzsolo und Ammoniakwasser, 
der Baudelotkuhler der Gefriervorrichtung und der Ein- 
dam pfapparat fiir dio Solo sind im ErdgesclioB, die beiden 
Kuhler der eigentlichen Trocknungsanlage, dio Einrioh- 
tungen zur Kondensierung des Ammoniakwassers, zur

* Iron Ago 1912, 25. April, S. 1022 ff.
** St. u. E. 1906, 1. Juli, S. 787. Lufttrockenapparat 

von Steinbart, der diese Anordnung zuerst vorsah.
f  Im  Originalaufsatz ist 180 0 F  =  82 0 G angegeben, 

was m ir auch fu r dortigo Yerhiiltnisse etwas zu hooh zu 
sein soheint. Es wird s ta tt  ISO 0 80 0 F  =  27 0 C heiBen 
miissen.

Ruokgewinnung der yerbrauohten Kiihlfliissigkciten usw. 
im zweiten Stookwerk untergebracht.

Die Ton der Geblasemaschine kommendo L uft geh t 
durch den ersten, etw a 15 m langen Kuhler, von hier durch 
einen auBerlialb des Gobaudcs liegenden Doppelkriimmer 
zu dem rund l i m  langen zweiten K uhler und wird dann zur 
Kaltw indleitung zuriickgefiihrt. Dio Einteilung der beiden 
Kiihler in yerschiedene Kam mern, die jedesmal einen 
Wasserabscheider tragen, ermoglicht eino Yolligo Aus- 
nutzung des Kiihlwassers. Ein CJuecksilbcrtliermometer 
und ein W iderstandstherm ometer gestatten ein stiindiges 
Ablesen der erzielten Endtcm peraturen im Maschinenlłaus, 
in dem auBerdem ein Sohreibthermometer aufgestellt ist.

Das Wasser und die Sole flieBen aus den Kiihl- 
kammern in Sammelbeoken, dereń AbfluB sioh selbsttatig 
regelt. Das verbrauohte Wasser wird ais Kiihlwasser 
ara Hoohofen yerwendet, die Solo flieBt iiber einen Kuhler 
und wird dann zur Kam m er zuriiokgepumpt. Duroh dio 
stiindige Aufnalimo der Luftfeuchtigkeit wird die Salz- 
losung allmahlich iminer wasserreiohcr, weshalb das iiber- 
sohiissige Wasser duroh Erhitzcn entfernt, dio dabei m it 
Yerdampfende Solo aber durch einen kleinen K ondensator 
wiedergewonnen wird.

In  einer Zahlentafel geben zusammengestcllte Bc- 
triebsangaben vom 1. April 1912 AufsohluB iiber die ab- 
gelesenen Feuohtigkeitsgehalte des Gebliisewindes (2,1 bis
3,2 g/cbm ), die Pressung und die Tem peratur des ge- 
trockneton Windes ( l° b is 3 ° C ) , Zahlen, die m it den theo- 
retisch orreohneten gu t iibereinstimmen.

Aus einer weiteren, Yom 6. April 1912 stammenden 
Tafel ist zu ersehen, wio man den Gang der Geblase
maschine naoh der Tem peratur der angesaugten L uft 
stundlioh regelt, um moglichst dio gleiohen Windmongen 
in den Hochofen einzufuliren. F iir eino angenommene 
N orm altem peratur, in diesem Fallo 10° C, wurdo eine 
bestim m te Drehzahl der Maschine festgesetzt, die bei 
steigender Tem peratur erlioht und bei sinkender ermaBigt 
wurde. Aus dem Betrieb ergab sich aber, daB eine hiiufige 
Aenderung des Masohinenganges nioht erforderlich ist; 
wohl wurde festgestellt, daB die Masohine Nr. 1, die 
auBerhalb des Masohinenhauses ansaugte, oftor zu regeln 
war ais die im Geblśiseraum ansaugende Jlasohine Nr. 2.

Die ganze Trookenanlagc erfordert zu ihrer Bedienung, 
die sehr einfaoh ist, auf jeder Sohioht nur einen Mann 
und kann bezuglich der Betriebskosten den Vergleich 
m it jeder anderen B auart aushalten, wahrend sich dio 
Anlagekost-en infolge der E igenart der Gesamtanordnung 
nur auf einen Bruohteil jeder andern Anlage stellen.

In  ahnlioher Anordnung ist eine Ausfiihrung fiir eine 
Leistung yon etwa 1150 obm/min geplant, bei der 
ebenfalls die Gefrieranlagen in sehr geringen Abmessungen 
yorgesehen sind. Die Kiihlkam mem  sind ais Tiirme aus- 
gebildet und m it einem ringformigen, m antelartig ange-
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ordneten Róhrensystem umgeben, welches den Zweok liat. 
die abgekuhlto L uft duroh Beruhrung m it der AuBenluft 
yor dem E in tr itt  in dio W inderhitzer wieder bis zu einem 
gewissen Grade zu erwarmen. Bei den bisher gebauten 
Trookenanlagcn hatto  dio abgekuhlto L uft auf dem ver- 
hiiltnismaBig langen Wego von der Kuhlanlago iiber dio 
Geblasemasohino zu den W inderhitzern goniigend Ge- 
logenheit, wieder einen gewissen W armegrad zu erreiohen.

Im  iibrigon yersprioht man sich von dieser neuartigen 
Anlago ihrer geringen Kosten halber einen weiteren Auf- 
schwung in der Ver\vendung getrockneten Gebliisowindes.

O. H6U.

Das Wesen der Flamme.

Eino B etrachtung dor pliysikalisehen und ohomisohen 
Yorgango bei der Yerbrcnnung fester und gasformiger 
Brennstoffo war der In h a lt eines Vortrages, den G. D io li- 
m ann  im Teohnisohen Verein zu Riga gehalten liat. 
Der Vortrag ist u n ter dom Titol: „Uober das Wesen
der Flamme unseror teohnisohen Feuerungen“  in dor 
Rigasclien Industrie-Zeitung* yeroffentlicht und re rd ien t 
wegen der Durohgeistigung der Beobaohtungscrgobnisso 
und der Klarlieit der Eolgerungen groBte Beachtung. 
Bei der Verbrcnnung praktisoh remen Kohlenstoffs ver- 
einigt sich dieser m it dom Sauerstoff der L uft zu Kohlen
saure und ontbindet dabei Wiirme; danoben wird duroh 
dio Glut eine m ehr oder m inder starko Liohtersoheinung 
hervorgerufen. Gleichwohl wird un ter „Eeuer“ in ublicher 
Wortanwendung etwas anderes yerstanden, was dem ge- 
sohilderten Vorgang fehlt, niimlich das Flackern und 
Ziingoln der Flammo. Donn unsoro gewohnliohcn Brenn
stoffo onthalten auBcr festem Kohlenstoff nooli organisoho 
Verbindungen von Wasserstoff m it Kohlenstoff und 
Sauerstoff, dio sioh beim Erhitzen in brennbare Gase zer- 
legen, dereń Raummengo dio des rohon Brennstoffs um 
cm Vielfachcs iiberstcigt. Jedes einzelno Brennstoff- 
stiiokohen wird also beim Erhitzen auf dio Vcrbrcnnungs- 
tomperatur zum E ntstehungsort einer Gasatmosphiire, 
die, abgesehen yon anderon Einfliisson, das Brennstoff- 
teilohen allseitig umgeben miiBte. In  W irkliehkeit aller- 
dings liegt infolgo des Auftriebs der heiBen Gasmasse 
das Brennstoffteilohen am  Grunde einer kegel- oder 
birnenformigen Gasansammlung.

Der Yortragende sohaltet hier eine kurze Betraohtung 
iiber dio praktisoh erzielbaron Verbrennungstem peraturen 
der teohnisohen Heizgaso oin und erinnert daran , daB 
das anseheinend so harmloso Kohlenoxyd m it einem 
Heizwert von 30G3 W E/obm  dem hochwertigen Aethylen, 
dessen Heizwert 14 000 W E/obm  ist, in dor Verbrennungs- 
temporatur, die fiir beido 19000 betragt, gleiohkommt 
und den yielgepriesonen W asserstoff, dessen Verbrennungs- 
temperatur 1800 0 ist, sogar h in ter sioh liiBt. (In allen 
Fiillen Yerbrcnnung in atm . L uft yorausgosetzt.) Dio 
Ursaohe ist bekanntlich dio Zerstreuung der Wiirmo- 
energic an die Masso der Verbrennungsprodukte, dio fiir 
die Volumenemheit beim Kohlenoxyd geringer ist ais bei 
den beiden anderen.

Es handelt sioh nun daruin, zu wissen, wio dio Ver- 
bronnung jener Gasballen zustandokommt. F iir die 
Beobaehtung wablt Dichmann brennendes Leuchtgas. 
J r itt  dus Gas in sohwachem Strom  aus einer runden, 
nioht zu kleinen Ocffnung, uber der es entziindet wird, 
so bildet sich iiber der Óeffnung eino Kuppo, dic die 
Grenzflaoho bildet zwisohen Gas und Luft. W ird dio 
Gasgesohwindigkeit groBer, so wird auoh dor Luftbedarf 
groBer, und da der Verlauf der Yerbrennungsreaktion 
unter bestimmten Umstiinden iiber eine bestim m te Go- 
sohwindigkeit nioht hinausgehen kann, geniigt dio Kuppo 
von yorhin nioht m ehr ais Verbrennungszone, sio muB 
Tielmehr groBer werden, und der Gasstrom rag t nun 
wio ein Strahl in die L uft hinein. Entspreehend der

* 1912, 15. Januar, S. 1/5; 31. Januar, S. 17/20;
15. Februar, S. 33/5; 29. Februar, S. 49/51; 15. Marz, 
S. 65/7.

Steigorung der Gasgeschwmdigkeit muB also in der Praxis 
auoh der Vorbrennungsraum groBer werden, sonst kann 
dio Vorbronnung aufhoren, dio R eaktion wird gleiohsam 
weggeblasen.

Durch Priifung m ittels oines duroh einen brennendon 
Gasstrahl gesteokten Eisenstabes ergib t sioh, daB eine 
W armeentwioklung nur am iiuBeren Umfang des Gas- 
strahls, an der Verbrennungszone, sta ttfindet, wahrend 
der innero Teil des S trahls weniger warm und offenbar 
ohne Verbrennungsreaktion ist. Dichmann prazisiert auf 
Grund dieser Boobaohtungen abweiohcnd yon der ub- 
liohen Ansioht, daB die Flamm e gliihendes, und zwar durch 
seino eigeno Verbrennung gliihendes Gas sei, den Begriff 
Flamm e also: d io  F la m m o  i s t  n i c h t s  a n d o re s  a is  
d ie  b re n n o n d o  H iille  e in o r  M asse , e in e s  S tro m e s  
o d e r  o in e s  S t r a h le s  b r e n n b a r o r  G ase.

Dio W iirmeentwicklung an der iiuBeren Hiillo liat nun 
mehrerloi W irkung. Einm al ru ft sie rein iiuBorliohe 
Strom ungen m ittels des Auftriebs waoh: dio Flammo 
flaokert. Dann teilt sie sich dem inneren Gebiet des Gas- 
strahls m it, dehnt die Gasmasso aus und zersetzt un ter 
Um standen dio im Gas enthaltonen Kohlenwasserstoffo, 
bo daB sioh Kohlenstoff absoheidet, dor un ter Lichtwirkung 
an der Verbrennungszone yerbrennt, falls nioht duroh 
ktinstlicho Abkiihlung hier seino EntzUndungstem peratur 
untersohritten wird. Sodann wird durch die Warme- 
wirkung dio Diffusion zwisohen Gas und L uft orhóht. 
Eigentlioh muBte die brennende Grenzfliicho sehr diinn 
sein, da ja  an jeder Stelle der Flacho n u r ein Gasmolekiil 
in R eaktion ist. In  W irkliehkeit aber besteht der UniriG 
der Hullo aus einor Unzahl winzigor Gas- und Luftstrahlen, 
dio durch dio Verbrennungsorzougnisso hindurchdiffun- 
dioren, wodurcli die Hullo eino gewisse raumlioho Aus
dehnung orfiihrt.

In  der gesohildorten Weiso yerbrennt natiirlich auch 
das Gas, das durch die Erhitzung des rohen Brennstoffs 
sioh entwiokelt. Es bleibt also nooli dic Yerbrennung 
des festen Ruokstandes, dio haufig zwar uber dem Umweg 
des Kohlenoxyds, also dor Brenngasbildung, yerlauft. 
F iir das Studium  der Verbrennungserscheinungcn ist 
solilieBlich noch das Yerhiiltnis der in den fliiohtigen 
Bestandteilen steckenden Warmemcngo zu der des festen 
R uckstands beaohtenswert. F iir „Steinkohlo" (welcbe 
Arten mmeralisoher Kohlo gem eint sind, ist nioht an- 
gogeben) soli dio in den Gasen enthalteno Wśirnieinonge 
etwa oin Viertel des gesamten Hoizwertes betragen. 
Dieses eino Viertel brauoht keineswegs an dem Orto frei- 
gem acht zu werden, wo der Brennstoff entgast, sondern 
dies kann entfcrn t dayon geschehen, ja auoh der Wiirme- 
inhalt des festen Ruokstandes kann yermoge der Luft- 
gasbildung transportiert werden.

Wio kommen dicse Beobaehtungen nun einer Deutung 
der Vorgiingo in unseren fouerungsteclinisclien Anlagen 
zu Hilfe? Es ist fiir den Feuerungsm ann reizyoll, den 
Erorterungen Diohmanns daruber zu folgen.

W ird der ganze W arm einlialt des Brennstoffs an ein 
und derselben Stello entbunden, so haben wir die ein- 
fachste Feucrung, etw a eine naoh A rt des Sohmicdefcuers. 
Jedes Brennstoffstiiokohen sendet seino Gasatmospha.ro 
aus, dic augenblioklioh yerbrannt wird. Es cntstchen 
also innerhalb der Brennstoffschioht zahlloso brennende 
Hiillen, so daB hier ohne Zweifel die hohen Tem peraturen 
herrsehen mUssen, die aus der N a tu r des Gases sioh er- 
geben. Denn obwohl jedo der yielen einzelnen Gasatmo- 
sphiiren ihre eigeno Luftatmosphiire yerlangt, um wirklich 
augenblioklioh yerbrennen zu konnen, eine soloho Feuerung 
also m it hohem LuftiiberschuB arbeiten muB, kom m t in 
der einzelnen brennenden Hiille doch n u r immer dio be
stim m te Anzalil Gas- und Sauerstoffmolekule zur Wechsel- 
wirkung, die der Verbrennungsvorgang erfordert. Folglich 
herrscht hier auch dio Tem peratur, die dieser Weohsel- 
wirkung allein entspricht. E rst nach dom Verloschen der 
brennenden Ilulle yerteilt die Masse der Yerbrennungs- 
produkto, zu denen auch der LuftiibersohuB rechnet, 
die W arme, so daB zwischen der Tem peratur innerhalb
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dor Brcnnstoffsehicht und der des Stromca der Yerbren- 
nungsgase iiber der Brcnnstoffsehicht ein erliebliohes Ge- 
fiille bestehen muB.

Dio Tem peratur der Yerbrennungsgase steig t m it 
Abnahme des Luftiiberschusses, den m an praktisch durch 
eine starkcrc Brennstoffsohieht auf dem R ost crzwingt. 
Die Mischung von Gas und L uft ist dann m ehr crsohwert, 
und noch in den aufstcigenden Yerbrennungsgasen sind 
Gasballen enthalten, die im Stroni der Abgase yerbronncn, 
wenn der Sauerstoff an sie herangekommen ist. %Vir<l 
die Brennstoffsohieht noch hoher gemaoht, so ist des 
erschwerten Luftdurchganges wcgen der Saucrstoffbedarf 
n icht ganz gedeckt, es muB sokundiire L uft zugcfiihrt 
werden-; wir habeu die Halbgasfcuerung und bei ge- 
steigerter unyollkommener Verbrennung auf dem B ost 
die Generatorgasfeucrung. Die Wiirmewirkung im Ycr- 
brennungsraum  wird dann meistens erhoht duroli Regeno- 
rierung der Abhitze. Sowohl das Gas der Halbgasfcuerung 
wie das Gcneratorgas werden der Yerbrennungsstello zu- 
gefiihrt, dort m it L uft gemischt, soweit letzteres bei der 
Mengo von Gas und L uft moglich ist, so daB der ver- 
einigte Strom  aus rciner Luft, reinem Generatorgas, in 
Yerbrennungsreaktion befindlichen Teilen beider und aus 
Yerbrennungserzeugnissen besteht. Diese „Fl&mme" 
vortcilt sich im Ofcn, dio Yerbrennung kann ziemlich 
Tollkommen sein, wenn auch wegen der Ycrmischung 
brennender Gasballen m it yorbrannten Gasen und infolge 
des dauernden Wiirmeentzuges duroli die zu erhitzenden 
M aterialicn die hochste Tem peraturw irkung nioht erzielt 
werden kann.

Wo aber die hoohsten Tem peraturen zum Schmelzen 
sehwerflussiger Metalle verlangt werden, da  muB die 
Flamm e wieder den C harakter der „roinen" Flammc 
annehm en, also wieder zur brennenden Hiille inm itten 
cinor Luftatmosphiire werden; und zwar muB sich dio 
brennendo Iliillc, um iiberall ihre Warnio hinzutragen, 
vom Ein tri t t  in den Sohmelzraum bis zum A ustritt aus 
diesom erstrccken. Deshalb wird bei solehen Oefen das 
Gas m it Geschwindigkeitcn durch den Ofen gejagt, dio
10, 20, ja  50 m i. d. sek betragen. Yon einem „Mischen“ 
des Gases m it der L uft kann dabei kaum  die Rcde sein, 
dio L uft h a t yielmehr dio Atmosphare im Ofenraum zu 
bilden, 111 der der Gasstrahl verbrennen kann.

A. Roilzheim.

Versuche zur Klarstellung des Einflusses der Spannungen, 
welche durch das Nieten im Materiał hervorgerufen werden, 
und die der Entstehung von Nietlochrissen Vorschub 

leisten konnen.

Ueber die obigen, yon C. B a c h  mul R. B a u m a m i 
ausgofiihrtcn Yersuclie* sei folgendes wicdergegeben:

Infolge der Abktihlung der warm gosehlagenen Niete 
zielien sich die Niete zusammen, wodurch in den Schiiften 
eine Achsialkraft au ftritt, welche die zu yernietenden 
Teilc aneinander preCt. W ird bei der SchlieBkopfbildung 
des Nietes von der Nietmaschine ein zu hoher SchlieBdruck 
ausgeubt, so pflanzt sich dieser aehsial auf die Niete 
AUSgoiibte SchlieBdruck 111 radialcr E ichtung fort. Hier- 
duroh konnen Ueberanstrengungen des Materials an der 
Lobhlcibung und dam it Nictloclirissc eintreten. Baumann 
h a t zuiiiichst den in dieser Beziehung wirksamen EinfluB 
der GroBe des SchlieBdruckes erm ittelt. Dio in den 
Nieten bei der Anwendung versehieden hoher SchlieB- 
drtickc infolge der Abktihlung auftretende Achsialkraft 
wurde aus der federnden Yerkilrzung der Niete gemessen, 
dio e in tritt, wenn das den Nietschaft umgcbende Materiał 
der vernietcten Bleehe entfernt wird. Verwendet wurden 
Niete von 28 mm Durchmesser und SchlicBdrticke von 
15 000 bis 140 000 kg. Die Versuche zeigten, daB bei sa tt 
aufeinander liegenden Bleclien die Achsialkraft im Niet- 
sehaft etwa zwej D rittel der Spannung an der Streckgrenzc

betriigt und hi kcinor Weise von der GroBe des SchlieB
druckes abhangt. Es ergaben sogar Versuclie, bei denen 
durch Einziehcn ciner rotwarm en Scliraubc a n sta tt des 
Nietes der SchlieBdruck gleicli Nuli geinacht wurde, eine 
groBere Achsialkraft ais Versuchc initN icten, die mitgroBem 
SchlieBdruck liergestcllt wurden. Auf Grund der Vcrsucho 
wird daher ompfohlen, den SchlieBdruck nicht groBer 
zu wahlcn, ais lediglich fiir dio SchlieBkopfbildung und 
fiir das Zusammenziehen klaffender BIccho erforderlich 
ist. Bei der verw'endoten Nietschaftstarko von 28 mm 
gentlgte hierfur ein SchlieBdruck von etwa G500 bis 
8000 kg/qcm  des Nietscliaftes. GroBere SchlicBdrucko 
ycrursachen in den Blechen leicht unzulassig hoho Bean- 
sprucliungen, ein Uebersehreitcn der Streckgrcnze, Niet- 
lochrisse, Vonverfungen der Bleche und ein Eindringen 
der Nictkopfc in  dio Blechoberfliichc. An sehr lohrreichen 
Abbildungcn werden derartigo gcfahrlicho Folgcn zu hoher 
SchlieBdrucke yorgefuhrt.

W eitere Vcrsuchc crstreckten sich auf die erforderliche 
Zcit, wahrend wclclier der SchlieBdruck aufrecht erhalten 
werden muB, um bei der spateronAbktihlung einegentigende 
Achsialkraft im Nietschaft zu erhalten. Es zeigto sieli, 
daB bei obenen, sa tt aufeinander liegenden Blechen der 
SchlieBdruck unm ittelbar nach der Kopfbildung entfernt 
werden konnte, ohne daB dadurch die Achsialkraft im 
Scliaft vcrringert wurde. Bei gewolbten, nicht sa tt 
aufeinander liegenden Blechen, wie sic sehr hiiufig den 
wirklichen Verhaltnissen bei K onstruktionsteilen ent- 
sprechen diirftcn, muBto jedocli, um spiiter eine normalo 
Achsialkraft im Nietschaft zu erhalten, der SchlieBdruck 
in seiner vollcn GroBo so lango aufrecht erhalten blciben, 
bis die Niete sich soweit abgekiihlt hatten , daB sie einem 
Auseinanderfedern der gewolbten Bleclio widerstchen 
konnten. Hierzu war eine Dauer des SchlieBdruckes von 
etwa ciner Minutę erforderlich. Bei gekiihltem SchlicB- 
kopfstempel dtirfto auch schon eine geringerc Dauer des 
SchlieBdruckes gentigen.

Die Lange der Nictscliiifte beeinfluBt dio Achsial
kraft in der Weise, daB sie m it wachsender Schaftliingc 
zunimmt. Bei 15 cm langcn Schiiften erreichtc die Achsial
k raft nahezu die Spannung an der Streckgrcnze. Ver- 
gleichendi’ Ycrsuche, bei denen Niete m it liingerem Schaft 
vor dcm Einziehcn auf ihror ganzen Liinge oder nur am 
SclilieBkopfcnde angcwarm t wurden, ergaben, daB liier- 
dureh dio GroBe der Achsialkraft im Nietschaft nicht 
beeinfluBt wird. Es neigten jedoch die Sotzkopfe der nur 
teilweise angcwarmtcn Niete zum Abspringen, was auf 
dio Sprodigkcit des Materials bei cintretender Blauwarme 
zuruckzufilhren sein dtirfto. 2 t .'3 "3 -  Preuji.

Eine neue Substanz zur Erhóhung der Festigkeit von 
Portlandzement.

Boi der Trockenreinigung der Giclitgaso nach dcm 
Verfahrcn Halbergerhiltte-Beth* wird der Gichtstaub 
bckanntlieh in Staubform  abgeschieden. Dieser Gas- 
filterstaub h a t das Interesse der verschiedenstcn Industrien 
erweekt und diirfte bei der Kostenbcrcchnung der Gas- 
leinigung von Bedcutung sein.

Ferd. M. M eyer** h a t nun den Gasfilterstaub vom 
S tandpunkt des Zementfachmanns aus untersucht. Dieso 
Arbeit schien anfiinglich keino gQnstigen Ergebnisse zu 
vcrsprechen, donn friihere Ycrsuche m it dem in den 
Gasleitungen zwischcn Hochofen und Gasreinigung ab- 
geschiedenen Staube hatten  eine bedeutendo Verschlech- 
terung der Festigkeitseigenschaften, und zwar besonders 
der Druckfestigkcit, ergeben. Zahlentafel 1 g ib t eine 
Vcrsuchsreihe m it einem Portlandzem ent A m ittlerer Goto 
wieder, wahrend Zahlentafel 2 dio entsprechenden Ergeb
nisse bei einem besseren Zcment D zeigt. In  beiden 
Fiillen hat der Zusatz yon Gicht3taub stark  verschlechternd 
gewirkt. Vor der Ycrwendung solches Staubes bei der 
Betonbereitung ist also zu warnen.

* Zeitschrift des Vcreines deutscher Ingenieurc 1912,
23. Nov„ S 1800/5.

* St. u. E. 1911, 9. Febr., S. 229/32.
** Tonindustrie-Zeitung 1912, 30. Nov., S. 1883/5.
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Zahlentafel 1. P o r t l a n d z o m o n t  A u n t e r  Z u s a tz  
w e c h s e ln d e r  M o n g e n  v o n  G i c h t s ta u b .

28 Tag e
7 Tnge

Auf-gangsinatcrial
W asser-

lagcrung
W asscr-
lagerung

koiubi-
n lcrtc
Lngc-
rung

Z ng Zur D ruck Zug T)ruck

Portlandzeinect A 1 6 ,5 23 224 38 285
%

G ichtstaub a 5 16,7 23 150 39 210
10 15,6 21 144 38 200
20 15,8 23 133 33 173

>, b 5 16,0 22,5 197 39,5 242
10 10,0 21,7 170 32 214
20 16,0 22,5 — 30,4 181

,, c 5 16,5 23,7 187 32,2 235
10 16,1 21,6 149 29 176
20 14,1 20,0 132 30 173

<1 5 ' 15,6 23,7 212 38,7 262
10 18,0 23 192 33 232
20 18,0 20,2 160 30 193

,, e 5 15,8 20,6 200 37 234
10 14,2 20,0 109 31 202
20 14,0 19,0 130 30,5 181

Z ahlen tafcl 2. P o r t l a n d z e m c n t  D u n t e r  Z u s a tz  
w c c h s e ln d c r  M o n g e n  v o n  G i c h t s t a u b .

28 Togo
7 T age

Ausgangsmaterifc! W asscr- W asser-
kornbi- 
n le rte  i

lagcruag Jagerung Lase- ;
rung j

Zug Zug D ruck Zug Druck;

Portlandzemen t D 25 32,2 350 45 402

G ichtstaub a
%

5 26,5 31 323 42,6 345
10 26 32,7 285 35,5 297
20 20,5 33 261 33,6 2S6

b 5 26,2 32 333 37,6 340
10 25 32,6 300 36,2 321
20 18 27,8 258 32,6 280

„ c 5 26 33 292 38,5 332
10 22,5 32,4 282 36,6 315
20 22,0 27,2 235 33,6 283

d 5 26,5 35,6 283 41,2 347
10 25,6 33,2 240 37,6 312
20 25,0 30,2 219 35 285

,, o 5 26,5 30 280 37,3 300
10 24 27,6 272 35 312 |
20 25,5 28,3 237 32 300

Zahlontafel 3. P o r t l a n d z e m e n t  u n t e r  Z u s a tz  w e c h s e ln d e r  M o n g e n  v o n

G a s f i l t o r s t a u b .

A usgangsm atcrial

i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 Tage 

L uftlagerung 

Zug 1 TJruHę

Luffclagerung 

Zug j Tirrtck

28 Tage 
kom bin ierte  

Lagerung 
Zug | D ruck

W asser 

Zug | D ruck

re iner G asfiltorstaub 3,5 _ 5,5 4,0 _
re iner P o rtlan d 

zem ent ................... 25,5 282 34 347 42,2 445 36 406
m it 10 % G asfilter- 

s t a u b ...................... 32 331 48 474 37 372 42 438
m it 20 %  Gasfilter- 

s t a u b ...................... 27 340 43 485 29 379 36 429
m it 30 %  Gasfilter- 

s tau b  .................. 27 324 41 566 30 398 33 455
m it 40 % Gnsfiltcr-

____
330 32 330 39 474 38 376

Der zu den folgenden 
Vcrsuchen yerwendeto Gas
filtorstaub stam m to von der 
Halbergerhutto her. Der 
Staub bildet ein auflerordent- 
lich fcinos Pulver, wclches 
auf dem 5000-Masclien-Sicb 
keincn und beim Sehliimmen 
mit 1 mm Geschwindigkoit 
nur 0,8 %  Rtickstand hinter- 
liiBt. Das Litergowiclit bc- 
tragt cingolaufen nur 210 g, 
cingeriittolt 316 g, das spe- 
zifischo Gewieht dagegen 
2,37. Die Analyse orgab:
Unloslioh. Rilckstand 0,6 %
Liisliehc Kioselsauro 29,8 ,,
Loslicho Tonerde . . 20,1 ,,
K a lk ..........................22,5
Alkalien 
Schwefel

Ueber die Entstehung dieses Staubes im Hochofen ist 
nichts Sichcres bekannt. Das Produkt bildet sich ent- 
weder durch Verdampfung der Sohlacke vor den Eormon 
oder durch Vcrbrennung von Metalldampfen. Auf jedon 
Pall ist der Staub ais eino nicht granulierte, kalkarmo 
Schlacke aufzufassen, welche auf Portlandzem cnt nur ais 
Ballast wirken muBto. Hochstons w&ro nach den Ver- 
suehen von D y c k e rh o f f  anzunohmon, daB cin Zusatz 
bis zu 10 %  dio Zugfestigkeit erhohen wurdo, wio dies 
bei allen feinstgemahlonen Korpern der Fali ist.

Die mit drei Gewichtsteilen Sand und 180 g Wasser 
nach den Vorschriften fiir dic Prufung von Portlandzomont 
''ingeschlagcncn Proben lioferten aber oin Uberraschondcs 
Ergebnis, wio Zahlentafcl 3 zeigt.

Danach liegen hier Ergebnisse vor, dio allo Erwartungen 
weit ilbertreffon. Eino Hoohofonschlacke, welcho dio 
Festigkeit, besonders auf Druck, derartig erhoht, ist bisher 
nicht bekannt.

Yerfasser erortert zum SchluB, daB eino Beimischung 
von Gasfiltorstaub m it den heutigen Untersuchungs- 
yerfahren nicht zu entdecken ist.

Vor ubertriobonon Hoffnungen und Befurcktungen, 
welche sich in dor Zementindustrio an dieses P rodukt 
knilpfen konnten, ist allerdings zu warncn, denn auch 
nach dor Einfuhrung der Trookcnreinigung fur dio gesainto 
in Deutschland crzcugto Gichtgasmengo konnte die Pro- 
duktion an Filterstaub hochstens auf 10 %  der heutigen 
Portlandzom ontfabiikation steigen.

Aus Fachvereinen.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

K o k ere ik o in m iss io n .

Die 1. Sitzung der von dom Yeroin deutscher Eisen- 
htlttenleuto und dcm Bergbauliehen Verein in Essen 
c>ngesctztcn Kokeroilcommission fand unter auBorordent- 
feh zahlreicher Beteiligung am 30. Noyember 1912 in 
IJusseldorf s ta tt mit folgender Tagcsordnung:

1. Ueber das Absaugcn der Rohgaso bei dem Koksofeii- 
betrieb (B erichterstatter: Hutteninspektor E. J e n k -  
n e r ,  H ubertushuttc, O.-S.).

2. Ueber die Zersetzungstemporatur von Koksofcngas 
(Berichterstatter: Professor O. S i m m e r s b a c h ,  
Breslau).

3. Ueber dio Yerfahron zur Untersuehung des Stahl- 
werkstcers (Berichterstatter: Dr. R. W c iB g o rb e r, 
Duisburg- Meidorich).
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4. Neuęro Untersuchungen ubor dio H arto dos Kokses 
(Berichterstftttcr: Professor O. S i m m e r s b a c h ,  
Breslau).

5. Ueber dio Nutzbarm achung des Stickstoffs der 
Kohle i n Form von Ammoniak (B erichterstattor: 
Kokcreichef Dr. W. H o c k c l, Bruckhausen-Rhoin).

(i. Ueber dio Vorteilo dos dirokten Verfalirens zur 
Gowinnung yon Ammoniumsultat gogonUbor dem 
alten indirokten Ver£ahron (Berichter3tattcr: Kokerei- 
chef C. H e c k , Alsdorf).

7. Dio Gowinnung von schwofolsaurcm Ammoniak
mit Hilfo des in dom Koksofengas enthaltonon 
Sohwofels (Borichterstattcr: Httttoninspektor J .
R e ic h e l ,  FriedenshUtto, O.-S.).

8. Uober Mischanlagon filr Kokskohlcn (B erichterstattor: 
Betriebsleitor Dr. Pr. K o r to n ,  Oberhausen).

9. Ueber dio Fiirbung des Ammoniumsulfats (Bericht- 
erstatter: Ohomikcr K. L eo , Wattcnschoid).

Der Geschiif tsfUhrer des Vercins, 2)r.'Qng. E. S c h r o d t e r, 
eriiffncto dio Sitzung mit folgenden Ausfuhrungen:

„Jl. H .! Es ist mir eino groBe Frcudo und hoho 
Ehre, Sio houto im Namen dos Vorstandes und der Go- 
schiiftsfUhrung dos Vereins deutscher EisonliUttcnlcuto 
hier herzlich willkommen zu hcifien und Ihncn sowio 
den von Ihnen yertretonon Kokoreion und Werken fiir 
Ihr Erscheinen und das uns dadurch bewiosene Interesso 
vcrbindlichst .zu dankon.

Wio Ihncn bekannt, liegt dio uns aus der Praxis 
zugogangeno Anregung, einen neutralcn Bodcn zu schaffen, 
auf dom die Kokerei- Ingeniouro und -Chemiker gclegont- 
lich zusammenkommen konnen, um tcchnisch-wissen- 
schaftlicho Fragen aus ikrom Fachgobietc gemeinsam zu 
erortern, schon mchrero Jahro zurttok. Es sind bereits 
etwa Bcchs Jahre her, daB Herr Dr. W o llo n w c b o r 
einen diesbezUglichen ausftthrlichen Bricfwcchsel m it uns 
gefUhrt hat. Die stattlicho Versammlung, mit der wir 
heute die Arbeiten der Kokereikommission gewisser- 
maBen offiziell eroffnen, ist ein vollgUltiger Boweis 
dafUr, daB wir m it dieson Bcstrebungen einem lebhaft 
empfundenen BedUrfnis der l ’raxis cntgcgongekoin- 
men sind.

Ais Sie im Miirz dieses Jahres in der letzten Sitzung 
der C h o m ik o rk o m m iss io n *  des Vereins deutscher 
Eisenhuttenleute der GrUndung einer besondoren Koni- 
mission fur Kokereiwesen allseitig zustimmten und mit 
don damals auf der Tagesordnung stchenden zwei Vor- 
tragen Ihrcs Fachgobietes eigentlicli schon dio erste 
Tagung der Kokereikommission abhiclten, hatto  ich mir 
erlaubt, in kurzeń einlcitcndcn AusfUhrungon darauf 
hinzuweisen, wcieli umfangreicho wissenschaftliche Arboit 
auf dom Gcbieto dor Verwertung der Kohle und der Kolceroi 
noch zu leisten ist. Dio W ichtigkeit und Notwendigkeit 
dieser damals von mir angedeuteten Arbeiten konnten 
nicht besser untorstriohen werden ais durch dio vor kurzer 
Zeit beschlosscne Errichtung cines besonderen I n s t i t u t s  
fttr  w is s o n sc h a f  t l ic h e  K o h lc n fo rs c h u n g , einer 
GrUndung des Kaiser-W ilhelm-Instituts, in MUlheim- 
Ruhr. Die Zeitschriften unserer beiden Vereine, dos 
Bergbaulichen Vereins und des Vereins deutscher Eisen
huttenleute, die Zeitschriften „Gluckauf" und „Stahl 
und Eisen“ , haben Sio ja  vor kurzem Ubor dio Einzel- 
heiten dieser bedeutsamen GrUndung unterrichtet; Sio 
haben dort aus dem berufencn Slunde Sr. Exzellenz des 
Herm  Wirki. Geh. R ats Prof. Dr. Emil F is c h e r  ent- 
nehmen konnon, wie Uberwaltigend die Fullo der Fragen 
ist, dio boi der Yerkokung der Kohle, der Yorwertung 
und Verarbeitung der Nebenerzeugnisso usw. noch der 
Losung harren.

lis bodarf iu diesom Kroiso nicht des Hinwoises, 
daB dio Wcge, dio ein solches von Mannern der Wissen- 
schaft geleitetcs Forschungsinstitut und unsere ICokorei-

* Vgl. St. u. E. 1912, 18. Ju li, S. 1194.

kommission, dio sioh aus Miinriern der Praxis zusammen- 
setzt, zu dem glcichen Ziclo einschlagen, auch entsprcchend 
verschioden sind. W ahrend das ICaiser-W ilholm-Institut 
dio Forschungon yon groBen Gesichtspunkten aus botroiben 
will, indom es neuo Wego zu finden sucht, um den innoron 
W ert dor Kohlo zu vermohren, wollon wir in dor Kokerei
kommission uns m it Fragen beschiiftigon, dio zwar auch 
auf dom wissonschaftlichen Gebioto liegen, aber unm ittel- 
bar aus dem praktischenB etriebe heraus gestellt werden. 
Fragen, dio, wenn auoh in ihrem eigontlichen Umfango 
zunachst enger begrenzt, fiir einen wirtschaftliehen 
Betrieb in dor Praxis aber nicht minder bedoutungsyoll 
sind und dabei gleichzcitig fUr dio groBen Gosichtspunkte 
der Foischungdio unentbohrlieho Grundlago liefern werden; 
ich erinnero nur an Verbessorungen im Betriebe und Bau 
der Koksofen, der Anlagen zur Gewinnung der Noben- 
orzeugnisse, dio wissenschaftlicho Uobcrwachung des 
Ofonbctricbes und iliro zablreichcn, zum Teil noch auf 
unsichercm Bodcn stehenden Einzcllieiton. DaB solcho 
Aufgabon am boston durch freion, gegensoitigon Meinungs- 
austausch im Kroiso erfahrener Fachgenosscn der Losung 
nabór gcbracht werdon, ist sclb.3tverstun<llich.

Infolge dringender Arbeiten war es noch nicht moglich, 
dio oinloitendcn Schritte zu tun , um Ihncn Vorschliige 
bozUglioh der Zusammensctzung eines zu grUndondcn 
Arbeitsausschusses sowie des zu wiihlendcn stiindigen 
Vorsitzcndcn dor Kokereikommission zu unterbreiten. 
Ich mochte Ihnen yorschlagen, daB wir in Vcrbindung 
m it dem BergbauUchen Verein in Essen, m it deni wir 
ja  schon bisher H and  in Hand gegangon sind, domniichst 
gemeinsam dio Yorborcitungen treffen, um Ihnen in der 
niichsten Sitzung bestimmto Vorschlagc bczuglich Zu- 
sammensotzung des Arbeitsausschusses machen zu 
konnon. Dom ArbeitsausschuB wird es dann obliegen, 
dio Richtlinion dor Arbeiten dor Kommission festzu- 
sotzen, Ihnen Vorschliigo fUr den stiindigen Vorsitzenden 
zu machen usw .“

Der Vorschlag fand allgomeino Zustimmung. Auf 
x\.nrogung von Sr.«Qitg. Schrodtcr Ubernahm dann Diroktor 
A. W ir tz ,  MUlheim-Ruhr, dio Lcitung der Versammlung. 
Darauf wurden dio einzelnen Berichto 1 bis 7 c rs ta tte t, 
an  dio sioh ein iiuBerst roger łleinungsaustauseh anscbloB. 
Infolgo der yorgeiUckten Zeit muBte die an den Berieht 7 
angoknUpfto Erorterung leider abgobroehon werden; die 
Versammlung beschloB daher, den Meinungsaustausch in 
der niichsten Sitzung fortzusetzen und ebenso dio beiden 
lotztcn Berichto 8 und 9 bis dahin zu verschioben.

Dio cinzolnon Bcriohto nobst deron Erort-erungon 
werdon in dieser Zoitschrift yeroffentlicht werden; mit 
dem A bdruek des crsten Berichtes wird in vorlicgcndem 
H eft, S. 145, begonnen.

Internationaler V erban d  fur dłe M ate ria l-  

priifungen der T ech n ik .

VI. KongreB in New York, 2. bis 7. Septem ber 1912.
(F ortsctzung  von Sei te  123.)

Der Berieht von M. H. W ic k h o r s t ,  Chicago,

Amerikanische Forschungsarbeiten iiber Schienen

beliandelto dio ron  den Eisenbahnen im Verein m it den 
Eisenwerken durchgefUhrten Versuche. Im  Jahro 1905 
war in  Amerika dic Zahl der Schienen, dio den Anforderun
gen nicht entsprachen, oder im  Betriebe brachen, auf 
einen Hóchstwert gestiegen. So niuBten auf einer Bahn, 
bei der 10 000 t  Schienen in  der Strecko verlegt worden 
waren, 22 %  wegen EindrUeken am Schienenkopf aus- 
gewechselt werden. Dieso Schienen zeigten meistens im 
Innem  des Kopfes parallel zur Liingsachse laufende 
Holilraume. Es muB jedoch berUcksichtigt werden, daB 
in 20 Jahren der spezifische R addruck sich sehr schnell 
yergróBert ha t, das Schienengewieht dagegen nur yon 
etwa 32,3 bis 37,2 auf 42 bis 49,5 kg/m  und das Tragheits- 
mornent von 624 auf 1872 cm* angewachsen ist. Ais Trager
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bctrachtet, nahmcn die Sehienen in bezug auf Festigkeit 
in gleicher Weise zu, ais der Achsdruck anwuchs, wobei 
die spezifische ZcrreiBfestigkeit ungefahr die gleichc blieb 
oder cher etwas abnahm. Der spezifische Druck jcdoch 
crhohte sich um beinahe das gleieho MaB, in welchem der 
Achsdruck zunahra, da dio durehschnittliche Breite des 
Scliicnenkopfes von ungefahr 61 auf 70 mm anwuons und 
der Raddurchmesser annahernd dersclbe geblieben war. 
Dieser Erhohung der Leistungsfahigkeit der Eisenbahnen 
stand die Bemtlhung der W erke gegeniiber, iliro Erzeugung 
zu steigern. Zwischen den einzelnen W erken entstand ein 
starker W ettstreit in betreff der Erzielung der groBten 
Liefcrmengen. Vor ungefahr fiirf Jahren  gelangte man 
dabei in Amerika zu einem Zustande, der an W ahnsinn 
grenzte. Dic Sorgo um dio Qualitiit kam  erst in zweiter 
Linie, dem Kiiufer stand nur das eine frei, derartige 
Sehienen zu kaufen oder nicht. In  jiingster Zeit ist eino 
W judung zum Besseren cingetreten, es wird mehr auf 
Qualitiit gesehen und ein gegeaseitiger Meinungsaustausch 
gepflogen. Von seiten der Eisenbahn wurden zunachst 
Untersuchungen angestellt, die im Jahre  1908 in die 
Hando der American Railway Engineering Association 
gelegt wurden. Die vorherrschende Ursache der Mangel 
scheinen Kopfrisse gewesen zu sein. Dcm Buchto man

den vólistandigcn Bericht in der erwiihnten Zeitschrift 
verwiesen. Den EinfiuB der BlockgroBe auf dio Vcrteilung 
von Phosphor stellt Abb. 1 dar. Kohlenstoff und Scliwefel 
zoigen eine ahnlicho Vertcilung. Aus diesen Diagrammen 
ergibt sich, daB dic Zone des konzentrierten Phosphors 
und dieso Konzcntration selbst m it der BlockgroBe zu- 
nchmen. Auch die sogeuannto Zone der negativen Seige- 
rung, d. h. diejenigen Zonen, in  denen Phosphor-, Kolilcn- 
stoff- und Schwcfelgehalt unter den Durchschnittswert 
sinken, nim m t m it der BlockgroBe im allgemeinen zu. 
Dies bcweist, daB die aus dem oberen Endo hergestellten 
Sehienen weichcr sind ais der durehschnittliche Stahl 
des Blockes; dic Eestigkeitsprobe bcstatigte diese An- 
nahme. I a  Abb. 2 sind dic m it der Zug- bzw. m it der 
Schlagprobe crm ittcltcn Dehnungen in Abhanyigkeit von 
der Lage der Probe im Blocke dargcstcllt. Bei der ZerreiB- 
probe zeigt das iiuBere Metali (am EuB und an der Schienen- 
kopfkante) in  der ganzen Schiene gute Ziilugkeit. Eine 
geringe Abnahme (etwa 4 % ) ist immerhin nach dem 
oberen Teile des Blockes liin festzuatcllen. Die Ergebnisse 
der Probe aus dcm Inneren des Kopfcs wcichen dagegen 
bedeutend hicrvon ab. Am oberen Blockende zeigt sich 
zunachst eine gute Zahigkeit; etwa 15 %  unterhalb des 
oberen Blockendes betrag t die Dehnung jcdoch nur 5 % ,

Abbildung 1. Einllufl der Blockgrofle au f dio Y erteilung ] 
von Phosphor.

P łiosphorgchalt in % : A  u n te r 0,70 % ; B 0,70 bis 0,80; C 0,85 
bis 1,03; D 1,05 bis 1 ,35; E 1,35 bis 1,75; F  Uber 1,75.

'O  70 20  30 9-0 SO OO 70 OO 30 700
£ n ffe rn u n j rom  oberer? Jngofem /e //? G e/y/cM sprozenfen

A bbildung 2. D ehnung von Sehienen nach der Zug- bzw. Schlag

probe an  Yerschiedenen B lockstellen.

dadurch abzuholfen, daB man den FuB stiirker dimensio- 
nierte, da man der Ansicht war, daB dieser zu dUnn sci, 
sich daher beim Walzvorgang sehr rasch abkuhlo und, 
wenn man die zur Fertigwalzung des FuBes crforderlichc 
Temperatur einhalte, der Kopf zu heiB fertiggewalzt 
werde. Neuero Forschungen zeigen, daB von dem Stand- 
punkte der Materialgttte eino hohe W alztem peratur nicht 
nachteilig ist, und daB, wenn iiberhaupt, nur wenige 
Bruche dieser Ursache zugeschrieben werden konnen. 
Der Hauptgrund lag in den Seigcmncserscheinungen. 
Unter der Druckw irkung breitet sich der obere Teil des 
Kopfcs aus, und da der innero Teil des Kopfcs bei ge- 
seigertem Materiał nicht folgen kann, en tsteh t ein RiB, 
der sich so lange vergroBcrt, bis der Bruch e in tritt. Dem 
Verfasser w irde zu Beginn des Jahrcs 1910 der Auftrag 
zuteil, vom AusschuB der bereits genannten Gesellschaft 
im Verein m it den Stahlcrzeugern dio Untersuchungen 
festzusetzen. Diesclben sind erschienen in den Proced- 
mgs of the American Railway Engineering Association 
1911, Bd. XIT, Teil 2,* wahrend die Untersuchungen aus 
dem Jahre 1911 im Jahrgang 1912 derselben Zeitschrift 
zur Vcroffentlichung gelangen. Einigo der Hauptergeb- 
msse dieser neuen Untersuchungen bringt der Verfasser 
im Torliegenden Berichte, doch werden die Fachlcute auf

* Vgl. St. u. E. 1911, 19. Okt., S. 1726/7.

um dann wieder anzusteigen. Bei der Schlagprobe mit 
Zugwirkung im FuB schwankt die Dehnung zwischen 12 
und 24 % . Bei derselben Probe m it Zugwirkung im Kopf 
ist ebenfalls ein Anwachsen der Dehnung nach dcm unteren 
Ende des Blockes zu beobachten, doch ist die Dehnungs- 
differenz groBer (8 bis 27 %). Ea besteht demnach eine 
groBe Aehnlichkeit zwischen dem Verlaufe der Dehnung, 
die sich bei der ZerreiBprobe m it Stiiben aus dem Inneren 
des Kopfcs, und jcner, die bei der Schlagprobe unter 
Zugwirkung des Kopfcs au ftritt. Demnach echeint diese 
lctztere Probe von groBerer Bedeutung fiir dio Fest- 
stellung der Zahigkeit des inneren Metalles zu sein, ais 
die Schlagprobe unter Zugspannung des FuBes, die bei 
der Uebernahme gebriiuchlich ist. Zu derselben Ansicht 
ist kurzlich auch Frem ont gelangt.

Durch die W a lz te m p e r a tu r  werden Zahigkeit und 
Durchbiegung bei der Schlagprobe kaum merklich be- 
einfluBt. Auch dic Zalil der Schliige zur Herbeifuhrung 
des Schienenbruches andert sich nicht. Ebenso verhalten 
sich Elsistizitatsgrenze und Bruchfcstigkeit. Die Deh
nung bei der ZerreiBprobe sinkt etwas m it steigender 
W alztemperatur. Am anffiilligsten zeigto sich der E in
fiuB der W alztem peratur bei der K ontraktion, dic m it 
zunehmender W alztem peratur stieg. Die aus der mikro- 
skopischen Untersuehung sich ergebende KorngroBe steigt 
mit der W alztemperatur.
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Priifung von Eisenkonstruktionen.

Nach don Ausfiihrungen von J a m e s  E. H o w a rd , 
Washington, wendet die physikaliseh- und chcmisch- 
technische S tąatsansta lt der Ycreinigten Staatcn zur 
Prufung yon Bauwerken folgende Methode an : Dic
lX’hnungen, die Konstruktionstcile infolge ruhender 
Belastung erfahren, werden m it einem beaonderen Appa- 
ra te  erm ittelt. Den Elastizitatsm odul ais bekannt voraus- 
gesetzt, lassen sich sodann die Spannungen in den yerschic- 
denen Tcilen der Konstruktion ermitteln. Der zu den 
Dehnungsmcssungen dienendc A pparat ist ein teleskop- 
artiges Instn im ent, das aus einem SuBeren Mantel oder 
Rohr und einem inneren zylindriselien Schaft besteht. 
Jeder der beiden Teile ist m it einer auf einem Konus 
sitzenden K ontaktspitze versehen, dio in kleine aus- 
gebohrte und nusgericbene Locher der Konstruktions- 
glieder hineinpassen. Die Stellung des Schaftes zum Mantel 
wird m ittels eines Schraubenmikrometers gemessen. 
Die Anordnung der konischen Spitzen sowie der Vertie- 
fungen in den Konstruktionsteilen gewahrleistet eine 
innige Bcruhrung zwischen dem MeBinstrument und dem 
Konstruktionsteil. Bei sorgfaltigcr und gcschicktcr Hand- 
habung ist das Prufungsyerfahren unm ittclbar anwendbar 
und einfach. Die JleBlangen werden auf den Konstruk- 
tionsgliedern oder dereń einzelnen Teilen aufgetragen, 
solange sie frei von bleibcnder Last oder anderen storendeu 
Einflussen sind. Die Langen werden wieder gemessen, 
wenn das Bauwerk unter teilweiser oder voller Belastung 
steht. Es ist zweckmaBig, eine groBe Zahl von Messungen 
nach allcn Richtungcn des zu priifenden Bauwerkes vor- 
zunehmen. Die Messungen lassen die A rt der w irksamen 
Spannungen, ob Zug oder Druck, ihre GriiBe, Yerteilung 
und R iehtung erkennen, sind auBerdcm imstande, iiber 
das Yerhalten von Probestuckcn AufschluB zu geben, 
dereń Prufung weit uber dio Leistnngsfahigkeit irgend- 
einer der Torhandenen Prufmaschinen hinausgeht. Der 
Yerfasser l>eschreibt dio Anwendung dieser Methode 
bei der w iederholtcn Prufung von Bauwerken, wio Bruckcn, 
Schleusentoren, W olkenkratzcrn, Hcizrohtdampfkesseln 
und monolithischem Ziegelpflastcr.

Zur Scluenenfrage nahm auch J. P. S n o w , Boston, 
das W ort in seinem Yortrag Ober a m e r ik a n is c h e  
S c h ic n e n v e r h a l tn i s s e ,  der aber gegenflber den yorher- 
gehenden keine neuen Gesichtspunkte enthalt. Die Dis- 
kussion dieser Yortragsgruppe war wieder gemeinsam.

M. H. W ic k h o rs t  bemerkt zunachst, daB dic von 
M e sn a g e r  beschriebenen Querrisso im Schiencnkopf 
seines Wissens in Amerika nie beobachtct worden seien. 
Dort seien nur die beiden bekannten RiBartcn aufgetreten:
1. durch ZerdrOckung des Schicnenkopfes in diesem in 
der Fortsotzung des Steges crscheinendc Risse, die auf 
das Aufplatzen nnyollkommon vcrscliweiBtcr Hohlraume 
des Blockes zurOckzufOhren sind, oder 2. Rissc, die an der 
unteren Flachę des FuBe.s beginnen und in der Langsachse 
der Schieno yerlaufen. Sei die Schicno nicht vollkommcn 
eben gelagert, so bnche ein StOek aus dem Flansch, oder 
die Schiene spalte sich yon un ten  nach oben mehr oder 
m inder yollstandig in zwei symmetrische Teile. — 
X. B e le  lu b s k i  teiit m it, daB 200 Schienen, die imBetriebo 
sehlechte Ergebnisse erzielt hatten , und dereń Lcbens- 
geschichtc genau bekannt gewesen sei, nach allen Richtun- 
gen untersucht worden seien. Ein Teil der Ergebnisse sei 
bereits in BrOssel 1906 mitgetoilt worden. Seitherseien die 
Ergebnisse yollstandigansgewcrU't worden, und es habe sich 
insbesondero herausgestcllt, daB, je hoher die Elastizitiits- 
grenze sei, desto iwsser sich die Schienen im Betriebe 
bcwahrten. Auf Grand dieser Yersuche, ttber dic auf dem 
nachsten KongreB 1915 in St. Petersburg eingehend be- 
rich tet werden solle, seien im Jahre 1909 neue lieferungs- 
yorschriften aufgestcllt wordcn, die allen Intercssenten 
zur Yerfilgung standen. — H. D. H ib b a r d  erortert die 
Mittel zur Erzeugung eines gesunden Blockes, frei von 
Gasblasen, Schwindungshohlraumen und Soigerungen. 
Richtigc Benicssung der Menge der Desoxvdationsmittel

zu der bereits moglichen cisenoxyduIfreien Charge, Kom- 
pression des Blockes und Anwendung yon Blockformen, 
die am oberen Ende einen groBeren Qnerschnitt ais am 
unteren Ende besitzen, sind nach ihm dic besten M ittel zur 
Erzeugung gesunder Blocke. Die von R. W. H u n t  yorge- 
sclilagene MaBnahme, das obere D rittel des Blockes zur 
Herstellung von Laschen zu yerwenden, dilrfte n icht ra t- 
sam sein, da die Siclierheit des Eisenbahnbctriebcs darun ter 
leiden muBte. —  R. W. H u n t  ontgegnet, daB auch er 
selbstrerstandlich ftir dio stetige Verbesserung der Her- 
stellungs- und GieBmethoden sei. Bis zur Erreichung 
dieses Zieles konne jedoch ohne Nachteil nach seinem Vor- 
sclilage verfahren werden, denn bei der Herstellung und 
Bearbcitung der Laschen wiirde infolge der groBen 
Querschnittsyerminderang beim Walzen und beim Zer- 
schneiden und Lochen von selbst das schlechtere Materiał 
ausgeschieden. und im iibrigen sei bisher noch n icht cin 
Eisenbahnungluck auf den Brach einer Lasche zuriick- 
zufil]Iren. (Fortsotzung folgt.)

8. Internationaler K ongreC fur angew and te  
C h e m ie .

New York, 4. bis 13. Septem ber 1912.
(FortseU ung  von S eite  124.)

C. W. K a n o l t  bcriuhteto iiber dio
Schmelzpunkte der feuerfesten Steine.

Nachdem yor einigen Jahren  A. Y. B lo in in g e r  und 
G H. B ro w n  das Yerhalten feuerfester Steine ameri-

kanischcr H cikunft unter Druck bei 1300 “ C untersucht 
hatten,* ha t der Yortragendo dio Schmelzpunkte der be- 
treffenden Stcino** bostimmt. Der Begriff des Schmelz- 
punktes eines feuerfesten Steines kann nur durch Ueber- 
cinkunft festgelegt werden, da  der Uebergang aus dem

* St. u. E. 1912, 4. Jan ., S. 26.
** St. u. E. 1912, 26. Scpt., a  162S.
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festen in den flussigen Aggrcgatzustand ganz allmahlich 
rerlauft. Kanolt. nennt Schmolzpunkt dic niedrigste 
Temperatur, bei der ein kleincs Steinstuck g u t in FluB 
gerat.

Die Vcrsuehe wurden in einem Arsem - Yakuumofen 
(rgL Abb. 1) m it Graphit-W idcrstandscrhitzung au3- 
gefOhrt. Der Probckorper A liegt auf einem B ctt von pe- 
schmolzencr Tonerde in einem Tonrohr, das in denDeckel 
des Ofens luftdicht eingelassen Lst, so daB reduzierende 
Kinflusse der Kohlespirale vermieden werden. Demselbcn 
Zweck dient eine Glaskapillar-Rohre bei B, welche cs 
gestattet, durch Einblasen eines feinen Luftstroms in 
dem Innern der Tonrohre eine osydierende Atmosphare 
zu crhaltcn. Allcrdings diffundiert die Luft durch die 
Rohre liindurch und fuhrt nach einigen Yersuchen zur 
Zerstorung der Kohle. W enn aber die Vakuumpumpe 
standig in Betrieb bleibt, so lassen sich mchrere Yersuche 
ohne Storung durchfiihren. An Stelle des Tonrohres wurden 
auch andere Materialien benutzt, wobei sich Magncsiarohre 
der Konigl. Porzellanm anufaktur in Berlin am besten 
Ijewahrtcn. Besondere Sorgfalt wurde der Kalibrierung 
des optischen Holbom -Kurlbaum -Pyrom eters gewidmet, 
die cingchend bcschricben Lst. Da der MeBbereich 
des Pyromcters (iberschritten wurde, so geschah die 
Beobachtung durch ein dunkles Glas. Ablesungcn mit 
und ohne Absorptionsglas gestatten die Berechnung 
eines Korrektionsfaktors. Fur dic Eichung wurde

Platin  rerw endet, dessen Schmelzpunkt zu 1755 • an- 
genommen ist.

AuBcr den von B le in in g e r  und B ro w n  unter- 
suchten Steinen wurden noch weitere 15 Schamotte- 
ziegel gepruft; der dnrchschnittliche Schm elzpunkt allcr 
dieser Proben betragt 1649 0 C. Banxitziegel scbmelzen 
bei 1565 bis 17S5’ und Silikaziegel bei 1700° C. wahrend 
zum Xiedcrsehmel7.cn von Magnesit- und Ciiromitsteinen 
eine Tem peratur von uber 2000 • erforderlich ist. Ais 
Schmclzpunkte der Róhstoffe fa r  die Herstellung ro n  
feuerfestm  Steinen wurden bostim m t:

K a o l in .................. 17400 C B au sit . . . .  18204 C
Reine Tonerde . 2010° C Banxit-Ton . . 1795® C
Rcine KieseL«aurc 17500 G Cnromit . . . 21S0 • C

Auf den Yortrag ro n  B r a d te y  S to u g th o n  Ober den 
EinfluB des Titans auf die Festigkeit des GuBeisens

werden wir an anderer Stelle a-isfuhrlich zurQckkomm»n.

P. A. B o e c k  empfichlt in seinem Yortrag;
Feuerfestes Materia! fur hohe Temperaturen in der Praxis 

und im Laboratorium
ais geeignetes M ateriał geschmolzene Tonerde. Die Móg- 
lichkeit, dem Alundum bei seiner Herstellung rerschiedenc 
Eigcnschaften zu Yerleihen. laBt cs fur die m annigfaltigsten 
Zwecke geeignet erseheinen. (Fortseaung Jolgt.)

Patentbericht.
D e u ts c h e  P aten tan m eld u n gen .*

13. Jan u ar 1913.
KI. 7 a, D 26 117. Hcbotisch fur Walzwerke m it 

bewegliehen Einfuhrungsschienen. Deutsche Maschincn- 
fabrik, A.-G., Duisburg.

KI. 10 a, O 7840. Untcrbrennerkoksofcn m it Ein- 
richtung zur wcchselweisen Beboizung durch hcizstarke 
und hcizschwacho Gase. Dr. C. Otto & Comp., G. m. 
b. H., Dahlhausen, Ruhr.

KI. 12 e, T 15 768. Desintogratorartige Yorrichtung 
zum Reinigen, Kiihlcn und Mischen von Gasen. Hans 
Eduard Tlieiscu, Munchen, Elisabethstr. 34.

KL 21 h. J  14 982. Elektrischer Elektrodenofcn, bei 
"clchem die Elektroden ro n  einem auf Schienen laufen- 
den Gestell getragen werden. The Jossingfjord Manu- 
facturing Co. A /S ., Jossingfjord, Sogndal-Dalene, Xor- 
wegen.

KL 24 f, L 33 520. Yerfahren zum Entschlacken 
von Feucrungen mit Unterzug. Prinz K arl zu Lowen- 
stein, Neekargemflnd.

KI. 24 h, S 36 161. Rostbeschickungsrorrichtung 
mit Wurfschaufel. Sachsische Masohinenfabrik rorm . 
Rieh. H artm ann, AkŁ-Ges., Chemnitz.

KL 31 a. H  56 992. K ippbarer Tiegelofen m it Oel- 
feuerung. Friedrich H undt, B irlenbacherhutte, Gcis- 
weid b. Siegen i. Wr.

Kl. 31 b, R  33 S45. Formpresse zur Herstellung von 
Sand-Formen und -Kem en fur Stahlwerksblockformen 
unter Benutzung erhohter Modelle. Rheinische Stahl- 
werke, Duisburg-Moiderich.

Kl. 40 a, K  4S 645. Verfahren zur W indzufuhrung 
lici Erzrostofcn. H. Kipper, Oberhausen, Rheinl., u. 
O. Dax, Siegen i. Westf.

KL 49 b, S 32 100. Yorrichtung zum selbsttiitigen 
Zufiihren ron  Metallplatten, dereń Bearbeitung eine be- 
stimmte I^age crfordert. Sylbe & Pondorf, Schmolln, S--A.

KL 65 e, F  34 162. Panzerplattenrerbindung; Zus. 
z. Pat. 253 870. E rnst Fischer, Dietrichsdorf b. Kiel, 
KirchenstraBe 5.

* Die Anmcldungen liegen von dem angegebenen Tage 
au wiihrend zweisr M onate fiir jederm ann zur Einsicht 
und Einsprucherhebung im P aten tam te zu B e r lin  aus.

KL 80 b, T  16 S19. Yerfahren der Herstellung einer 
Ofenbeschickung aus zu Krumeln oder Stuckchen zu- 
sammengeballten mchligen oder feinkomigen Rohstoffen 
ro n  Zement, Kalk, Magnesit. Friedrich C. W. Timra, 
Ham burg, W andsbecker Chaus3cc S6.

Kl. 80 b, T  16 820. Yerfahren zum Yorberciten ro n  
mehligem, m it Brennatoff gemischtem oder zu mischen- 
dem Gute fur das B rennen. Sintern, Rósten. Friedrich
C. W. Timm, Ham burg, W andsbecker Chaussee S6.

16. Jan u ar 1913.
KL 7 b, G 36 09S. W ellrohrwalzwerk und Blech- 

biegemaschine. Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Ge- 
scllschaft, Aachen-Rothe Erde.

KL 10 a, O 8016. E inrichtung an Retortenófen zum 
Absaugen ro n  Rauch, Staub, Dam pf usw. beim Lóschcn 
ro n  Koks. Ofenbau-Gesellschaft m. b. H ., Munchen.

Kl. 14 c, V 11 240. Befestigung Ton Turbinen-Lauf- 
und Leitradschaufeln. Yereinigtc Datnpfturbinen-Gesell- 
schaft m. b. H ., Berlin.

Kl. 20 h. W 39 198. Yorrichtung zum selbsttatigen 
Schmieren ro n  Schienen in Gleiskrummungen. Carl 
W amecke, Cóln-Ehrenfeld. GeiBeLstraBe 72.

Kl. 24 f, B 6S 372. W anderrost mit auf Quertragern 
aufgereihtcn Roststabcn. August Gottlob
B urkhardt, Berlin-Friedenau, Sadwestcorso 5.

KL 31 b, A 21 S54. Laufkran zur Herstellung ro n  
Massclformen auf GieBbetten m ittels Walzen. Heinrich 
Aumund, D -inzig-Lm gfuhr. Technische Hochschule.

KL 31 c, F  34 821. Kernstutze aus einem mehrfach 
rechtwinklig hin und her gebogenen Flachm ctall; Zus. 
z. Anm. F  33 352. Paul Fuhrm ann, D ortm und, Post- 
straBe 30.

KL 31 c, G 32 120. Presse zum Yerdichten ro n  ge- 
gossenen, noch im fl&ssigen Zustande sich befindenden 
Metallblócken. Bart hołd Gerdau, Dusseldorf, Neander- 
straBo 13.

KL 31 c. G 35 S6S. Fahrbare Sandsiebmaschinc mit 
auf einem Karrengestell gelagerten Ruttelsieb. Rudolf 
Geiger, Kirchheim u. Teck (W urttemberg).

KL 46 a, P  27 552. A rbeitsrerfahren fur Yerbren- 
nungskraftmaschinen, bei welchen ro r  der Einfahrung des 
schwer entziindlichen Brennstoffs ein leicht entflamm- 
bares Gemisch eingefuhrt wird. Henri Pieper, Luttich.
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KI. 40 o, R  33 751. RohranschluB fiir Kraftm aschinen 
oder Pumpen, insbosondoro fiir Yerbrcnnungskraft- 
maschinon. Charles Benjamin Redrup, Cardiff, Engl.

KI. 46 d. R  33 485. Rogelurigs vorfahron fur Gas-
turbinon und ahnlicho -Masehinen, woloho m it gesondert 
angotriebenon Vcrdiehtern arbeiten. Oswald Richter, 
Mannheim-Kfiforthal, Kurzo MannhcimerstraBo 62.

KI. 47 c, V 10 525. Uhlhornsclie Kraftmaschincn- 
Kupplung zum Ingangsetzen einer groBeren Kraft- 
maschino durch eino kleino Anlaufmaschino. Vogt- 
landischo Maschinenfabrik (vorm. J . C. & H. Dietrich), 
Akt.-Gos., Plauon i. V.

KI. 59 e, A 21 300. ExplosionBwassorhober mit 
sohwingonder. Wasscrsiiulo und abgezwoigter Hilfswasscr- 
saulo zum Ansaugon- und Uoberschieben des Lado- 
gemischcs in den Explośionsraum. Aktien-Gcsollschaft 
Brown, Boverio & Cio., Baden, Schweiz.

KI. 80 a, W 37 573. Yorrichtung zur Herstellung von 
Zomont aus Hochofenschlacko durch nasso Granulation, 
boi welchor dio heiBflussigo Sehlacko zorstiiubt, m it 
Fliissigkoiton beliandolt und gogen KOhlflachen geworfen 
wird. Carl W alter, Beokuin i. W.

KI. 81 e, B 62 472. Kroiselkippor. Josof Bockmann, 
Lilnen a. d. Lippe.

KI. SI e, K  50 828. Hiingdbahnwagon. Fricd. K rupp 
Akt.-Ges. Grusonwcrk, Magdeburg-Buckau.

D e u ts c h e  G e b rau ch sm u stere in tragu n gen .
13. Januar 1913.

KI. 7 a, Nr. 536 403. Vorriclitung zum Anzoigcn des 
jeweiligen Abstaudos der Arbeitswalzen von Walzworkon. 
Deutsche Masehinonfabrik, A.-G., Duisburg.

KI. 7 a, Nr. 536 842. V om chtung zum Vorstellen 
des W alzenabstandes boi Walzwcrkon m it gomoinsamem 
Antriob dor Druekspindebi und ausrilokbaren Kupplungen 
zum Einzolvcrstcllen der Druckspindoln. Fried. K rupp, 
Akt.-Ges., Grusonwcrk, Magdeburg-Buckau.

KI. 7 c, Nr. 536 739. Yorrichtung m it K urbel zum 
Drehon von Bandeisencinlagen fiir Betonworkstiicko aller 
Art. K arl J . Hofhansl, Salzburg-Maxglan.

KI. 7 c, Nr. 536 886. Starror ungeniototor Gittor- 
trilgor, im besonderen ais Einlago fiir Eisenboton. Ma
schinenfabrik: Frankonia Danin & Co., Miltenborg a. M.

KI. 7 e, Nr. 536 317. Einstcllvoiriehtung fUr dio 
Messer von Drahtstiftmaschinen. Jakob Wiksohtrom, 
Dusseldorf, Lindcnstr. 239.

KI. 10 a, Nr. 537 160. Koksofentiir m it Konsolon 
an der iiuBeren Ttirwand. Spezialgeschaft fiir Beton-
und Monierbau, Schliitor, Dortmund.

KI. 24 a, Nr. 536 879. Dampfgobliiscapparat m it 
Vorrichtung zur Gerauschvermindorung. Alfred Frai3sinot, 
Chemnitz, Annaborgerstr. 85.

KI. 31 b, Nr. 536 530. Ausschwenkbare PreBvor- 
richtung fiir elektrisch betriebene Formmaschinen. A rthur 
Łentz & Cie., GieBereimaschinen-Fabrik, G. m. b. H., 
Dilsseldoi f-Reisholz.

KI. 31 b, Nr. 536 873. Formmaschine m it auswcchsel- 
baren, fiir Form kasten verschiedener GroBo verwond- 
baren Teilon. Socićte Anónymo des Etabhssem ents 
Pb. Bonvillaiu & E. Ronceray, Paris.

KI. 31 c, Nr. 536 753. Ausfiihrung zum EingieBon 
von Gewinden in GuBkorpern. Fa. M. S. Sarna, Płock, 
Russ.-Polon.

KI. 31 c, Nr, 536 874. GieBkaston zum Formen von 
doppoLscitigon Modellplatten. Societe z\jionymo dos 
Etablissomonts Ph. Bonvillain & E. Ronceray, Paris.

KI. 31 e, Nr. 536 954. Kokillo m it Einriehtung zur 
Rolbsttiitigen oder zwangsweisen Kiihlung. Williolm 
Jager, Peine.

KI 46 c, Nr. 536 326. Abgasverwertor. Fried. Krupp, 
Akt.-Gos., Germaniawerft, Kiel-Gaarden.

KI. 47 f, Nr. 536 991. Muffenrohrrerbindung mit 
mehreren Dichtungen. L. Schomburg, Gelsenkirchen, 
Kaisorstr. 53.

KI. 48 a, Nr. 537 154. Einriehtung zur Herstellung 
von Radiatoren. Joseph Porzel, Buffalo.

KI. 48 o, Nr. 537 109. Einfaliryorriehtung m it Wondo- 
tisch zu Emaillicrofen, Brennofen fiir Tonwaren u. dgl. 
Carl Spies, Elborfcld, Kellcrstr. 2.

KI. 49 e, Nr. 536 579. Schmiodehammor. Bornh. 
Zander, Hammorthal.

KI. 49 f, Nr. 536 578. Schmiedefouer fiir flussigen 
Brennstoff. Gebriider Wolger, Wolfenbiittol.

D e u ts c h e  R eichspatente .
K I.  I b ,  Nr. 250 080, vom 28. Oktober 1911. M a- 

s c h in o n b a u - A n s ta l t  H u m b o ld t  in  C o ln -K a lk .
Elcktromagnctischcr 
Nafisclicidcr.

Das zu trennendo 
Gut wird un ter dem 
Wasserspiegel eines 
Behiilters a  iiber 
einen stumpfen Mag- 
netpol b geloitet, 
iiber dem eino in 

das Wasser ein- 
tauchcndo Walze o 
sich drelit. Dieso 
heb t dio magneti- 

sehen Gutteilchen aus dom Wasser empor und liiBt sio in 
den Ablauf d gelangen, wahrend das unmagnetisierbaro 
Gut duroh o abflieBt.

K I. 18b, Nr. 250 892, vom 11. November 1911, Zusatz 
zu Nr. 241 118; vgL St. u. E. 1912, S. 838. P a u l  M a r t in  
in  D u s s e ld o r f .  Yorrichtung zum KuMeti ton Martin-

ofen- undahnlichcn 
Ofenkópjen mittels 
eines Luft- oder 
Dampfstromes.

Im  Gegonsatz 
zum H auptpaten t 
sind dio Stirn- 
seiten a  des Kiilil- 
kastens b gcschlos- 
sen, und dio KOhl- 
lu ft wird, nach- 
dem sio durch dio 
Rohre o gegon ilio 

zu kiihlonden 
Ofenteile dcsBren- 
nerkopfes getrie- 

ben worden ist, durch Rohre d  zum Ofongowolbo und 
zu don Ofonturen gelcitet, um  auch dieso zu kiihlen.

K I. 18b, Nr. 250 995, vom 9. Dezember 1911. 2>tpI.»Qng. 
K a r l  O s k a r  F r ie d r ic h  in  B o b re k  b. B e u th e n ,  O.-S., 
u n d  O b e rs c h le s is c h e  E is e n in d u s t r i e ,  A k t ie n -G e -  
s o l l s c h a f t  f i ir  B o rg b a u  u n d  H t i t t o n b e t r i e b  in  
G le iw itz ,  O.-S. Yerfahren und Vorrichtunrj zum Ent- 
schlachen von Fiu (i eisen und Flufistald im  Herdojen.

Die Schlacke wird 
m ittels einer vonHand 
oder maschinell be- 

\  J  ta tig ten  loffel- oder
----- '  m uldenartigen

Sehopfvorrichtung a,

O
 die zweckmaBig durch

ein feuerfestes F u tte r 
gegon dioOfenhitzoge- 
schiitzt ist, aus dem 

$  Ofen cntfernt. Die- 
selbo wird so weit in 

das Bad eingetaucht daB die auf dcm Metali schwim- 
mendo Sehlaoko ohno Mitnahmo nennenswerter Mctall- 
mengen in dio Sch6pfvorrichtung einflieBt. Der Loffel 
kann auch cinon stark  erhohten R and haben und m it einer 
Oeffnung b versehen sein. Man. d reh t dann, nachdem er
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mit Schlaoko gefllllt ist, das Loch nach unten und liiBt das 
nntgenommcno Motali in den Ofen zurUekflieBon. Sobald 
Schlacke komrnt, wird er zurilckgedreht.

KI. 18c, Nr. 250 894, vom
14. November 1911. F r i t z  
R o so  in  D a t te n f e l d  a. d. 
S ieg . Vorrichtung zum An- 
lassen von Stahl- und Eisen- 
waren im  kochcnden Odbade 
m it siebartig gelochtem Waren- 
behalter.

Der in den Oelbchiilter a 
cingesotzto Behiilter b fiir 
dio W aren ist in bokannter 
Weise siebartig durchlocht 
und am unteren Rande mit 
mehreren Ansehliigen e vor- 
schen. Unterhalb dieser 
lotzteren fehlon dio Dureh- 
loehungon. Der Behiilter b 
kann infolgcdessen n u r bis 
zu don Ansehliigen c aus dom 
Behiilter a bchufs Fullung 
und Entlccrung herausgeho- 
bon werdon, wobei dann dor 

Tollwandige Boden d das liciBe Oelbad gegen dio AuBcn- 
luft abschlieBt.

KI. 31a, Nr. 250 911, 
Tom 10. Mai 1911. W il 
l ia m  S p e ir s  S im p so n  
in  L o n d o n . Vorriclduivj 
zum Schmelzen, Mischen 
und zur Hitzebchandlung 
von MetaUen.

Das Schmelzen, Mischen 
usw. der Metalle geschieht 
in oinem ais Heizwider- 
stand in oinon oloktrisohen 
Stromkreis eingeschalto- 
ten  Tiogol a, der in einem 
luftlcer zu haltendon Be- 
hiiltcr b angeordnet ist. 
Der Erfindung nach wird 
der Tiogcl a an seinom 
oberen und unteren Endo 
durch zweigektihlteKlem- 
meii o gchaltcn.

KI. lOa, Nr. 250 880, vom 28. Dezember 1911. H e in -  
lic h  K o p p e rs  in  E s se n , R u h r .  Einrichlung zum Ab- 
luschen von Koks m ittds eines kippbaren LóschbehalUrs.

Der zum Abloschen des Kokses dienendo Losch- 
behalter a und cin m it ihm sta rr verbundenos GefiiB b

zur Aufnalime des 
Loschwassers sind um 
eino zwischen beidon 
liegende Achso c so 
k ip p b ar, daB nach 

dem Loschen des 
Kokses bei entspre- 
chondcr Drehung der 

Vorrichtung das 
Loschwasser aus dom 
Loschbehiilter in don 
Vorratsbehaltor uber- 
t r i t t  und boi woiterer 
Drehung dergeloschte 
Koks iiber don Sieb- 
rost d in einen Lagor- 

!0̂ i behiilter oder ein For- 
dergefiiB abrutscht, 
wahrend bei der Riick- 

wartsbewegung das Loschwasser im Behalter b so gohoben 
wird, daB es in den Loschbohiiltcr a  selbsttiitig zuriick- 
flieBen kann. Der Siebrost d  kann so eingerichtet sein,

daB das Loschwasser zwar aus a nach b golangen kann, 
aber ein solbsttiitigos ZurilckflioBen dessolbon in  den 
Losehbehiiltcr a gehindert w ird ; es gelangt yiolmehr durch 
eine besondero Rohrleitung in ihn zuruck, so daB es 
hierdurch moglich wird, eino beliobigo Loschwoise, z. B. 
ein Bebrausen dos Kokses, anzuwenden.

KI. 18b, Nr. 250 998, vom 23. Jan u ar 1912. B o r l in -  
A n h a l t i s c h e  M a s c h in o n h a u -A k tio n -  O e s o l ls c h a f t  
A b to i lu n g  O o ln - B a y e n th a l  in  C o ln -B a y e n th a l .

Kip]>vorrichlung fiir 
mctallurgische Gefafle, 
insbesondere fiir Roh- 
eisenmischer.

Das KippgefiiB a 
wird durch eine Ge- 
windospindol b ge- 
drcht, dio in einem 
Kreuzgelcnk einge- 
bau t und so nach allen 
Richtungon kin be- 
weglich ist. Dio Ge- 
windcspindel b  wird 
durch ein drehbarcs, 
m it ihr in gleicher 
Achsonrichtung lio- 
gendos, gogen aehsiale 

A  Versehiobung ge- 
sieliertes Glied o d 
angotriebon, das m it 
Drehzapfen o versehen 
ist. Dieso sind recht- 
winklig zur Spindcl- 
acliso angeordnet und 
durch  eino Fiikrung f 
in oinem durck dio 
Scknecke g in Dre
hung zu . sotzondon, 

ortsfest gelagerten Gliedo h derartig bowoglich gelagert, 
daB sio durch letzteres Glied mitgenommen worden und 
ein froies Ausschwingcn der Gewindespindol nach allen 
R iohtungen gestatten.

KI. 24e, Nr. 251 116, vom 11. Ju n i 1911. H u g o  
R e h m a n n  in  D u s s e ld o r f .  Beschickungsforrichtung fiir 
Gasgeneratoren m it der Hóhe nach versteUbarem Verteiler- 
und Abschlupkegel.

Es wird bezweckt, den Brennstoff im Gaserzeugor so 
zu verteilen, wie es den augenblicklichon Bctriebsvorhiilt- 
nissen in letzterem am meisten entspricht, also z. B.

Stellen mit frisehem Brennstoff auszufiillon, dio duroh 
ungleiehmaBige W indzuftihrung usw. entstanden sind. 
DemgemiiB ist dor Besckickungskegel a  nack allen Seitcn 
sekwingbar und einstellbar gelagert. E r ist m it seinem 
Hebel b duroh ein Zwisohengolonk, z. B. ein Kugel- 
gelenk c oder eino K ctte, verbunden. Ferner fOhrt sich 
seino Stange d  in einer Stange e, die beliobig eingestellt 
werden kann.
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KI. 18a, Nr. 250 500, vom 12. Xovcmber 1911. 
E m il  D i in h a r d t  in  A lg r in g o n , L o th r .  GichtverscMup 
fu r Ilodwfcn.

Por Dęckel a  des auf der Gicht aufsitzondon Fttll- 
trichters b, der unten in bekannter Weise durch dio 
Glocke e abgeschlosscn ist, ist so bomessen, daB er

in dem 'l'riohter b 
gloiten kann. Er 
liiuft auf Rollen d 

i> und ist duroli eino
Asbestsohnur o 

o. dgl. gegen den 
Triohtor b abgo- 

dichtet. Der 
Dcckel wird auf 
das in den Trich- 
tor b eingefullto 
Gichtgut aufgc- 
sc tz t; er gleitet 
beim Oeffnen der 
Glocke c und dcm 
Herabrutschen des 

Gichtgutes in den Ofcn nach unten und yerhindortso jeden 
Gasvcrlust duroh A ustretcn des lotztercn in den Fttll- 
trichter. Ein zwoiter Deckel f kann, um jedom Ent- 
weichen von Gas vorzubougen, auf den Triohtor b auf- 
gesetzt werden. Der untere Deokel » kann auf der Gicht 
blcibcn oder am Fórderwagcn liiingen.

KI. 40a, Nr. 250 624, vom 7. Jan u ar 1910. W a l te r  
M a th o s iu s  in  C h a r lo t t e n b u r g .  Apparat zum Be- 
handeln von festen schuttbaren Kórpcrn mit Gasen in  Form 
eines Schachtofens von rundem Querschnitt, in  dem an 
einem Kern und am Mantel Rutschjlachen mil iiberstelienden

Bandem angeordnet sind, 
iiber die die Beschiching 
auf ihrem IYege durch den 
Ofen unter flildung freier 
Schutljlachen gleitet.

Der insbesonderc zum 
Rostcn von Erzcn und 
Yergasen von Brenn- 
stoffen dicncndo Ofen be- 
steht aus einem fc3t- 
stehenden inneren Kern a 

6 m it Rutschflachcn, der 
in bekannter Weise hohl 
gcstaltet und zur Zu- 
filhrung von Luft oder 
Gas bestim m t ist, sowie 
aus dcm glcichfalls mit 
Rutschfliichen versehc- 
nen, auf Rollen o gc- 
lagerten drehbaren Man- 
tel b, der beim Betriebo 
stetig oder absatzweiso 
gedroht wird. Bcido Teilo 

sind von der feststehenden kugel- oder kegelformigen 
Gloeko d tiberdeckt, die zur Ansammlung und Fort- 
leitung dor Gase dient. Dio Abdiohtung zwischen 
Mantel b und Glocke d  wird durch eincn SandverscliluC o 
bewirkt. Das zu yerarbeitende Gut wird durch ein fest- 
stehendos Fullrohr f oder durch don Mtind eines in 
die Glocke einmUndendcn Drehrohrofens in den Ofen 
eingofilhrt.

KI. 40 a. Nr. 250 035, rom  8. April 1911. I s a b o l lo n -  
H u t t e  G. m. b. II. in D i l le n b u r g ,  Hessen-Nassau- 
Ycrfahren zur Geicinnung von ManganmctaU mittels kolden- 
stof/haltiger lieduktionsmitłd.

Ein Gemongo von rohem und von bei Rotglut kalzi- 
niertem, dadurch in Mn30 4 umgowandeltem Braunstein 
wird m it einem Rcduktionsm ittel, z. B. KienruB oder Oel, 
und einem FluCmittol (weiBer oder grtlner FiuB) in Tiogol 
durch Erhitzcn in einem Geblase- oder eloktrischon Ofen 
zu Jlanganm ctall reduziert. Guto Resultato sollen m it

oinem Gcmisch von 100 Teilon rohem und 50 Toilen 
kalziniertom Braunstein erzielt werden; dio Ausbeuto 
soli bis 90 %  der theoretischcn betragon.

KI. 18b, Nr. 250 890, vom 19. Soptombor 1911. 
D e u ts e h o  J f a s o h in c n fa b r ik  A. G. in  D u isb u rg . 
Yorrichlung zum Kulden der vom Tragring bedeckten 
Mantelteile von Kotwertern durch den Gebldsewind.

In die zum Kflhlon dienendo Aussparung a  des 
Tragringes b mttndot ein Rolir e ein, das vor dem Ab- 
sperrvcntil d an die Hauptwindleitung o fiir den Konvcrter 
angcachlosscn ist. • Es kann so auch boi geschlossenem 
Vcntil d Killilwind in den Ring b eingelcitet werden.

KI. 18a, Nr. 250 888, vom 8. Ju n i 1911. E m il  D iin - 
h a r d t  in  A lg r in g e n  i. L o th r .  Begichtungswagen fiir 
Hoclu>lenschrdgau/zuge mit drei Achsen, um  dereń mittlere 
der Wagen gekippt und mittels dereń hinteren er hierbei 
gejiihrt wird.

Der Begichtungswagen a besitzt drei Aohscn b, o 
und d. W ahrend dor Auf- und N iederfahrt liiuft er nur

auf don Radcrn der Yordcren und hinteren Achse. Dio 
Riidcr der mittlorcn Achsc c sind hoher ais dio dor bcidon 
anderen Achsen gelagert. Sio diencn nur zum Kippon 
und laufen erst beim Einfahrcn in dio oboro Gleiskurvo 
auf dio Schienen auf. Gekippt wird in bekannter Weise 
unter Yermittlung eines gcwichtsbelastcten Hebols e, der 
hierbei von am Begichtungswagen a  sitzenden Rollen f 
hochgeliobcn wird.

KI. 31 c, Nr. 250 914, vom 17. Novembcr 1911. 
F r i t z  S c h ru f f  in B o b re k , O.-S., und O b o rsc h le -  
s isc h o  E is e n in d u s t r io  A c t .-G e s . f i ir  B e rg b a u  u n d  
H t i t t e n b e t r i e b  in G le iw itz ,  O.-S. Verjahren zur Ent- 
jernung des Fadenlunkers in  Flufieisen- oder Flufistahl- 
blócken unter Schlitzung der Blócke in der Ldngsrichtung.

Die ein- oder mehrmal der Liingo nach m itten durch- 
getrennten Bloeke, bei denon der Lunkcr auf den Tren- 
nungsflachon oder Trennungskanten der geteilten Błocko 
offon zutage liegt, werden mittels geoigneter Werkzeugo 
so bearbeitet, daB der Łunker hierbei ausgoschnittcn 
wird. Auch kann so yerfahren werden, daB das zum Teilen 
des Blockes dienendo Werkzeug hierbei den Lunker gleioh 
mit ausschneidet.
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Statistisches.
Jam es M. Swank.

Mit dem SehluB des Jahres 1912 ist der langjiihrige 
Geschiiftsflihrer der American Iron and Steel Assoeiation, 
Ja m e s  M. S w a n k ,  von seinem A m t zurtlckgetreten. 
Wir moehton dieso Gelegcnhoit nicht voriibergehen 
lassen, ohne auf die hervorragenden Verdienste hinzu- 
weisen, die Swank wahrend seiner Tatigkeit bei der Ge
sellschaft, insbesondero durch das Sammeln und die 
Herausgabe von Statistiken aus der Eisen- und Stahl- 
industrie der Vereinigten Staaten sowie der tibrigen 
Lander und dic Vorbereitung und Vcroffentlichung des 
„Directory** und des „Bulletin** der American Iron and 
Steel Assoeiation sich erworben hat. Ncben diesen Ar- 
beiten entfaltete Swank noch eine reiche schriftstellerische 
Tatigkeit. W ir nennen nur seine „Geschichte des Eisens 
in allen Zeitaltern** sowie „Progressivo Pennsylvania“ .*

Dic von Swank gesammelten S tatistiken iiber die 
Eisenindustrie wurden im Laufe der Zeit immer znsammen- 
fassender und wertvolicr. Es kann daher nicht wunder 
nehmen, wenn seine statistischen Berichto n icht nur in 
den Vcrcinigten Staaten selbst, sondern auch in den 
(lbrigen Landem  wohlyerdientes Lob ernteten. Man kann 
Swank heute wohl den hervorragendsten S ta tistikcr der 
Eisen- und Stahlindustrie nennen.

Swank wurde am 12. Ju li 1832 in W estmoreland 
County, pennsylvanien, geboren und ha t also bereits cin 
Alter von 80 Jahren  erreicht. 40 Jah re  allein widmeto 
er seine Kriifte der American Iron and Steel Assoeiation. 
Mogen ihm noch vicle Jah re  der wohlverdicnten Ruhe 
vergonnt sein!

Die bisher von der American Iron  and Steel Asso- 
ciation vorgcnommenen Arbeiten werden vom 1. Jan u ar 
d. J. ab von dem American Iron and Steel In stitu te  
weitergeftihrt werden. Insbesondero wird das In stitu t 
die Statistiken iiber dic amerikanische Eisenindustrie 
und das Directory der Eisen- und Stahlwerke der Ver- 
einigten. Staaten weiter bearbeiten. An der Spitze des 
statistischen Bureaus wird in Zukunft W illia m  G. G ra y , 
der langjiihrige erstc Assistent Swanks, stehen.

Die Eisenerzfórderung Frankreichs im Jahre 1912.**
Dio orstaunlich schnelle Entwicklung, welcho die Eisen- 

erzforderung Frankreichs soit der Inangriffnahmo der Eison- 
erzlagerstatten von Briey nim m t, h a t auch im ebon beende- 
ten Jahro in unverm inderter Starkę angehalten. Dic Forder- 
menge be/.ifforte sich im Jahro  1912 auf 18,5 Mili. t  und 
iibertraf damit das Ergebnis des Vorjahros um rd. 2 y2 Mili. t  
odor 15,6 % , naehdem orst im Jahre 1911 eino Steigerung 
von 1,4 Mili. t  und cin weitores Ja h r vorher oino Zunahmo 
von 2,7 Miii. t  erzielt wordon war, Seit der Jahrhundcrt- 
wendo hat Frankreicli seine Eisenerzfórderung weit mehr 
ais vcrdreifachen, soit 1885 veiachtfachen konnen und an 
Schnelligkoit dor Entwicklung allo anderen Lander, m it 
allciniger Ausnahmo dor nordamerikanischcn Union, weit 
hinter sich gelassen. Spanien, das bis zum Jahre  1906 
eine nicht unerhoblich groBere Forderung ais Frankrcich 
aufwies, muBto im niichsten Jahro scinon bis dahin be- 
haupteten vierten P latz in der Eisenerzfórderung der W eit 
an seinen ostlichen Nachbar abtreton, und im ja h re  1911 
wurde auch dic Eisenerzfórderung GroBbritannicns von 
der franzósischen iiberflugelt. D a im vergangenen Jahre 
wohl auch dio britischo Eiscnorzforderung den EinfluB 
des Bergarbeiterausstandes in der ersten Jahreshalfte 
versp(irt haben wird, kann ais sichcr angenommen wer
ben, daB Frankrcich den einmal gowonnenen Vor- 
sprung im Borichtsjahrc woiter verstark t hat. Es ste lit 
seit 1911 unter den Eisenerzlandern der Weit nach 
den Vcreinigten S taaten  und Dcutschland an d ritte r

* Vgl. St. u. E. 1909, 18. Aug., S. 1291.
** Echo dos Mines et de la Metallurgio 1913,16. Ja n ., 

b. 50 — TgJ. St. u. E. 1912, 25. Jan ., S. 171.

und in Europa nach Dcutschland an zweiter Stelle. 
Dio folgende Uobersieht ermóglicht einen Vergleich der 
Entwicklung der franzósischen Eisenerzfórderung mit 
der Gewinnung der genannten Lander.

J a h r

BIsenerzfGrderung in  1000 t

Vcr.
S taa ten

Deutsch cs
Zollgebiet

1’rank-
reich

Grofl-
b r ita n n le n

Spanien 
, i

1885 7 782 9 158 2 318 15 665 3 933
1890 16 293 11 406 3 472 14 002 6 065
1895 16 214 12 350 3 680 12 818 5 514
1900 27 995 18 964 5 448 14 253 8 676
1905 43 209 23 444 7 395 14 825 7 985 |

: 1906 48 516 26 735 8 481 15 749 9 449 |
| 1907 52 551 27 697 10 008 15 984 9 896 i
; 1908 36 501 24 278 10 057 15 272 9 272 '
i 1909 51 976 25 504 11 890 15 042 8 786

1910 57 803 28 710 14 606 15 470 8 667
1911 41 646 29 879 16 800 15 760 10 044
1912 — 18 500 — —

Den H auptanteil an der Steigerung der franzósischen 
Eisenerzfórderung ha tte  auch im letzten Jahre wieder das 
Becken von B r io y , das dazu rd. 2,1 Mili. t  bcitrug. Dio 
Forderung des Beckcns stellte sich im Borichtsjahrc auf
12,5 Mili. t  gegen 10,4 Mili. t  im Vorjahre. Soit 1900 hat 
sio sich wie folgt entw iekelt:

J a h r Forderung
t

J a h r F órderang
t

1900 318 400 1907 4-126 000
1901 406 700 1908 4 368 000
1902 809 700 1909 6 310 000
1903 1 205 000 1910 8 470 000
1904 1 647 000 1911 10 427 000
1905
1906

2 354 000
3 084 000

1912 12 500 000

Auf die einzelnen Gruben verteilten sieli dio Fordcr- 
mongen in den letzten drei Jahren wie naehstchend cr- 
sichtlich gcm acht:

1012 1911 1910
t t t

i H o m e c o u r t ................... 1 900 000 1 819 075 1 704 981
A uboue ....................... 1 791 150 1 727 154 1 681 624
P i e n n o ............................ 1 090 959 975 996 843 645
T ucquegnieux . . . . 1 011 634 846 445 697 430

851 763 780 150
A m o r m o n t ................... 916 129 596 391 359 719
M o u t i c r s ....................... S05 700 806 429 787 106
J o u d r e v i l l e ................... 721 301 562 090 320 553

i Jo eu f ............................ 706 280 600 355 538 496
Sancy ............................ 584 363 539 718 388 261

r Sain t-P icrrom ont . . 483 612 277 389 104 099
La M ourićre................... 429 000 124 807 34 800
M u r v i l l e ........................ 323 900 238 935 129 315
J a r n y ............................ 310 306 244 700 112 712

257 000 35 010 2 429
; Valleroy . . . . . . 162 158 74 758 5 240 i

D ro itaum on t . . . . — 83 937 20 550;
E r ro u r i l lo ....................... — —

Eisen- und Stahlerzeugung GroBbritanniens 
im ersten Halbjahre 1912.*

Nach don Erm ittlungon der „B ritish Iron Trade Asso- 
ciation** gestaltete sich dio R o h e is e n e rz e u g u n g  GroB-

* The Iron and Coal Tradee Review 1913, 10. Jan ., 
S. 68.
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britanniens in dor ersten Hiilfto des yorgangenen Jahrcs 
im Yergleich m it don Yorjahren wie folgt:

Roheisenerzeugung 1912 1911 1010
im t t t

1. H alb jah r . . . 3 663 845 5 192 596 5 073 645;
2. — 4 6S1 540 5 306 5681

Insgcsam t — 9 874 136

OSO
J

ococoo

Wie dio Uebersicht erkennen liiBt, h a t dio lloheisen- 
erzeugung (los Insolreichs im ersten Halbjahro 1912 
auBorordentlich untor dor Einwirkung dos langwierigen 
Ausstandcs der britisehen Kohlenarboitor golitton. Gcgen- 
ilber dor gloiohon Vorjahrszeit is t oin Ruckgang der E r
zeugung um 1*4 Mili. t  oder 29 ,44%  zu yerzeiehnen, 
der um so stiirker ins Gewicht fiillt, ais dio Gunst der 
Wirtsehaftslago dor Eisenindustrio in den Wettboworbs- 
liindorn GroBbritanniens, besonders Deutschlands, in der 
gleichen Zoit eino umfangroicho Vormohrung der E r
zougung g esta tte t hat. Insbcsondcro Doutscliland gegen- 
(iber wird das Vereinigto Kónigroich infolgo dieser vcr- 
schiedcnartigon Entwicklung noch erheblich weiter ins 
Hintertroffon geraten, ais es in den letzten Jahren  bereits 
geschehen ist.

Eine Shnliche Entwicklung wio dio Rohcisengewinnung 
zeigt dio Erzeugung yon S ta h lb lo c k e n ,  wie dio folgenden 
Zahlen orsohon lassen:

1012 i 1011 | 1910
t  ! t  | t

B essem erstahlblocke 
085 039; 777 4731 930 730;

— I 707 0451 876 845

— 1 484 5 is j  1 807 581
M artlnstahlbltfcke

2 304 9751 2 517 630: 2 199 359
— | 2 562 850| 2 469 533

— | 5 080 480 4 66SS92

Dio Erzougung von Bessomerstahlblocken h a t nach der 
Uebersicht dio riickliiufigo Entwicklung des Yorjahres 
auch in dor Berichtszeit fortgesetzt, allerdings in etwas 
getingerer Starkę. W ahrend aber dieso Abnahme zum 
Teil auch m it dem allgomeinen Ruckgang in der An- 
wondung des Bessemcrverfalirons zusammonhangon mag, 
ist das Sinkcn der Martinstahlerzougung zwoifollos auf dio 
Einwirkungen dos sehon erwahnten Borgarboiterstreiks 
zuriickzufuhrcn.

Dio Erzougung yon P u d d o le is e n  war im ersten 
Halbjahr 1912 um 86 671 t  klcinor ais in den gleichen 
-Monaten des Yorjahres. Ueber ihro Entwicklung in den 
letzten Jahren gib t dio folgendo Zahlentafel AufschluB:

Erzeugung von Puddel- 1912 1911 1910
cisen im t t 1 t

1. H a lb ja h r . . . 474 736 561 407) 560 641
2. „  . . . — 649 156| 576 154

Insgcsam t 1 210 563| 1 136 795

Verschiebungen in der Eisenerzforderung und Roheisen
erzeugung GroBbritanniens.*

Es ist bemerkenswert, wie wenig sich die Roheisen- 
erzeugung GroBbritanniens in den letzten Jahrzehnten 
von ihren urspriinglichen Erzeugungsbezirken yerschoben 
hat, wahrend die Stahlerzeugung GroBbritanniens z. B. 
wahrend der letzten 30 Jah re  sowohl technisch wie geo- 
graphisch manoher Yeriinderung unterworfen gewesen 
ist. Es sei nur daran  erinnert, daB im Jahre  1881 dio Er-

* Tho Iron and Coal Trades Reyiew 1913, 17. Jan ., 
S. 108.

zeugung an Bessemerstahlblocken sich auf rd. 4 530 000 t 
und die Zahl der in Betrieb befindlichen K onyerter auf 82 
belief, wahrend gleiclizeitig die Martinstahlerzeugung es 
erst auf rd. 345 000 t  gebraeht hatte.

Auch der Aritcil der yerschiedenen Bezirke an der 
Eisenerzforderung GroBbritanniens, dereń Lage einen 
der maBgebendsten Faktoren bei dcm Bau der Hochofen 
bildet, zeigt im Jahre  1911 gegentiber dem Jahro  1881 
bctrśichtlicho Verschiebungen, wie aus nachstchender 
Zusammenstcllung heryorgeht.

E is e n e r z f o r d e r u n g  G r o B b r i ta n n ie n s .

Bezirke
1011 1881

t % t O'/O

Seho ttland  . . 700 159 4,40 2 041 600 14,90
C um berland und 

L ancashiro . 1 739 495 11,00 2 851 912 16,10'
Cloyoland . . . 6146 612 39,00 6 642 608 37,47
S taffordshire  . 940 623 6,00 1.797 304 10,13
Lincolnshire 2 190 251 13,90 1 037 336 5,85
N o rtham pton- 

shiro . . . . 2 910 281 18,50 1 290 320 7,28
Andoro Bczirko 1 082 902 6,80 1 260 856 7,13
Irlan d  . . . . 57 351 0,40 203 200 1,14'

Insgcsam t 15 767 734 100,00 17 725 136 100,00

Am meisten in die Augen fallend ist dor Unterschied 
zwischen den beiden Jahren bei den Bezirken Lincolnshire 
und Northam ptonshire, die ihren Anteil an der Eisenerz
forderung GroBbritanniens von rd. 13 %  im Jah re  1881 
auf fast ein D ritte l der gesamten Forderung im Jah re  1911 
steigem  konnten. Anderseits ist der Rtlckgang von 14,90 
auf 4,4 %  boi Sehottland bemerkenswert.

Im  Vergleich zu den Yerschiebungen in der Eisen
erzforderung sind die Veriinderungen in der folgenden 
Zusammenstcllung, welcho die Rolieisonerzeugung GroB
britanniens in den beiden genannten Jahren  zeigt, ver- 
haltnismiiBig unbcdeuteiul.

R o h e is e n e rz e u g u n g  G ro B b r i ta n n ie n s .
1

Bezirke
1011 1881

t % t %

Cloyoland u. Dur- 
h a m ................... 3 762 4S2 38,1 2 713 065

■ !

31,9
L incolnshire . . . 462 494 4,7 190 842 2,2
D crbyshire . . . . 617 336 6,3 383 331 4,5
Sud-W ales . . . . 730 465 7,4 871 298 10,2.
N ord-S taffordsliiro 314 033 3,2 298 404 3,5
Siid- S taffordshire 

u n d  W orcoster . 469 321 4,9 401 915 4,7
N ortham ptonsh ire . 400 488 4,0 209 605 2,5
L ancashiro . . . . 530 676 5,3 739 926 8,7,
W est-C um borland 607 977 6,1 993 517 11,7
S eho ttland  . . . . 1 424 228 14,4 1 194 816 14.0:
N ord-W ales . . . 76 156 0,8 46 868 0,6
Yorkshiro . . . . 288 430 2,9 335 394 4,0
N ottingham shiro  u. 

Lcicestershiro 142 642 1,4
Shropshire, W ilt- 

shiro und Glou- 
cestershiro . . . 47 408 0,5 132 080 1,5

Insgesam t 9 874 136 100,0 8511 061 100,0

T rotz einer gegeniiber 1S81 um  fast drei Viertel 
gerhigeren Eisenerzforderung h a t Sehottland also gegen- 
w artig fast den gleichen Anteil an der Roheisenerzeugung 
des Landes aufzuweisen wie vor 30 Jahren . Das gleiche 
g ilt von Nord- und Siid-Staffordshire m it einem Anteil 
an der Roheisenerzeugung yon zusammen rd. 8 %  in 
beiden Jahren  bei einem bedeutenden Rtlckgang der 
Eisenerzforderung.

llohstah ierzeuguug
im

1. H a lb jah r . . .
2. ,,

Insgcsam t

1. H a lb jah r . . .
2 ,, . . .

Insgcsam t
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Gewinnung von Ammoniumsulfat in GroBbritannien 
in den Jahren 1908 bis 1912.

Wio wir der „ Iron  and CJoal Trades Review“ * en t
nehmen, wurden wahrend der letzten fiinf Jahre in Grofi- 
britannicn naoh den Schatzungcn der Firm a B r a d b u r y  
& l l i r s c h  in Liverpool folgendo Mengen Ammonium- 
sulfat gewonnon:

von
1,912 1911 1910 1909 1908 i

tons zu  1016 kK 1
_____ 1

Gaswcrkcn . . 166000 169000 168000 164000 165000]
H iittcnw erkcn 20000 20000 20000 20000 18000
Kohlenschiofer
verarbeiten-
den W orken . 61000 61000 59000 57000 53500]

Kokereien und
Gaserzeu-
gungsanlagen 132000 135000 120500 107500 85000

Insgcsnm t 379000 385000 367500 348500 321500

Die Kohlenfórderung der niederlandischen 
Provinz Limburg.

Wie wir der „Koln. Z tg.“ entnehmen, wurden im 
Jahro 1911 in der P rorinz Limburg 1477 000 t  Kohlen 
gefórdert, obwohl sich dio Forderung erst im Anfangs- 
zustand befindet. Die fiskalischen Gruben, dio allein 
246 000 t  im Jahre  1911 gefórdert haben, reehnen fiir 1915 
mit einor Forderung von 600 000 t  und fiir 1930 m it oiner 
solchen von 3 500 000 t. F iir dio Eisenindustrio des kohlen- 
armen Ostfrankreiehs bietet dieses Kohlcngebiet besonders 
cin starkes Interesso, weil sio don Transport der Kohlen 
auf der Maas unter den giinstigsten Bedingungen bewerk- 
stelligen kann.

Koksherstellung im Bezirke von Connelsville.

Nach einer Veroffentlichung des „Courier“ ** in 
Connelsville (Pennsylvanien) belief sich die Kokscrzeugung 
im Bezirke von Connolsville im Jah re  1912 auf 18 140 792 t 
gegen 14 815 096 t  im Jahro  1911, d. s. 3 325 696 t  oder 
22,45 %  mehr. Die bisher hochste Erzeugung des Jahres

1906 (18 139 389 t) wurdo also im Jahre  1912 noch um 
eine geringo Mengo ubertroffen. Der Durehschnittspreis 
fiir Conneisville-Koks ab Ofen stellte sich im Jah re  1912 
auf 1,92 S f. d. ton zu 907 kg gegen 1,72 S im vorher-
gehenden Jahre  und 2,75 $ im Jahre  1906.

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.*

Ueber dic Loistungen der Koks- und Anthrazithoeh- 
ofen der Vercinigtcn Staaten im D e z e m b e r  1912, ver- 
glichen m it dem vorhergchenden Monate, gibt folgendo 
Zusammenstellung Aufschlufl:

D ezem ber N ovem ber 
1912 1912

t  t
1. G esam tcrzcugung ........................................  2 827 261 2 672 948

Arbeitstiiglieho Erzougung . 91 202 89 098
2. Anteil der Stahlwerksgesell-

s c h a f t e n .....................................................  2 008 500 1 914 676
D arunter Ferromangan und

S p ie g e le is e n ...................... 18 819 17 740
um 1. J a n . a m l.D e z .

1913 1912
3. Zahl der Hochofen . . . .  420 417

Davon im F o u c - r .................  294 282**
4. Lcistungsfiihigkeit dieser t t

Hochofen in einem Tago . 92 244 88 341**
Die Zeitschrift „ Iron  Ago“ schiitzt dio Rohoisen- 

erzougung wahrend dos zweiten Halbjahres 1912 b^i oiner 
schiitzungsweison Erzeugung an Holzkohlonroheisen von 
193 040 t  auf 15 930 880 t, so daB sich also fur das g a n z e  
J a h r  1912 fur dio Vereinigten S taaten  eino Roheisen- 
orzeugung von 30 228 310 t  ergoben wiirde. Zum besseren 
Vergleich sind die llalbjahreserzeugungen dor letzten vior 
Jah re  im Nachfolgenden gegeniibergcstcUt:

1912
t

1911
t

1910
t

1909
t

* 1913, 17. Jan ., S. 98.
** The Iron Ago 1913, 9. Jan ., S. 151.

1.H albjahr 14 297 430 11 853 668 15 218 398 11 198 704
2. 15 930 880 12 174 272 12 522 026 15 009 495

Insgesam t 30 228 310 24 027 940 27 740 424 26 208 199

Danach wurdo also dio Erzeugung des zweiten H alb
jahres die des orston Halbjaliros 1912 um  mehr ais 
1 600 000 t  ubertroffen haben und ilberhaupt dio bisher 
hochste Halbjahrescrzcugung darstellen.

* Tho Iron Age 1913, 9. Jan ., S. 152 u. 156/7.
** Endgultigo Ziffer.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — D o u ts e h la n d .  Dio Lago 

des Roheisenmarktes ist unverśindert fest. Dio Abrufo 
gehen nach wic vor sehr zahlreieh ein. Die Nachfragc vom 
Auslando ist nur zum Teil zu befriedigon. In  den Preisen 
ist keino Aenderung eingotreton.

E n g la n d . Aus Middlesbrough wird uns un ter dcm 
18. d. M. wio folgt gcschricbcn: Der Roheisenmarkfc 
"nrdo in dieser Wocho durch anlialtende groGo Abgabcn 
von W arrants sehr Torstimmt. Am 17. d. M. fiel der Preis 
von sh 65/8 '/2 d auf sh 64/5 d  f. d. ton, Kasso. Furoht vor 
oiner Fortsctzung des Kricgos, hoher D iskont und Flauhoit 
der Fondsborsen scheinen dio UrBachcn hiorfilr zu sein, ob- 
gleich dio Verhiiltnisso hior nach wie vor gilnstig liegon. 
Die Fabrikantcn haben niclits abzugeben; Eisen ist sehr 
knapp und der Vorsand sehr stark. Dio Verschiffungen 
litten allerdings wahrend der letzten Tago durch das 
sturmiseho W etter. Der Preissturz dor W arrants braelito 
ajn 1S. d. M. violo Nachfragcn, abor dio Meinungcn dor 
Kaufer und Abgober sind zu verschieden. Dio Lago kann 
sich ganz plotzlich anderri. H iim atit ist unveriindert go- 
blieben und aufierst knapp bei sh 83/— bis sh 83/6 d 
f. d. ton fur M/N ab Werk. F u r G. M. B. Nr. 3 laBt sich 
keino verlaGliche Notierung goben. Dio W arrantlager 
enthalten 238 914 tons, darunter 238 692 tons Nr. 3.

Vom franzosischen Eisenmarkte. —  Dio Jahrcswende 
vollzog sich unter allgomein vorziigliehon Arbeita- und 
gilnstigon Preisvcrhaltnissen. Der Einlauf von neuen 
Bestollungen hatto  zwar im letzten Tcilo des Vormonats 
merklich nachgelassen, doch lag noch ein ao umfang- 
reicher Grundstock an vorher gebuehten Licferungs- 
vertriigen vor, gegen dio regelmiiBig und andauernd stark  
abgerufen wurde, daB irgend ein EinfluB der geringoren 
K auftatigkeit auf Stimm ung und Preisvcrfassung bis je tz t 
nicht zu bomerken war. Die ersten 2 / 2 Wochen des neuen 
Jahres brachten noch keino Bolebung, vornchmlich bei 
den H andlem  war eino groBero Zuruekhaltung im Einkauf 
auf wciter hinaus festzustellen. Der Verbrauch ha tte  
meist soinc notwendigsten Deckungskiiufo vorgenommen, 
oho dio erheblichon Preissteigerungon in K raft getreten 
waren, in den letzten Wochen ging man daher n icht Ober 
don Bedarf des Augenblicks hinaus. Dio geschaftlicho 
Ruho ist der Mehrzahl der W erke n icht unwillkommcn, 
weil dieso dadurch die groBen Lieferungsrtickstande all- 
mahlich aufholen und fiir den in den Frilhjahrsm onaten 
zu erwartenden Bedarf annehmbaro Lieferfriston atollon 
konnen. Die vorziigliche wirtschaftliche Lago Frank- 
roichs begunstigt dio weitero Entfaltung dos Untemehmer- 
tum s, die Werko konnen daher m it einiger Sicherheit auf
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den baldigen Zustrom bedeutender Nouarbeit rechnon. 
W ahrend der letzten Wochen sind von der Staatsbahn- 
yerwaltung und den privaten Bahngesellschaften fur das 
laufende Ja h r wieder groCe Anschaffungen in Aussieht 
genommen worden. Kie Paris—Lyon—Mittelmeorbahn 
ging bereits m it einem Auftrag auf 150 Lokomotiven und 
150 Tender voran. Von der Staatsbahn werden an- 
dauernd groBe Post en Stahlsehienen und sonstiges Gleis- 
m aterial ausgesehrieben; von den Nord- und Ostbahn- 
gescllschaften erw artet man bedentendo Bcstellnngen in 
rollendem Materiał. Auf dem E r z m a r k to  m aeht sich 
auch filr heimische Erze das Streben nach hoheren Ver- 
kaufsprcisen geltend, obwohl die Forderung im Briey- 
Beeken weiter erheblich zugenommen ha t (sieho S. 109). 
Dic Steigomng wttrdo noch stiirker gewesen soin, wenn 
dio Heranschaffung der Arbcitskriiftc nicht zeitwcise mit 
Soawierigkcitcn vcrbnnden gewesen wiire. Malt hofft, 
bis zum Jahro 1015 eino Gcsamtfordermenge von 15 Mili. t  
tiberschritten zu haben. Die H iitten haben sich in der 
Besorgnis vor hoheren Prcisen auf weiter hinaus, zum 
Teil bis zum dritten  Vierteljalire, eingedeekt; es kom mt 
aber noch m ancher Zusatzbedarf heraus. Filr R o h e is e n  
wurde dio D urchhaltung der seit dem 1. Januar erheblich 
hoheren Prcisgrundlage durch dio Knappheit der Vor- 
rato  sowohl in Frankreich ais auch in Deutschland, Belgien 
und GroBbritannien sichtlich crloiohtert. Dio Verbraucher 
haben sich fiir eine Reiho von Monaten eingedeekt, da 
auf vorteilhaftero Kaufgelcgenhciten vorderhand nicht zu 
rcchnen war. Dio franzosisohe Roheisenerzeugung m aeht 
stetige Fortschritte, doch sind der Erzeugungsstdgorung 
namentlich im franzosischen Osten infolgo der Kohlen- 
arm ut dieses Bezirks gewisse Grenzen gezogen. Durch 
den zu einom groBen Teil erforderlichen Bczug von aus- 
wiirts, besonders von Deutschland, wird den H iitten  vor- 
nelimlich der Koks vorteuert. Einigo der bedeutondsten 
ostfranzosischen Eisenhiittengcsellschaften haben daher 
seit einiger Zeit im bonachbarten belgischcn Sarnbrc- 
bezirk Bohrungen auf Kohlo und Erze yornehmen lassen 
und ktlrzlioh die S o c ić tć  G e o lo g ią u o  o t M in ie re  
S a m b re  Be Igo mit oinem yorliiufigen A ktienkapital von 
300 000 fr gegrilndet. Beteiligt sind h ierandie C o m p a g n ie  
d es  F o rg e s  e t  A e ie r ie s  de  la  M a rin ę  e t  d ’ H o in e- 
e o u r t  in Saint-Chamond, die S o c ie te  A n o n y m e  dos 
A e ie r ie s  do M ic h e v ille  und die S o c ić te  A n o n y m o  
d e s  H a u t s - F o u r n e a u x  e t  F o n d e r ie s  do P o n t - a -  
M o u sso n . In  H a lb z e u g  reichten dio von den Verar- 
beitern vorgenommenen Deckungskiiufe zu den um 10 fr 
hoheren Proisen meist tiber das ersto Viertoljahr hinaus. 
Der Verbrauch bleibt ilbcraus stark , so daB nicht viel 
frcio Mengen an den M arkt kommen; Zusatzkiiufo lieBen 
sich daher kilrzlich nur schwer unterbringen. Auf dem 
A l te i s e n m a r k t  ha t dic Preisbesserung weitero maBigo 
Fortschritte gemacht. Bei der jungsten Verdingung der 
Ostbahngesellschaft wurden fur grobstiickigen Eiscn- 
schrott 73,50 bis 73,75 fr, fiir Stahlschrott 70,50 bis 77 fr, 
fiir Rohcisenabfall 85 bis 8S fr bozahlt. In  F o r t ig o is e n  
beginnt die Nachfrago in den letzten Tagen wieder leb- 
hafter zu werden; in den Proisen sind keino notierbaren 
Yoranderuugen eingetreten. S ta b c is e n  und B le c h e  
konnen durchgangig rascher geliefert werden ais in den 
Vormonaten; fiir K o n s t r u k t io n s e is e n  ist noch eine 
Frist von drei bis vier Monaten erfordcrlich. In  B a n d -  
o ise n  sind dio Werke andauernd sta rk  besetzt; im oberen 
Marnebczirk weiden je tz t meist um 10 fr hohero Preise ais 
im Dezember verlangt; dor Preis stellt sich dort auf 220 bis 
230 fr f. d. t. T r iig c r  hatten  durchgangig ruhigeren Markt.

Vom belgischen Kohlen- und Koksmarkt wird uns 
unter dem 1S. d. M. geschrieben: Der bclgische Kohlen
m arkt hat in den letzten Wochen seino Festigkeit noch 
etwas ycrstark t, da der Abruf in Industriekohlen fort- 
gesetzt lebhaft bleibt und einzelne Kohlensorten, wie Koks- 
kohlen und Staubkohlen fiir die Brikettherstellung, an- 
fangen, sehr knapp zu werden. Die lobhafto Nachfrago am 
Kohlenm arkt ist bemerkenswert, da die Besehiiftigung 
tler Eisenindusti ic in den letzten W ochen nicht gerade 
stiirker goworden ist, wenn sie sich auch auf oiner yerhiilt-

nismiiBig recht befriedigenden Hohe hiilt. Dio lebhafte 
Nachfrago der russischen S taatsbahnen und stidrussischen 
Eisenworke am englischen Kohlenm arkt beginnt dort 
bereits eine sichtbaro Verringorung der Kohlcnvorrate 
hervorzurufen, was sich auch in dom Nachlasscn der Ein- 
fuhr onglischcr Kohlen nach Bolgien widerspiegelt. Die 
bclgische Staatsbahnverw altung h a t bokanntlich kurzlieh 
ihr Abkommeń m it don belgischcn Zechen betreffs Deekung 
ihros Brcnnstoffbcdarfs im laufenden Jahrc  yerlangert. 
DaB dio belgischcn Staatsbahnen m it oiner weiteren Ver- 
ringerung der Kohlenyorrato sowohl am belgischcn wie 
am internationalen M arkt rcchnen, scheint au3 der Tat- 
sache heryorzugehen, daB sich das bclgische Eisenbahn- 
ministerium kurzlieh an die belgischcn Zechen m it der 
Anfrago gcwandt ha t, ob cs moglich sei, zu den erhohten 
Preisen groBere Zusatzmengen von Kohlen im Laufe des 
Jahres zu liefern. Dies scheint darauf hinzudeutcu, daB 
dio Staatsbahn boabsichtigt, noch zu den heutigen Prcisen 
einon gowissen Teil ihres Brcnnstoffbcdarfs fiir 1014 ein- 
zudccken, um dann nicht hohere Preise zahlen zu miissen. 
Die bolgischen Zechen haben ciiic Verpflichtung fiir 
Liefcrung von Zusatzmengen zu den neuen Preisen ab- 
golehnt. Ein Verglcich der nachstehend wiedergegebenen 
heutigen Vorkaufsnoticrungcn m it den zu Anfang 1912 
giiltigen Preisen zeigt, daB die Preisbewegung am belgischen 
Kohlenm arkt im letzten Jahre  sehr erheblich gewesen ist, 
und in der T at ist mehr ais ein Dezennium yerflosscn, scit- 
dem innerhalb Jahrcsfrist am bolgischen Jla rk t eine so 
lobhafto Preissteigcrung fiir Kohlen eingetreten ist.

1. Jan u a r  1912 1. J a n u a r  1913
fr fr

15.50— 16,50
16.50——17,50
18.50— 19.50
23.00— 26,00
30.00—32.00
16.50— 17,00
19.50— 20,00
27.50—29,00
28.50— 29,00
34.50—36,00
18.00— 18,50
21.50— 22,50
28.50—30,00
30.00—33,00
36.00—38,00

o

F e in k o h lc n .................
Gew. W iirfel-\ x , Q 

kohlen )
Kleinc Stiickkohlen .
NuBkohlen I  . . . .
F e in k o h le n .................
Gew. Wiirfel- (10 X  20

kohlen \20 X 30
Kleine Stiickkohlen .
NuBkohlen I . . . .

I
, F e in k o h len .................

Gew. Wiirfel- /10  x 20 
) kohlen ^20 x 30 

Kleine Stiickkohlen .

NuBkohlen I . . . .
( Oew. WOrfelA x 3Q
I kohlen J

■» Kleine Stiickkohlen . 27,00—27,50
l NuBkohlen I . . . . 29,00— 30,00

W ahrend also die Preisstoigcrung sowohl fttr.Mager- 
kohlen wio fiir yiertelfette und halbfctte Kohlen sclir er
heblich gewesen ist, sind dio A nthrazitsorten weniger 
sta rk  gestiegen. Bei den Mager-, yiertelfetten und halb- 
fetten Kohlen haben namentlich die yon der Industrie ver- 
langten Sorten eine sehr empfindliche Verteucrung er
fahren, wahrend dio Hausbrandkohlen weniger stark 
gestiegen sind. — Die Brikett- und Koksnotierungcn haben 
sich im yerflossenen Jahrc gleichfalls erheblich gebessert, 
wio aus nachfolgender Zusammenstellung heryorgeht:

11.50—12,50
12.00— 12,50
14.00— 14,50
20.00— 24,00
29.00—31,00
12.00—12,50
15.00— 15,50 
23,00 25,00
25.00—26,00
32.00—33,00
13.50— 15,00
18.50— 19,50
24.00—26,00
28.00—31,00
34.00— 36,00

24.00—24,50

Z N

27.50—28.00

29.50—30,00
31.50—32,00

Briketts

Koks

1. Jan u a r 1. J an u a r
1912 1913

fr fr
18,00 22,00

„  I I ................. 21,00 26,00
M arinebriketts. . . 25,00 30,00
Boulet-K ohlen. . . 16,00—18,00 21,00
Gewohnlicher Koks. 22,00 27,00
Halbgewasch. Koks. 22,50 30,50
Gcwaschener K o k s. 33,00 35,00

Wio ersichtlich, miissen dic belgischcn Hochofcn halb- 
gewaschenon Koks, welche Sorto iu der H auptsache zur 
Yorhuttung der Eisencrze yerwendet wird, m it 30,50 fr 
f. d. t  bezahlen, wahrend zu Anfang 1912 m ir 22,50 fr 
angelegt zu werden brauehten. Das bedeutet eine Ver-
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teuerung um 8 fr f. d. t ;  es ist unter diesen YorhiUtnissen 
nicht orstaunlich, dafi dio Preiso am belgischen Rohoisen- 
markt seit Beginn des Vorjahres um 30 bis 37 %  gostiegen 
sind. Gewohnlichor Koks is t um  5 fr, gewaschener Koks 
um 2 fr f. d. t  gestiegon. Soit 1909 h a t dor Preis fiir ge- 
waschenen Koks am belgischen M arkt eine ununter- 
brocheno Steigerung orfahron. Soin Verkaufspreis betrug 
Anfang 1909 27,50 fr, 1910 29 fr, 1911 30 fr, 1912 33 fr,
1913 35fr. Von dcnallgom oingutgofragtenlndustriekohlen 
werden namentlieh halbfotto WUrfelkohlen Sulir lobhaft 
rerlangt, so daiJ dio fiir das erste H albjahr noch zur Ver- 
fflgung stehenden Mengen sehr knapp werden. Noeh 
knappcr liegen magore Wiirfcikoblcn, fiir dio soit einer 
Wochc bereits abermals um 0,50 bis toU weise 1 fr oihohto 
Preiso ro n  einer Anzahl ro n  Zechen verlangt und auch 
crziclt worden sind. Magorfeinkohlen sind ebenfalls sehr 
knapp, weil dio Kalkbrennereien und Zementfabriken er- 
licblicli grottere Mengen ais im Vorjahro fordem. In  halb- 
fetten Feinkohlon ist dio Nachfrage sehr regelmiiCig, und 
dio Preiso sind fest bohauptet. Kokskohlen liegen iiuBerst 
knapp; das Syndikat fordert fiir sio anniihernd 7 5 %  
vom Koksprois; oino weitero Erhohung dieses Satzes ist 
nach Lage des Marktes nicht unwahrschoiitlieh, Obgleich 
dio Einfuhr deutscher Kokskohlen nach Nordbelgicn frei- 
gegebon worden ist, kann man noch keine nennonsworto 
Vorstarkung dieser Zufuhren erkennen. Staubkohlen

aller Sorten werden fiir dio rorsehicdencn Verwendungs- 
zwecke, wio zur Brikett- und Boulotkohlcnherstellung, zur 
Mischung m it Fettkohlen in industriollon Betriebon usw. 
so lobhaft rcrlangt, daB dio Zechon in Lieferungsriłckstand 
geraten sind. Dagegen loidet das Geschaft in Hausbrand- 
kohlon unter der schlepponden Nachfrago der Ver- 
braucher. Aus Deutschland wurden wahrend des Jahres 
1912 in Bolgien oingofilhrt: an Kohlen 4 6137 4 92 (i. V. 
4 143 841) t, an Koks 850 803 (623 134) t  und an Briketts 
407 203 (368184) t ,  so daB 62,07 (i. V. 61,12) %  der gesam
ten Brennstoffeinfuhr Belgiens aus Deutschland stammen.

Versand des Stahlwerks-Verbandes. -— Der Versand 
des Stahlwerks-Vcrbandes belief sich im D e z e m b e r  1912 
auf 532 450 t  (Rohstahlgewieht); er war dam it um 39 803 t  
hoher ais im rorhergehenden Monat und um 64 178 t 
hoher ais im glciehen .Monat des Vorjahres. An der 
Steigerung gegon cien Vormonat war Halbzoug m it 25 710 t  
und Eisenbahnm aterial m it 19 543 t  betciligt, wogegen fiir 
Formeisen ein Rtickgang der Versandziffer um 5450 t 
festzustellen ist. Im  Vergleioh zum Dezember 1911 wurden 
im Berichtsm onat an Halbzeug 1229 t  weniger, an Form 
cisen 15 974 t, an Eisenbahnm aterial 49 433 t  mehr ver- 
sandt. Naheros iiber dio Entwicklung der Vcrsandziffcrn 
des Stahlwcrks-Verbandes in den einzelnen -Monaten der 
letzten beiden Jahre ergibt sich aus der folgenden Zahlcn- 
ta fe l:

H albzeug Form eisen K isenbahnm aterial Gesamtprodukte A
Monat 1912

t
1911

t
1912

t
1911

t
1912

t
1911

t

1912
t.

1911

t

Januar ....................... 182 568 140 253 118 709 103 170 177 310 161 056 478 587 404 479
Februar ....................... 173 013 131 572 139 436 125 861 194 823 157 012 507 272 414 445
M a r z ............................ 158 690 170 713 244 723 238 153 266 511 244 154 669 924 653 020
A p r i l ........................... 130 047 124 927 186 970 178 137 151 276 137 352 468 293 440 416
M a i ................................ 147 747 130 177 214 300 201 475 173 679 200 704 535 726 532 356
Ju n i................................ 167 647 128 327 230 432 186 684 214 824 184 277 612 903 499 288
J u l i ...................... 154 083 129 280 211 805 177 535 175 726 154 542 541 614 461 357
A u g u s t ....................... 163 949 143 714 195 815 170 326 193 680 161 427 553 444 475 467
S ep tem b er.................. 152 449 153 943 178 483 175 242 179 152 173 761 510 084 502 946
O k to b e r....................... 164 380 155 728 177 639 158 883 198 567 157 485 540 586 472 096
K o re m b c r .................. 148 150 161 433 144 060 144 856 200 437 182 381 492 647 488 670

I D e z e m b e r .................. 173 860 175 089 138 610 122 636 219 980 170 547 532 450 468 272

G esam trersand 1 916 583 1 745 156 218 0  982 1 982 958 2 345 965 2 084 698 6 443 530 5 812 812

Dic Vorsandziffer des ganzen Jahres, dio schon im 
Vorjahro oino bis dahin nicht rerzeichneto Hoho erreicht 
hatto, konnte in dem H ochkonjunkturjahro 1912 abermals 
stark steigen. Dor Gosam trcrsand dor Produkto A war 
im Boriehtsjahro um 10,85%  hoher ais im Jahro  1911 
und noch groBer war dio Zunahmo gegontlbcr dom letzten 
Hochkonjunkturjahro 1907. Im  einzelnon botrug dio 
Steigerung gegon 1911 fiir Halbzoug 9,82 % , fiir Form 
cisen 9,99 %  und fiir Eisenbahnm aterial 12,53 %. 
Bomerkenswert ist dio rorschiedenartigo Entwicklung in 
den Versandziffcrn dor drei Erzougnisso gogon dio letzto 
Hochkonjunktur. W ahrend dor Versand ron  Halbzeug 
und Formeisgn im Beriehtsjahro bedeutond hoher war 
ais in 1907, konnte im Yersand ro n  Kisenbahnmaterial 
gegen das gloiche Jah r nur oin um  0,80 %  hoheres Er- 
gobnis crzielt werden. In  den nachstehenden Zahlenreihcn 
sind die \7ersandziffcrn der lotzten Jahre  einander gegen-
imergostellt:

Jahr H albzeug Form eisen Bisenbahn-
m aterial

G ęsam t- 
p roduk te  A

L t t t t

1907 . . 1 557 873 1 698 875 2 327 362 5 584 110
1908 . . 1 390 667 1 302 724 2 070 802 4 764 393

: 1909 . . 1 503 452 1 614 702 l 847 440 4 965 594
i 1910 . . 1 524 200 1 804 839 1 877 576 5 206 615
1 1911 . . 1 745 156 1 982 958 2 084 698 5 812 812
i 1912 . . 1 916 583 2 180 982 2 345 965 6 443 530

Deutsche Drahtwalzwerke, Aktien-Gesellschaft in 
Dusseldorf. — Der Versand des W alzdrahtrerbandcs 
betnig im letzten V ierteljahr 1912 134 797 t  gegcn 
132 176 t  im d ritten  Yierteljalir. D aron  entfallen auf das 
Inland SI 721 (82 375) t  und auf die Ausfuhr 53 076 
(49 801) t. Im  Jah re  1912 wurden insgesamt 517 310 t  
re rsan d t gegen 467 793 t  im Jahro  1911. D aron  entfallen 
auf das Inland 323 165 (301 182) t  und auf dio Ausfuhr 
194 045 (166 611) t.

Die staatlichen Bergwcrke, Hiitten und Salinen in 
PreuBen wahrend des Etatsjahres 1911.* — Dem Betriebs- 
bericht der preuBischen B ergrerwaltung fiir das Rech- 
nungsjahr 1911,** der, wohl ais Erfolg der beziiglichen 
Landtagsrerhandlungen, das erfreuliche Bestreben zeigt, 
die Ergebnisse der Staatsbetriebe ron  kaufmannischen 
Gesichtspunkten aus zu betraehten, entnehm en w ir die 
folgenden Mitteilungen iiber die Ergebnisse der Staats- 
werke: Der bilanzmaBige R c in g e w in n  des staatlichen 
Bergwerks-, H iltten- und Salinenbetriebes betrug bei 
einem buchmailigen Anlage- und Betriebskapital am An
fang des Rechnungsjahres 1911 ro n  rd. 400 Mili. .Ii 
rd. 22,7 Mili. M. E r blieb gegen den des Yorjahres (25,3 
Mili.) um 2,6 Mili. .(( zurttek. Bei der Beurteilung dieses 
Ergebnisses rnuC beachtet werden, daC die Abschreibungen 
m it 14,7 MUL J t  erheblieh, niimlieh um 3,5 MUL M , hoher

* VgL St. u. E. 1912, 1. Febr., S. 212.
** Nr. 931 der Drucksachen des Hauses der Abgeord- 

neten, 21. Legislaturperiode, V. Session, 1912/13.



174 Stahl und Eisen. Wirtscha/Uichc Rundschau. 33. Jahrg . Nr. 4.

bemessen sind ais in der rorjiihrigen Bilanz, in die dafilr 
nu r 11,2 Mili. ./( eingcstollt waren. Der Abschreibungs- 
satz betrug im Jah re  1911 bei einem Bestande der Anlage- 
konten am Anfang des Jahres von 361 Mili. Jl 4 % , im 
Vorjahre bei einom Bestande von 342 Mili. Jl nu r 3,3 %. 
W are aaeh im Jah re  1911 n ur nach dem Durchschnitts- 
satze von 3,3 %  abgeschrieben worden, so hiitte dio Ge- 
winn- und Verlustrechnung s ta tt  m it 14,7 Mili. Jl fiir 
Abschreibungen nur m it 11,9 Mili. J i,  also m it 2,8 Mili. Ji 
weniger belastet zu werden brauchen. Die Notwendig- 
keit Btiirkerer Abschreibungen stellto sich bei einigen 
Werken infolge einer NcuabschiUzung der Gebaudc und 
Betriebsanlagen heraus, wobei sich ein geringerer ais der 
buchmiiBige W ert ergab. Zu dem gleicben Ergebnis 
fflhrt die Bctrachtung der reinen Geldbewegung, welche 
sich in der Hohe des rechnungsmaBigen U e b e rs c h u s se s  
darstellt. Dieser blcibt allcrdings m it 29,08 Mili. M um 
fast 2 Mili. Jl gegen das Vorjahr zurOck. Rechnet man 
indessen, lediglich zum Zwecke des Vergleichs der beiden 
Rcchmmgsjahre 1911 und 1910, in beiden Jahren die Aus- 
gaben fa r Neuanlagen, die in 1911 12,5 Mili. J l,  in 1910
10,9 Mili. J l betrugen, dem UeberschuB liinzu und be- 
riicksichtigt ferner, daB in 1911 fur den Erwerb des Gutes 
Dorbnicken ro n  den Bernsteinwerken 743 000 Ji gezahlt 
werden muBtcn, so ergeben sich fur 1911 rd. 42,9 Mili., 
fa r 1910 42,G Mili. M , in beiden Jahren  also etwa der 
gleiche Betrag. Seit dem Rechnungsjahre 190G stellten 
sich die rechnungsmaBigen Ueberschasse

, b e i einer Bclcgschaft
von

1906 ...................... 27 444 848 Jl 89 130 Mann
1907 ...................... 14 622 756 „ 92 776 „
1908 ...................... 16 136 710 „ 96 845 „
1909 ...................... 17 000 052 „ 102 019 „
1910 ...................... 31 653 941 „ 104 794 „
1911 ...................... 29 678 320 „ 105 613 „

Der Gcsamtwert der F o r d e r u n g  der Steinkohlen-, 
Braunkohlen-, Erz- und Salzwerke des PreuBisehen Staates 
betm g im Rechnungsjahre 1911 259 553 287 (im Jahre
1910 252 762 630) J i. Auf den staatlichon S te in -  
k o h le n b e rg w e rk e n  wurden bei einer Belegschaft von 
92 589 (91 671) Mann 21 890 307 (20 634 816) t  im W ertc 
von 235 019 983 (230 053 105) Jl gewonnen. Die staat- 
lichen B r a u n k o h le n w e rk o  fórderten 345 291 (353 940) t  
im W erte von 1 127 522 (1 146 464) .li, ihre Belegschaft 
bezifferte sioh auf 341 (389) Mann. Auf den E is e n e rz -  
b o rg w e rk e n  wurden bei einer Belegschaft von 598 
(002) Mann 99 200 (100 057) t  im W ertc von 1 303 580 
(1 225 842) Jl gefórdcrt. Die s o n s t ig e n  E rz b e rg w e rk e  
ha tten  eine Gewinnung von 107 490 (117 211) t  im W erte 
von 11 808 461 (11 751 132) Jl aufzuweisen; sie be- 
schiiftigten 3022 (3110) Personen. D iegesam ten H a t te n -  
w e rk s e rz e u g n is s e  d e s  S t a a t e s  stellten einen W ert 
von 25 215 574 (25 740 701) M dar, an H uttenarbcitern 
wurden insgcsamt 3688ł  (3887) beschiiftigt. Auf den
4 (5) E i s e n h a t tc n  des S taates wurden 28 548 (31 723) t  
Eisen und S tahl im W erte von G 497 290 (6 264 084) Jl 
hergestellt. Dio Gleiwitzer H titto crzeugtc 11 128 (14 342) t  
EisenguB und 2520 (2130) t  StahlguB und setzte 10 551 
(13 929) t  EisenguB waren im Durehschnittspreise ro n  
128,44 (127,63) Jl sowio 2414 (2060) t  StahlguBwaren 
im Durchschnittspreise ro n  362,52 (350,20) .K i. d. t 
ab ; auBerdem wurden M aschinenwerkstattsfabrikate im 
W erte ro n  1 205 984 (728 832) Ji abgesetzt. Auf der 
Eisenhtitte in Malapano wurden 3200 (2932) t  EisenguB 
und 2570 (2235) t  StahlguB erzeugt; re rkauft wurden 
2413 (1S76) t  EisenguBwaren zum Durchschnittspreise 
ro n  142,91 (125,58) .« und 1501 (1103) t  StahlguBwaren 
zum Durchschnittspreise ro n  341,80 (342,24) J l.  Ferner 
setzte die Hatte 1682 (1915) t Masehinenwerkstatt- 
fabrikate im W erte ron  775 969 (759 395) Ji ab. Auf der 
staatlichen Eisenhtitte R othehutte  wurden 2150 (2178) t  
Roheisen, 942 (984) t GuBwaren und 12 (12) t  Stabeisen

* EinschlieBlioh 29 Kohler.

erzeugt, wiihrend auf der Lerbaehcr H iitte  1473 (1063) t 
GuBwaren verschiedener A rt hergestellt wurden. Dio Glei- 
witzer H iitte  erforderte einen rechnungsmiiBigen ZuschuB 
ro n  260 228 Jl gegen 398 969 Jl im Vorjalire; das Weniger 
gegenuber dem etatmiiBigcn Soll-UeberschuB ron  31 720 Ji 
betriigt demnach 291 948 J l. Der rcchnungsmiiBige Ueber- 
schuB dor E isenhatte  in Malapane belśiuft sich auf 11010 Jl 
gegen 7903 J l im Vorjahre und gegen einen Etatssoll 
ro n  48 2S0 J l. F iir die beiden oberschlesischen Eisen-: 
hatten , die ais eine wirtschaftliche Einheit anzuschcn 
sind, ergibt sich ein rechnungsmiiBiger ZuschuB ron 
249 218 Ji gegen einen rechnungsmiiBigen ZuschuB im 
Vorjahre ro n  391 066 Jl und einen etatsmiiBigen Soll- 
iibcrschuB ro n  80 000 J l. Nach der Vermogens- und Er- 
tragsbereclmung betragt der G esam trerlust beider Werke 
220 143 Ji gegen 492 351 J l im Vorjahre. Im  Oberbcrg- 
amtsbezirk Clausthal brachto der gesamte Bctrieb der 
RothehiiMc einen rechnungsmiiBigen UeberschuB ron 
87 180 Jl gegenuber dem Etatssoll ro n  4600 Jl und 
einem rechnungsmiiBigen UeberschuB des Vorjahres ron
47 350 J i ; der E rtrag  des W erkes bezifferte sich auf 
12 793 (11 535) J i. Der rcchnungsmiiBige UeberschuB 
der der Yerwaltung der Oberharzer Berg- und Hutten- 
werke unterstellten Lcrbacher H iitto  betrug 2309 (14 378).« 
und uberschritt den E tatsansatz um rd. 400 J l ; die Ver- 
mogens- und Ertragsberechnung scliloB m it einem Er- 
trage ro n  3101 J l ab gegenuber einem Verlust des Vor- 
jahres ro n  22 649 J l.

Milowicer Eisenwerk, Friedenshiitte. — Zwischen der 
rorgenannten Gesellschaft und den P u s c h k in w e rk e n  
in Sosnowice ist einc V c rsc h m e lz u n g  in der Weise 
zustando gekommen, daB die Milowicer Eisenwerke dic 
H alfte  des A ktienkapitals der Puschkinwcrke erwerben.

Chilenisches Eisenerz fiir die Vereinigten Staaten. — 
Wie der Vorsitzendo der B e th le h e m  S te e l  C o rp o 
r a t io n ,  C h a r le s  M. S c h w a b , ankandigte, wird dio Ge
sellschaft in Chile Eisenerzlager ankaufen, deren Erz- 
reichtum  m it 100 000 000 t  angegeben wird. Das Erz 
soli einen Eisengehalt bis zu 09 %  haben. Franzosische 
Finanzkreise sollen beteiligt sein. Wie dio Zeitschrift 
„The Iron monger“ * noch m itteilt, soli das Eisenerz auf 
dem Panam akanal nach den Vereinigten Staaten rerschifft 
werden; zu diesem Zwecke wird die Bethlehem Steel 
Corporation eine besondero Dam pfcrflotte bauen.

Eisenbahngutertarif fiir Eisen nach Rumanien.** — 
Ueber den gegenwiirtigen Stand der Erhohung der ge- 
nannten Tarifc sei folgendes mitgoteilt:

Nachdem alle Verhandlungen und Bomiihimgcn der 
deutsehen Eiscnbahnrcrwaltungen, die rumiinischen Staats- 
eisenbahnen zur unreranderten  oder wenigstens nur cin- 
gesehrankton Fortgewalirung der TarifermaBigungen fiir 
deutsche. Ausfuhrartikel (Eisen und Mascliincn) zu be- 
stimmen, rollig erfolglos geblieben waren, driingte die 
Generaldirektion der rumiinischen Staatsbahnen auf die 
sofortige Umrechnung der A. T. Nr. 3 (Eisen usw.) und 
Nr. 4 (Masehincn) und rcrlangte deren unrcrzOglicho Ein- 
fahrung bereits am 1. August r .  J ., widrigenfalls zu diesem 
Zeitpunkt der gesamte Tarif aufgehoben werden sollte. 
Nach weiteren Vcrhandlungen gelang es zunachst, eine 
Hinausschiebung dieser F rist bis zum 1. Jan u ar 1913 
durchzusctzen. In der Annahme, daB angesichts der un- 
abwendbaren Tariferhohung der deutsehen Ausfuhr 
nach Rumanien nur noch m it einer moglichst langen Frist 
bis zur Einfilhrung des erhohten Tarifs gedient werden 
konnte, strebten die deutsehen Eisenbahnverwaltungen 
dahin, auch diese lotztero F rist ais unannehm bar abzu- 
lehnen, um einen weiteren Spielraum zu gewinnen. Deni 
ziihen Festhalten an den Forderungen der nichtruroani- 
schen E isenbahnrerw altungcn ha t sich die Gencraldirek- 
tion der rumiinischen Staatseisenbalmen schlieBlich ge- 
fOgt. Sie h a t der Hinausschiebung der Einfahrung der

* 1913, 18. Jan ., S. 175.
** Vgl. St. u. E. 1912, 11. Jan ., S. 83.
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bciden genannton neu berechnoton Ausnahmetarife fiir 
Eisen und Maschinen bis zum 1. August 1913 zugestimmt. 
Ob und wio woit abermaligo Vcrsuchc der dcutschen Eisen- 
bahnen, eine noclimalige Hinausschiobung diescs Zeit- 
punktcs zu erzielen, zum Erfolge fiiliren werden, entzieht 
sich heuto unscrcr Kenntnis. Sollton diese Bestrebungen 
aber crfolglos bleiben, so t r i t t  am 1. August 1913 der 
rumanisch-doutscho Verbandsgiitertarif fiir' don Verkohr 
mit Norddoutschland m it der MaBgabc aufier K raft, da(J 
cr durch oincri nouen Tarif m it toilwciscn Erhohungen 
crsctzt wird. Insbesondere treten  solchc boi don Aus- 
nahmotarifcn Nr. 3 (Eisen) und Nr. 4 (Maschinen) ein.

Fiir dio oberschlesischc Eiscnindustrie, soweit deren 
Vorsand nach Rum anien sich auf dom Bahnwegc voll- 
zieht, sind dio zu orwartenden Erhohungen in nianchen

Fiillcn recht bedeutend. Dagegon kommen sio fiir dio 
westdeutschon Industricbczirko Wohl woniger in Frago, 
da doron Transporto zum grofien Teil den Wasscrwcg 
benutzen und eine Erhohung der rumiinischen Binnon- 
tarifo nicht zu erwarton ist. E incn gowissen Ausgleich 
fiir dio yorauszuschenden Erhohungen der Eisenbahn- 
tarifo bioten indesson dio am 1. Marz 1912 eingefiihrton 
rcchfc bctrachtlichen ErmiiBigungcn der rumanisohen 
Einfuhrzollo fiir cinzclno Eisonhalbfabrikate fiir Zwccko 
der rumanischcn Industrio. So sind boispielsweiso liorab- 
gcsotzt wordon dio Zollo fiir Stabeisen und W alzdraht 
von 3 auf 1 Lei,* fiir Formeison von 5 auf 3 Lei, fiir 
Bleeho von 2 mm und mehr von 5 auf 3 Lei fiir 100 kg.

* 1 Lei =  0,81

Sociśtć Anonyme Mćtallurgiąue d’Espćrance-Longdoz 
in Liittich. — Nach dem in der Hauptversam mlung vom
17. Dezember v. J . e rstatteten  Beriehto dos Verwaltungs- 
rates erzielto die Gosollschaft in dom am 30. Soptember 1912 
abgclaufoncn Geschaftsjahr unter EinschluB von 14 887,27 fr 
Vortrag und 112 415,99 fr Mictcinnahmcn usw. oinon 
Rohgowinn von 3 060 461,80 fr. Hicrvon worden 115 000 fr 
fiir Patcntc zuriickgcstellt, 138 000 fr zur Tilgung yon 
Schuldvorsohrcibungcn benutzt, 1 262 611,08 fr auf dio 
Anlagen, Gorate usw. abgcschrieben, 76 992,53 fr der Riick- 
lagc zugefiihit, 34 800 fr Tantiomon yergiitet, 1 375 000 fr 
Dividendo (27,50 fr gogen 22,50 fr i. V. f. d. Aktio) aus- 
geschiittet und 58 058,19 fr auf nouo Rechnung vor- 
getragon. Die von den Erzgruben, an denen dio Gcsoll- 
schaft botoiligt ist, bezogenen Mcngen konnten im Jahro
1912 bedeutend yergroBert werdon. Dio Erzeugung der

drei Hochofen, dio im Borichtsjahro im Fouor standen, 
iibortraf dio yorjiihrigo um 22 %. Fiir VergroBcrung dor 
EisongieBorci und sonstige Nouanlagen wurden 659 577,44 fr 
vorausgabt. Dio eloktrischo Zcntralo fiir dio Worko in 
Seraing und Liittich arbcitot zur yollen Zufriedonlieit. 
In  don Stahlwcrkcn wurden 10 %  mohr Roliblocko ais im 
Vorjahrc orzougt. Fiir Nouanlagen wurdon 900 077,63 fr 
yerauagabt. Dio Erzeugung der Walzwerke hielt sich un- 
gofiihr auf der Hoho dos Vorjahres. Der Antriob aller 
WalzenatraBen usw. crfolgt jctz t yermittcls des von der 
elektrischcn Zcntralo des Wcrkcs Seraing gelieferten 
Stromes. Die Neubauten usw. der Abtoilung erforderton 
im Borichtsjahro 351 128,42 fr. Dor Vorwaltungsrat h a t 
im Miirz 1912 bcschlosson, eine Gruppo yon Koksofon zu 
crrichten, dio den fiir dio Hochofen notigen Koks, d. s. 
500 t  taglich, liefern sollen.

Bucherschau.
Z a h n b r e c h e r ,  Dr. phi], e t oec. publ. F r a n z  

X a v e r :  Lohnstatistik. (Mit Beil.) Nurnberg: 
J. L. Sclirag 1913. (73 S.) 8°. 2,80 J l.

Dio mit reichcm Tabcllenmatcrial ausgestattoto 
Schrift gibt eine guto Anleitung fiir den, der sich m it dor 
Frago der Lohnstatistik bekannt machen will. Nicht mit 
dcm Gcgcnstande Vortrauto konnten aber nach Studium 
der Zahnbrcchcrschen Sehrift der Auffassung sein, daB 
cs ein Normalschoma fiir Lohnstatistikcn gibt. Vor 
dieser Auffassung kann wegen der dann unvermoidliohen 
MiBcrfolge nicht genug gowarnt wordon. Es waro deshalb 
wiinschenswort gowesen, wenn der Verfasscr starkor 
betont hatte, daB sich dio Lohnstatistik  jowoils den bc- 
sondoren Verhaltnisscn der Industrio bzw. des Geworbes, 
fur dio sio aufgestellt wird, anzupassen hat.

Dr. E. Ilof/.
Ferner sind der Rcdaktion folgende Worko zugogangen: 

ih io m o , B ru n o , Tcchnischer Physikcr: Temperatur- 
meflmethoden. H andbueh zum Gebrauch boi praktischcn 
Tcmperaturmcssungon. Mit 35 Abb. im Tost. 

r Berlin (W.): M. K rayn 1912. (V III, 160 S.) 4". 4 M. 
Z ipp , H e rm a n n , Ingcnieur, Dozcnt ara Stiidt. Fried

richa-Polytechnikum Coethen: Tabellen fiir die Elektro
technik. Zum praktischcn Gebrauch fur Techniker, 
Workmeister, Monteure, W erkstatt.arbeiter, Maschi- 
nLstcn. 3., yerm. Aufl. Leipzig: O. Leincr [1912]. 
(XVI. 57 S.) quer-8°. 2 M.

Kalender fur 1913.*
Berg- u. IIHtten-Kalender fu r das Jahr 1913. (Bogriindct 

uud bis zu scinom Todo hrsg. von Dr. H u y s so n , 
ICgL Oborborghauptmann a. D.). Mit mehreren Uober- 
sichtskartchon in Buntdruck, Schreibtisch-Kalonder, 
Fabor-Blcistift und drei Boihcften. 58. Jg. Esson: 
G. D. Baedckcr 1913. [H auptteil] (2 BI., 230 S. nebst 
Kalendarium) 8 0 in Kunstledcr ais Brieftasche geb., 
Boihofto (126, 199 u. 80 S.) 8 °  geh., zus. 4

Eisenhdndler, Der. Taschen- und Handbueh fiir don 
Eisen-, Metali-, Eisonwaren- u. W erkzeughandol mit 
Kalender 1913. 10. Jg. Bearb. u. hrsg. von dor Ro-
daktion der Fachzoitschrift „ D e r  E is o n h iin d lo r“ , 
Bunzlau. B unzlau: O. Hoffmann 1912. (7 BI., 614 S. 
nobst Kalondarium) 8°. Gcb. in Kaliko 2,50 M , in 
Ledor 3,50 J i.

Kalender fiir Tiejbohr-Ingenieurc, -Techniker, -Unter- 
nehmer und Bohrmeister. Handbueh fiir Petroloum- 
fachloute, Borg- und Bau-Ingonieure, Goologon, Bal- 
noologcn etc. U nter Mitwirkung bowahrtor Facli- 
miinner hrsg. von O s k a r  U rs in u s ,  Civilingoniour 
und R edakteur der Zoitschrift „Vulkan m it Tiofbolir- 
wosen“ . Mit oiner 84 x 67 cm groBcn K artę von Doutsch- 
land und der angrenzenden Latidcsteile sowio 2 Bci- 
hoften („Berggcsetz und Bergpolizoi" und „Notiz- 
kalender"). 9. Jg. F rankfurt a. M .: Vcrlag des „Vul- 
kan“ 1913. [Haupttoil] (4 BI., 230 S.) 8 0 in Kunstleder 
ais Bricftascho gob., Boihofto (91 u. 56 S.) 8 °  geh., 
zus. 7,50 .K.

Patent-Kalender, Der deutsche und iniernationale, fiir 
das Jahr 1013. Dio wichtigston Bostimmungen iibor 
deutschos und intcrnationalcs Patcntwesen, Muster- 
nnd Waronzeichcnschutz. Von Patentanw alt G a s to n  
D o d re u x , Munehen. 20. Jg. Miinchen (Nouhauser- 
straBo 13): K. Beck (L. Haile) [1913], (93 S.) 8 °. 1 .« .

Polster’s Kohlen-Jahrbueh 1913. Ratgeber fiir Gewinnung, 
Handel und Konsum von Kolilc, Koks, B riketts und 
andoron Heizmatorialion. 13. Jg. 2 Teilo. Loipzig:
II. A. L. Degener [1913], Toil 1 (X I, 272 S. nobst 
Kalendarium) 8 0 in Leinen (bzw. in Leder ais Briof- 
tascho) gob., Teil 2 (IV, 50 S.) 8 °  goh., zus. 3 .11 (bzw.
5 Jt).

Sprechsaal-Kalender fiir die Keramisehen, Glas- und ver- 
tcandlen Industrien. Hrsg. von Dr. J . K o e rn o r . 
o. Jg ., 1913. Coburg: Miiller & Schmidt (1912). (4 BI., 
175 S. nebst Kalendarium ) 8°. Gcb. 2,50 M.

* Vgl. St. u. E. 1912, 12. Lez., S. 2107.
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Yereins - Nachrichten.

V er e in  d eu tsc h e r  E isen hiitten leute .
Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:

(D ie Euisender sind durch •  bezcichnet.)

L ie s e g a n g , F. P a u l :  Handbuch der praktischcn Kine- 
matographie. 3. Aufl. Mit 231 Abb. Dusseldorf u. 
Leipzig 1912. (X II, 480 S.) 8°. [Ingcnieur Otto
Vogel*, Dusseldorf.]

M a r te n a ,  A.: Aufgaben, Gliederung des Betriebes und 
Grundsatze fiir die Gesclui/tsfiihrunij des Kunigliehcn 
Materialprujungsamtes* in  Berlin-Lichtcrfelde West. An- 
lago zum „ Jahrcsborieht 1011“ . (Aus den „Mitteilungen 
aus dem Koniglichen MaterialprUfungsamt z u Bcrhn- 
Lichterfcldc \Vest“ 1912.) Berlin 1912. (14 S.) 4°.

Protokoll iiber die Hauptversammlung [des] Dampfkessel- 
Uebericachungs-Verein[s/* zu Hagen vom 20. A pril 1011. 
(Hagen 1911.) (IB S.) 4°.

— Ds. — vom 7. M ai 1012. (Hagen 1912.) (13 S.) 4°.

=  D is s e r ta t io n e n .  =
E is n e r ,  G u s ta v :  Dampjturbinen m it vcrdnderlicher 

TourenzaM. DoUtor-Ingenieur-Dissertation. (Kgl. 
Techn. Hoehsehulo* zu MUnehen.) (O. O. u. J . j (30S.) 4°.

W ir'/., E m i l :  Bcitrag zur Theorie und Untersuchung der 
Ferrarismefigenitc. Doktor - Ingenieur - Dissertation. 
(GroBhrzgl. Techn. Hochschule* zu Karlsruhe.) Ber
lin 1912.' (V, 129 S.) 8°.

Aenderungen in der Mitgliederliste.

Artzinger, Emil, Chemiker, Essen a. d. R uhr, KurfOrstcn- 
stral3o 43.

Becker, Carl Wilhelm, Betriebsingenieur der Piania w., 
A. G. fiir Kohlonfabrikation, R atibor, O. S.

Berlin, Walter, Ingenieur, Friedrich-Wilhelms-HUtto a. d. 
Sieg.

Bousse, Anton, ZiviIingonieur, Berlin W  30, Frcisinger- 
straBe 5 a.

Gerke, Ludwig, Betriebsingenieur der Hannoverschen 
Eiseng. A. G., Misburg boi Hannover.

Hevecke, Gustaw, Coln, Bayenstr. 61.
Hacker, Franz, Betriebsingenieur der Walzw. dos Bo- 

chumer Yereins, Bochum, Alleestr. 27.
[Iuck, Carl, Dipl.-Borg- u. llutteningenieur, Bochum, 

BDlowstr. 16.
Korojkewitsch, Grigori, Berging., Hochofenchof der Soc. 

Mćtallurgiąuo de Taganrog, Kertsch, SUd-Russland.
Nostitz und Jankendorf Drzewiecki, Herm. K. von, 

Dusseldorf, Antoniusstr. 17.

Ohly, Carl, Schoncbeig boi Berlin, Innsbruckerstr. 30.
Reusch, Friedrich, ®ipI.*Qlig., Betricbsleitcr der A.-G. 

fiir H ttttenbetrieb, Abt. GicBerei, Duisburg-Moiderich, 
Kochstr. 11.

Sehmer, Dr. Theodor, MUnchen 2, Von dur Tannstr. 23.
Weber, Heinrich, GioBorei-Botricbsleiter der Friedrich- 

W ilhelms-Hutte, Mulhcim a. d. Ruhr, Eppinghofer- 
straBe 29.

Wedding, Friedr. Wilh., Bergreferendar, Clausthal, Gos- 
larschestr.

W ci fi, Ludwig, Ing., Inh. des Zicgehmgs-Syndikats,
G. m. b. H., Halensoe boi Berlin, KurfUrstendamm 102.

Wendriner, Paul, Gcneraldirektor, Berlin W  9, Link- 
str. 37, Hotel Sanssouci.

Wengeler, Fr. Wilhelm, Ingenieur, Blankenstcin a. d. Ruhr.
N ono M itg lie d e r .

Balland, Carl, Teilh. der Wostd. Drabtwaronfabrikon 
Balland & K aterlóh, HUsten i. W.

Baup, Karl, S ip l.^ n g ., Stahlwerksassistent d. Fa. Gebr. 
Stumm, G. m. b. H ., Neunkirchon-Saar.

Bernhard, Rudolf, SJipl.-^llfl., Bochum, Clemcnsstr. 2.
Brackelsberg, Carl, GioBereiingeniour d. Fa. J . D. Brackols- 

berg, Milspo i. W.
Driesen, Wilhelm, Ingenieur, P ittsburg, Pa., U. S. A.
Ensch, Jean Pierre, Teilh. d. Fa. Bergindustrie, Esch

a. d. Alz„ Łuxcmburg.
Gerschpachcr, Leopold, Betriebsleitor-Stellw der Blech- 

n. Eisenw. Styria, W asendorf, Post Hetzcndorf, Stoier- 
mark.

llahn, Erich, Betriebsingenieur der Rheinisehon Stahlw., 
Duisburg, Dickolsbachstr. 3.

Hóller, Hans, Ingenieur, Bredeney bei Essen a. d. Ruhr, • 
Essenerstr. 78.

Katerlóh, Albert, Teilh. der Wostd. Drahtwarenfabriken 
Balland & Katerlóh, HUsten i. W.

Milde, Joseph, Ingenieur des Stahl\v. der H uta  Bankowa, 
Dombrowa, Russ.-Polen.

Mothes, M ax, Fabrikdirektor, Teilh. d. Fa. Strohlcin & Co.,
G. m. b. H., Dusseldorf, Adersstr. 93.

Neuhaus, Hugo, Prokurist d. Fa. Gebr. Kiefer, Duisburg.
Robinson, William Henry, Chief Engineer d. Fa. Samuel 

Fox & Co., L td., Stockcbridgo bei Shoffield, England.
StaMschmidt, Hermann, Ingenieur der Maschinenbau- 

A. G. vorm. Gebr. Klein, Dahlbruch.
Tengelmann, Fritz, Bergwcrksdirektor, Dorstfeld i. W.
Werner, Louis, ®ipl.»$;ng., Oboring. der Gowerkschaft 

Doutschcr Kaiser, Hamborn-M arxloh, Siemensstr. 4.
V o rs to rb e n .

Metz, Wilhelm, D irektor, Gleiwitz. 15. 1. 1913.

Eisenhiitte Siidwest,
Z w e ig v er e in  des  V e r e in s  d eu tsc h e r  E isen h iitten leute .

D ie d iesja h r ig e  H A U P T V E R S A M M L U N G  findet am S on n tag , den  9. Februar 1913, vorm ittags  
11 U h r , im  Z iv ilk a sin o  zu  S a a r b r u c k e n  statt.

T A G E S O R D N U N G :
1. G esch a ftlich e  M itte ilu n gen .
2 . V orlage  der J a h resrech n u n g  von  1912; A u fste llu n g  d e s  V o ra n sch la g e s  fiir 1913 und E ntlastu n g  

d e s  V o rsta n d es .
3. V orstan d sw ah l.
4 . V ortrage:

a) G eh eim ra t P ro fesso r  D r. D i  e t  z e  1, B onn: „ D ie  U rsa ch en  der K o n ju n k tu rsch w a n k u n g en 1*.
b) D ip l-O n g . K a r l  E l l i n g e n ,  B och u m : „ D ie  V erw en d u n g  von  H o ch o fen - und K o k sofen -  

g a se n  in* a n d eren  B etrieben" .
5. M itte ilu n gen  und A nfragen  a u s d er P raxis.

U m  2 ‘/ 2 U h r  findet g e m e i n s a m e s  M i t t a g e s s e n  i m  g r o f i e n  S a a l e  d e s  Z i v i l k a s i n o s  
statt. D er P re is  fur d as G ed eck  e in sc h lie lłl ic h  e in er  h a lb en  F la sch e  T isch w ein  betragt 4 .— .fC. D ie  A n m el-  
dung zur T e iln a h m e an d em  g e m e in sa m e n M itta g e sse n , so w ie  d ie  E in sen d u n g  d e s  e n tsp r e c h e n d e n  B etrages  
w ird b is  s p a t e s t e n s S o n n t a g ,  d e n  2.  F e b r u a r  1 9 1 3 ,  an d e n V o r s itz e n d e n  der E isen h u tte  S u d w e s t ,  
H rn. D irek tor F. S a e f t e l  in  D illin g en  a. d. Saar, erb eten .


