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Das Bessemerwerk. der Kónigshutte.*
(Ein  G e d e n k b la tt  zum  lOOjahrigen G ebu rtstage  H e n r y  B e s s e m e r s . )

Von Oberingenieur I I e r m a n n  J 11 i es in Konigshutte.

Kurz nachdęm H e n r y  B e s s e m e r im Juli 
1856 vor der Britischen Gesellsehaft zur Be- 

ffirderung der Wissenschaften in Cheltenham seinen 
dcnkwilrdigen Vortrag Iiber das von ihm erfundene 
Verfahren zur „Darstellung von Stabeisen aus fliis- 
sigem Roheisen olme Brennmaterial“ gehalten hatte, 
besehaitigte sich auch schon das Kgl. ProuBische Ober- 
Berg-Amt in Breslau m it dieser wiehtigen Frage. 
Bereits am 18. September 1856 ersehien die erste 
Yerfiigung, die wie folgt lautete:

„Das Htittonmannisclio Publikum  is t je tz t lebhaft 
mit den Vorschlagen einos gewisson H . Bossomer be- 
schaftigt, dor ein neues Verfakren angegeben, um R oh
eisen in Stahl und Stabeisen umzuwandeln.

Wir beabsiohtigen dio hiorauf bozilglichon Vorsueho 
in Malapano odor Rybnik anstollen zu lasson, weil aber 
die dortigon Gebliiso nicht kraftig  genug, so wird dies 
auf dor Konigsliiitto odor in Gloiwitz gesohehon miissen. 
Aniiegend erhiilt das Koniglicho H iittenam t in Abschrift 
einen Auszug aus dor Times vom 14 ten  und vóm 
23 ten August, in wcielićm dio Vorsclilago des p. Bessemer 
vorhandelt werdon. Es erscheint uns dringend nothig, 
dio vom p. Bessemer gomachton Vorsehliige auf dor 
Konigshutte oder in Gloiwitz zur Ausfiihrung zu bringen 
und sioh zu ilberzeugen, ob dieselben wirklich don W orth 
haben, wio man allgemein meint.

* Am 5. Noyember 1912 yollzog sieli in dem alten 
Thomaswerk, der fruheren Bessemerei, dor K ónigshatte 
eine denkwtirdige Feier. In  Gegenwart der Vertreter 
der Venvaltung der Konigshutte, an ilirer Spitze H err 
Generaldirektor Geheim rat H i lg e r ,  wurde die letzte 
Charge in der altehrwtirdigen Bessemerei crblasen. Aus 
diesem AnlaB sprach der Chef der Stahlworke der Konigs
hutte, Oberingenieur F r ie d r .  B e r n h a r d ,  einige dem 
Ort und der Gelegenheit angepafite W orte, die der Weh- 
mut dos Augenblieks, ein letztes W ahrzeielien der Kijnigs- 
hotte yersohwinden zu sehen, entspraehen, aber doch 
auch wieder der Freude iiber die kurz yorher erfolgte 
Inbetriebsetzung der umfangreichen Martinanlage, die 
das alte Thomaswerk ersetzen soli, beredten Ausdruck 
'Terliehen,

Aus dera eingangs erwiihnten AnlaB h a t Ober
ingenieur H e rm a n n  I l l i e s  auf grund der alten Akten 
der Konigshtitte die g e s c h ic h t l ie h o  , E n tw ic k lu n g  
de r B e sse m e re i a u f  d o r  K o n ig s h t i t t e  in einer. 
umfassenden Arbeit dargeleg t.. Mit giitiger Erlaubnis des 
gencraldirektors der Konigshutte, des H errn Geheimrats 
n u g o r , bringen wir naohstehend einen Auszug aus dieser 
fur die Geschichte des Eisens auBerst wertvollen;Arbeit..

Das Koniglicho H ilttenam t weison wir deshalb 
hiormit an, m it dom Gloiwitzor H iittenam to in naherc 
Verbindung zu troton, das bereits Abschrift dieser 
VcrfQgung nobst Beilagen crhalten hat, und uns dem- 
niiohst niihere Vorschlage wegen Anstellung dieser Ver- 
'suche abzugeben, auch die ohngefahron Kosten, wolcho 
diese Versuche erfordern dilrften, zu tlbcrschlagon."

Das Verfahren wird dann nach dem P aten t vom 
11. Februar 1856 untar Beigabe der Abb. 1 wie 
folgt beschrieben:

„Dor cylindrische Behiilter (Ofen) welcher beililufig 
zur Hiilfto m it dom aus dem Hochofon abgestochonen 
Rohoison gofiłllt wird, bosteht aus starkem  Eisenblech 
und ist innen m it oinem Boschlag von gu t gobranntom 
feuorfestem Thon iiberzogen. Die yerdichtote kalto 
atmoBpharische L uft wird an einer Soito des Eison- 
behaltors ein P aar Zoll tlber einer Sohle durcli radiale 
engo Ooffnungon (Diison) oingefiihrt, dio sich in Sttickon 
dos Thonbeschlags befinden. Der Eisen-Behiiltor kann 
m ittelst der unten  besohriebenen Vorrichtung so ge- 
droht werden, daB sioh dio Mtlndungen dieser Diison 
nach Erforderniss un ter oder tlber der Oberfliicho dos 
Metalles befinden.

Dio L uft muB natiirlieh m it oiner K raft eingopreBt 
werdon, welche einer Siiule fliissigen Eisons das Gloicli- 
gewicht halt, doron Hohe der Entfernung der Diison- 
offnungen yon dor Oborfliiche des Metalles entspricht 
(bei Bessomer’s Versuchen betrug dio Holio dieser Eisen- 
siiulo 1 y2 FuB).

Fig. 14 ist oine Soitenansicht, Fig. 15 ein Qucr- 
schnitt und Fig. 16 ein sonkrechter Langenschnitt des 
Eisenbchaltcrs. In  Fig. 14 und 16 bofindet sich dcrsclbo 
in soinor tiefsten Stollung, in Fig. 15 is t er halb um- 
gedreht. Fig. 17 und 18 zoigen im D etail dio Wind- 
leitungsrohrcn, Fig. 19 bis 22 die Dtison. An den oberen 
E isenplatten a  a ' des Behaltors Fig. 16 sind Zapfon- 
lager fiir dio Achsen b b ' angebracht, an donen sich der 
Behalter drehen kann. Bei m ' Fig. 15 ist dor Thon- 
beschlag so gcstaltot, daB dio Schlaeken zuruokgchalten 
worden, wahrend das erzeugto Steboisen m ittelst der 
yorspringendon Lippe n  in die Form  abflicBt. Zu 
beiden Seiten der AusgieBoffnung befinden sich die 
Rohren pp fiir den A ustritt der Flammen und gas- 
formigen Produkto, welcho sioh wahrend des Prooesses 
bilden. D am it dio Metalltheile, welche durcli dio ein- 
gepreBto L uft omporgeschleudert worden, nicht ent- 
woichen konnen, sind dio Rohren an  dem innerhalb 
des Behalters befindlichen Endo schlangenformig ge- 
wundon usw.“

Auf die im vorstehenden abgedruckte Verfiigung 
vom 18. September antwortete das Rybniker Werk:
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„Dio Bessomor’scho nouo Fabrikationsmothode 
fiir Staboison ist oine so durcliaus nouo und oinigcn 
soither gomachtcn Erfahrungon widorsprechondc, daB 
der praktischo H iittenm ann von vornlieroin an der Aus- 
fiihrbarkoit zwoifelt. W enn ihm auch dio Riehtigkeit 
dor Theorie des neuen Vorfahrens nioht entgohen kann, 
so worden ihn  dooh Vorkommnisso boim Hoohofen- 
botriobo sowohl ais auch boi der Frischorei m it Bo- 
donken orfullen, donn es ist boi beiden Betriobszwoigen 
einem Jodon bekannt, daB duroh das Ausstromen kaltor 
Luft auf das fliissigo Eison oin Osydiren und Kalt- 
blasen dossolben erfolgt, obwohl dio sonstigen Be- 
dingungon zur Hitzeerzeugung unvorandorlieh vor- 
handen sind. So wird die Annahmo einer so uberaus 
groBen Hitzeontwieklung, daB das gefrischto Stabeisen 
in FluB kom m t und darin erhalten wird, bowirkt bios 
durch starkes unm ittclbarea Einstrcimon von  gopreBter 
Luft in  kohlehaltigos Eisen, n ieht leicht Glauben finden, 
sondern sich diesen erst durch golungeno Vorsuche 
orkampfon mflsson. gez. B roustedt."

Da sowohl Kybnik ais Malapane und Glciwitz 
wegen ungcniigender Einrichtungen zur Erzeugung 
von hochgespanntcr Gebliiseluft nicht in Frage 
kamen, so wurde beschlossen, die neue Frischmethode 
auf der K ó n i g s l i i i t t e  auszuprobieren.

Am. 3. November 1856 schreibt das Kgl. Ober- 
bergamt in Breslau an den Minister v o n d e r H e y d t :

„Ew . ExeolIenz boricliton wir hierm it in Folgo 
hohen Erlasses vom 29ton v. JIts. V 6709, daB das 
oigonthiimlicho Frisehverfahren des Bossemor, welohes 
dio Times m itgotheilt h a t und worauf uns auch Ew. 
Escollenz unterm  23ton August und 9 ten  Soptomber 
aufmorksam gem acht habon, sofort von uns in Be- 
rathung gonommon und Koenigshiltto, ais das einzigo 
unserer Htittenworko orkannt worden ist, um  uns iiber 
dioson Gegenstand durch solbst angestollto Vorsuche 
davon zu ilberzougen, ob auf diesom Wogo, wonn aueh 
nur anniihornd, das von Bossomer versprochono Re- 
su lta t zu erlangon soi. N ur auf dor KoenigshUtt© wird 
es uns moglich sein, oino so comprimirto Gebliiseluft 
zu orlangen, ais dieso Frisclimethodo yorlangt und Koe- 
nigshutto wUrdo, wonn auf diesem Wego es auch nur 
moglich soin sollte, schnoll Reineisen zu orlangen, das 
W erk soin, das solbst in diesem Fallo don groBton 
Nutzen von dor Bossomer’sehon Frischmotliodo ziehen 
konnte.

W ir bemerken, daB bereits von uns zur Aus- 
fiihrung dieser Versuoho auf dor Koenigshutto allo 
erfordorlichon Vorbcroitungon gotroffen sind. W ir 
werden spiiter n icht vorfohlen, iiber den Erfolg zu bo- 
richten und uns domnachst auch dio zu diesen Vorsuchon 
erfordorlicho Summę, welcho sich fiir jo tz t noch nicht 
bemessen laBt, e rb itten .“

Hierauf erfolgt am 16. November die ministerielle 
Verfiigung:

„Auf den Boricht vom 3 ton November d. .Jhr. 
genehmige ich liierdurch dio Ausfuhrung von Yorsuchen 
znr Fabrikation von Schmiedeeison und von S tahl aus 
GuBeisen nach dom von Bessemer angegobenen Ver- 
fahron auf der Koenigshutto und soho dom Berichto 
Ober das Resultat, sowio dor Anzeigo dor aufgewondeton 
Kosten bohufs der Anweisung seiner Zeit entgegen.“

Der erste Bericht iiber die Ergebnisse der Versuche 
erschien sehon am 16. Marz 1857, es ist damit also 
wohl erwiesen, d aB  d ie  K o n i g s h u t t e  a l l e n  
a n d e r e n  H i i t t c n w e r k e n  D e u t s c h l a n d s  
i n  d e r  E i n f u h r u n g  d e s  B e s s e m e r - V e r -  
f a h r e n s  v o r a n g e g a n g e n  w a r .  Der Bericht 
lautete:
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„Zufolgo des uns m ittolst Obor-Borg-Amtlichor 
Verfilgung mitgeteilte Ministerial Erlasses vorfehlen wir 
nioht, Nachstehendes ganz gehorsamst zu berichten. 
Zu dein Vcrsucho m it dor Bessomer’schen Metliodo 
fliissiges Roheisen durch Anwendung eines groBen 
Quantnms sta rk  gopreBtor Gobliisoluft olino Brenn- 
matorial zu cntkohlen, resp. in Stabeisen und Stahl 
zu verwandoln, bedicnten wir uns eines Ofens dessen 
Construction von der uns zugegangenen Skizzo und 
Beschreibung (Abb. 1) nur darin abwich, daB wir nicht 
dio FormSffnungen horizontal am Boden des Ofens an- 
braehten, sondern ihncn einen Neigungswinkol von etwa 
35 0 nach domselben gaben. W ir wollten hierdurch ver- 
hiiten, daB dio von dem Gebliisewindo gotragene fltlssigo 
Eisonmasso bei etwaigen Untcrbrechungcn dor Wind- 
stromung duroh die liorizontalen Oeffnungen aus dom 
Ofen entwoichen konnte. Durch dioso Abiindorung 
wurde tibrigens dom Bessemcr’schon Princip kein Ein- 
trag gethan, da  lte n s  dio Formmiindungen hier eben- 
falls am Boden lagen, 2 tens das fliissige Eisen auch bei 
dor goringen und zu Gebote stchenden W indpressung 
dieselben m indestens 4 "  hoch iiberdecken konnto und 
somit 3tons der W indstrom  durch das Eison hindurch- 
gehon muBto.

Der von guBoisernen P la tten  umschlosseno Ofen 
war in seinom oberen Theilo gem auert und am Boden 
wio auch 18" iiber domselben liinauf aus Masso gestam pft, 
in wolcher 7 Oeffnungen fiir dio aus Thon gofortigton 
5/s" am Riissel woiton Form en ausgospart waron. An 
dor 8ton Soito bofand sioh dio Stichoffnung. Aufierdom 
war noch iibor der links nobon letzterer liegenden Form 
eine Ooffnung angobracht, dio zum Einlassen des Roh- 
eisons aus dcm nobon dom Versuchs Ofon aufgostollton 
Cupolo Ofen diente. Dio otwa 8" in dio Form en hinein- 
ragenden 3/4"  weiten Diisen wurden in diesolbon einge- 
kittot, um  ein Zuriiokschlagon dos Windos zu yorhindern.

Nachdem dor Ofen yollstiindig ausgotroeknet und 
angewiirmt war, sotzto man ihn m ittolst oines, einigo 
Stunden vor dom Versueho eingebraohtcn Kohlen- 
feuers in oino starko Hitze, ontfernte dann dio Kohlen 
moglichst sehnoll durch das Stichloch, vcrschloB das- 
selbo m it Gestiibbe und lioB naehdem das Goblasc im 
Gango war, ungefiihr 8 Ctr. rocht liitziges Eisen aus dem 
Cupoloofon hineinlaufen. Leidor war es nicht moglich, 
dio Windpressung libor 2 U zu stcigorn. Dessen un- 
geachtet war dio W irkung auch dieses schwachen Wind- 
stroms insofern nicht zu verkennen, ais im Anfango dos 
Processes n icht nur oin heftigos Wallen des Eisens m it 
einem starken Funkcnspruhon siohtbar wurdo, sondern 
auoh dio Hitze im Ofon ziemlich groB erschion. Die er- 
warteto Zunalimo der lotztoron und som it dio Aussioht 
auf ein Gelingcn des Vorsuohs blieb jedoch aus. Naoh
dom mit dom Aufhoren des Zuflussos von Rohoisen dio 
Hitze im Ofon don hochsten Grad erroiclit ha tte , wurde 
sie von diesem Momente ab morklioh geringer, das Funken- 
spriihen und Aufwallen dos Eisons wurde schwacher 
und nach einom Zoitraume von 10 Minuten war schon 
oin Teil dos Eisens im Ofon e rstarrt, so daB man schleu- 
nigst absteohon muBte um nicht ganz oinzufrieren. Das 
abgestocheno Eisen war sohr m att und zeigte sich im 
Bruche gegen das zum Versuch benutzte Eison gar nicht 
geśindort.

Eino W iederholung dos Versuohs ergab dassolbo 
ungiinstigo R csultat, obgleich wir dicsmal die Pressung 
auf naho 2 y2 U brachton. W ir kamen daher zu der 
Uoberzeugung, daB bei einer so goringen Pressung des 
Windes das M attwerden des Eisens vor dessen Ent- 
kohlung nioht zu verhindern sei, glaubten jedoch durch 
Uebertragung des Bessemer’schon Princip’s auf unsere 
Gasofen, denon oin ahnliches Princip zu Grunde liegt, 
einen Weg gefunden zu haben, der uns zu dem fiir uns 
sehr wichtigen Zielo, das Roheisen rascher wie bisher zu 
raffiniren, fuhren konnte.

Durch den boi unseren Oefen angebrachten Gas- 
gonerator h a tten  wir namlich das M ittel in der H and,

dem Ofen boliobig Hitze zufiihren zu konnen und da- 
durch das M attwerden des Eisons, welches unsero 
friiheron Vorsucho Bcheitern lioB, unmoglich zu machcn. 
S ta tt dor gewohnlichen 2 Stek. 3/ 4"  Diisen lioBon wir 
nun doren 8 von 5/8"  0  nŃ6 oiner Pressung von 2 /2 S  
auf das fliissig cingoschmolzone Eisen wirken und konn- 
ton dam it auch fast eine halbo Stundo fortfahren, ehe 
die Hitzo des Eisens merklich abnahm . Ganz ver- 
m indern lieB sich dio Hitzc-Vermindorung deshalb 
nicht, weil durch dio Menge dos durch die Diisen oin- 
gofuhrton Windos oino sohr groBo Spannung in dom 
Flammofon entstand, welcho das Zufiihren von Gasen 
in donsolbon sehr ersohwerte, weshalb wir das Raffi
niren dos Eisons auf die gowohnlicho A rt boendon 
muBten.

Durch Abanderung in der Construction des Ofens 
lieflo sich dieser Ucbolstand loioht beseitigen, doch 
muBten wir auf den Weiter-Vorfolg dor Versucho auf 
dio angcftihrte Weiso vorlaufig rerzichten, weil eines- 
thoils bei dem groBen Mangel an Feinoisen fiir dio 
Alvenslobenhtitto der, liingero Zoit in Anspruch nch- 
inendo Um bau einos unserer Gasofen n icht gerecht- 
fertig t erschion, androrseits gestattoto dio gogonwiirtig 
kaum  fiir don Hochofonbetriob ausroichende Menge 
W ind keino VerWendung desselben zu anderen Zwockon.

Sobald indoB durch das Anlasscn der neuen Ge- 
blase-Maschinen Abhilfe goschehcn soin wird, boab- 
sichtigen wir dioso Vcrsuoho wieder aufzunehmen, 
welcho im Fallo dos Gelingens eino Masson Production 
von Roineisen moglich machen, sobald die Gasofen 
m it Cupoloofen in Verbindung gosetzt wurden, in denon 
das Umschmelzen des Eisens geschchen miiBte, wiihrond 
in don Ersteren nur das Raffiniren desselbon sta tt-  
findet.“

Dieser erste Bessemer-Apparat, der nach Art der 
schwedischen Apparate (Abb. 2) feststehend war, 
muB in der damaligen Peinhtitte zwischen Ofen 7 
und 8 aufgestellt gewesen sein.

Wahrend einiger Jahrc ruhte das Projekt; das 
H uttenam t erwahnt namlich im Jahresbericht am 
11. Marz 1858:

„Dio schon im Jahre  185G begonnenen Bossemcr- 
sehen Vorsucho wurden im vergangonon Jahro fort
gesetzt, doeh muBten dieselben orfolglos bleiben, da 
dio Hauptbodingung zum Gelingen dersolben, namlich 
sohr sta rk  geproBtcr Gebliisowind, nicht vorlianden war. 
Uebcrdies sind in nouoror Zeit so viele Stimmen fiir 
und gegon das Bessemer’sche Verfahren lau t gowordon, 
daB es rathsam  erscheinon diirfto, diese Yersuche, 
welcho, Wonn sie zwockcntsprcchend yorgenommen 
worden sollcn, einen sehr groBen Kostonaufwand nóthig 
maehon, so lange boi Soito zu legen, bis die Aussioht 
auf das Golingen derselben eino grofioro ais bisher 
goworden ist “

Zunachst wurde der Bergassessor Ul r i c h  auf 
eine Informationsreise gesandt, die er im Jahre 1863 
antrat. In seinem Reisebericht vom 30. Juni 1863 
heiBt es:

„ In  der noueren Zoit h a t man in don westlichon 
Provinzen des PreuBischen Staatos sowohl, ais in Belgien 
und Frankreich angefangen, dem Bessomorprocesse, 
welcher d o rt bis vor Kurzem wenig boachtet oder mit 
MiBtrauen angesehen wurdo, eine groBere Aufmorksam- 
koit zu schenkon. Mehrero bedeutendo W erke sind m it 
der Einfuhrung desselbon beschaftigt und darin zum 
Theil bereits bis zur Inbetriebsetzung der betreffenden 
Anlagen gediehen.

Ais orstos ErfordorniB fiir die Anlage einor Bcssemor- 
h iitto  ist hiernaoh dio unzwoifelhafto GewiBheit zu 
betrachten, daB sich das an Ort und Stello zur Ver- 
fiigung stehende Roheisen, wenigstens ais H aupt-



228 Stahl und Eisen. Das Bessemerwerk der KónigshUUc. 33. Jahrg. Nr. (i.

dor Zoichnungen und der M anipulationen kcinern Frem- 
den, besonders keinem Deutschen, zu zeigen.

Deshalb ist cs dom Untorzoiohnoton nioht gclungen, 
dio speciollon Dotails zu sehen.

Ueber den S tand des Processes auf den einzelnen 
W orken ist nun Folgondcs anzufuhren: Die Inbetrieb- 
sotzung ha t erst auf dom W erke dor Geselischaft John 
Cockorill zu Seraing und auf der GuBstahlfabrik von 
F r. K r u p p  bei Esson stattgefundon. Das lotztere Work 
ist indossen so hermotisch gegen Fremdo abgesehlossen, 
daB man nur duroh Erkundigungon in der Umgebung 
otwas ubor das, was dort vorgoht, orfahren kann. Ais 
Materialoisen wird dom Vernehmen nach, Siegon’solies 
und Nassau’sches Holzkohleneisen verwendet. Dor 

BessomorprocoB schoint hier bereits ziomlicho 
Fortschritto gem acht zu habon.

In  S e ra in g  dagegon ha t m an m it don 
gróBton Schwierigkeiten zu kiimpfen. Seit 
don 2 Monaten, wiihrend woleher derselbe 
unauagosetzt im Gange ist, h a t man noch kein 
irgend brauchbares P rodukt orzielt. Wiewohl 
m an dio Verwendung des selbstorblasenen 
Roheisens bald aufgegobcn h a t und nur das 
besto englischc, aus Rothcisenstoinen erbla- 
seno Rohoison rerarbe ite t, so wird doch boi 
jedor Chargo dio Qualitiit eino andere. Dio 
Apparato sind gonau nach Bossomers Angabe 
ausgefuhrt, zur Ausfutterung der Schmelz- 
gofiifio h a t man das M ateriał > Ganister« eben- 
falls aus Sheffield kommen lasson, abor cs 
geht bis jotzt nicht.

Es soli nun nachstens ein Ingonieur nooh
mals nach Sheffield gcschickt worden, um bei 
Bossemor woitoro Studien zu m achen und die 
Ursaclie zu ermittoln, warum es in Seraing 
n icht geht.

Dio Vcrlegenhoit in Seraing ist um so 
groBer, ais m an in dor siclioron Erwartung 
zu rotissiren bereits Lioferung angenommen 
ha t, bei welcher der Bessemerstahl Vcrwcn- 
dung finden sollte.

In  H o rd o  stclion von dor Bessomerhutte 
nur dio Umfassungswiindo.

Der Unterzoiehnoto g laubt auf Grund 
dor vorstohonden Bomorkungen sich dahin 
aussprochon zu mflssen, daB es rathsam  soi, 
m it den E inrichtungen fiir den BessemerproceB 
auf der KonigshUtto nicht eher vorzugehen, bis 
man dio Ueborzougung von dor Geeignetheit des 
dortigen odor eines anderen oborsehlesischen 
Rohoisons fiir die Bearbeitung naoh dem Bes- 
semer’sclien Verfahren gowonnon h a t.“

Mittlerweile war von dem Hiitteneleyen Schl enz  
ein Projekt unter Mitwirkung des Bauinspektors 
T r e u d i n g  ausgearbeitet worden und dem Sektions- 
ra t P e te r  T u n n e r  in Leoben zur Begutaclitung vor- 
gelegt. Der Bergassessor Ul r i c h ,  der personlich 
die Unterliandlung fuhrte, bericlitet hieriiber:

„H orr Tunner hob besonders horror, daB er die 
Ueborzougung von einer groBen Zukunft des Processes 
habe. Das englischc Verfahren, den ProceB bis zu einer 
beinaho vollstlindigen Entkolilung zu treiben und dann 
den erforderlichen Kohlcnstoffgehalt durch Zusatz 
von hochgekohltem Roheisen wieder hinein zu bringen, 
zieht er, namentlieh bei Anwendung eines nicht sehr 
reinen Roheisens, dem schwedischen, fruher auch in 
England beobachteten Yerfahren vor, wobei die Ent- 
kohlung nicht weiter getrioben wird, ais es das zu er- 
zougendo Produot erfordert, einmal wegen der groBcren 
Sicherheit in der regelmaBigen Erlangung eines Pro- 
ductes von moglichst gleichem Kohlcnstoffgehalt und 
gleicher Bcschaffenlieit und zweitens wegon der voll-

■ stiindigeren Abscheidung der schadlichen Bestandtheilc.

m ateriał, —  von einem etw a erfordorlichon geringen 
Quantum  fremdon Roheisens ais Zusatz abgosehen — 
zur Vorarbeitung nach dom Bessomer’schon Verfahron 
eignot.

Im  Allgemoinen lassen sioh diose Eigenschaften 
daher bozeichnen, daB das zu vorwendonde Roheisen

1. ganz gaar orblasen sein muB,
2. keino erlicbliohen Mongon sohiidlichor Boimon- 

gungen, wio Schwefel, Phosphor, Silicium pp. ent- 
halton darf,

3. bei oinor nicht zu strengfltissigen Beschickung 
gofallon sein muB,

4. oinen groBon Thoil des Kohlenstoffs in chemisch 
gobundenom Zustando onthalton muB.

Abbildung 2. Feststehender 
Bessem erapparat.

Dieso Merkmale gc- 
niigon abor kcineswegs, 
sondom daruber ob es 
tauglich ist, konnen nur 
Vorsucho entsoheiden.

Fiir sehr wichtig halto 
ich, daB ein hoher Silicium- 
gehalt, d. h. hoherer ais 1 %  
in einem fiir don Bessemer- 
procoB gceigneton R oh
eisen nicht Yorkommeli 
darf.

Ueberall, wo man in den westlichon Provinzen 
sowohl, wio in Bolgien und Fraukroich, sich zur Ein- 
fuhrung des Bessemerprocessos entschlossen ha t, ist 
dies nach yorlierigem Abkommen m it dem Erfindcr 
geschehen und zwar fordert derselbe von Privaten  
durohwog nur 1000 £■ Fflr diese Summo worden Proben 
m it dom zu verwcndenden Roheisen in Sheffield ge
m acht, dio erfordorlichon Pliine und Detailzeichnungcn 
zur Ausfiihrung geliefert, os wird Ingeniourcn und Ar- 
boitern gestatto t, in dcm Bossemer’schen Werke in 
Sheffield den ProcoB zu erlemen und endlich werden 
auf Verlangcn auch die orfordorlichen Apparato, Ma- 
schinon pp. von England besorgt. Es ist dies also ganz 
dassolbo, wofiir Bessemcr von der Konigehfltte 2000 £  
gefórdert ha t. Nach den ublichcn Preisen kostet eino 
Einriohtung von England bezogen fiir eine Leistung von 
100 Ctr. pro Charge auf 29 120 Rtlilr. franco Konigs- 
hiitte.

Da Bessemer in PreuBen und Oesterreich kein 
P a ten t besitzt, — in letzterem  Staato ist dasselbe wegen 
Niclitausfiihrung orlosolion — , so nim m t er denjonigen, 
welchen er dio nothige Anwoisung zur Einfiilirung des 
Yorfahrens gibt, das Yorspreehen ab, dio Eiiizclhoiten
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Zwischen der Anwendung dor feststehonden sckwo- 
discken Oefen und der Bessemerschen Sturzofen findet 
Tunner keincn erheblichen Untorschicd zu Gunstcn 
dor einen oder anderen K onstruktion.

Herr Tunner fand in den ihm vorgelegten Analysen 
von Konigskiitter und Creuzburgorhutter Roheisen 
kein Hindernifi, da dieso Rohoisensorten yerhilltnis- 
maCig geringerc Mengen schiidlicher Beimengungen, 
namontheh S enthalten. E r bomcrkte, daB dio Stoy- 
rischen Roheisonsorton, insbesondere das Turracher, 
wolchcs zum Bossemern yerwendet worden soli, zum 
Theil einen viel hoheren Schwofolgehalt, niimlieh bis 
0,2 %, habe, wahrend dorselbo im KonigsliOttor Eisen 
0,046 betriigt und im Creuzburger Eisen fehlt. Auch der 
Si-Gehalt im Konigshiittor Roheisen im Maximum 
3,1 %, im Creutzburgor 0,95 % , ist nicht so hooh, um 
Bedenken zu erregen. Dagegen w arnt Tunner vor dor 
Yerwendung des boi rohen Steinkohlen erblasenen 
Roheisens wcgon dessen sehr hohen Siliciumgehalt.

Eino Uobertragung der AusfUhrung dor neuen 
Einrichtung zu Konigshiitto an don Erfinder beziiglich 
Ankaufs der Erfahrungen dessolben zu dem Preise 
von 2000 £  fand Tunner nioht gerathon. Gehoimnisso 
seien nicht yorhanden, m an braueho nur fiir ein go- 
nflgond kriiftiges und gonug W ind lieferndos Gobliiso 
zu sorgon. In  Betreff der Motivirung dor Forderung 
Bossemer’s yon 2000 £, dorzufolgo an Priyate niemals 
oino so yollstiLndigc Auskunft gegeben wordon sein 
solle, bomorkto Tunner, daB dieso Angabo nicht korrokt 
sei. Soviel or wisso, habo Bessemer dom Horder Verein 
gegen oino Entschiidigung von 1000 £  ganz dassolbo 
gewiihrt. Dio Auskunft, wclcho or von Bessemer er- 
halten habo, sei vielfach entweder absichtlich falsch 
gogobon, oder or habo die Vorgango boi seinem Processo 
selbst falsch beurtheilt.

Gegen dio Mitwirkung Bessomer’s sprocho Ubrigons 
auch der Um stand, daB dorsolbo zwar ein sehr genialer 
abor nioht sohr praktischor Mann sei, auBerdem keine 
Ausdauer in Beseitigung von Hindornissen besitzo und 
sich sehr von augenblicklichon Idoon hinreiBon lasso. 
John Brown habo geiiuBert, Bessomor wiirdo ohne 
soino Hulfo sich liingst ru in irt haben.

Ueber das ausgearbeitoto Project iiuBerto Tunner 
folgondcs:

E r finde es zwockmiiBig, vorerst n icht m it groBoron 
-Mengen ais 20—30 Centnor auf einmal zu oporiron. 
Wonn man gleich m it zu groBon Masson arbeitot, 
so habo man folgende Nachteilo:

a) entstando durch jedon miBlungenon GuB, deron 
im Anfang bis zur Erm ittelung der geeignotsten 
Eisenąualitiit vicle vorkommen wurden, oin riol 
groBerer Schade.

b) die erston Anlagokosten kamon auBerordentlich 
hoch.

c) dio sofortige Einrichtung im groBton Umfango ver- 
hindoro spiitero zweokmiŁBige Abanderungen nach 
don inzwisohon gewonnenen Erfahrungen.

d) man produoiero sofort kolossale Massen von einem 
Produkt, wofflr man doch nicht auf der Stello dio 
orfordorliohe Vorwondung habo.

o) dio Schwierigkeit den ProceB riohtig zu fuhren 
und namentlich den richtigen Zoitpunkt fiir die 
Untorbreohung desselbon zu orkennon, wordo er- 
heblich gesteigert.

f) dio Arbeiten soicn viel unsichcrer ais beim Arbeiton 
mit kloinen Massen.

Dio Anwendung eines g e w o h n lio h c n  K r a h n s ,  
wie or in dom Projekt angenommen ist, findot Tunner 
nicht zwockmiiBig. Dio einzelnen Operationon lioBen 
sich mit einem Arm strong’schen K rahn viel sichcrer 
und leichter ausfilhron. Wollo man diesen n icht an- 
wenden, so sei dio schwedische E inrichtung vorzu- 
ziohen, dio groBo GuBpfanno, nachdem  darin abge- 
stochen, beziehungsweiso dor Rocipient darin  cntleert

wordon soi, m it dom K rahn auf oinom festen Standpunkto 
aufzustollen und m it dcm auf oinen W agen stehendon 
GuBformon daruntor durclizufahren.

Dio zu 1854" angenommeno Hohe des Metallbades 
im Reoipienten h a lt  Tunner fiir zu groB, eino Hohe 
von 10" sei ausreiohend. Eine groBore Hohe yeranlasse 
einen sehr bodeutonden M ehraufwand von Gebliiso- 
lcraft. Dio W eite dos Recipicnten miisso domont- 
spreohond mindestens 3 FuB angenommen werden.

N icht zwockmiiBig findet Tunner fornor dio An
wendung eines Tiegolofens zum Umschmelzon des Zu- 
satzoisens (Spiogeleisens) sondern schliigt hiorftir einen 
kloinen Flammenofen vor.

Die Borechnung der Windmengo ist n icht von dem 
richtigon Gosichtspunkt ausgegangen. Es war von der 
Annahme ausgegangen, daB zur Ueborwindung der 
Druckhohe von 18 V3 Atmosph. Pressung des 
Windes erforderlich sei. Um dem Windo die notigo 
Pressung zu gebon, ist oino W indprossung von 1 A t
mosph. angonommen worden, sodaB der W ind noch 
m it ~/3 Atmosph. aus dom Eiscnbado austreten soli. 
Hiernach ist dessen Durcligangsgeschwindigkeit be- 
reebnot und aus dieser und der angenommonen Dtison- 
weito die erforderliche Windmengo borochnet worden. 
Abgesohen davon, daB bei dieser Borechnung dor sohr 
bedeutenden Reibung des W indes in dom Mctallbado 
und dom nicht minder bodoutondon Einflusse der Ver- 
andorung der Zusammensetzung der Gobliiseluft durch 
Absorption sam tlichen Sauerstoffes und der veriin- 
derten Tem peratur des W indes koino Recbnung ge- 
tragon ist, sind dio gomachten Voraussetzungen bozUg- 
lich dor Pressung des Windes und des Querschnittes 
der Diisen von zufiilligon Verhilltnisson, aber n icht yon 
dom Wesen dor Saoho entnommen.

Die Tunner’sehen Borochnungen dagegen gelien 
allcin yon dom Wesen der Sache aus, namlich von dom 
B e d a r f  a n  S a u o r s to f f  zur Entkohlung einer ge- 
wissen Mongo Roheisens bis auf einen gewissen Grad 
und der Bofreiung dessolben von don yorhandonon 
schiidliehen Bestandteilen. Diesor Bodarf ist fur jedon 
Fali nach don chemischen Analysen besonders zu be- 
rechnon. Man erhtilt z. B.
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Zu dieser Sauerstoffmengo tr i t t  nun diejenige 
hinzu, weloho duroh dio Oxydation von otwa 7 %  der 
ganzen Eisenmasso vcrzehrt wird. Aus dem solcher- 
gestalt erm ittelten Gesammtsauerstoffbedarf ergibt 
sioh das Quantum  atm ospharischer Luft, wolches zum 
Bossemern eines bestim m ten Quantums Roheisen er
forderlich ist.

D a erfahrungsgemafl der ProceB, wenn ein zu hoher 
Abbrand des Eisens yormieden werden soli, nioht langer 
ais hoehstons 20 Minuten dauern darf, so ergibt sich, 
wioyiol Luft in der Minuto durch den Recipicnten ge- 
trieben werden muB.

Das Ergebnis dieser Berechnung stim m t nach 
Tunncr’s Boobachtungen auch sehr gu t m it den in 
England und Scliwedon wirklich aufgowendoten Wind- 
mongen iiberein. Sie betragen zwischen 450 und 500 
Kbfs. atmosphiirischc Luft fur 1 Ctr. Roheisen. Tunner 
behauptet, daB dio hierauf bezugliehen Zahlen von 
Bessemer solbst ganz falsch angegeben wurden.

D a hierm it bei gleichzeitigcr Verarbeitung von 
30 Ctr. Roheisen ein bedoutend groBeres Luftquantum  
pro Min. ais 840 Kbfs. erforderlich ist (Tunner rechnet 
auf 1500 Kbfs.), so muB dio Loistungsfiihigkeit der Ge- 
blasomaschino groBer soin, ais in dem Projokte ango- 
nommen is t und um  fiir alle Falle siehor zu gehen, man 
die K raft der Maschine nieht unter 150 Pf. Kr. nehmen 
diirfe. E r empfiehlt eine Maschine m it 2 Blasecylindern
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und ha lt os ferner fttr rathsam , in don Zapfen cKs Ro- 
oipiontcn oino Vorrichtung anzubringon, daB boi der 
Neigung dar W ind von selbst abgeschlossen wird.

Dio LuftoinfUhrung in don Rocipienton m ittelst 
einor von oben oingotauckton Brause hiilt Tunner nicht 
fttr zweokmaBig.“

Auf Grund dieser Angaben wurde das Projekt uin- 
gearbeitet und unter dem 20. Juli 1863 vcrfiigt, daB 
die neue Anlage in den gegenwiirtig unbenutzten Ratim 
der neuen Alvenslebenhiitte zu legen ist. Naohdem
sich T u n n e r  mit der Anordnung einverstanden er-

2. Das Kippen der Birne soli durch eine Dainpf- 
maschinc erfolgen (Abb. 4).

3. Das Gegengewicht auf dem einen Arme des hy
draulische n Kranes ist verschiebbar angeordnet.

4. Alle hydraulischen Apparate sind m it einem 
Akkmnulator in Yerbindung gebracht.
Die Ge b l a s e ma s c h i n e  wurde dann am 29. Fe

bruar 1864 bei F. A. E g e lls  in Berlin bestellt.
Der h y d r a u l i s c h e  G i e B p f a n n e n - D r e h k r a n  

(Abb. 5) wurde in Malapane angefertigt. E r hatte

0 70 20 30 to  SO f u f t
1 1,1 I 1,1,1,1, U l ____________ I______________ I I .1------------- 1

Abbildung 3. Bessemeranlago zu K onigshtitte (1805).

kliirt hatte und diese auch noch von Dr. H e r m a n n  
We d d i n g ,  Berlin, auf Grund seiner Veroffent- 
lichung im 11. Band der Zeitschrift fiir das Berg-, 
Hiitten- und Salinenwescn iu dem preuBischen Staatc 
(1863), begutachtet war, wurde zur Ausfuhruug ge- 
schritten, und die Bessemer-Hutte nach x\bb. 3 er- 
baut, und zwar o h n e  Hilfe Bessemers.

Hierbei waren folgende Punkte maBgebend:
1, Cupolo6fen werden zum Umschmelzen des Roh- 

eisens verworfen, damit das Eisen durch direkte 
Beriilirung mit dem Brcnnmaterial nicht wieder 
schadliche Bestandteile aufnimmt.

6 FuB Hub, die Hebelarme waren 9 FuB lang. Die 
Gi e Bp f a n n e  nahm 50 Ztr. Eisen auf. Das Gegen- 
gewicht war beweglich. Der Wasserdnick betrug 
160 U a. d. Das Heben sollte in l l/ j  bis 1M> Mi- 
nuten geschehen, der Zeitraum von einer Charge 
bis zur niichsten, in welcher sich also dieselben 
Bewegungen wiederholen miissen, betrug 5 Stunden. 
Die Flammofen sind in Abb. 6 gezeigt. Die Frisch- 
birne und die iibrige maschinelle Einrichtung wurden 
ebenfalls von E g e lls  ausgefiihrt.

Im Frahjąhr 1864 wurde der Bau der ersten Hiilfte 
begounen und gleichzeitig fortlaufende Yersuche
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gemacht, ein fiir die Bessemer-Fabrikation geeignetes 
Roheisen zu erblasen. Im Herbste des Jahres wurden 
die Einrichtungen angeliefert und montiert. Alleiu 
die Inbetriebsetzung wurde durch das Brechen der 
Grundplatte des Akkumulators noch einige Zeit ver- 

zogert. Minister 
I tz e n p li tz  erlieB 
am 15. Dezember 
folgende Verfiigung:

„Aus dem Berichto 
des Kgl. Oberborg- 
amtcs vom 8. ds.
Mts. habo ich gerno 
ersohen, daB dio 
Bessemeranlago zu 
KonigshOtto nun- 
mehr soweit vor- 
gerOokt ist, daB dio 
ersten Versucho in 
kflrzoster Zeit bo- 

ginnen konnen.
Wenn m an zur Be-
dienung dor Apparato zuverlassigo Arboiter 
Wahlt, so wird es n icht sehwierig sein, eine 
pOnktliche und priieise AusObung der gcgobencn 
Befehlo und Signalo zu erziolen. W enn auch 
bei don ersten Chargen manchorlei Erfahrungen 
gesammclt werden mussen, so erwarto ich doch 
von der Einsicht der dortigen Beam ten, daB 
durch dio riehtigo Auswahl des Materials und 
sorgfaltigo Leitung des Proccsscs cin wirkliches 
MiBlingen boi k e in o r  Charge eintreto. Das 
Kgl. Obcrbergamt h a t tibrigons oin genaues Tage- 
buch Iiber den Verlauf der einzelnen Chargen 
fflhren zu lasson, aus wolchem Dauer der Frisch- 
perioden, der Erscheinungon an Flammo, Fun- 
kon, das Gerausch usw. yollstiindig ersichtlich 
sind und dieses seiner Zeit hiorher einzusenden." O 1

Am 25. J a n u a r  1805 w u r d e  d i e  e r s t e  '"L"^ 
Charge geb l asen .

Naehdem schon am 3. Februar eine BesteUung 
auf eine Kuppclwełle von 40" Lange und 11" Durch- 
raesser aus Bessemerstahl von dem Silesia-Zinkwalz- 
werk in Lipine aufgegeben worden war, wurde

zwecks weiterer Verwendung des Materials vom 
Obcrbergamt ein Gutachten eingeholt, worau! am
5. Februar lierichtet wurde:

„E s sind im Ganzen 3 Chargen m it dem Besscmer- 
apparato gem acht worden, und zwar an droi aufeinander-

Abbildung 5. 

Hydraulischer GieCkran 
fUr die Bessemeranlage 

zu K onigshutte.

folgenden Tagen, den 26., 
27. und 28. v. Mts. Der 
Einsatz betrug bei jeder 
Charge 45 Ctr. engliselier 
Hem atitcisen und 3%  Ctr. 
Siegon’sches Spiegcleisen. 
Die ganz genaue Grcnze 
der Entkohlung h a t man 
boi diesen ersten 3 Char
gen noch n icht getroffen. 
Bei der ersten und dritten

2 3 ¥ 5  6 7 8 3  F u ji Charge h a tte  der ProecB
l i i i i i l i i i i i I i I i ł noch etwas weiter geftihrt

werden mussen, bei dor 
zweiten dagegen war der 

riehtige Moment schon Oberschritten. Das bei der zweiten 
Chargo erhalteno Produkt war deshalb mangelhaft, 
wiihrend dasjonige yon der ersten und dritten  unter 
Berucksichtigung der bei einem neuen Processo anfangs 
zu Gberwindenden Sehwierigkeiten ais ganz befriedigend

Abbildung 4. 

Birno fflr die B essem er 
anlago der KonigS' 

hOttc.
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gelton kann. Bei der d ritten  Chargo war m an dem rich- 
tigon Momonte schon orhoblich niihor gokommen, ais 
boi der orsten, was sich aus der groBoren W eichheit 
des P rodukts nam entlich boi dom Verwalzon zu Blech 
ergiebt. Dio Qualitat des Produktes von der ersten

Ministcrium unterm 8. Marz, daB sofort die zwe i t e  
Bi r ne  aufgestellt werden sollc, diejedoch, da sie nur 
zur Reserve diente, durch Hand angetrieben werden 
solltc; jedoch wurde spater noch eine Dampfraaschine 
nachbestellt.

Das EingieBen des Stahles in die Kokillcn geschah 
anfangs uber den Rand durch Kippen der Pfanne, 
doch schon am 29. Mai 1865 wurde der Vorschlag ge- 
macht, nach englisoher Art mehrere Kokillen bai fest- 
stehender Pfanne durch eine Oeffnung im Boden, 
gleichzeitig durch einen EinguBtrichter gemcinsam 
von unten zu gieBen.

Ueber den Betrisb der Bessemerei im Jahre 1865 
berichtet S c h le n z  am 20. Februar 1866:

„Obgleich dor Bessemorbotriob vollkommon neu 
zu nonnen war, so golangto man doch verhiiltnismaBig 
bald dahin, don Vorlauf und das Endo dos Processes 
riohtig und m it Siehorhoit zu beurtheilon, sodaB im 
Allgomoinon nur wonigo Chargcn ais miBgltickt zu vor- 
zoichnon waron. Ebenso crlangte man auoh boi den 
praktischcn Arboitcn bald dio nothigo Sichorheit, was 
im VorIaufo des Botriobos duroh den geringoron Pro- 
zontsatz der Stahlabfiille (15,46 %  im orsten Semester 
gogen 3,18 %  im 2ten) por 100 8  Stahl sich m it Evidcnz 
herausstollto.

Diesos Vorhaltnis wiirde sieh nooh gUnstiger ge- 
sta lte t haben und auoh der M aterialienvcrbrauch, der 
loidor im 2ton Semester etwas hohor war ais im erston, 
sioh um Einigos roduciren lasson, wonn der Botricb 
ununtorbrochcn hiitto fortgesotzt worden konnen.

Loidor goboton cs dio Umstando, anfangs stets erst 
dio Resultato dor im chomisohen Laboratorium  an- 
gostollton Untorsuchungen abzuwarten, bovor wioder 
eino Vorsuchseliarge gomaclit worden konnto, und spater 
das Bossomcm ganz oinzustellen.

W ahrend daher im orsten Semester 30 Chargen aus- 
gefahrt werden konnten, sind dereń im 2ten nur 8 gc- 
m acht und seit dem 3. Novembor dio ganzo Anlage 
ka lt golegt worden, nachdem kurz ro rher dio andero 
Hiilfto dersolbon bctriebsfiihig hergestellt w ar.“ 

Obgleich nun dic bei den ersten Versuchen 
erzielten Resultate auf den ersten Blick befriedigend 
erschienen, so zeigte sich doch bei der \Yeiteiver-

. Lageplan der Bessemeranlagc zu Konigshutte.

Abbildung 6. Flammofen fur dio Bessemeranlage 
zu Konigshatte.

Chargo lia t Veranlassung gegoben, daB fiir dio, der 
Sohlosischen Aktiongesellschaft gehorigo Silcsiahfltto 
probeweiso oino ca. 11 Ctr. sohworo Kupplungswello 
fflr das Zinkwalzwerk, woloho bislier nur aus GuBstahl 
gem acht wurden, hergestellt wordon is t.“

Nacli diesen drei Chargen 
blieb dic Bessemeranlage bis 
zum 20. Februar wegen Auf- 
stellung einer Dampfmaschine 
zum Be wegen der Frischbir- 
nen, die anfangs von Hand 
gedreht wurden, auBer Be- 
trieb. In der Zwischenzeit wur
den einige Blocke zu Schienen 
und Blechen ausgewalzt und 
gaben gute Ergebnisse. Auf 
Veranlassung des Ministers 
wurdo nunmehr ein Spektral- 
apparat bestellt und ein 500 - 
Ztr.-Dampfhammer zum Aus- 
schmicden der Blocke ange- 
fragt.

Am 24. Februar, bei der 
achten Charge, ereignete sich 
ein groBcrer Unfall, wodurch 
ein Stillsetzen der Anlage er- 
folgte. Danach bestimmt das Abbildung

i D 0
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arbeitung des Materials, daB der Stahl vollig untaug- 
lich war und den an ihn zu stellenden Anforderungen 
nicht geniigte.

Es wurden zu Yersuchszwecken neun Blocke ver- 
schiedener Chargen an die Firma B o r s i g  gesandt, 
die sie zu Achsen, Bandagen (Tyres) und Blechon 
verarbeiten wollte.

Am 26. Oktober 1866 wurde die Bessemeranlage 
wieder in Betrieb genommen, und es gelang sehon 
nach kurzer Zeit, nach- 
dem die ersten Chargen 
aus ungarisehem Roh- 
eisen der Concordia- 
hiitte beiRosenau unter 
Zusatz von Siegener 

Spiegeleisen giinstig 
ausgefallen waren, aus 
eigenem Roheisen ein 
zu den verschiedensten 
Zwecken, namentlieh 
aber zur Schienenfabri- 
kation durchaus geeig- 
netes Materiał darzu- 
stellen. Es wurden 
zwar nur 21 Chargen 
ausgefiihrt, um nach 
jeder Charge umfang- 
reiche Versuche m it
dem Materiał anstellęn 
zu konnen, und hierbei 
aus 1013 Ztr. Rohnia- 
terial 788 Ztr. Stahl 
gewonnen. Der Ab
brand betrug 19y2 % .
Die Selbstkosten von
1 Ztr. roher Stahlgilsse 
berechneten sich ein-
schlieBlich der Amorti- 
sation und Yerzinsung 
aut 3 Rthl.

Im Jahre 1867 wurde 
die Anlage besser aus- 
genutzt. Es wurden 426 
Chargen geblasen aus 
27 570 Ztr. Roheisen 
(wovon 25 646 Ztr. aut 

der Konigslmtte selbst 
erblasen) und 1819,4 
Ztr. Siegener Spiegel
eisen. Erzeugt wurden

Zur Herstellung groBerer Schmiedestiicke wurde 
nun ein 200-Ztr.-Hammer aufgestellt und dann im 
Jahre 1868 im April der Botrieb wieder aufgenommen, 
um einen Posten Stahlschienen fiir die oberschlesische 
Bahn fertigzustellen. Da indessen die vorhandenen 
WalzenstraBen zu schwach waren und beim Aus- 
walzen von Stahlblócken hiiufige Briiche vorkamen, 
fiir andere Produkte aber nocii kein Absatz yorhanden 
war, so gab man das Bessemern bald wieder auf und

Abbildung 8. Neues Bessemerstahlwerk der K onigshutte (1875
21138 Ztr. Blocke, der 
Abgang betrug 19,6% , 
dic Selbstkosten 3 Rthl.
22 Sgr. 3,05 Pf. In diesem Jahre wurden Ein- 
ncbtungen getroffen, die es ermoglichten, das 
Roheisen direkt aus dem Hochofen fliissig in die 
Konjgrter zu bringen. Leider tra t gegen Ende des 
Jahres bei Vollbeschaftigung des Walzwerks Dampf- 
mangel ein, so daB die Bessemeranlage am 26. No- 
vember stiligesetzt werden muBte.

VI. „

hat nur 269 Chargen, in denen aus 19 334 Ztr. Roh- 
Spicgelcisenl3818Ztr. Stahlerzeugt wurden, geblasen.

In dem betreffenden Jahresbericht der Konigs- 
hfltto heiBt es:

„E s ist dio au t der Konigshutte zuerst ermoglichto 
Darstellung eines brauohbaron Bessemerstahls aus 
eigenen Erzen ein fiir dio oberschlesisohe Montan-

31



234 Stahl und Eisen. D as Bessemerwerk der KdnigshuUe. 33. Jalirg. Nr. C.

Industrie epochemachendcr Fortschritt, dessen Sogen 
orst heryortreten wird, wenn jeno Anlagen vollendet 
sind, dio eino volle Ausnutzung eines Betriobssswoiges 
gestatten, welcher einen groBen Theil dor jetzigen 
Eisenfabrikatc durch haltbarcres Materiał zu ersetzen 
bestim m t sohoint. Aber nur durch Massenproduktion 
wird in dieser Beziehung dem hiosigen Werke oine Concur- 
renz moglich sein, da die rheinisch-westfiihlisehen Wcrko 
sohon je tz t auBerordentlich niedrigo Frciso haben.“

Da im folgenden Jahre Yerhandlungen iiber den 
Verkauf des Werkes gefiihrt wurden, so unterblieb 
der Bau einer starkeren WalzcnstraBe, und dic 
Bessemer-Anlage blieb bis Ende 1874 auBer Betrieb. 
"Wahrend dieser Zeit waren die Flammofen durch 
Kupolofen ersetzt (Abb. 7), ein zweiter Akkumu- 
lator eingebaut und die Aufziige verstarkt worden. 
Bis zum Jahre 1880 blieb die alte Anlage noch in 
Betrieb imd wurde dann eingestellt. Am 15. Ok
tober 1875 kam eine neue TriowalzenstraBe in einem 
Anbau der Alvenslebenhiitte II  und ein neues 
Bessemenverk in einem besonderen Gebiiude (Abb. 8) 
in Betrieb. Im  Walzwerk warenzwei200-Ztr.-Hammer 
zum Yorschmieden der Blocke vorgesehen, da es 
damals noch fiir nćitig erachtet wurde, alle Bl5cke 
Yorzusohmieden. Mit Fertigstellung dieser Anlagen

nahm dic Erzeugung von Bessemerstahl einen ge- 
waltigen Aufschwung, besonders wurden aber Schie
nen hergestellt.

Mlttlerweile wurde am 26. Oktober 1880 der Bau 
einer M a r t i n a n l a g e  genehmigt, und Mitte des 
Jahres 1881 kam der erste sauer zugestellte Martin- 
efen von 5 t  in Betrieb.

1883 wurde das 1879 erfundene T h o ma s v e r -  
f a h r e n  auf der Konigshutte eingefuhrt, und zwar 
fiir eine Erzeugung von 25 000 t  Blocken im Jahr. 
In der Bessemerhiitte wurde eine d r i t t e  B i r n e  fiir
10 t  eingebaut, die GieBhalle verlangert und ein- 
DampfgieBwagen beschafft, desgleichen eine Dolomit- 
miihle errichtet. Diese Anlage kam im November 
1884 in Betrieb, und vom Jahre 1907 ab (die letzte 
Bessemercharge wurde am 21. Marz 1907 geblasen) 
ist nur noch nach dem Thomasverfahren gearbeitet 
worden, bis am 5. November 1912 auch hier die 
letzte Charge geblasen wurde. Das Bessemerwerk 
(Abb. 9) wurde abgebrochen, um Platz zu schaffen 
fiir ein modernes Martinwerk, und dam it ist wieder 
ein Stiick aus der ruhinreichen Yergangenheit der 
Konigshutte gefallen.

Abbildung 9. Letzto Chargo im Bessemerwerk am 5. Noycmber 1912.
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U eber Q uarzite  und Silikasteine.
Von F r i e d r i c h  W e r n i c k e ,  Spezialingenieur fiir die feuerfeste Industrie, in Coblenz-Pfaffendorf.

[ \ ]  achdem lange Jahre hindurch in den ein- 
*■ '  schlagigen Fachzeitschriften nur seiten einmal 
eine kurze Verf)ffentlichung tiber das feuerfeste 
Materiał erschienen ist, das doch eines der wichtigstcn 
Hilfslnittel des Htittenmannes ist und bei dessen 
Bctriebskosten eine recht bedeutende Rolle spielt, 
ist es erfreulich, daB der ArbeitsausschuB der Stahl- 
werkskommission des Vereins deutscher Eisenhutten- 
leute sein Interesse dem feuerfesten Materiał zu- 
gewendet und Gelegenheit zu einer eingehenden Aus- 
sprache daruber im AnschluB an einen Yortrag von 
Dr. O. L an g e , Hordę, „Ueber Silikasteine fiir 
Martinofen11* gegeben hat. Dr. Lange ist in der be- 
neidenswerten Lage, gleichzeitig Hersteller und Yer- 
braucher seiner feuerfesten Steine zu sein; in einem 
solchen Falle gibt ein MiBerfolg nur Anregung zu 
neuen Versuchen, ftir welche die notigen Einrich- 
tungen und Mittel zur Yerftigung stehen, und auf 
diesem Wege ist schlieBlich ein gutes Ergebnis zu 
erreichen. Wenn ich in dem Folgenden auf Dr. Langes 
Ausfiihrungen eingehe, tue ich es nur, um das von 
ihm Gcsagte aus meiner Erfahrung zu erganzen. in 
der Hoffnung, die Hiittenleute weiter ftir die An- 
gelegenheit zu interessieren und den einen oder 
anderen zu veranlassen, auch seine Erfahrungen be- 
kannt oder weitere Anregungen zu geben.

Die Arbeiten von Professor G ru m -G rz im ailo * *  
iiber den Zerfall der Dinassteine und von Dr. E n 
de Hf tiber die Konstitntion der Dinassteine sind 
sicher von groBem wissenschaftlichem Interesse 
und die in letzterer Arbeit enthaltenen SchluB- 
bemerkungen von W crt ftir die Praxis; dem Her
steller der feuerfesten Steine konnen aber die hier 
gefundenen Ergebnisse fiir seine Zwecke noch nicht 
viel nutzen.ff Dem Hiittenmann ist es ziemlich 
gleichgiiltig, ob sich der Quarz seiner Silikasteine

* St. u. E. 1912, 17. Okt., S. 1729/37.
** St. u. E. 1911, 9. Fobr., S. 224.
t  St. u. E. 1912, 7. Marz, S. 392.

t t  Professor G ru ra - G rz im a ilo  zicht don SchluB,
daB guto Silikasteine aus joglichom Quarzm atcrial, also 
obensogut auB authiganen, d. h. auf prim arer Lagerstatte 
gefundenon, kristailinischen Quarzen und Quarzit>en
— Gangquarzen und paliiolithischon Quarziton — wio 
aus allothigonon, d. h. auf aekundarer Lagoratiittc gefun
denen, klastischen •— tortiśiron — Quarziten m it mehr ais
94 bis 95 %  Kieselsauro hergestellt worden konnen; diese 
SchluBfolgerung mochto ich naoh meinon Erfahrungen 
nicht unterschreiben. W enn mcine diesbeztiglichon Unter - 
suchungen ihm rechtzeitig bekannt gowordon wiiren bzw. 
von iiim hiitten nachgopriift werden konnen, dann wurdo 
er diese Ansicht vielleicht n icht ausgesprochen haben. 
Die Richtigkoit dorselben wird erst noch durch sehr ein- 
gehendo Versucho in den Oefen der Huttenworko nach- 
gewiesen -mjrden mtissen. W ird sio abor auf dieso Weise 
bestatigt, dann wiid dadurcli dio bishorigo Horstciiungs- 
wuise der Silikastoino bedeutend abgoiindert worden. 
Vor aliem aber werden dann dio je tz t in vcrhaltnismaBig 
geiinger Ausdehnung gefundenen und deshalb teuren

unter dem EinfluB der liohen Ofentemperaturen all- 
mahlich in die ihm wahrscheinlich sehr wenig be- 
kannten Tridymite oder Cristobalite umwandelt, die 
bcide in der Natur auBerordentlich seiten rorkom m en; 
er yerlangt nur eine moglichst lange H altbarkeit 
seiner Steine und deshalb ftir ihre Herstellung dic 
Yerwendung der am besten dafiir geeigneten Roh- 
stoffe. Der Hersteller der Silikasteine kann nicht 
erst den Ausfall langwieriger Yersuche im Hiitten- 
betriebe abwarten, um zu wissen, wie sich der von 
ihm vcrarbeitete Rohstoff spater ais fertiger Stein 
in den Oefen bewahren wird, sondern er muB von 
dem Rohstoff ausgehen, und er hat deshalb ein 
Interesse daran, ein Verfahren zu kennen, durch das 
er seincn Quarzit v o r  der weiteren Yerarbeitung 
auf die Verwendbarkeit untersuchen und genau be- 
werten kann, denn er muB dem Hiittenmann v o n  
v o r n h e r e i n  fiir die Gtitc seines Erzeugnisses Ge- 
wiihr leisten.

Ich habe mich jahrelang bemtiht, ein derartiges 
Verfahren zu finden, nachdem ich zu der Ueber- 
zeugung gekommen war, daB die chemischc und 
pyrometrische Untersuchung so gut wie gar keinen 
Anhalt fiir die Bewertung der Quarzite bietet; ich 
habe dieses Verfahren in der schnell und mit geringen 
Hilfsmittcln vorzunehmenden mikroskopischen Un- 
tersuchung gefunden und dariiber gcmeinschaftlich 
m it Dr. Wi l d s c h r e y ,  Bonn, in einer im Yerlage 
der Tonindustrie-Zeitung, Berlin, erschienenen Bro- 
schtire „Die Untersuchung der Quarzite und die 
Feststellung ihrer Yerwendbarkeit in der feuerfesten 
Industrie, besonders zur Herstellung von Dinas- 
steinen11 eingehend berichtet. Die Richtigkeit meiner 
Ansicht iiber die nicht ausreichende chemische und

Vorkommon der guten  tertiaren  Findlingsąuarzito oino 
ganz bodoutendo Entw crtung crleiden.

Dio Bomcrkung von Dr. E n d e l l  tlagegen, daB dio 
Quarzito, dio bei dor 'mikroskopischen Untersuchung eino 
unduloso Ausloschung (boim Drehen des Objekttisches 
wird dio Farbo dos einzelnen Quarzindividuums nicht 
gloiehmaBig in soinor ganzon Flacho ausgeloscbt, sondorn 
ein dunklor Schatten husclit wollenartig iiber dio Ober- 
fliicho hin) auf den oinzelnen Quarzkornern zeigen, zur 
Silikahorstellung unbrauchbar sind, bestatigt meino schon 
friihor veroffentlichte Beobachtung, daB man dieso Er- 
soheinung besonders bei den palaolithischen Quarziton 
sieht, dio oinom starken Gobirgsdruck ausgesotzt gowesen 
sind, und dic ich wegen ih ier M ikrostruktur ais unbrauch
bar bozeiehno, wahrend dio unduloso Ausloschung bei den 
guten tortiiiren Quarziton fast nioht beobachtet wird. 
Endells Ansicht, daB der dynamischo D ruck der Gesteins- 
schiehton dio Ursasho dafiir ist, daB solcho K órner beim 
Erhitzon zu S taub zerfallen, muB ais richtig angenommen 
werden. Wahrscheinlich entstohen durch den starken Go- 
birgsdrnck Spannungen in den Quarzkómern, dio sich 
in hoher Tomporatur ausiosen und das Zerfallen dor 
K orner verursachen. Auch aus diesem Grunde wird sich 
dio SchluBfolgerung von Professor Grum-Grzimailo ais 
irrig erweisen.
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pyrometrische Untersuohung glaubc ioh durch die 
von Dr. Lange veroffentlichte Analysenzusaminen- 
stcllung, die ich noch durch zahlreiche weitere 
Analysen ergiinzen konnte, bestatigt sehen zu konnen. 
Wenn m ań in dieser Zahlentafel* die Zahlen der 
einzelnen Spalten addiert und dann daraus den 
Durchschnitt bcrcchnet, so erhiilt man folgende 
Durchschnittswerte:

SiOi AU O, 1'caO* CaO 
% % % %

I .  N ordostabhang  des
Siobongebirges . . . 97,27 1,48 0,40 0,07

II . W esterw ald  . . . .  97,02 1,40 0,37 0,07
I I I .  L inksrhcin . (Juarzite  98,10 1,30 0,38 0,00
IV. Hessische (Juarzite . 98,30 1,23 0,37 0,12

und der Durchschnitt aus diesen 65 Analysen ergibt 
dann ais Zusammensetzung der fiir die Herstellung 
von Silikasteinen b e w a h r t e n  (Juarzite A:

S i0 2 . . 97 ,82%  Fe20 3 . . 0,38 %
A120 3 . . 1,35 %  CaO . . . 0,08 %

Die folgenden Zahlen unbrauchbarer (Juarzite 
ergeben in gleicher Weise zusammengcreclmet:

SiOj AlaOj F e i0 3 CaO
a) N ordostabhang  des % % % %

Siebengebirges . . 90,92 1,80 0,95 0,20
b) W esterw ald . . . .  97,41 2,19 0,30 0,00
o) L inksrhein . (Juarzite 97,27 1,90 0,04 —
d) Hcssische (Juarzite 98,20 1,34 0,32 0,11

und der Durchschnitt aus diesen 24 Analysen er
gibt dann ais Zusammensetzung der unbrauchbaren 
(Juarzite B:

Si0 2 . . 97,25 %  Fe20 3 . . 0,57 %
Al20 3 . . 1,84 %  CaO . . .0 ,1 2  %

Vergleicht man nun die Zahlen unter I  und c,
II  und b, I I I  und d, IV und d initeinandcr (zu be- 
riloksichtigen ist eigentlich noch, daB der Quarzit 
yon Eudenbach unter a einen auBergewohnlich hohen 
Eisengehalt von 3,05 % und der von Selters unter b 
einen ebensolchen Tonerdegehalt von 4,40%  be- 
sitzt, und daB bei Ausschaltung dieser beiden Zahlen 
sich die betreffenden Durchsclmittszahlcn fur a und b 
auf 0,54 und 1,82%  erniedrigen wurden), so wird 
man zwischen diesen Durchsclmittszahlcn keinen 
nennenswerten Unterschied finden. Ebenso weichen 
die Endzahlen unter A und B so wenig voneinander 
ab, daB man derartige Ergebnisse bei der Analyse von 
zwei yerschiedcnen Durchschnittsproben desselben 
Lagcrs erhaltcn konnte, und doch ist das eine Ma
teriał gut, das andere unbrauchbar.

Der Schmelzpunkt samtlicher obiger Quarzite 
liegt bei Segerkegel 35 oder 36, also einer Temperatur 
von rd. 1770 und 1790° C, m it einem Unterschied 
von nur 2 0 0 C, der iu einer so hohen Gesamttempera- 
tu r wohl keine erhebliche Rolle spielt, um so weniger, 
ais manche guten Quarzite bei Segerkegel 35, andere, 
und zwar unbrauchbare, erst bei Segerkegel 36 
schmelzen, letztere also sogar noch etwas feuer- 
bestandiger sind ais die ersteren.

Hiernach kann man wohl sagen, daB dic Ergeb
nisse der chemischcn und pyrometrischen Unter- 
suchung fiir unseren Zweck geringen W ert haben.

* A. a. O., S. 1730.

33. Jahrg. Nr. 0.

Auch die llerkunft der Quarzite gibt auf unsere 
Frage keinen AufschluB, denn wir finden neben den 
guten tertiśiren Quarziten auf derselben Lagerstiitte 
unbrauchbare und Uebergange der letzteren zu den 
ersteren, was durch ihre Entsteliuugsweise erklarlich 
ist. Das makroskopische Aussehen, die Struktur und 
Farbę der guten (juarzite wechseln etwas; auch die 
charakteristischen gelben Fleclce auf den Bruch- 
flachen finden sich bei den unbrauchbaren Q ua«itcn 
manchmal in groBerer Menge ais bei den guten.

Alle diese Kennzeichen und Untersuchungen 
fiihren den nicht s ehr  m it dem Materiał Vcrtrauten 
leicht zu unrichtigen Schlussen. Betrachtet man da- 
gegen den Dunnschliff eines Quarzits durch das 
Mikroskop und im polarisierten Łicht, so erhiilt man 
hier durch das Bild der Mikrostruktur sofort den 
gewunschten AufschluB. Unbrauchbare (Juarzite 
(vgl. Abb. 1) zeigen hier stets ein klares, gleichmaBiges 
Bild, in dem dio einzelnen Quarzitindividuen ohne 
ein amorphes Bindemittel dicht aneinander gelagert 
liegen. Bei allen brauchbaren Quarziten dagegen 
(vgl. Abb. 2) sieht man die einzelnen (Juarzitindi- 
viduen voneinander getrennt in einer opaken Grund- 
masse, dem Basalzement, eingebettet liegen. Gleich- 
zeitig sieht man im gewohnlichen bzw. im polari
sierten Licht, ob der (Juarzit viele oder wenige Ver- 
unreinigungen enthiilt, woraus diese bestehen, und 
ob ihre Menge so groB ist, daB die chemische Zu
sammensetzung und der Schmelzpunkt dadurch 
ungiinstig beeinfluBt werden, ferner ob deshalb zur 
Sicherheit die chemische und pyrometrische Unter- 
suclmng noch empfehlenswert ist, oder ob die Vcr- 
unreinigungen in so groBer Menge vorhauden sind, 
daB der (Juarzit deshalb schon ohne weiteres ver- 
worfen werden muB. Die chemische und pyro
metrische Untersuchung ist deshalb nur in be- 
sonderen Fallen ais Erganzung der mikroskopischen 
vorzunehnien, in den meisten Fallen wird sie aber 
uberflussig sein.

Fiir ausgeschlossen halte ich es, daB Einschlusse 
von Gasen oder Fliissigkeiten die Zerstorung des 
Gesteines im Feuer verursachen sollten, wie man ge- 
legentlich angenonunen hat. Diese Einschliisso sind 
auch noch unter dcm Mikroskop so klcin, die sie um- 
gebenden Gestcinswande aber von soleher Stiirke, 
daB die Einschlusse im Feuer ganz auBerordentliche 
Krafte entwickeln miiBten, um ihr Gefiingnis sprengeu 
zu konnen, und es ist nicht denkbar, daB so geringe 
Mengen dazu fahig sein sollten. Gegeniiber den 
hierzu notigen Kraften muB sogar die Sprengkraft 
des Dynamits fast ais unbedeutend erscheinen.

Zur Yornahme der eingehenden mikroskopischen 
Untersuchung gehort natiirlich ein geiibtes Auge; 
ich habe erst eine groBe Zahl mir bekannter (Juarzite 
zu Studienzwecken untersuohen miissen, bis ich 
meine Beobaehtungsergebnisse bekannt geben durfte. 
Seitdem habe ich Gelegenheit gehabt, zahlreiche der
artige Untersuchungen fiir Interessenten von Quarzit- 
lagern vorzunehmen, und es ist mir nicht ein einziger 
Fali bekannt geworden, in dem mein auf Grund der

Ueber Quurzite und Silikm teine.
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Abbildung 1. U nbrauchbarcr Quarzit.
1’aliioUtliiscbcr Quiiry.it aus dem , rbetuischen Devon, so- 
genannter B ingcr Q uarz. A usschcn des D linnschliffes 
weifllich, ahnlich dem  einer m a tte n  G lasscheibe. Im  ge- 
wohnlichen L ich te  u n te r  dem  M ikroskop fa s t n ich ts  sich t- 
bar. Im  polarisierten L lch t s ieh t m an  groBere authigene 
kristalllnische Q uarzindividuen m it ziem lich scharfen R an 
dem  aneinanderstoflend oder du rch  zackige RUnder m it- 
einander verzahn t. a  a  =  M uskovitfasern (in te rtiłtren  
Q uarziten fehlend und  deshalb charak teristisch  fiir palao- 

lithische Quarzite).

nur in der Niihe von Basalten vorkommen konnten, 
weil sie hier bei dem Durclibruch des feurigflussigen 
Basaltes bereits von der N atur gebrannt worden 
waren und deshalb nun im Peuer nicht mehr wiichsen. 
Wer einmal Gelegenheit genommen hat, ein Basalt- 
vorkommen zu besichtigen, besonders ein so cha- 
rakteristisches wie das des Wcilbergs bei Heisterbach 
im Sicbengebirge, der konnte sich davon uberzeugen, 
daB sich die Peuerwirkung des flussigen Basaltes 
auf eine sehr eng begrenzte Zone um die Durchbrucli- 
stelle herum beschriinkt hat. Gute Quarzite werden 
aber erst in weiterer Entfernung, oft yiele Kilometer 
weit, von den Basalten gefunden. Nicht das Feuer 
hat emeRolle gespielt, sondern das Wa s s e r :  bei der 
Ycrwitterung der Basalttuffe wurden groBe Mengen

A bbildung 2. Brauchbaror Quarzit.
le r t i i l r e r  Q uarz it vom  N ordostabhang  des Siebengebirges. 
A ussehen des Dlinnschliffes eine ungleichmaflige gelbliche 
w olkige M asse. Im  gew ohnlichen L ich tc  u n te r  dem  Mi
kroskop n u r  ais eino schw ach gelblich-brUunliche Masse 
erschelnend. l in  polarisierten  L ic h t s ie h t m an  k leinere 
a llo th igene k lastische Q uarzitindiv iduen von verschiedener 
GrbCe u n d  abgerunde ten  F orm en, elnzeln in einer fein- 
kornigen schw&rzlich-opaken G rundm asse, dera Basal- 

z e in en t (bestehend aus am orpher ELieselsUure), liegend.

bzw. sind sie davon abgegangen, weil sie es nicht fiir 
erforderlich halten und der Ansicht sind, daB das 
Brennen der fertigen Steine geniigt, um dereń 
weiteres Wachsen auf das nótige MindestmaB Jierab- 
zusetzen. Ucr Kohquarzit wird aber durch das 
Brennen miirbe und kann dann m it leichteren Koiłem 
vermahlen werden; auch entsteht wrohl hierbei eine 
groBero Menge Mehl. Dies und dic Ven\'endungs- 
moglichkeit leichterer Kolleranlagen ist wohl mit 
der Grund, weshalb der Quarzit an einigen Stellen 
vor der weiteren Verarbeitung gebrannt wird, wobei 
die Brennkosten wohl durch die geringere Abnutzung 
der Maschinen, die lcichtere Vermahlungsmoglich- 
keit und dereń geringere Kosten wieder ausgeglichen 
werden.

mikroskopischen Untersuchung abgegebenes Gut- 
achten sich spiiter bei der Verwendung der betreffen- 
den Quarzite ais unrichtig erwiesen hat. Die Qualitat 
eines Quarzitlagers, soweit sich das nicht sehon 
makroskopisch dem Auge bemerkbar macht, wechselt 
nach meinen Beobachtungen nicht so sehr, ais daB 
die Untersuchung eines guten Handstiickes nicht 
geniigende Ergebnisse liefern wiirde; zur Vorsicht 
kann man leicht mehrere Stiicke untersuchen.

In Ermangelung anderer Erklarungen hiirte man 
frtther gelegentlich die Ansicht, daB gute Quarzite

amorpher Kieselsaure gelost und von den Bergwassern 
aufgenommen. Diese fiihrten die amorphe Kiesel
saure zu scliiittigen Quarzsandlagern hin, wo sich die 
KieselsUure langsam abschied, die einzelnen Quarz- 
sandkorner umhiillte, wie es uns das Mikroskop 
zeigt, und sie zu einem festen Gestein, dem „SttB- 
wasserquarz“ , verkittete, das wir je tzt ais Findlings- 
quarzit zur Herstellung der Silikastcine benutzen.

Das von Dr. Lange erwahnte Brennen des Boh- 
quarzits wird von einigen Fabriken ausgeiibt, von 
anderen, und zwar sehr bedeutenden, unterlassen,

Abbildung 1 und 2. Schcmatischo Darstellung von un ter dem Mikroskop im polarisierten Licht
beobachtoton Quarziten. 

x 80



238 Stahl und Eisen. Ueber Quarzite und Silikasteine. 33. Jahrg. Nr. 6.

Besonders interessant ist die Angabe, daB ein 
geringer Zusatz von Ton zum Quarzit die Haltbar- 
keit der Sililcasteine nicht imgunstig beeinflussen 
soli, wiihrend man doch annehmen sollte, daB der 
Ton hier ais FluBmittcl wirken miisse. Ebenso wert- 
voll ist die Angabe, daB mit einem Druck von 30 at 
hydraulisch gepreBte Silikasteine sich vorzuglich 
bewiihrt haben. Fiir die Annahme, daB frisch ge- 
formte Silikasteine moglichst lieiB und schnell ge- 
trocknet werden sollcn. liegt wohl kein berechtigter 
Grund vor. Ich habe seinerzeit m it einer Anlage 
gearbeitet, in der ein Teil der Steine unmittelbar 
auf eine hocli erwarnite Trockendarre abgelegt 
wurde, wahrend ein anderer Teil in auf der Darre 
stehenden eisernen Geriisten getrocknet wurde, und 
habe keinen Unterschied in der Qualitiit der so ge- 
trockneten Steine sehen konnen. Auch ist m it der 
Benutzung einer Trockendarre ohne Geriiste eine 
groBe Yerschwendung von Raum und Brennstoff 
verbunden. Das direkte Befeuern einer Trockendarre 
ist aber ebenfalls eine groBe Verschwendung; an der 
eben erwiihnten Stelle erforderte dies eine jahrliche 
Ausgabe von 10 700 JC, entsprechend 1,44 J i  f. d. t  
Steine allein fiir Brennstoff, ungerechnet die Ausgabe 
fiir Schurerlohne. Bei richtiger Anordnung der An
lage liiBt sich diese Ausgabe vollstandig venneiden, 
indem man die Abhitze der BrennOfen durch die 
Trockendarre nach dcm Kamin hin abfuhrt und so 
die Darre heizt.

Ein Mcndheimscher Gaskainmerofcn wird wohl 
nur selten zum Brennen von Silikasteinen benutzt 
und ist wohl nur fur einen ganz gleichmiiBigen Betrieb 
zu empfehlen. Bei der hohen Brenntemperatur 
diirften die durch die Gas- und Luftkanale vielfach 
durchbrochenen Zwischenwiinde der Ofenkammern 
stark angegriffen werden und dadurch hohe Re- 
paraturkosten cntstelien. Interessant ware cs. die 
Zahlen und den Kohlenverbrauch des Ofens kennen 
zu lernen. Schon wegen der hohen Baukosten diirfte 
der Mendheimsche Gasofcn die einfachen, in Bau 
und Unterhaltung billigen sonst ublichen Oefen mit 
direkter Befeuerung kaum verdrangen konnen.

Auffallend ist in der Analysentafel der ais gut 
bezeichneten Silikasteine die Zusammensetzung des 
ais des bestbew&hrt bezeichneten Steines Nr. 8, 
der einen vcrhaItnismaBig liohen Eisengehalt be- 
sitzt, dagegen fast keinen Kalk enthalt. Die etwaige 
Yerwendung von Silikanit ais Bindemittel kann wohl 
die Analyse nicht in dieser Weise beeinflussen. Sollte 
hier nicht m it Riicksicht auf die allgemein zur Her
stellung der Steine benutztc Kalkmenge ein kleiner 
Analysenfehler vorliegen ?

Mit Recht spricht Dr. Lange fast ausschlieBlich 
nur von Silikasteinen. Die Bezeichnung „Dinas- 
steine" hat heute eigentlich nur noch geschichtliche 
Bedeutung, und wer nicht zufilllig weiB, daB diese 
Steine urspriinglich zuerst in England aus dem Dinas-

sandstein des Neathtals in Wales angefertigt wurden 
und erst von dort zu uns gekommen sind, wird sich 
bei der Bezeichnung „Dinassteine“ nichts denken 
konnen. Naehdem wir gelernt haben, uns diese 
Steine selbst aus unseren qualitativ viel besseren 
Findlingsrjuarziten herzustellen, hat der alte Name 
keine Berechtigung mehr, er richtet sogar nur Ver- 
wirrung an. Einige Fabriken haben den Namen 
fiir ihre besten Steinqualitaten beibehalten und 
nennen dagegen ihre IIa-Qualitiit — z. B. fiir 
Kammerbesatzsteine — Silikasteine, andere machen 
es umgekehrt. Es kann deshalb vorkommen, daB 
ein Huttenwcrk gewohnt ist, von einer bestinun- 
ten Fabrik beste Silikasteine zu beziehen, von 
einer anderen unter derselben Bezeichnung eine 
unbrauchbare H a-Q ualitat erhalt, wenn es iiber- 
selicn wurde, bei der Bcstellung Angaben itber die 
beabsichtigte Benutzung der Steine zu machen. Aus 
dem Namen „Silikastein" ist ersichtlich, daB der 
Stein hauptsachlich aus kieselsaurehaltigem Roh- 
stoff angefertigt ist. Huttenleute und Fabrikanten 
der Steine sollten deshalb dic Bezeichnung „Dinas- 
stein“ grundsatzlich ganz fallen lassen und die Be
zeichnung „Ia-Silika“ nur noch fiir aus Findlings- 
(juarzit und Kalkbindung hergestellte Steine bester 
Qualitat benutzen. Fiir die zweite Qualitat mit 
Kalkbindung ware dann die Bezeichnung „Ila - 
Silika“ zu wahlen. Die sogenannten „deutschen 
Dinas“ oder „Tondinassteine“ werden aus geringer- 
wertigen Quarzkieseln oder aus devonischen Quar- 
ziten mit Tonbindung hergcstellt, und deshalb sollte 
ihre richtige Bezeichnung „Quarztonsteine“ lauten.

Es ist nur zu begruBen, wenn, wie in der dcm 
Langeschen Vortrage gefolgten Erorterung bemerkt, 
auch Geheimrat Ma t h e s i u s  sich m it der Erforschung 
der Ursache des yerschiedenen Verhaltens der Quar- 
zite bescluiftigen will; je eingehender dies von yer
schiedenen Seiten geschieht, um so sicherere Ergeb- 
nisse werden sich zeigen. Fiir weitere Untersuchungen 
ware es noch von Interesse, festzustellen, woher die 
bekannten gelbcn Flecken der Findlingsquarzite 
stammeu, woraus sie bestehen, und weichen EinfluB 
sie etwa auf die Qualit;it des Gesteines ausuben. 
Ferner ware noch zu untersuchen, ob der Basal- 
zement der guten tertiaren Quarzite, der im po- 
larisierten Lichte des Mikroskopes opak erscheint, 
aus amorpher Kieselsaure besteht, oder ob er, wie 
Dr. Wildschrey glaubt, ebenfalls ein auBerordentlich 
kleines und deshalb in einem Mikroskop von nur 
m ittlerer Stiirke nicht mehr erkennbares, kristal- 
linisches Gefiige besitzt und deshalb hier nur opak 
erscheint. Zur Beantwortung dieser Fragen geniigen 
meine Einrichtungen und mein Mikroskop nicht 
mehr, vielleicht nimmt Geheimrat Mathesius Ge- 
legenheit, seine Untersuchungen dahin auszudehneu, 
und meine bereits vor drei Jahren veroffentlichtcn 
Untersuchiuigsergebnisse nachzupriifen.



fi. Februar 1913. Oeber dic Zerselzungstemperalur von Koksofengas. Stahl und Eisen. 23!)

U eber die Zersetzungstem peratur von Koksofengas.
Von Professor O s k a r  S i m m c r s b a c h  in Breslau.

(Mitteilung aus der Kokoroikommission.)

| - ? e i  den bisherigen Untersuchungen uber die Ver- 
wendung von Koksofengas im Siemens-Martin- 

Ofcn* stellte sieli lieraus, daB die Vorwarmung des 
Koksofengases in den W&rmespeichern eine Zer- 
setzung des Gases unter gleiclizeitiger nicht un- 
wesentlicher Verringerung des Heizwertes zur Folgę 
hatte. Zwar war wohl von der Generatorgasbeheizung 
der Martinofen bekannt, daB das Gas in den Kammem 
zersetzt wird, wie z. B. aus Zahlentafel 1 hcrvorgeht, 
doch belief sich die Verringerung des Heizwertes nur 
auf etwa 4 % , konnte also vernachlassigt werden.
Bei der Verwendung von Koksofengas in Mischung 
mit Hochofengas ergab sich bereits gemiiB Zahlen-

Zahlentafel 2. Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  H e iz w e r t  d e s  M is e h g a s e s .

Zahlentafel 1. G e n e ra to rg a a -A n a ly s e n .

G as vor dem 
E ln tr i t t  in  die 

G askam iner 
Vol. %

Gos nach dem 
E rh itzeu  in  der 

G aakam m er 
Vo!. %

c o 2 ............................. 6,3 5,9
C„Hm ....................... 0,3 0,15
o 2 ................................ 0,2
C O ................................ 22,7 23,7
C H , ................................ 2,6 0,9
H , ................................ 13,4 16,1
n 2 ........................................ 54,5 53,25

100,0 100,00

. ...

Bezelchnunj;
H ochofengas K oksofengas

M lschgat 
um Y cntll

Miscligas
Y orgcw arm t

Yol. % Ocw. %
1 cbra

=
Vol. % Gcw. % 1 cbm 

*= K
T ol. % Gew. % 1 cbm

=  C
Vol. % Gew. % 1 cbm

— e

C O , ............................ 10,6 16,25 209 2,4 9,48 47,3 3,2 6,97 63 3,4 7,69 66,9
C„Hm ....................... — — — 1,8 6,14 30,6 1,6 3,00 27,2 0,4 0,79 6,8
CO ........................... 29,4 28,58 367,5 4,6 11,55 57,5 16,8 23,29 210 15,8 22,80 197,5
H , ................................ 3,0 0,002 0,27 55,1 9,91 49,6 28,6 2,81 25,7 32,2 3,42 29,0
C H , ........................... — — — 25,5 36,30 181,0 8,6 6,71 61,0 6,4 5,20 45,5
N , ................................ 57,0 55,16 712,5 10,6 26,62 132,5 41,2 57,22 515 41,8 60,10 552,5

100 100 1289 100 100 498,5 100 100 902 100 100 901,2
W E /c b m .................. 899 — — 4266 — — 2213 — — 1910 — —

tafel 2 eine groBere Zersetzung, so daB eine Heiz- 
wertverminderung bis zu 13%  vor sich ging. Unter- 
Bucliungen endlich m it Koksofengas allein zeigten 
auf der Friedrich-WiLhelms-Hiitte in Miillieim-Ruhr 
ais Ergebnis, daB Gas m it rd. 4500 WE bei Erhitzung 
auf 900° C eine Verininderung des Heizwertes von 13 %  
erlitt, bei Erhitzung auf rd. 10000 C eine solche von 
14%  und bei Erhitzung auf 1065° C eine Heizwcrt- 
verminderung bis zu 27 % ; die Gegenuberstellung in 
Zahlentafel 3 ftthrt dies des naheren vor Augen.

Die Zersetzung beginnt im besonderen schon bei 
etwa 700° C, wie aus den nachstehenden systema- 
♦ischen Untersuchungen von Koksofengas derFriedens- 
liiitte in Oberschlesien hervorgeht (vgl. Zahlentafel 4).

Beim Erliitzen des Koksofengases auf 1000 bis 
1060° C, d. h. auf die in der Martinofenpraxis meist 
ubliche Gaserhitzungstemperatur, wurde liier also 
ebenfalls eine Heizwertabnahme bis rd. 24%  fest- 
gestellt. Die Yeranderung der Gaszusammensetzung 
im einzelnen sowie die Heizwertabnahme insgesamt 
fiir das Koksofengas und fiir seine einzelnen Bestand- 
teile im besonderen sind aus den Zahlentafeln 5 und 6 
ersichtlich.

Da bei diesen Untersuchungen verschiedene Koks- 
ofengase fiir die einzelnen Temperaturen yerwendet

* VgL St. n. E. 1911, 7. Dez., S. 1992; 21. Dez., S. 2094. tafel 9 ersichtlich.

wurden, so daB ein Vergleich untereinander n icht 
angangig erscheint, wurden weitere Versuche iiber 
die Zersetzung von Koksofengas beim Leiten iiber 
erhitzte Schamotte m it ein und demselben Gas bei 
steigender Temperatur angestellt. Bei der Yersuchs- 
reihe in Zahlentafel 7 blieb dic Schamotte, uber die 
das Gas geleitet wurde, jeweilig von dem durch 
Dissoziation abgeschiedenen Kohlenstoff bedeckt, 
wahrend bei der Versuchsreihe in Zahlentafel 8 die 
Schamotte nach jedem Versuch mit Sauerstoff aus- 
gebrannt wurde.

Die Heizwertabnahme stellt sich bei rd. 800° C 
auf 2 bis 6 % , bei 900° C auf weitere 6 bis 13 % , bei 
1000° C auf weitere 3 bis 7 % , bei 1100° C auf weitere
2 bis 9 %  und bei iiber 1200° C auf nochmals 14 % , 
und insgesamt ergab sich eine Verminderung des 
Heizwertes bei Erhitzung auf 1200° C um  ein ganzes 
Drittel. Schaubild Abb. 1 kennzeichnet diese Heiz
wertabnahme fiir die einzelnen Temperaturabstiinde 
in anschaulicher Weise.

Im  Schaubild Abb. 2 wird noch die Zersetzung 
des Methans bei einem besonders methanreichen Gas 
vor Augen gefuhrt, wobei das Gas ebenfalls iiber 
Schamotte geleitet wurde, die m it Dissoziations- 
kohlenstoff bedeckt blieb. Die Einzelheiten der Zer
setzung des methanreichen Gases sind aus Zahlen-
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Zahlentafel 3. K o k s o fe n g a s -A n a ly se n .

I.
D asselbe Gas beim  A ustritt aus 
der K aram cr nach  E rh itzung  

auf rd . 900 • C

Gas Tor  dem  E in tritt 
in die G askam m er

3,4 %  C 0 2 
5,6 „  CO 

47,7 „  H ,
30,3 „ CH,

4560 W E

2,8 %  COs
6,0 „ CO

43,5 „  H ,
25,3 „  CH,

3950 W E

Heizwertabnahm e rd. 13 % . 

II.
G as vor dem E in tritt 
in  d ic  G askam m er

2,8 %  C 0 2 
7,4 „  CO 

44,7 „  H 2 
29,9 „ CH,

D asselbe Gas beim  A ustritt aus 
der K anim er nach E rh itzunę  

au f  rd . 1000# C

3,8 %  C 0 2 
8,4 „  CO

43,6 ,, H 2
23,3 „ CH,

4450 W E 3820 W E

Heizwertabnahm e rd. 14% .

I I I .
G as vor dcm  E in tritt 

in  d ie  G askam m er

2,4 %  C 0 2 
2,0 „ C„Hra 
4,2 „  CO

51.1 „  I I .
30.2 „  CH,

D asselbe Gas beim  A ustritt aus 
der K anim er nach E rh itzung  

au f rd . 1065* C

3,2
0,2
9,6

35,7
20,5

/o

4580 W E

Heizwertabnahm e rd. 26 %.

IV.

C 0 2 
C„Hm 
CO 
H 2

_______ CH,

3400 W E

G as vor dem  E in tritt 
łn  d ie G askam m er

2,6 %  CO..
2.0 ,, CnH m
5.0 „  CO 

49,9 „  H ,
30,1 „  CH,

4560 W E

Was endlich noch die Zersetzung von Aethylen 
bei verschiedenen Temperaturen anlangt, so be- 
ginnt diese schon bei 500° C und ist bei 900 bis 1000° C 
praktisch schon beendet. Zahlentafel 10, veranschau- 
licht durch Schaubild Abb. 3, latit die Zersetzung 
des naheren erkennen.
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D asselbe Gas beim  A ustritt aus 
d e r K am m er nach E rh itzung  

auf rd . 1065* C

2,6 %  C 0 2
0,6 „ C„Hm
8,8 „  CO

35,2 „  H 2 
18,7 „  C H ,

3300 W E

Heizwertabnahm e rd. 28 % .

O SOO SOO 7000 7700 7200 °C

Abbildung 1.
H eizwertabnahm e von Koksofengas.

Von Intercsse durften ferner noch neuere Unter- 
suchungen iiber Gasverbrennung sein. die der Voll- 
standigkeit halber in Zahlentafel 11 nach „Le 
Gćnie Civil“ * wiedergegeben seien.

Wenn man sich bei den Versuchsreihen in den 
Zahlentafeln 7 und 8 die Veranderung der Gas
zusammensetzung bei der Erhitzung bis 1200° C 
naher ansieht, so findet man folgendes Bild:

Versuchsreihe
I  I I

Yermehrung des Wasserstoffs um . . . .  7 5 %  78%
Vcrmehrung des Kohlenoiyds um . . . .  5 0 %  129%
Yerminderung des Methans u m ..................77 %  83 %
Verminderung der Kohlensaure um . . . 100 %  100 %  
Verminderung der sehweren Kohlenwasser- 

stoffe u m ........................................................ 100 %  100 %

» 1912, 27. Ju li, S. 250.
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Abbildung 2. 
Zersetzung von Methan

Abbildung 3.
Zersetzung von Aethylen.
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Z ahlentafel 4. K o k s o fe n g a s -A n a ly s e n . 
Gas vor dem Erhitzen.

£  Erhltzungs- CO* | Cu Hm O, | CO H , c n , ' . i r ś i ' . ' ] .
P  t f in p c rA tu r  r
—* * V0l. %  ; V0l. % Vol. % | Vol. % Vot. °i Vol. % V o l .  %

1 5,0 1,G 0,0 10,8 49,2 21,3 11,5
2 5,0 1,4 0 ,4 11,2 43,8 2 4 ,G 13,0
3 4 ,4 0,8 1,2 11,4 54,7 10,4 11,1
4 4,0 1,4 1,2 11,4 54,8 10,4 10,8
5 5 ,2  1,4 1,0 11,0 48,8 19,5 13,1
G 5 ,0 1,4 0 ,0  10,0 45,0 19,8 17,G

Gas naoh dem Erhitzen.

1 750— 760 j 4,0 i 0,8 0,0 12,0 50,2 20,5 11,3
2 800 3,0 0,3 0 ,4 13,3 45,2 9 14,0
3 900— 940 3,0 0 0 14,8 58,0 ] 1 ± 12 2
4 900— 940 1,0 0 0 20,0 58,5

I 1,4 
7  Q 12*

u 1000— 1040 1,2 0 0 19,8 52,0 / ,o 13,8
G 1000— 1000 0 ,4  0 0 19,2

1
60,0

I  l)
4,8 15,0

Der Schwerpunkt bei den Reaktionen, 
die durcli die Erhitzung des Koksofen- 
gases eintreten konnen, rulit bei der 
Zersetzung der Kohlenwasserstoffe. 
Diese scheiden zunachst Kohlenstoff 
ab, der sich dann mit Sauerstoff ver- 
bindet unter Bildung von Kohlenoxyd 
oder Kohlensaure; ebenso kann er sich 
aber auch m it Kohlensaure unter Bil
dung von Kohlenoxyd vereinigen. Des 
weiteren verbinden sich die Kohlen
wasserstoffe unter Einwirkung anderer 
Gase, z. B. wirkt Kohlensaure auf 
Methan ein. So fand Lang* bei einem 
Gemenge von Methan und Kohlensaure:

Vor dera 
E rh itzen

N ach dem E rh itzen  
auf 954 bis 1054* C

. 33,3 %1 j  i  |  m % \ i  i  I  

. 2 9 ,4 % J m ^ | 20 ,1% ) W ~:l  8 ,2% |5 -  o
Zahlentafel 5. Y e r i in d e ru n g  d e r  G a s z u s a m m e n s s tz u u g  im  e in z e ln e n .

U-O
O

CO a 
Yeriinderung

Cn Hm 
Y eranderung

0 ,
Yeriinderunę

c o  rr,
Y eriinderung  Y erH nderung

CII,
Y eranderung:

Jl,
Yeriinderung

absolut^ %
i

absolu t ! % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % j

1
.

— 1 — 20,0 — 0,8  —  50,0 + 0 0 +  1,8 + 1  b,6oi +  1,0 +  2,04 —  0,8 — 3,75 — 0 ,2 —  1,70
2 __ 2 — 40,0 — 1,1 —  78,5 ± 0 0 +  2,1 +  18,75: +  1,4 +  3,19 —  1,4 —  5,7 + 1,0 +  7,35
3 — 1,4 — 31,8 — 0,8  — 100,0 — 1,2 — 100,0 +  3,4 +  29,80! +  3,9 +  7,14 —  5,0 — 30,5 + 1 ,1 +  9,90
4 - 2,4 — 00,0 — 1,4 — 100,0 - 1,2 — 100,0 +  8,0 + 7 5 ,5 0  +  3,7 +  G,78 —  8,0 — 52,4 + 1,3 +  12,04
5 — 4,0 — 77,0 — 1,4 — 100,0 — 1,0 — 100,0 +  7,8 +  70,90: +  3,8 +  7,78 —  0,9 — 35,4 + 0,7 +  5,32
0 — 5,2 — 93,0 — 1,4 — 100,0 — 0,0 —  100,0 +  9,2 +  92,00 + 1 5 ,0 +  33,33 — 15,0 — 75,0 — 2,0 — 11,33

Zahlentafel 6. A e n d e ru n g  d e s  I l e i z w e r tc s  v o n  1 cbm  Gas. 
Heizwert vor dem Erhitzen.

erfolgt nach der

C
U

Erliitzungs-
temperatur

Witrmegebende Bratandteile 
dra Gases

Heli- 
wert des 

Koks
ofen
gases

Heizwert-
abnahme

•c OH, 
W12

CO
WE

u.
WE

Cn lim
WE WE absolut

WE %

1 1837 330 1272 227 3660
■> 2123 343 1134 199 3799
3 1413 349 1416 113 3291
4 1413 346 1420 199 3381
fi 1680 337 1263 199 3479

1708 306 1165 199 3378

Heizwcrt nach dem Erhitzen.

1 750— 760 1766 385 1300 113 3564 102 2,8
2 800 2000 407 1172 43 3682 177 4,67
3 900— 940 985 453 1517 — 2945 346 10,8 I
4 900— 940 673 612 1513 — 2798 583 17,2
D 1000— 1040 1087 607 1362 — 3056 423 12,15
t) 1000— 1060 414 588 1582 2584 794 23,6

Zahlentafel 7. A e n d e ru n g  d e r  G a s -Z u sa m m e n -  
s e tz u n g  in  Y o lu m p ro z e n te n .

Die Umsetzung 
Gleichung:

CH, +  3 C 02 =  4 CO +  2 H 20.
Der Wasserdampf kann sich dann 

wieder mit Kohlenoxyd zersetzen nach 
der Gleichung:

CO +  H aO =  COa +  2 H.
Auch Methan kann auf den Wasser
dampf einwirken nach der Gleichung: 

CIH, +  H aO =  CO +  6 H. 
Jedenfalls erklart sich die versehieden- 

artige Gasveranderung und dic vcr- 
schiedenartige Heizwertvcrminderung 
bei der Erwiirmung des Koksofengases 
hauptsachlich durch die verschieden- 
artige Einwirkung der einzelnen Be- 
standteile aufeinander.

* Vgl. D ie h m a n n ,  Der basische Herd- 
ofenprozeB, S. 29.

Zahlentafel 8. A e n d e ru n g  d e r  G a s -Z u a a m m e n -  
s e tz u n g  in  Y o lu m p ro z e n te n .

Qas-Zu-
sanmien-

Tem pe
ra tu r  • C SIO 900 1 0 1 0 1 1 0 0 1210 Gas-Zu-

samrnen-
Tem pe
ra tu r  • C 800 900 1000 1100 1 2 2 0

setzung 
vor dem 
Erhitzen

D auer der 
Einwir- 

kung sefe *>2 18 14 14 16

aetzung 
vor dem 
Erhitzen

D auer des 
E rhitzeną 

sek 14 11 12 13 14

3,4 co2 2,6 2,5 L I 0,6 0,0 3,4 co2 2,1 1,3 1,0 0,7 0,2
0,7 02 0,5 0,4 0,3 0,2 0,0 0,9 03 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1
7,9 co 8,1 8,7 9,0 11,2 11,8 0,3 co 11,0 12,0 12,9 13,5 14,4
2,6 Cu H,„ 2 2 0,8 0,2 0,0 0,0 2,7 C„ Hm 2,0 0,2 0,1 0,0 0,0

31,7 oir, 28,9 25,1 24,8 10,0 6,8 33,2 CH, 27,6 20,2 17,3 15,6 5,5
42,8 h 2 49,3 54,6 57,1 05,1 74,9 42,0 H 2 48,0 58,8 63,7 66,1 75,7

VI.,.
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Z ahlentafel 9. Z e r s e t z u n g  y o n  M c th a n  b e im  
L e i t e n  i ib e r  e r h i t z t e  S o h a m o t t e ,  d ie  m it  

D i s s o z i a t i o n s - K o h le n s t o f f  b e d e e k t  is t .

I3edtand-
U rsprilng- 
liche Zu- Naci E rhitzen  auf

tcil
sammen*
setzung 800 • C 9 0 0  0 c 1000 o C 1100 » O

OOc»

l; • Vol. % Yol. % Yol. % Yol. % Vol. % Vol- % i

~ o 7 ~ 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
CO 0,3 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5

Gn Hm 0,7 0,4 0,3 0,1 0,0 0,0
c h 4 68,3 58,5 54,3 32,6 7,7 5,8
H , 30,4 40,2 44,3 65,4 91,6 93,5

Dauer der Ein-
wirkung eck 79 84 79 90 71

Mau geht nacli dem Vorstehenden nicht fehl, 
wenn man in den heutigen Siemens-Martin-Oefen bei 
Benutżung der Gaskammern zur Ivoksofengasvor- 
w&rmung m it einer Yer r i i i ge r ung  des Koks -  
o f e n g a s - I I e i z we r t e s  von  e i nem Vi e r t e l  bis 
e i nem D r i t t e l  r echne t .  NaturgemiiB verbindet 
sich mit der Heiz\vertverminderung eine Yolumen-

33. Jahrg . Nr. 6.

vermehrung des Gases, 
mit dieser aber zu- 
gleich wieder im Mar
tinofen eine YergroBe- 
rung der Geschwindig
keit des Gases, wo- 
durch die Verbrennung 
weniger im Ofen ais in 
den Kopfen bzw. Kam- 
mern stattfindet. Zu- 
dem hat man hierbei 
die Undichtigkcit der 
Iieizkammern zu be- 
rucksichtigen, so daB 

der Stickstoffgehalt 
nicht entsprechend der 

Volumenvermehrung 
des Gases fiillt, sondern 
sogar zunimmt, wie dies 
z. B. bei den Untersuchungen gemaB Zahlentafel 4 zu 
erkennen ist.

Z ahlentafel 10. 
Z e r s e t z u n g  v o n  A o th y -  
le n  b e im  L e i t e n  i ib e r  
S o h a m o t t e ,  d ie  m i t  D i s 
s o z i a t i o n s - K o h l e n s t o f f  

b e d e e k t  is t .

N ach
Er-

hitzung
auf
•C

Acthylen 

Yol. %

D auer 
der Ein- 
w lrkung

sek

91,1
urHprling-

lich
500 90,4 45
600 88,9 38
650 71,5 38
700 61,1 36
750 34,3 45

: 800 16,8 38
i 850 8,9 36

900 1,1 43
1000 0,3 40

Z ahlentafel 11. G a s v e r b r e n n u n g s k o n s t a n t e n .

1 M ethan Af h>- s to li Jen

Gewicht von 1 cbm bei 0 0 C und 700 mm
QS ............................................................ kg

Oberer H eizw ert von 1 cbm . . . .  W E 
U nterer H eizw ert yon 1 cbm . . . W E 
Erforderliche Y erbrennungsluft . . cbm
W a rn ie w e r t* .............................................. W E
T em pera tu r eines Bunsenfaronners** . 0 C 
Y erbrennungsgcschw indigkeitt . . in/sek

E n tz iindungstem peratur an freier Luft °C{

A ze
tylen Benzol | K ohlen- Leucht-

0,0S9 
3 0G2 
2 578 
2,389 

760 
1900 

4,50 
580

0,715 
9 547 
8 581 
9,556 

8131 
2 400’ 
0,60 ! 
650 j

1,252 
14 966

1,162 
13 881 

14 000 13 398 
14,334 11,942 

913 1 035
2 400‘ 2 400 
6,15 I 6,15 
542 | 406

3,486 
36 016: 
34 566! 
35,827 

938 
2 400 
6,15 
406

bis 590|bis 750 bis 547; bis 440; bis 440

oxyd

1,251 
3 0551 
3 055! 
2,389 

9011 
1 740: 
2,00 ! 
644 ;

8“

0,520 
5000 
4 600 
5,750 

681 
1 740 
1,25 
580

Wasser- Ocneru*
fffts torgaj

0,860 1,260'
2 600 1 100
2 400 1 060'
2,500 1,000

686 530
1 775 1 300
2,00 2,00
644 644 ;

bis 658 bis 658

An den Bericht schloB sich folgendo E r o r t e r u n g a n :
11. K rO g er (Mulhoim-Ruhr): Unabhiingig von den 

uns soeben yorgetragenen Untersuchungen des H erm  
Professors S im m e rsb a o h  habo ioh in den letzten Monaten 
mit der liebenswilrdigcn Genehmigung und Unterstiltzung 
des H erm  Direktors W ir tz  an zwei Siemens-Martin- 
Oefen auf der Friedrich-Wilhelms-HUtte in MUlheim- 
R uhr ebenfalls eine groBe Reihe von Versuehen angestellt 
iiber das V c rh a l te j i  r o n  K o k s o fe n g a s  b e i d e r  E r-  
h i tz u n g  in  d e n  W iirm ts p e ic h c rn . Eine Gegentiber- 
stellung dieser beiden Yersuchsreihon diirfte Sie inter- 
essieren. Ich muB jedoch, um Irrtiim er zu yermeiden, 
yorausschickcn, daB auf der Friedrich-W ilhclm sHiUte in 
den Martinofen normalerweise nicht m it reinem Koks
ofengas, sondern m it einer Mischung von Koksofen- und 
llochofengas gearbeitet wird.

Bei Gegcnuberstellung der Untersuchungen des 
H erm  Professors Simmersbach und meiner eigenen Yer- 
suche ergibt sioh im groBen und ganzen eino ausgozeichnete 
Uobereinstimmting der Ergebnisse, besonders hinsicht-

* D er „W arm ew ert" ist dio Anzahl W armeein- 
heiten eines K ubikm eters einer vollstiindig yerbrenn- 
baren Mischung aus L uft und Gas.

** Dic T em pera tu r des B unsenbrenners yersteh t 
sich olinc Vorw arm ung des Gases.

t  Die V erbrennungsgeschw indigkeit wurde be- 
s tim m t in einem Gemisch von L uft und Gas, das 
nach der Y erbrennung nooh 2 %  Sauerstoff enthielt.

lich des Grades und der Art der stattgeliabten Gas- 
zersetzung. Einige Abwcichungen, wenn auch nicht sehr 
erheblichcr Natur, scheinen auf don ersten Bliok yorzu- 
liegen liinsichtlich der Tcm peraturhdhe, bei der diese 
Zersetzungen vor sich gehen. Es ist jedoch moglich, daB 
dieso Untersohiede nur scheinbare sind, insofern ais meines 
Erachtens bei allen derartigen Untersuchungen die Zeit 
ais ein sehr wesentliclier Punkt berilcksichtigt werden 
muB. Es ist natiirlich fur das Endergebnis der Zersetzung 
durchaus nicht einerlei, wie lange Zeit das betreffende Gas 
bestimmten Tem peraturen ausgesetzt gewesen ist; d. h. 
die Gasgeschwindigkeiten in tlen Kam mern bzw. die 
Aufenthaltszeiton mtissen bei der K ritik  der Untersuchungs- 
ergebnisse unbcdingt BerUcksichtigung finden. So ist es 
z. B. cin groBer Untcrschied, ob man ein Gas zu Beginn 
oder am Ende der Charge untersucht; im ereteren FalJ 
ha t m an yiel Gas auf dcm Ofen, also groBe Gasgesohwindig- 
keit und geringe Aufenthaltszeit, im letzteren Fali weniger 
Gas, also geringe Geschwindigkeit und groBe Aufent
haltszeit. Bei ein und demselben Gas wird also die Zer
setzung eine yerschicden groBe sein, bzw. derselbe Zer- 
setzung6grad wird bei verschiedenen Temperaturhohen 
liegen. Es wiire also wilnschenswert, wenn den Ver- 
suchsergebnissen immer ein Vermerk beigeftigt wiirde, 
wie lange das Gas der betreffenden Tem peratur ausgesetzt 
gewesen ist. Da ich bei meinen Versuchen m it einer ver- 
haltnismiiBig hohen Gasgeschwindigkeit in den Wtirmc- 
speiehern arbeitete, ist es leioht erkliirlich, wenn dio von 
mir gefundenen Zersetzungstemperaturcn etwas hoher 
liegen ais bei Herrn Professor Simmersbach, bzw. bei
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einer bestiinmten Tem peraturhóhe dio Zersetzung nocli 
nioht so weit vorgesohritten ist.

Fernęr ist der Grad der Zersetzung und die Tom- 
pcraturhoho, bei der die Zersetzung begirmt, eine Funktion 
der Konzentration der einzelnen Gasbestandteile im Gase. 
Has gilt besonders hinsichtlieh der schweren Kohlcnwasser- 
stoffe und des Methans, und zwar scheint der Grad der 
Zersetzung im direkton, dio Tcm peraturhohe, bei der dio 
Zersetzung beginnt, im um gekehrten Vcrhaltnis zu stehen 
zur Konzentration der schweren Kohlenwasserstoffo 
und des Methans im Gase. Aus der verschiedcncn Zu- 
sainmensctzung der untersuchten Gaso konnen sieli also 
ebenfalls Unterscliiede in den Versuehsergebnissen her- 
leiten.

Gestatten Sic, daB ich nun auf die Versuche selbst 
eingehe. Bei den untersuchten Koksofengasen, dio 48 bis 
50 %  Wasserstoff und 20 bis 25 %  Methan cnthielten, 
zeigte sich, daB bei Tem peraturen von 3000 G bereits 
etwa 20 %  der schweren Kohlenwasserstoffo zersetzfc 
bzw. mit dem im Gaso vorliandenen freien Sauerstoff 
oder geringen Mengen angesaugter I.u ft verbrannt wurden. 
Bei 450 bis 500 0 G sind etwa 60 %  der schweren Kohlen
wasserstoffo vorschwunden. Der Rest bleibt mcistens 
tinver<sehrt, schcinbar durcli die groBe Verdiinnung ge- 
schutzt, bis zu Tem peraturen von 1200 bis 1400" O. In 
allcn Fiillen wurde am Ende der E rhitzung noch ein Gehalt 
von etwa 0,3 Vol. %  fcstgestcllt. Samtliche Obrigen Be
standteile des Gases blieben unvcrsehrt bis zu Tempera- 
turen von 900 bis 950 0 C. Bei diesen Tem peraturen be- 
gann dann die Zersetzung derart, daB M ethan und Kohlen- 
sauro abnahm en, wahrend W asserstoff und Kohlcnoxyd 
eine Zunahme erfuhren. Ich bcobachtetc dio Zersetzung 
bis zu 1400 0 C und fand, daB vor allen Dingen Methan 
eino auBerordentlich starkę Abnahme crfiihrt. So sank 
es beispielsweiso

von 16 %  im Anfang auf 4 %  nach der Erhitzung
. .  1 7 %  . .  . .  . .  6 % ...............................

.. 2 0 %  „ „ „  4 % .....................................
2 3 %  „ ,. „  7 %  „

-  2 4 %  „ „  „ 8 % ..................
95 O/ r o/’ł /O >> »» V /o >» »» ł»

InProzenten des ursprilnglichon W ertes ausgedrtickt, 
ergibt dies Abnahmen von 66 % , 63 % , 80 % , 69 % , 
68 %, 80 % . Bemerkenswert ist hierbei, daB in kcincm 
Fali dic Zunahme des Wasserstoffs und des Kohlenoxyds 
so groB ist, wio nach der Zersetzung des Methans zu or- 
warten ware. Das liegt cinerseits daran, daB das Gas zur 
Kohlcnoxydbildung n icht gentlgend Sauerstoff enthalt, 
also fester Kohlonstoff abgcschieden wird, anderseits 
daran, daB dio Zersctzungsprodukto die ver6chiedensten, 
von Hcrrn Professor Simmersbach bereits angefiilirten 
Ueaktionen miteinander eingehen.

Die Abnahme des Ileizwertes betrug bei Tem peraturen 
zwischen 1240 und 1320 ® G: 2 2 ,4% , 3 9 % , 1 9 % , 3 2 % , 
33 %, 25 % , 30 %  usw., je nach der Zusammensetzung 
des ursprungliehen Gases. Bei Koksofengasen m it 50 %  
Wasserstoff und 20 bis 25 %  M ethan wurden also eben
falls Heizwertabnahmen bis zu einem D rittel des ursprilng- 
lichcn Wertes festgestcllt, nur daB bei meinen Vcrsuchen 
eine so weitgehende Abnahme crst bei rd. 1300 0 C ein- 
setzte, wahrend bei Tem peraturen von rd. 10500 C (wie 
hei den Angaben von H erm  Professor Simmersbach) die 
Heizwertabnahmo erst 12 bis 20 %  be trag t; das eingangs 
Gesagto dilrfto dieso Erscheinung jcdoch genOgend auf- 
kliiren. Das spezifische Gewicht sinkt natOrlich, ebenso 
der theoretische Luftbedarf, dagegen steigt infolge des 
Anwachsens des Wasscrstoffgelialtes der praktisch zur 
Verbrennung notwendigo LuftiiberschuB bedeutend.

Nun noch einige W orto betreffs des wirtschaftlichcn 
''erlustes, den man durch die Zersetzung des Gases bei 
der Erhitzung, besonders im Siemens-Martin-Ofen, er- 
leidet. Es ist ja  durch H erm  Professor Simmersbach 
bereits darauf hingewiesen worden, daB man den Vcrlust 
keineswegs einfach nach der Heizwortabnalime bewerten

darf, da  m it der Zersetzung des Gases eino Vermehrung 
der Gasmcngo verbunden ist. Es kom m t noch etwas 
anderes hinzu: Die Abnahme des Ileizwertes h a t iliro 
hauptsachlicho Ursache in der Absehcidung von festem 
Kohlenstoff aus dom Gase. Nun darf man aber nicht ver- 
gessen, daB dieser im Gase UuBerst fein vcrteilte Kohlcn- 
stoff zum allergroBten Teil —  bis auf den Rest, der in 
don W armcspciehern luingen bleibt — vom Gasstrom 
m it fortgcfUhrt wird und in den Herdraum  gelangt, wo 
er bei genUgcndem LuftUborsehuB vollkommen yerbrennt, 
wio ich in ciner groBen Rciho von Versuchen einwandfrei 
festgestellt habe. Das yeriindert natUrlich das W armebild 
der Zersetzung im giinstigen Simie.

Demgegenilber muB aber aucli gesagt werden, daB die 
Zersetzung der schweren Kohlenwasserstoffo und des 
Methans ein endothermischer Vorgang is t;  die zur Zer
setzung notwendigo Warmo wird dem Wiirmespeicher 
bzw. der Warnie des Gases entzogen und goht fiir den 
Ofengang yorloren. Zieht m an al60 das Gowinn- und Ver- 
ustkonto, so kom m t auf das Vorlustkonto nur

1. dio Warnie, die dem Gaso durch den cndothermisch 
yerlaufendon Zcrsctzungsvorgang entzogen wird;

2. die Wiirmecncrgio des im Warmespeichcr zurdek- 
bleibenden festen Kohlenstoffs;

3. dio Warnic, die verlorcn geht bei den Umsetzungen 
der Gasbestandteile bzw. der Zersetzungsprodukto 
untereinander.

Dazu muB ais indirekter Vcrlust der nach der Zer
setzung zur Verbrennung notwendigo hohere Luftbedarf 
gercchnet werden.

Ich darf yielleicht hier die Anregung geben, daB dio 
llerren , dio weiter Gelcgcnheit haben, dieso Frage zu 
untorsuchcn, Laboratoriumsyersucho anstcllen unter ge- 
nauer Bestimmung der boi der Zersetzung eintretenden 
Volumzunahme, der Mengo des sich abschcidcnden 
festen Kohlenstoffs und des Gehaltes des Gases an Wasscr- 
dam pf vor und nacli der Erhitzung. E rst dann wird es 
nieines Erachtons moglich soin, genauere Zahlen tiber den 
tatsachlichen Energieyerlust, der m it^der E rhitzung des 
Gases yerbunden ist, fcstzustcllen.

Betreffs der bei der Zersetzung sich abspielenden 
Reaktionen moclite ich noch erwahnen, daB dio Disso- 
ziation des W asserdampfcs hier zweifellos ciiie” Rolle 
spielt. Sehon bei Tem peraturen zwischen 1100'u n d  
1200 0 G ist'dieee rccht kraftig. Da man es in den Warme- 
speichern aber m it Tem peraturen bis 1400 0 0  zu tun  ha t, 
wird sich die Dissoziation des W asscrdampfes in der Weiso 
geltend machcn, daB der Wasserstoff —  das eine Disso- 
ziationsprodukt — frei bestehen bleibt, wahrend der 
Sauerstoff — das andero Dissoziationsprodukt —  re- 
aktionsfiihig ist fur Kohlenoxyd oder Methan bzw. Kohlen
stoff.

Dr. R. B ie rm a n n  (Milllieim-Ruhr): Ich habo im 
Auftrage von H erm  Direktor W i r t z  aueh Vcrsuche ge- 
m acht und bin, was die Z e r s e tz u n g  d e s  K o k s o fe n -  
g a se s  be i h o h e n  T e m p e r a tu r e n  anlangt, zu den- 
selben Ergebnissen gekommen. Ich fand dic Zersetzung, 
wie H err Kruger sehon sagte, durchgehends yeranlaBt 
durch den Zerfall der schweren Kohlenwasserstoffo. Das 
ging sehon daraus heryor, daB sich in den W armespcichem 
regelmiiBig Abscheidungcn von Kohlenstoff yorfanden. 
Durch mitgerissenen Kohlenstoff h a tten  sich nicht nur hier, 
sondern auch in den Gowolben der Oefen Ansiitzc von 
Graphitausscheidungen gebildet. Ebenso ha tte  das 
Materiał der feuerfesten Steine durch melir oder minder 
starkę Bildung von Eisenkarbid gelitten. Herr Professor 
Simmersbach h a t gesagt, der Heizwert yerm indert sich 
um 13 bis 2 8 % . Ich moclite dem nicht ganz zustimmen 
und moohtc sagen, daB der durch die Zersetzung sta tt- 
gefundenc, verhiiltnismaBig hohe Verlust an Warmc- 
einheiten (vgl. Zahlentafel 3) nur teilweiso e in tritt. Es 
muB berflcksichtigt werden, daB m an bei Beurteilung 
der Analysenbcfunde m it ganz anderen Volumverhalt- 
nissen rechnen muB. Es kann — yollige Abwesenhcit yon
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atmospliiirischcr Luft yorausgesetzt — schlieBlich nur 
das Wenigc an He i z we rt vcrlorcn gehen, was demjenigen 
an ausgeschiedenem Kohlenstoff cntspricht. D er abge- 
spaltenc W asserstoff dagegen behalt scincn Heizwert 
unvcrm indert bei, was unsere praktischon Erfalirungen 
bestatigen. Dio m it der Zersetzung H and in H and gehende 
VcrgroDcrung des Gasvolumens bedingt natiirlich eine 
groBere Gasgcsohwindigkcit. D am it aber trotzdem  die 
H eizkraft des durcli den Ofen schneller strom enden Gascs 
voll zur Geltung kom mt, muB diesem Um stande durch 
Eeeignete Anordnung der Heizztlge bei dem Bau des Ofens 
Rechnung getragen worden. Ich m ochte dieses hinzu- 
filgcn, uin MiBverstandnissen bei Beurtcilung der Analysen 
vorzuhougcn.

ProfesBor O. S im m e r s b a c h :  W as dio Eeststellung 
der Volumenvermchriing des Gascs anbetrifft, so ver- 
spreche ich mir von den Laboratorium svcrsuchcn nicht 
viol, weil man im Betriobo immer m it einer Undichtigkeit 
der Gaskammern zu rcchnen hat, was im Laboratorium 
n ich t berflcksichtigt werden kann. Was die Wiirmc- 
bilanz anlangt, dio H err Krtlgcr aufgestellt ha t, und die 
auch im Zusammenhang steht m it den AeuBerungen des 
H errn Dr. Biermann, so ist das alles riohtig, wenn ich bei 
den Vergleichen den Druck nicht bcrticksichtigo. W enn 
ich gleiohen Druck annelnne, ist cino Heizycrminderung 
da. Aber ich glaube, es geht nicht, daB ich dic Gas- 
geschwindigkeit entsprechend yermindere; richtiger ist, 
cino Veranderung des Ofens zu treffen, dann laBt sich dic 
Vcrringcrung der Hcizkraftabnalimc in gewissem Sinnc 
ausgleiehen. W ir wissen aber, daB wir bei den 12 m 
Iangcn Sieniens-Martin-Ocfen unter einen gewissen Druck 
n icht hinuntergehen konnen, sonst strciclicn die Gaso 
n icht mehr genllgcnd iiber das Mctallbad, und dieses ist 
bei unseren neuen groBen Oefen, die 12 m und noch liinger, 
bis zu 13 und 14 m, sind, von besonderer W ichtigkeit. ■

Ich glaube, cs dilrften nun noch cinigc Betriebszahlen 
angobracht erscheinen tlber den M a r t in o f e n b e t r i e b  m it  
K o k s o fe n g a s .  Ich habe wahrend meiner Studienreise 
in Amerika groBo Martinofen gesehen, unter anderem 
einen 90-1-Martinofen, der m it kaltem  Koksofengas 
betrieben wurde. Die Betriebscrgebnisso in diesem Ofen, 
der keine Ycrandcrung in der B auart aufwies —  m an nahm, 
wio das meistens in solchen Fallen geht, einen alten Ofen, 
der sowieso schon bald zu Endo geht — zeigten auch 
hier, daB infolge der Hohe der B adtem peratur eine Ab- 
nahmc der Schmelzzcit sich herausstellte. Bei Neubauten 
wurdo dam it gcrechnet, daB 10 bis 15 %  der Chargenzcit 
erspart werden. In  Seraing, wo ein basischer Ofen yon 
12'/2 t  Fassung im Betrieb ist, h a t H err Generaldirektor 
Greincr yeroffcntlicht, daB die Erzeugungserliohung iiber 
25 %  ausm acht, nur infolgo der hoheren Tem peratur 
durch Verbrennung von kaltem Koksofengas. Das sind 
auBerordentlich liohc Ziffern, die meines E rachtcns bei 
Oefen, wo cs auf hdhcrc Tem peraturen ankom m t (M artin
ofen, Glashafcn), wesentlich fiir die Verwendung von 
kaltem  Koksofengas spreehen.

Dr. R . B ie r m a n n :  Ich mochte bei dieser Gelcgen- 
beit erwahnen, daB wir auf der Friedrich-W ilhelm s-IIuttc 
in MOlHęjm-Rulir unsere Martinofen frOher m it Generator- 
gas betrieben habon. Seit Jahren aber yerwenden wir zum 
Schmelzen nur noch ein Mischgas, bestchend aus Hoch- 
ofengichtgas und Koksofengas in einem Verhaltnis, daB 
dasselbo ungefahr 2000 W armeeinhcitcn besitzt. Wir 
haben dadurch erreicht.łdaB  nicht nur cino bedeutende 
Erzeugungssteigerung stattgefunden, sondern daB auch 
dio Lebensdauer der Oefen sich bedeutend gehoben hat, 
und zwar um mchrerc Monate.

Profcssor O. S im m e rs b a c h :  Was dio Vcrwcndung 
yon gemisebtem Gas anlangt, so mochte ich darauf auf
merksam machen, daB man m it derartigem  Mischgas im 
Martinofen qualitativ  arbeiten kann, wahrend m an m it 
Generatorgas gewisscrmaBen nur quantitativ  arbeitet. 
Ich mochte an dieser Stelle besonders H errn Direktor 
W irtz dafiir danken, daB er auf diesen Punk t hingewiesen 
hat. W enn ich im Martinofen eine zu geringe Tem peratur

habe, so kann ich die Erholiung der Tem peratur nicht 
sofort, sondern nur allmahlioh bekommon, und nur dadurch, 
daB ich eine groBere Mcngo Generatorgas zufiilire. Wenn 
ioh aber m it Mischgas arbeite, so offne ioh einfach den Kolcs- 
ofengasschieber, filhre mehr Koksofengas zu und kann so 
sofort die Tem peratur erhohen, und zwar je nach Bcdarf, 
d. h. qualitativ  arbeiten, wahrend icli im anderen Falle 
nur quan titativ  arboite. Das ist bei Mischgas cin groBer 
Vorteil. W enn man in der Lago ist, Hochofengas und 
Koksofengas zur Verftigung zu haben, wird man zWeek- 
maBig meines E rachtcns Mischgas yerwenden; wenn man 
Koksofengas allein hat, sollte man cs nur in kaltem  Zu- 
stande zuftlhrcn.
, . Dr. A. B c r th o ld  (Bochum): Es wird Sie yiclleicht 
intercssicren, daB ich bereits vor einem Jahro dorartige 
Labomtoriumsyeisucho im Verbrennungsrohr, das mit 
Scliamottokornern gefiillt war, bei Tem peraturen bis zu 
1400 0 0  angestellt habe. Es ist mir liicrbei nicht gelungen, 
eine wescntliche Zersotzung von Koksofengas festzustellcn. 
Ich habo ferner weitorc Versuche gemaclit m it dcm be- 
kannten G rubenw etterapparat von Professor Broockmann, 
Bochum, und habo Leuchtgas oiner glulienden Platin- 
spirale ausgesetzt. Auch hierbei gelang es nicht, eine 
wesentliche Zersetzung von Gas feststollon zu konnen. 
Ich glaube. daB eine Zersetzung nur bei Gegenwart yon 
Sauerstoff sta ttfinden  kann. H err Professor Simmersbach 
ha t sooben ausgefiihrt, daB cr nichts von dem W ert der 
Versuche im Laboratorium  hiilt, weil im Betriebe dio 
Undichtigkeit der Kam m ern in B ctracht komme. Gerado 
dieser Undichtigkeit der Kam mern glaubo ich cs aber 
zuschreiben zu miissen, daB Gaszersctzungcn eintreten, 
indem der Sauerstoff der Rauchgase h inzu tritt und dann 
eine Zersetzung heryorruft. Bei meinen Versuchen im 
Verbrennungsrohr habo ich wohl eine geringe Ausscheidung 
von Kohlenstoff beobachtet; sio betrug bei einem Luft- 
geholt des Gases yon 3 %  nur 0,23 g Kohlenstoff, was 
einem Heizwcrtyerlust von 1,SG W E f. d. cbm entspricht.

Dr. R. B ie r m a n n :  DaB eine Zersetzung von Koks
ofengas bzw. Leuchtgas durch Erhitzung erfolgt, ist schon 
yon B u n te  yor ungefahr 20 Jahren  festgestellt worden. 
Dicso Tatsacho ist sogar praktisch yerwortet worden von 
der Berlin-Anhaltiselien Mascbinenbau-A.-G.; diese Gesell- 
schaft h a t — wenn ich nioht irre —  seincizeit ein Patent 
erworben, Leuchtgas zu zersetzen, um es filr Ballonzwecke 
nu tzbar zu machen. Ich glaube, daB das Verfahrcn auch 
heute noch ftii militurischc Zwecke yerwendet wird. Wic 
die Zersetzung bewerkstelligt wird, ist Geheimnis; meines 
Wissens wiid das Gas tlber gluhendcn Koks geleitet, 
wobei dann eine Zerlegung des spezifisch Bchwcrcren 
Methans in seine Bestandteilc Kohlenstoff und Wasser
stoff sta ttfindet. Auf diese Wcise wird erreicht, daB der 
W asserstoffgehalt des Gases von etwa 40 bis 50 %  auf 
etw a 80 %  steigt, was ftir die Auftriobskraft von nicht 
zu unterschiitzcndcr Bcdeutung ist. Um die Zersetzung 
yornehmen zu konnen, soli nur ein kleiner A pparat er- 
forderlieh sein, der leicht m itgefiihrt werden kann.

Bei meinen Laboratorium syersuchen habo ich zum 
Durclistreichen und Erhitzen des Koksofengases Scha- 
m otterohre bonutzt und habe, um dio Geschwindigkeit 
des Gases einerseits moglichst herabzusetzen, und um 
anderseits moglichst viele heiBe Anprallstellen zu erzielen, 
diese m it Schamottestiickchen ausgefOllt. Nach dem Er- 
kalten waren n icht nur die W andungen der Rohre und 
die Stiickchcn m it ausgcschiedencm Kohlenstoff bedeckt, 
sondern letzterer war auch tief in die Porcn eingedrungen, 
so daB dic Schamotte mehr oder weniger dunkel gefarbt 
wTar. W urdo ein soleh geschwiirztes Stuckchen in eine 
Gasflamme gehalten, so yerbrannto der Kohlenstoff ais- 
bald, und das Stuckchen wurde wieder wciB wie yorher. 
W enn nun der H err Vorredner zu negativen ErgebnisBon
—  was dio Zersetzung anbetrifft —  gekommen ist, so 
liegt das yiclleicht daran, daB dio Geschwindigkeit des 
Gases n icht gentigend gehem m t worden ist, so daB wohl 
das Rohr, nicht aber das Gas selbst die erforderllphe hohe 
Tem peratur erreioht hat.
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1’rofessor O. Si 111 m o rs b a c h  : Dio Versuche von
Bunte, dio cr 1894 angestellt ha t, crstreckton sich aitf 
Łeuchtgas. Das Łeuchtgas wurdo durch Porzollanrohro 
getrioben, dio m it Eisenspanen bzw. Koksstuckehcn 
gefullt waren. Boi 1100 bis 1200° 0  ergab sich folgendo 
Zusammensetzung:

N ach dem  U cberleiten

o h 4 . . . .

VoI. % 

. . 31,9

Uber Elsen- 
spHno 
Vol. % 
5,8

libcr Koks- 
stiickchen 

Vol. %  

1,6
Cu Hni . . . 5,8 — 0,8
H ................... 47,9 81,2 81,4
CO . . .  . 8,3 5,8 10,2
00., . . . . . . 3,5 1,2 0,9
0 2 '  . . . . 0,9 1,0 0,2
N, ................. . . 1,7 5,0 4,9

Boi dor Zorsctzung dieses Gasos t ra t  eino Volumou- 
yormohrung von 1 Volumon auf 1,4 Volumon ein, d. h. 
fast um dio Hiilfto, nam entlich durch den Zerfall dos 
Motkans, das das Doppolto 'soinos Volumons an  Wasser- 
stoff liefert.

Es ist dann dio Bemerkung gemaclit worden, daB der 
Saucrstoff dio Ursacho der Zersetzung sei. W enn Sie 
gemiiB Zahlentafel 9 bei 1000 0 C koinon Sauerstoff mehr 
finden, so finden Sio trotzdom  eino Verminderung dos 
Heizwertes. Der Sauorstoff an  sieli kann also n ićht die 
Ursache der Zorsotzung sein.

J .  R e ic h e l  (Friedcnshutte): Dio Darstellung von 
Ballongas aus Łeuchtgas wurdo in Dossau so durchgcfUhrt, 
daB das Łeuchtgas durch stchcndo, untor 1400 0 0  hoiBo 
Iletorten, dio m it Kleinkoks oder einem Gemisch von

Holzkohle und Koks gofiłllt Waren, geleitet wurdo. Dio 
Zusammensetzung des Leuchtgases war vor der Zersetzung:

K o h lo n sa u ro ................................................. 1,3 %
S a u o r s to f f ..................................................... 0,2
K o h lo n o x y d ................................................  5,3 ,,
A V asse rs to ff ................................................ 59,6 „
M e t h a n ......................................................... 24,7 „
S t io k s to f f ..................................................... 0,3 „
Schwero Kohlenwassorstoffc . . . . . 2,0 „
Das zorsotzto Gas (Ballongas) h a tte  folgendo Zu- 

sammonsotzung:
K o h le n sa u re ................................................  0,0 %
S a u o rs to f f ..................................................... 0,0 „
K o h le n o x y d ................................................  7,3 „
W a s s e r s to f f ................................................ 80,7 „
M o th a n .........................................................  6,9 „
S t io k s to f f ..................................................... 5, l ,,
Schwero K ohlenw assorstoffc.................. 0,0 „
Dio Kostcn dos Vorfahrens botrugen 2 bis 3 Pf. 

f. d. cbm Ballongas zuzUglich Erzcugungskoston dos go- 
roinigton Leuchtgases.

Vorsitzonder A. W ir tz  (M ttlheim -Ruhr): Ich darf 
yielleicht an den Bericht des Herrn Professors Simmersbaoh 
anschliefiend kurz boinerken, daB beim llischgas (Koks
ofengas m it Hochofengas gomischt) dio Kopfe und auoh 
dio Kammorii bedeutend wenigor angogriffon werden, ais 
wenn Hochofengas allein vorwendot wird. W ir haben in. 
MUlhcim dio Erfahrung gomacht, daB beim Jlischgas dio 
Kopfe und Kam mern dor Siemons-Martin-Oofon sehr gut 
haltcn, und zwar dio Kopfe ungefahr doppelt so lange ais 
bei Ver wendung von Genoratorgas, wahiond m an die 
Stoino der Kam mern nach otwa 700 Chargen ohno 
weiteros wiodsr gobrauchen konnte.

Der Aufienhandel der deutschen Eisenindustrie.

Die stetige Zunalime der deutschen Eisenausfuhr 
hat auch im abgelaufenen Jalire 1912 angehal- 

ten. Es wurden aus dem deutschen Zollgebiet an 
Eisen und Eisenwaren insgesamt 6 020 902 t  ausge- 
fiihrt, also rund 12%  mehr ais im Jahre 1911, in 
dem die Ausfuhr sich aut 5 380 964 t  belief. Unter 
Einbeziehung der Maschinenausfuhr stellte unsere 
Gesamt-Eisenausfuhr sich auf 6 557 583 t gegen 
5 8571841 im Jahre 1911. Entgegen der Ent- 
wicklung in fruheren Jaliren entfiel diesmal ein 
ganz erheblicher Teil der Ausfuhrzunahmc, namlich 
nicht weniger ais 2 7 %,  auf Roheisen; dio Halb- 
zeugausfuhr stieg um 6 ,7% , diejenige der Walz- 
werkserzeugnisse urn 11,6 % , der Eisenwaren um 
5,6 und der Maschinen um 12,8% , wahrend die 
Ausfuhr von Alteisen und Schrott um rund 9%  
liinter der des Yorjahres zuruckblieb.

Die E i s e n e i n f u h r  in 
602 4521 im Jahre 1911 auf 673 9101 im abgelaufenen 
Jalire gestiegen, sie hat also ebenfalls annahernd 
12% zugenommen, wahrend gleichzeitig die Ma
ścili iieneinfuhr Yon 76 129 t auf 77 939 t  oder um 
2,3 % gestiegen ist.

Die Bedcutung unseres AuBenhandels in R o h 
eisen hat in den letzten Jaliren ganz wesentliche 
Wandlungen erlebt; wahrend die Roheiseneinfulir 
im Verhaltnis zur Gesamteinfuhr standig zuriickging, 
ist der Auteil der Rolieisenausfuhr fortgesetzt ge
stiegen und hat in den letzten Jaliren etwa ein Siebentel

das Zollgebiet ist von

unserer Gesamtausfuhr betragen. Die naehstehende 
Zusammenstellung zeigt, wie sich seit Anfang dieses 
Jahrhunderts diese Yęrhaltnisse in Deutschland und 
GroBbritannien gestaltet haben.

In %  der gesamten Eiseneinfuhr bzw. Ausfuhr 
betrug:

im  Jah re
dio ltohciseneiufuhr dio Itobeisenausfuhr j

D eutseli-
lancls

GroO- 
britium  lens

D cutsch-
lauds

GroB- 
b ritann ions 1

1 9 0 1 ... 57 21,5 5,8 29
1902.. . 45 20,9 9,8 30,8
1 9 0 3 ... 42 10,4 11,2 30
1 9 0 4 ... 42,5 10,4 7,4 24,6
1 9 0 5 ... 40 9.3 10,4 25,4

i 1 9 0 6 ... 53 7.3 12.3 34,3
1 9 0 7 ... 48 10,9 7,3 36,3
1 9 0 8 ... 40 6 0,3 30,7

! 1 9 0 9 ... 25 9 10,7 26
| 1 9 1 0 ... 22 12,1 14,9 25,5
! 1 9 1 1 ... 19 9,8 14,2 25,0
i 1 9 1 2 ... 18 10,7 15,5 25,7

In  Zahlentafel 1 und Abb. 1 und 2 sind Ein- und 
Ausfuhr, zusammengefaBt nach den verschiedenen 
Hauptgruppen, fiir eine Reihe von Jaliren aufgestellt; 
wegen des Verkehrs in den einzelnen Positionen des 
Zolltarifs wird auf die in St. u. E. vom 30. Januar d. J. 
auf S. 216 bis 219 gegebene tabellarische Uebersicht 
der Ein- und Ausfuhrverhaltnisse des letzten Jahres 
yerwiesen. Zahlentafel 2 sowie Abb. 3 und 4 zeigen,
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Z ahlen tafcl 1. D e u t s c h l a n d s  E i s e n . E i n -  u n d  A u s f u h r  n a c h  H a u p t g r u p p e n .

D es deu tschen  Zollgebictes E in fu h r in 1000 Tonnen

1900 1901 | 190- 1903 1904 1905 190(5 1907 1903 1909 1910 1911 1912

R oheisen, A lteisen ,H albzeug 830 296 177 220 240 205 529 G16 409 327 392 422 493
Walzwork.scrzeugnis.se . . . 76 43 52 54 57 69 112 143 103 90 120 121 118
Eisen w a ren ................................ 78 59 39 42 46 50 49 54 47 42 48 57 03
M a sc h in o n ................................ 99 68 50 59 75 70 80 S9 76 GS 69 7G 78

Des deutsclien Zollgebictes A usfuhr in 1000 Tonnen

Rohoisen, Altoison, H alhzong 224 50G 1153 1165 712 971 978 623 S93 1120 1410 1055 1911
W alzworksorzeugnisse . . . 928 1407 1676 1767 1500 1771 1983 2241 2236 2315 2794 2959 3304
E isonw aren ................................ 390 433 480 54G 557 606 697 569 602 609 664 763 S06

214 219 248 206 301 296 332 358 331 401 476 537

wie sich unsere Eisenaus- 
fulir nach den verschiedc- 
nen Bestimmungsliindern 
cntwickelt hat, wobei 
namentlich auffallt die 
verhaltnismaBig starkę Zu- 
nahme der Ausfuhr nacli 
Daiiemark, Frankreich, 
den Niederlanden, Oester- 
reich - Ungarn, RuBland 
und der Schweiz. Einen 
Ruckgang wies unsere 
EisenausfuhrnacliBritisch- 
Ostindien, China, Japan 
nnddensudamerikanischen 
Staaten auf, deren Anteil 
in den vorhergehenden 
Jahren stark gewachsen 
war. GroBbritannien hat 
wiederum mehr ais eine 
Million Tonnen deutsclien 
Eisens aufgenommen, wo- 
hingegen unsere Einfuhr 
von dort mit 2210381 noch 
nicht ein Yiertel dieser 
Mengc orreichte.

Nachstehend geben wir 
die Gegenuberstellung eini
ger Yergleichzahlen der 
deutschen und der briti- 
schen Eisenausfuhr.

D cutschcs Groli- 
Z ollgebiet b ritan n ien

A usfuhr des Jah res  1912 
in Tonnen zu 1000 kg

Roheison 1055611 128S9S9
Alteison 160275 127604
H albzeug 695240 4258
Walzwerks- 
orzeug-
n isse .......... 303845 2796922

Sonstigo
Eisen-
waron . . S05931 S00S60

Jn 70001

Bei cinzelnen wichtigen Erzeugnissen stellte sich die Ausfuhr wie folgt:

6020902 5018633
D azu Ma-

schinon . 536681 718408 

Insges. 65575S3 5737041

Schiencn . . . .  
S tabeisen , Form* 
eisen, B andeisen 

Bleche . . . . .

D eutsch es 
Zollgebiet 

t
523 056

GroC-
britann ien

t
418 721

1 336 755 430 233

D ra h t und D rah t- 
fa b rik a te . . . . 

Gewalzte R ohren

D eutsches
Zollgebiet

t

536 064 
236 935

GroU-
britannen

fc

121 109
182 832

472 081 1 445 248 GuCciscrne R ohren 63 876 834 232
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Z ah len tafe l 2. D e u t s c h l a n d s  E i s e n a u s f u h r  n a c h  y e r s o h io d o n e n  L a n d o m .

A usfuhr iu U)l)0 t  nach:

DHne- Frnuk- GroB Nieder- O esterr.- I ir it. China
ł$r ii- 

si Hen u. 
Argen- 
tiu lcn

Yer.
Belgien

m ark reich
b ri

tann ien
I ta lie n

____ landc TTngarn
RuBland Schweiz Spanien Ost-

indien
und

Jap an Staatou

1900 172 , 51 85 166 71 176 65 109 180 20 35 64 77 10
1901 305 59 85 466 74 280 76 97 145 15 93 84 105 22
1902 403 77 77 817 135 413 53 70 187 16 74 89 86 312
1903 453 84 76 830 130 366 61 59 189 17 97 92 111 295
1904 378 87 93 544 124 307 43 50 222 15 75 87 127 40
1905 507 100 99 723 147 336 70 50 226 13 90 122 209 59
1906 550 85 57 561 203 249 44 35 212 6 72 86 182 18
1907 400 104 83 439 287 315 97 55 276 15 101 149 387 37
1908 366 77 83 544 293 374 258 59 235 11 140 217 266 11
1909 536 93 132 596 302 364 154 42 248 19 102 178 303 31
1910 753 115 150 910 258 386 140 63 262 29 92 227 395 39
1911 726 114 185 1006 269 458 188 99 292 14 12S 234 419 28
1912 798 155 236 1024 299 555 349 14S 356 25 110 211 381 27

Sfabeisen:

'Draht

/.u .sfubr

-Scfr/enen

Pbhr& :-- PJoffeń is B /ech
m ź m m -

Wesentliche Verschiebungen gegen das Vorjahr 
sind liier nicht eingetreten; Deutschland ist nach 
wieyor fiihrend in der Ausfuhr von Halbzeug, Tragern 
und Draht, wahrend GroBbritannien in der Ausfuhr 
von Blechen und GuBrohren sowie von Masehinen 
an der Spitze marschiert.
Die deutsche Roheisenaus- 
fuhr konnnt derjenigen 
GroBbritanniens bereits 
nalie und in der Ausfuhr 
gewalzter Rohren haben 
wir dieses Land inzwisehen 
ttberliolt, wie auch unsere 
Schienenausfuhr diejenige 
GroBbritanniens wiederum 
ummehr ais 100 0001 iiber- 
traf. Es wurden an Schie
nen ausgefuhrt:

Yon der Eisenerzeinfuhr des letzten  Jahres stamm- 
ten 3 875 12G t aus Schweden, 3 726 2061 aus Spanicn 
und 2 691982 t  aus Frankreieh, das in steigendem 
JlaBe zur Deckung unseres Eisenerzbedarfes lierau- 
gezogen wird. Weiter wurden im verflossenen Jahre

Tora D eutsehen von Grofi-
Zoligeblet britannien

t. t
1902 366 815 592 880
1903 378 161 617 876
1904 211 049 533 777
1905 284 755 555 390
1906 307 865 467 693
1907 417 694 440 576
1908 331 323 459 761
1909 364 662 589 498
1910 515 722 493 464
1911 520 151 381 573
1912 523 056 418 721

Zum SchluB sei noch eine 
Ueb ersich t angef ilhrtuber 
Deutschlands AuBenhandel 
in E isen erzen .

Jn 7000 t

SOO

.'SO
i108

Abbildung 2. Deutschlands Ausfuhr an  Formeisen, Stabeisen, D raht, 
Schienen, P la tten , Blechen und schmiedeisernen Rohren.

Es betrug deren
Emtuhr Ausfuhr 523125 t Manganerze, dio zum iiberwiegend groB-

J907 ............................  8 47 6 07 6 3 904 408 ten Teil aus RuBland kamen, eingefuhrt gegen
................................  7 732 949 3 067 870 420 709 t  im Jahre 1911.

1909 
1910- 
1911
1 n 1 2 ................................  12 120 090 2 309 628 Anit wie in umstelicnder Zahlentafel angegeben ist.

1910 ..................  9 816 822 “> 9 5 * 6 3 4  Den W e r t  u n s e r e s  A u B e n h a n d  els in Ei senf i i r
191 1 ............................' 10 820 485 2 582 081 das Jahr 1912 berechnet das Kai?ęrliehe Statiśtische
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W crt iler E ln fuh r 
In lonn .Mark

W ert der A usfuhr 
in  1(1110 Mark

Risen- u. Eison- 
waren . . . .  

Maschinen . . 
Eisenerz . . . 
Manganerz . .

10(5 177 
73 278 

199 981 
21 134

100 790 
71 012 

178 573 
17 007

1 173 888 
C28 071 

7 034 
714

1 012 233 
544 397: 

S 787. 
717,

Abbildung 3. Abbildung 4. Dcutsohlands Eisenausfuhr naoh GroB-
Deutschlands Eisenausfuhr nach den Niederlanden, britannien, Belgien, Erankreieh, RuBland und den

der Schweiz, Italien  und Oesterreich-Ungnrn. Yer. Staaten yon Nordamerilta.

Umschau.
Neuere Umsteuerungsyentile fiir Regenerativófen.
In  „Tlio Iron and Coal Trades Review“ * findet sich 

die Beschreibung einer Umsteuerglocke, die uuter dem 
Namen „Dyblie“  in Amerika groBe Ycrbreitung go- 
funden hat, Die Be\vegungsvorriehtung (ygl. Abb. 1) 
besteht aus zwei einfaehwirkenden liydraulischen Zylin- 
dern, zwischen welchen auf gemeinsamer Kolbeustangc 
der Steuernocken sitzt. Indem die sehragen Steuerflachen 
desselbcn u u ter einem mit der Glocke yerbundenen 
Rollenpaar hin und her gesclioben werden, heben und 
seiiken sie die Glocke, wahrend der wagerechte Teil der 
Stouerflache dazu dient, die Glocke wahrend des Drehens 
in gehobener Łage zu halten. Ein am Steuernocken be- 
festigter Zapfen greift in  eine m it dem Glockenboclen 
yerbundene Gabel ein und bewirkt durch Anschlagen an 
die eine oder andere Zinke derselben die Drehung der 
Glocke. Diese Vorrichtung bietet niehts grundsatzlieh 
Neues, da ahnliehe Ausfuhrungen in Deutsohland bereits 
bekannt sind.** Eine bęaohtenswerte Neuerung ist jedoch

* 5. Ju li 1912, S. 7.
** Ygl. St. u. E. 1910, 10. Aug., S. 1305.

dio ausgiebigo Kulilung der Glocke. Dieselbe besitzt 
namlich nicht nur eino doppolte Schcidewand, sondom 
auch einen doppelten M antel; der so geschaffene Hohl- 
raum ist m it Wasser angefUllt, so daB aueh der Glockon- 
boden mit einer W asserschicht uberdcckt ist. Diese Alt 
der Kiihlung ist recht zweckmiiBig, da sic yollkomineii 
gloichmiiBig wirkt und nicht aufhort, wenn aus irgend- 
einem Grunde der KiihlwasserzufluB eine yorttbergehende 
Unterbrochung erleidet. Sio is t daher einer bloBen Be- 
ricselung der Glocke yorzuzielien, da letztere niemals 
gleichmiiBig sein kann, bei Unreinigkeiten im Ktlldwasser 
sofort yorsagt und die Glocke gefiihrdet, ganz abgesehen 
von der kostspieligen und lastigen W artung, dic die Rein- 
haltung der Spritzloclier erfordert. Unbedingt zu vcr- 
werfen ist, daB sich die Glocke nach yollendeter Umsteue- 
rung auf den Untersatz aufsetzt, weil hierdureh der innerc 
W asserraum vom KiihlwasserzufluB abgeschnitten wird, 
sich sta rk  erw arm t und groBe Dampfmengen in das Gas 
entsenden muB. Dic beschriebone Glocke auch ais Luft- 
umsteuorungsorgan anzuwenden, wie in Amerika, ist 
unzweckmiiBig, da die Sieinensklappe hierfur yollkommen 
gonugt, einfaeher und leichter zu bedienen ist. Yon dem

Der W ert der gesamten Ausfuhr im deutsclien 
Spezialhandel belief sich 1912 auf 9,03 Milliarden 
Mark und 1911 auf 8,22 Milliarden Mark, der Anteil 
der oben angefuhrten Warengruppen war demuach 
1912 20%  und 1911 19% , wobei die Ausfuhr an 
elektrotechnischen Erzeugnissen, Fahrzeugen, Fcuer- 
waffen usw., die im verflossenen Jahre mehr ais 
400 Millionen Mark betrug, auBer Ansatz geblieben ist.
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A bbildung 1. 

TTmstcucrglocko ,,D yb lie“  von Ju lian  
K ennedy, S ah lln  & Co. in Sheffield.

beschriebenen' V entil, das von J u l i a n  
K e n n e d y , S a l i l in & C o .,  Sheffield, aus- 
gefiihrt wird, sollen fast 200 Stttck teils 
inAmerika, teils in England im Betrieb 
bzw. bestellt sein.

Einen neuen Weg schlagt dio Firm a 
Z im m erin an n  & J a n s e n  inDUren, Rhld., 
ein, indem sio bei ilirem in Abb. 2 dar- 
gestcllten Um steuerventil auf den Wasser- 
ycrsehJuG m it allen scinen Naehteilen 
ycrzichtet und eino A rt Vierweghahn an- 
wendet. Der hohle, guBeiscrno, wasser- 
gckiililte Flilgel is t m it geringom Spiel in  
das Gehiiuso cingepaBt, so daB einc etwaigo 
Ausdehnung dessel- . . .
ben kein Fcstklem- G os-B ntri/t
men verursacht. Dor 
am Gehiiuso sich nie- 
derschlagendo Teer 

be wirkt eine yollkom- 
mdneAbdichtung. E in 
Festha-ken desselben 
soli nicht stattfinden; 
es muB jedoch darauf 
gcachtet werden, daB 
das Kiililwasser m it 

einer bestimmten, 
nioht zu niedrigen 
Temperatur au stritt, 
um ein E rstan en  de r 
Teerniederschlago zu 
vermeiden. Der Flilgel 
ist so bemessen, daB
eino unmittelbaro Verbindung zwischen Gaskanal und 
Kamin (,,KurzscliluB“ ) vermiedcn wird. Das Ycntil 
ist auf der Concordia-Hiitte in Bendorf a. Rh. in Betrieb. 
Der Teer des dort verwendcten Braunkohlengases wird 
vor dem Vcntil abgefangen. Nach den Erfahrungcn der 
Hatto laBt sich das Ventil leiohfc um steuern und 6chlieBt 
nach einigen Betriebsstunden dicht. Gegenuber den ver- 
«chiedenen Ventilen m it WasseryerschluB ste llt dio neue 
Bauart jedenfalls eine bedeutendo Ycrcinfachung dar 
und triigt dam it einem yorhandencn Bedurfnis Rechnung.

G. Neumann.

Ueber die Verwertung der Hochofensohlacke.

Die Verwcrtung dor Hochofcnschlacko h a t in don 
letzten Jahren tro tz  manchor Anfechtungen eino groBo 
Ausdehnung genommen. Abgesehcn von der Yorwendung 
ais W egebaumatcrial, E iscnbahnsehotter usw., nim m t die 
Bcnutzung von geeigneter Schlacke zu Betonzwccken 
standig zu. Auf unscren Hlittenwerken liefern Beton- 
bauten m ancherlti A rt, Stiitzmauern, W assorbohalter,

600 700—

A bbildung 2. U m steue rven til von Z im m crm ann & Jan sen  in DUren, R hld.

Erzsilos, Fundam ente, Wohn- und Maschinenhauser
u. dgl., den besten Bowcis fflr die Brauchbarkeit der Hoch- 
ofenschlacko fiir dieso Zwecke.

Da cs fur die H uttenw erke am cinfachstcn und be- 
ąuem sten ist, die Schlaeko so abzugeben, wie der Hoch- 
ofen sie liefert, wird ganz besonders W ert darauf gelegt, 
dio an der Luft crkalteto Schlacke unm ittelbar zu Schottor 
und Beton zu yerwenden. Zu diosom Zwecke ist es nur 
crforderlioh, dio sioh hierzu cignondo fliissigo Schlacke 
in diinnen Łagen auszugieBen und dann zu zcrschlagen, 
oder aber in Klótzen erkaltete Schlaeko Uber den Stoin- 
breeher gehen zu lassen. Dio so crhaltenen gleichmaBigeh 
WOrfel konnen unm ittelbar ycrarbeitet werden.

In Creuzthal wurden nun  in den letzten Jahren  
yerschicdene Vcrsucho angestellt, Mascbinenfundamente 
n icht mehr in der bisher tlblichen Weiso aus Schlacken- 
beton aufzustampfen, sondern aus Schlackensteinen aufzu- 
mauern, dio in techniseher und wirtschaftlicher Beziehung 
yon groBem Intcrcsso sind.

Es wurden d o rt vier groBero Fundam cnto fiir Gas- 
maschinen angelegt, und z w ar:

33
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1. oin Fundam ent fiir eino 850-PS-Gasdynamo, aus- 
geftihrt im Jahro 1907 in Beton (Mischung 1 : 7);

2. ein Fundam ent einer Gasgoblasomaschino fiir 500 cbm 
W ind, ausgeflihrt im  Jahro 1908 aus Schlackcnsand- 
stuinon, dio an  der L uft erhartot sind. Druckfcstig- 
keit der Steino 120 bis 150 kg/qcm ;

3. oin Fundam ent einer Gasgoblasomaschino fiir 500 obm 
W ind, ausgofOhrt im Jahro 1908 aus Schlaokcn- 
steinen, dio im Kohlensaurcstromo gehiirtot sind. 
Druokfestigkeit der Stoino otwa 250 kg/qom;

4. oin Fundam ent fiir eino 2200-PS-Gasdynamo, aus- 
gefiihrt im Jahro 1909 aus Sohlaokonstoinon, dio m it 
Kohlensiiuro gehiirtot sind. Druokfestigkeit der 
Steino etwa 250 kg/qom.
Bei don Fundam onten 2, 3 und 4 wurdo ein Mortel 

ver\vendot, wcleher aus einom Teil WeiBkalk und zohn 
Toilon granuliertor GioBereieiscnschlacko bestand. Dieso 
Masso -wurdo sorgfiiltig im Kollergang gemahlen und das 
Mauerwerk wahrond dor Arbeit und nach der Fertigstellung 
gu t feuoht gohalten. Auf siimtlioho Fundam ento wurden 
nach Fertigstellung dio Maschinen m ontiert und ohno 
wciteros in Betrieb genommen, ohno daB sich bis jetz t 
Anstiindo irgcndwclclier A rt gozeigt hiitten.

Im  April 1912 wurden aus den Yorschiedenen Funda- 
m enten groBero W tlrfcl herausgehauon und auf ihre Druck- 
fcstigkeit untersucht. Dieso betrug bei den W tofeln aus 
Fundam ent 1 :79  und 07 kg/qcm, bei don aus Funda
m ent 2 : 82 und S0 kg/qcm, boi den aus Fundam ent 
3 : 15fi kg/qcm und bei don aus Fundam ent 4 : 189 kg/qem. 
Intcrcssant ist, daB das Betonfundam ent, trotzdom  bostor 
Portlandzomont in Mischung von 1 : 7 vorwcndet wurde, 
dio goringste Fcstigkoit zeigt. Dic Kosten fiir das Kubik- 
m eter Mauerwerk aus Schlackensteinon betragen boi 
einem Preiso yon 17 Jl fiir 1000 Stoino:

400 S t e i n o ................................................ 0,80 .11
1/ ł cbm M o r t e l .......................................  0,80 „
Arbcitslohn einschlioBlich Gcriite 3,70
Preis fiir 1 cbm Mauerwerk . . . .  11,30 Jl 
Dio entsprechendon Preiso fiir Schlackonboton sind 

dagegen erheblich hoher, wio aus Zahlentafel 1 hervor- 
geht, Dabei sind fiir dio Borechnung der zur Yorwen- 
dung kommenden Materialien folgendo Zahlen eingesetzt 
worden:

Z o m en t...............................
B etonschlacko..................
Sehlackensand..................
R h e in s a n d ......................
W eiB k alk ...........................
Mortel m it 10 %  WeiBkalk

Jl 370,00 f. 
,. 3,00 „

0,30 „ 
„ 10,00 „ 
„  135,00 „ 
„  3,20 „

10 t
cbm

10 t  
cbm

Zahlentafel 1. K o s te n  d e s  B o to n fu n d a m e n tc s .

j Misch- 
! ungs- 

ver- 
hUIt- 

nia

| B eton- u. 
Z em ent i Fein- 

| schlacko

1: 5r (, 295 kg0 ,72cbm  
10,91 Jl |2,16 M

1:

„I 250 kg0 ,54ebm  
9,25 Jl 1 ,62 .«  
190 kg 0,55 cbm 
,03 Jl 1,65 .118(l

1: 10 ||

1: 1

151 kg0 ,54cbm  
5,5S .11 1,62 .11 

125 kg0 .54cbm  
\  4,62 .« 1,62 .K

>(\

Schlacken-
sand Rheinsand

Ar- 
beits- 
lohn 

einschl. 
G eriite 
u . Ge- 
rliste

0,12 cbm 
0,04 JC 
0,18 cbm 
0,05 A  
0,25 cbm 
0,08 JC 
0,21 cbm 
0,06 JC 
0,36 cbm 
0,10 JC

0,24 cbm h 4 0Q 
2,40 Jl j / 4 , U U  

0,36 cbm \ , n„ 
3,60 .tt r - 00 
0,25 cbm \
2,50 .« 11 ’
0,33 cbm 
3,30 .((
0,18 cbm 
1,80 Jl

4,00

Preis
f-d.
cbm

B eton

JC

19.51

18.52 

15,26 

14,56

I
12,14

Bemcrkt sei bei dieser Gclegenlieit, daB in Creuzthal 
am 3. April 1912 aus m it Kohlensiiuro geharteten Steinen 
Yerschiedeno W urfel von 20 x 20 x 22 cm m it Mortel

aus GicBoreieisonschlaoko und WeiBkalk gom auert wurden; 
der Mortel wurdo siimtlich gemahlen. Dioso W urfel 
wurden abgcdrilckt und ergaben folgondo Festigkoiten 
in kg/qcm :

Probo Probo Probo
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

am 3. Mai 1912 . . . .  150 127 120
am 2. Ju n i 1912 . . . .  161 150 135

Das Vbrhaltnis von WeiBkalk zu Sand war: 
bei Probowiirfel Nr. 1 1 : 8

„ 2 1 :  10 
„ 3 1 :  15

Dio Wiirfel wurden in feuchtcm  Sand gelagert, 
der nach Verlauf von acht Tagcn jedesmal von ncuom m it 
W asser angefouchtet wurde.

Ueber dio ZwcckmaBigkeit dor H iirtung m it Kohlcn- 
siiuro oder m it Dam pf bei den yerschiedcnen Hochofen- 
schlaokcn diirftcn eingehendo Untersuchungen nioht un- 
angobracht sein, besonders nach der B ichtung, ob basischo 
Schlacken sich n icht besser fiir Kohlonsiiurohartung 
cignen und kicsolsaurcreichoro inolir fiir Dampfhiirtung.

Durch dio gilnstigen Rosultato diirfto fiir Creuzthal 
cinwandfrei nachgowicscn wordon sein, da!3 in dor H er
stellung von S o h la o k o n s to in o n  dio zwcokmiiBigsto 
und billigsto Vcrwcrtung dor Hochofcnschlacko liegt. 
Besonders zu beaohton is t daboi, daB bei der Kostcn- 
berochnung dio Sohlackonstemo m it 17,00 Jl fiir 
1000 Sttick eingesetzt worden sind, ein Preis, bei dcm 
noch oin hoher Gowinn nrzielt wird.

Oskar Simmersbach.

Siemens-Martin-Oefen mit Teerfeuerung.

Vor kurzer Zeit h a t dio Indiana Steel Company in 
Gary, Ind ., Versucho iiber den Betrieb ihrer Siemens- 
Martin-Oefen m it Teor a n s ta tt m it Generatorgas durchgc- 
fiihrt.* Dio Versuchsergobnisso sind sehr giinstig ausge- 
fallen, so daB je tz t zwei Martinofen ausschlieBlich m it 
Tecr gefeuert werden. Der Teer wird in der fliissigen Form, 
wio er von der Gewinnungsanlage der Nobonerzougnisso 
der Koksofen kom mt, verwendet; die Brenner iihneln 
denen fiir Oelfeuerung, und der Teer wird m ittels Dampfes 
zerstilubt.

Dio Koksofen in Gary erzeugen je tz t monatlich 
etw a 250 000 t  Koks und 3785 cbm Teor. Dieso Teer- 
menge wurdo annahernd fiir seehs der in Gary erbauten 
60-t-0efen ausreichen; es konnto also nu r ein Teil der 
in den vicr Siemens-Martin-Anlagcn der Indiania Steel 
Co. bcfindlichen 56 Oefen m it Teer botrieben werden.

In  A nbctracht der Schwierigkeiten, dio im ameri- 
kanischen W cstcn liegenden StahlgicBereien genflgend m it 
Oel fiir Feuerungszwcckc zu versorgcn, wiirdc die Vcrwon- 
dung von Teer von besonders groBem Nutzen sein; doch 
is t zu betonen, daB der M arkt n icht iiber genugendo Mengen 
Teer Ycrftlgt, um dessen allgemeino Verwendung zuzu- 
lassen. F iir dio Herstellung der D achpappen werden 
sehr groBo Tcermengen verbraucht, und die fur Feuerungs- 
zwecke freiblcibende Mcnge ist daher nur verhiUtnismiiBig 
klcin.

Bericht iiber die Tatigkeit des Konigl. Materialpriifungs- 
amtes im Jahre 1911.

Dem letzten Jahresbericht des Koniglichen Matcrial- 
priifungsam tes, der Technischen Hochsehulc zu Berlin 
in GroB-Lichterfelde-W est entnehm en wir die folgenden 
M itteilungen:

W ahrend des Berichtsjahrcs 1911 waren im A m t tatig :
3 Dircktoron (davon 2 gleichzcitig Abtoilungsvorstcher),
4 AbteilungsTorstcher, 16 stiindigo M itarbeitcr, 6 standigo 
Assistentcn, 45 Assistenten, 7 stiindige Techniker, 40 Tcch- 
nikor, 1 BureauYorstchcr, 1 R cndant, 1 Sekrctar, 2 Bureau- 
assistonten, 1 M atcrialionverwalter, 1 Kanzleisekretar,

ł  Tho Iron Trado Rcview 1912, 7. N o y . ,  S. S87.
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2 Kanzlisten, 2 Kanzlcidiiitarc, 5 Kanzleihilfsarbciter,
1 Amtsmechaniker, 8 Dicner, 1 Pfortner, 49 Gchilfcn, Hand- 
werker und Arbeiter, 1 Maschinist, 2 Heizer, 0 Laborantcn, 
15Laboratoriumsburschcn, 1 Gurtner, 1 W achtcr, 5 Fraucn, 
zusammen 227 Personen, davon 74 akademisch gebildeto 
Beamtc.

In  der aus Reichsm itteln errichtetcn Anlage fiir 
D a u e r v e r  s u  c h  e,* tlber dereń Erganzungen und Ver- 
besserungen sehon in den yorjiihrigen Jahresbcrichtcn 
gcsprochen wurde, ist der regclinaBigo Betrieb m it Ver- 
suchen an 20 Maschinen bei Zimmerwarmo sowie bei 100. 
200, 300 und 400 0 C weiter durchgcfOhrt, so daB je tz t 
schon einzelne Versuchsstiibo uber 35 Millionen Bean- 
epruchungen ausgesetzt gewesen sind. Um sehneller zu 
Versuchsergebnissen zu gelangen, wird soit dem 1. De
zember 1908 dio Anlago tiiglich 17 Stunden in Betriob gc- 
halten, so daB jeder S tab tiiglich rund 35 bis 40 000 Be- 
lastungen crfiihrt. Dio Erwiirmung der Probcstiibo durch 
elektrische Oefen sowio dio Mcssung der Warmo mittels 
Thermoelemente h a t sich auch im abgelaufencn Jah re  im 
Daucrbetricb gu t bewahrt. Dio ais Kraftm esser an don 
Daucryersuchsmaschinen verwendcten MeBdosen haben 
sich auch im abgelaufencn Jahre  ais dureliaus betriebs- 
Bicher erwiesen. An 7 von 20 Maschinen sind noch dio 
ersten Dosenbleeho (Mcssingblcch von 0,35 mm Dicko 
mit aufgeklebter Paragummischeibo von 1 mm Dieke) 
nun bereits 5 Jahro  im Betrieb, was etwa einer Gesamt- 
zahl von 35 bis 38 Millionen Anstrengungen entspricht. 
Dauerbicgeversucho m it yerschicdencn FluBcisenmate- 
rialien auf der Maschino von M a r te n s ,  boi der ein 
Normalrundstab an den beiden verliingerten Endcn durch 
Fcderkraft belastet und stiindig in Um drehung (rund 
CO i. d. min) yersetzt wird, so daB dio Angriffsebeno 
fur die Biegung stiindig weehselt, sind bis auf 2 Stiibe 
zum AbschluB gobracht. Fiir Dauerversueho m it hoher 
Lastwechselzahl wurdo ein m it Wechselstrom betriebener 
Apparat naoh K a p p  beschafft, der demniichst in Betrieb 
genommen wird.

Der B i io h c r b e s ta n d  umfaBt zurzcit 4975 Bando 
faehwissenschaftlichen und allgemoin teclinischcn Inhalts, 
im Beriehtsjahro belief sich .der Zuwaohs auf 294 Bando; 
143 technischo Fachzcitschriften, darun ter 108 in deu t
scher, 23 in engliseher, 7 in franzosischer, 3 in schwedischer,
1 in norwegisoher und 1 in russischer Sprache, wurden 
regelmiiBig gchaltcn. Das in ihnen enthaltono L iteratur- 
material wird, soweit es die Fach wissensehaf ten des 
Amtes beruhrt auf Auszugskartcn ausgezogen; dieso Aus- 
ztige werden nach Stoff geordnet, in einem Zettelrcgister 
gesammelt. Mit der Zeit wird also auf dieso Weiso eino 
reichhaltigo goordneto Sammlung von Literaturauszttgen 
iiber allo das Matcrialpriifungswesen betreffenden Fragen 
geschaffen werden. Da dio L iteratu r iiber dio einzelnen 
Sondergebiote des Materialprttfungswesens auBerordentlich 
umfangreich, m annigfaltig und weit zerstreut ist, so wird 
das Amt dio berufensto Stello bleiben, um  dio einschlagige 
Literatur regelmiiBig zu verfolgen. Um dieso Sammlung 
der A U g e m e in h e it  z u z u f i ih r e n , ist beabsichtigt, sie 
durch Beantwortung entsprcchender Anfragen von Be- 
hiirden und Pr i va ten  im offentliehen Interesso nutzbar zu 
machen. Von dieser E inrichtung ist in mehreren Fallen 
Gcbrauch gemacht worden. In  ahnlicher Weiso werden 
spater auch dio S a m m lu n g e n  des Amtes fiir wissen- 
schaftlicho Arbeiten und fiir Interessenten nutzbar ge
macht werden konnen.

Aus den einzelnen Abteilungen sei folgendes mit- 
gcteilt:

In  der A b te i lu n g  1 f i ir  M e ta l lp r i i f u n g  wurden 
insgesamt 540 xVntrago (560 im Vorjahre) erledigt, von 
denen 67 auf Behorden und 473 auf Private cntfallen. 
Diese Antrago umfassen etwa 9000 Yersuche.

An zweizersprungenen V c n t i lg e h a u s e n  von 150 mm 
'■ W., von denen das eine filr 8 a t und 300 0 G Ueber-

* Vgl. St. u. E . 1910, 9. Feb r., S. 262, 14. Dez.,
S. 2138; 1911, 30. Nov. S. 1983.

hitzung, das andero fiir 14 a t  Ueberdruck bestim m t war, 
wurde duroh Zug- und Biegeversueho boi Zimmerwarmo 
und bei hoheren W armegraden bis 450 0 C, ungeeignctes 
Materiał ais Bruehursache erm ittelt. Die Festigkeit des 
gesundon Materials genttgto nur den Anforderungen fiir 
gewohnliehen MaschinenguB, aber nicht den fttr Maschinen- 
guB von hoher Festigkeit, dio m an fiir Formstttcke aua 
GuBeiscn fttr Dam pfleitungen verlangon sollte. AuBerdem 
wics der GuB zahlreiche groBe Hohlriiume (Blasen) und 
Fehlstellen auf.

Fttr dio E im e r k e t t e  cines Schwimmbaggera waren 
Doppelschaken aus StahlguB m it 4000 bis 4500 kg/qcm 
Festigkeit und 20 %  Dchnung bestellt worden. Bei 
Inbctricbnahine des Baggers gingen mehrero Schaken 
zum Bruch. Dio Untersuchung von ganzen und gebroche- 
nen Schaken ergab, daB dio Dehnung des Materials bei 
weitom zu gering w ar; sio betrug n u r 10,5 bis 13,9 %  bei 
3940 bis 4300 kg/qcm  Festigkeit.

Versuehe m it zwei im Betriebe gcbrochenen K u r b e l -  
w e l lc n ,  dio anscheinend Motoren fttr Luftfahrzeugo ent- 
stam m ten, ergaben fttr die eine Wello 8540 bis 9140kg/qcm  
Zugfestigkeit bei 7,*? bis 12,1 %  Dehnung und fiir dio andero 
Welle sogar 9820 bis 10 520 kg/qcm  Festigkeit bei 5,8 
bis 10,8 %  Dehnung. Es erscheint mindestens zwcifelhaft, 
ob M ateriał von so geringer Dehnung tro tz  seiner hohen 
Festigkeit ttberhaupt noch fttr sehnell gehendo Masehinen- 
teilo geeignet ist:

Das S o il e in e s  G re ife rk ra n e s ,  das im Betriebe ohne 
yorliergehcndo Anzeiehen von Beschiidigungcn gerissen 
war, sollto auf Ursachc des Bruches untersucht werden. 
Dor Um stand, daB da3 zu prttfendo sowio auch die vorhcr 
Ycrwendetcn Seilo immer an derselben Stello gebrochen 
waren, deuteto zwar darauf, daB die Briicho n icht durch 
Materialfehler, sondern durch irgendwelche Uoberan- 
strongungen im  Betriebe verschuldet waren. Dio U nter
suchungen haben aber keino bestimmto Aufklarung ge- 
geben. Dic Bruchlast des Seiles war gleieh der 8,5faehen 
Betricbslast. Zur Herstellung des Seiles war D rahtm aterial 
von 6ehr verschiedenen Festigkeiten yerwendet. Das 
Verhaltnis des Seildurchmessers zu den Durchmessern 
der Rollen und der Trommel war nu r */■; wie in frttheren 
Berichten, ist auf diesen P u n k t aufmerksam zu machen.

Bei Licforung von G u Be i sen  waren zwischen der 
GieBerei und der Maschinenfabrik Meinungsverschieden- 
heiten darilber entstanden; die gewiihrlcisteten W erte 
waren nicht innegehalten. Dio GieBerei begrOndeto dio 
Abweichungen dam it, daB zu den Versuchen ZerreiBstiibo 
von zu kleinem Durchmesser yerwendet waren und Proben 
yon yerschiedenem Querschnitt entnom m en waren. 
Hierzu iiuBcrto das Am t sich wio folgt. Nach dem mehr 
oder weniger starken Abdrehcn yon guBeisernen Probe- 
stiiben filr ZerrciByersueho konnen Unterschiede in 
den Festigkeiten sich dann ergeben, wenn das Ma
teriał n icht iiber don ganzen (Juerschnitt gleichmaBig 
ist, und Eigenspannungen im M ateriał yorhanden sind. 
Jcdenfałls empfiehlt es sich, zur Kontrollc der Lieferung 
GuBstiibo einheitlieher Abmessungon yorzusehreiben und 
auch dio Entnahm estello der Zugproben sowie ihre Ab
messungen zu yereinbaren. Bei GuBeisen sollto man, 
den Vorsehlagen des Deutschen Verbandes fttr die Ma- 
terialprufungcn der Technik entsprechend, nicht Zug-, 
sondern Biegeproben yereinbaren, wobei der GuBstab 
m it seinem yollen Querschnitto geprttft wird.

E in alter e i s e r n e r  U o b e r b a u ,  der bereits 40 Jahro 
im Betriebe war, sollte yerstiirkt werden. Um der statischen 
Bereehnung moglichst die der W irklichkeit entsprechenden 
Werto fur die Festigkeitseigenschafton des a lten  Briieken- 
m aterials zugrundo legen zu konnen, M"urde einem Ober- 
gurtstabe der Brtteke ein Winkeleisen entnom m en und 
an ihm Zug- und Druckfestigkeit des Materials so wic dio 
Knickfestigkeit des AYinkels erm ittelt. Das alte SchweiB- 
eisen hatto  3400 kg/qcm  Zugfestigkeit und 10,4%  Dchnung.

Vergleichende Prufungen zur Beurtcilung der H alt- 
barkeit von sogenannten I l - S to l l e n  f u r  H u fb e s e h la g  
erstreekton sioh auf Absehleifyersucho und Dauerschlag-
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vcrsuchc. Entsprcchond der Bcanspruchung der Stollen 
bei der Vcrwendung wurdo bei don DauerschlagvcrBuchen 
dio Auftrittfliicho der Stollon in gleichmaBiger Wieder- 
holung m it bestim m ten Sohlagarbeiton und Geschwindig- 
keiton gogon eino Steinflacho gestoCen. Nacli einer bo- 
stim m ten Anzahl von Schliigen wurdo der Gowiehts- 
re rlu st und das Ausschen der Stollen featgestellt. Das 
Prtifverfahren h a t sich gu t bcwahrt und lieC Untorsohiedo 
in der Schlagfestigkcit bei den vcrsehiedcnen Sorten 
doutlieh erkennon.

Bei der Ausfuhr nach Erankroich waren seelis Sor- 
ton S t a h l d r a h t  vom Zollamt ais Driihte von mehr ais 
17 500 kg/qem Festigkeit behandelt und m it 17 fr Zoll 
bolegt, wahrend dio ausfiihrondo Firm a behauptete, daB 
os sich um D rah t bis 17500 kg/qem  Festigkeit handole, 
<ler nur dcm Zollsatz von 10 fr unterliego. Von don zur 
Untersuehung eingesandton scehs D rahtsorton war nur 
auf eino Soi to der hohoro Zollsatz anzuwenden.

Zur Entscheidung einer Patentstreitsaeho vor dom 
Reichsgorichto wegen Nichtigkoitscrkliirung eines Pa- 
tentes wurdon E r z b r i k o t t s  aus vcrsohiedcnen Ma
terialien unter yerschiedenen hohen Drilckcn hergcstellt 
und auf H altbarkeit goprilft. Das Reichsgerioht kam auf 
Grund dor Vcrsuchsergebnisso zu der Ueberzeugung, daB 
das patentierte  Verfahrcn zu dem vom Anmelder ver- 
liciBonen technischen Erfolgo nioht fiilire und das P a ten t 
daher zu yernichtcn sei.

In  zwei Fiillen wurdon auf Voranlas9ung des Gcrichtes 
Gutaehten tiber dio Ursachcn dos Bruches von K ra n -  
k o t to n  abgcgebon. Dio Unfiillo h a tten  den Tod von 
Mcnschon zur Folgo gehabt.

Zum Ausprobieren einer gceigneton Z u g h a k o n -  
fo rm  fiir Eisenbahnfahrzeugo wurden umfangreicho Vor- 
sucho m it Hakon verschiedoner H crkunft, B auart und aus 
verschicdenom Materiał angestollt. Dio hochsten Bruoh- 
lasten der Hakcn worden fiir das M ateriał m it liochstor 
Festigkeit gefunden. Unterschicdo in den vcrschiedencn 
Zughakeuformen tra ten  klar zutago.

In mehreren Fiillen wurde dio Festigkeit von ge- 
seh w 'o iB to n  und g o n ie to to n  B lc o h e n  gogeniibor der 
Festigkeit des yollcn Materials bestimmt. E in m it to ls  
W asscrgasgcsehw eiB tos Bloch von 1,0 om Dic ko ergab

a) fiir das vollo M ateriał as =  2530 kg/qcm  <Ju =  
3500 kg/qcm  und 011,3 =  31,1 % ,

b) fiir das gcschweiBto Materiał a.s =  1950 kg/qcm  
O b =  3250 kg/qcm  und o1i_3=  18,6% ,

also folgendo Verhaltnissc bezogen auf a =  100
1950 __ ^ 3250 ,  18,6

os =  =  7 / ;  oB =  g g j j g  =  93; 011,3 =  r r - r  = 6 0 .
2530 31,1

In  einem anderen Fallo wurde ein im Koksfeuer von 
H a n d  g o sc h w e iB to s  K e ss o lb lo o h  untorsueht. Dio 
Probebleeho wurden hiorzu einmal dem geschweiBten 
KossolschuB entnommen, das andere Mai wurdon die 
Blecho im ungobogenen Zustandc zusammongoschweiBt, 
um głeiclizeitig don EinfluB des Goraderichtens festzu- 
stcllon. Dio Ergebnisso lioBon erkennon, daB duroh das 
Geradorichton der aus dem KcsselschuB entnommencn 
Proben dio Festigkeitseigonsohaften sowohl des un- 
geschweiBten ais auch des geschweiBten Materials nicht 
beeinfluBt worden waren. Durch das SchwciBon war 
dio Strcck- und Bruchgrenzo sowio dio Bruchdchnung 
vcrm indert worden, und zwar 03 um 17 % , Og um 
20 % , 011,3 um 55 %.

Zur Feststellung, ob bei S c h lc u d o r t r o m m o ln  dio 
bisher iiblicho V e r n ie tu n g  duroh a u to g e n o  Schw ei- 
B ung  orsotzt wrerdcn kann, wurdon vergleichondo Zug- 
versuche m it gesehwciBton und genieteten Blechstreifcn 
von 0,7 cm Dicko und 18 cm Broito angostellt. Die ge- 
nioteten Blecho waren auf 80 om sehriig iiboriappt und 
in 3 Nictrcihon genietet. Dio Niottcilung betrug 2,6 om 
im Quadrat. F u r dio autogen geschweiBten Blcoho wurde 
29 %  hohere Bruchfestigkeit gefunden. Dio Bruohspannung 
betrug im Mittel 2560 kg/qcm  fiir das genietoto und 
3150 kg/qom fiir das gcschweiBto Blech. Der Bruch 
erfolgte boi don geschweiBten Blechon in dor SchwciBung, 
die gonietoton Blecho rissen in einer Nictreilie.

v 8- und 3/ 4zolligo S ta h lk u g o ln ,  dcutschen und eng- 
lischen Ursprungs, wurden auf Bruchfestigkeit, Hiirto und 
chomischo Zusammonstollung des Materials untorsueht. 
Zur Priifung auf Bruchfestigkeit wurdon nach dem 
bekannton Vcrfahrcn von R u d e lo f f  je drci ICugeln 
sonkrecht ubercinanderliogend belastet, so daB dio beiden 
iiuBeren Kugoln das W iderlagor fur dio mittlero Kugel 
bildcten. Fiir dio Ilartobestim m ung wurden gloichfalls 
jo droi Kugeln wic vorhor libereinander gelogt und stuton- 
weiso belastet. Nach jeder Laststufo wurdo dor Durch
messer der Druckfliiche an  dor mittleron Kugel bestimmt. 
Beide Fabrikatc orwieson sieh ais gloichwertig. Dio mittloro 
B ruchlast betrug fiir dio 5/»z° ^ S en Kugeln 14 300 kg 
und far dio 3/ i zSlligon Kugeln 20 200 kg. Dio Hiirto war 
boi den kleinercn Kugeln etwas groBer.

(Forts-etzung folgt.)

Aus Fachvereinen.
Internationaler V erb an d  d er D am p f-  

k e s se l i ib e r w a c h u n g s -V e r e in e .
42. Dologierton- und Ingeniour-Versammlung 

in Miinohon, 26. bis 28. Ju n i 1912.
Aus der reichhaltigon Tagosordnung dQrfton folgendo 

Yortriigo fiir unsero Leser von be3onderom Interosso soin:
Oboringoniour B u tó w , Esson, orstattoto don Bericht 

der Kommission fiir dio
Prufung schadhaft gewordener Kesselmaterialien.
Es wurdon fiinf schadhafto Kesseltoilo gepriift:
1. Zweiflammrohrkcssol, 1892, RiB entlang der vier- 

t  en M antolrundńaht ii bor acht Nieten. Festigkeit 36,2 bis
30,G kg/qm m , gogliilit 35,5 bis 35,8 kg/qm m ; Dehuung
24,0 bis 2G,0 % , gogliilit 25,5 bis 29,5 % . Kerbziihig- 
keit 6,4; 1,0; 4,5 mkg/qcm , gogliilit 15,4; 16,0 mkg/qcm. 
Chomischo Analyse in % : C Ó,0G bis 0,07, Si 0,01, .Mn
0,4 bis 0,41, P  0,029 bis 0,04, S 0,055 bis O.OSt, Cu 0,12 
bis 0,13, N 0,002S. Niotlooher gestanzt. Festgostollt: 
Haarrisso in dom Rand dor Niotlooher, auf dio das Ein- 
troton dos Risses zuruckgofiihrt wurdo.

2. Goitwoll-Rohrkossol, 1902, RiB in dor Hohlkehlo 
dos Flammrohrbodens, fast durchgehend um dio Halfte

des Umfanges. Festigkeit 38,5 bis 39,2 kg/qm m , goglulit
38,6 bis 3S,8 kg/qm m ; Dchnung 25,5 bis 29,0 % , gegliilit
28.5 bis 31,02 % ; Kerbschlagprobo 1 1 ,2  bis 15,1 mke/qcm. 
Chomisoho Analyse in % : C 0,09 bis 0,12, Si 0,01, Mn 0,42 
bis 0,45, P  0,02 bis 0,032, S 0,021 bis 0,047, Cu 0,06, 
N 0,0045. Dio Toilo lioben dem IiauptriB  waren mit 
zahlreichcn foinen Risson bedockt. Es wurdo ango- 
nommen, der HauptriB soi duroh Vereinigung diesor 
letztorcn ontstandon. Uobcr dio Ursaoho der kleinon Risse 
konnto niohts festgostollt werden.

3. Zwoiflammrohrkessol, 1908, Risso im vollcn Blech 
dc3 lotzton Mantclschusscs an dor Auflagostollo auf der 
Mauerzungo, auBon starko ICorrosionen. Spoiserohr 
m iindet genau Ober der Stello. Festigkeit 34,6 bis
35.5 kg/qm m , gegliilit 34,3 kg/qm m ; Dehuung 27,5 bis 
28 ,0% , gegliiht 2 8 ,0 % ; Korbschlagprobo 10 bis 
15 mkg/qem. Chomischo Analyse in % : C 0,065, Si 0,01, 
Mn 0,51, P  0,023, S 0,032, Cu 0,055, N 0,0025. Das Klein- 

gofilgo liiBt sta rk  wcchselndo Bcanspruchung erkonnen. 
Ursaeho: Spoisung kalton W asscrs auf das noch heiBo 
auf der Mauor aufliogondo Blech.

4. Zwoiflammrohrkossol, 1891, Niotloclirisse in drci 
Mantolplatton. Fcstigkoit 39,0 bis 41,1 kg/qm m , gegliilit
38.5 bis 39,6 kg/qm ra; Dchnung 20,0 bis 29,0 % , gegliiht
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20.0 bis 27,0 % ; Korbschlagprobo 10,2 bis 12,3 mkg/qcm , 
gcgluht 12,5 bis 15,2 mkg/qom. Chemischo Analyso in % : 
C 0,045 bis 0,07, Si 0,01, Mn 0,49 bis 0,505, P  0,075 bis 
0,089, S 0,0605 bis 0,0845, Cu 0,015 bis 0,23. Nietloehor 
gestanzt, Blccho m it dem Stanzgrat nach auBon gcbogon. 
Haarrisso im Rande dor Niotloelior naohgowieson. Ursaehe: 
Gcstanzto Lochcr, unriohtigo Biogung der Bleehc, starkos 
Verstommen der Niotkopfo, zu sohnelles Speisen lcalten 
Wasicrs nach dem Ablasson.

5. Wasserrobrkcssel, 1911, gcrissenes W asserrohr. 
Festigkeit 37,1 bis 39,8 kg/qm m , gogluht 30,2 bis
38,6 kg/qm m ; Dehnung 4,0 bi3 2 1 ,5 % ; gegliilit 5,0 bis
27.0 %. Ursacho goringor Dehnung starko Riofon im 
Innem des Rohroó. Chomiseho Analyso gu t normal. 
Ursaehe: Uoborhitzung infolgo Anhiiufung von Kessel- 
stoin.

Es wurdon bis je tz t im ganzon 18 Unfallstiioko ge- 
prtift, 17 FluBeison, 1 SchwoiBeison. Ais Ursacho wurdo 
erkannt in

2 Fiillen mangolhaftes Materiał,
1 Fali mangolhaftos Materiał und andero Umstiindo,
3 Fiillon mahgebiafto W oitorverarbeitung,
0 Fiillon Stanzon der Niotloelior,
1 Fali fehlorhafto Konstruktion,
2 Fiillon Spoisen m it kaltom Wasser nach Ablasson,
3 Fiillen Platzon von W asscrrohren wegen Kesselstoins

und Ueboranstrengung.
Wenn, wio der B erichterstatter schloB, von vor- 

schiedcnon Seitcn goiade in neuorer Zcit botont wordo, 
daB man duroh Untorsuchung von sogonannton Unfall- 
blcchcn dio RiCbildung doeh nicht orgriindon konno, 
und es auch dahingostollt bloibon mag, ob m an ganz zum 
Zioło kommt, so zwingen jedonfalls die ausgefilhrton 
Untersuchungen in diesom Bcricht fast zu der Ansicht, 
daB in dem Kosselmaterial solbst wenigor dio Schuld an 
dor RiBbildung zu suchen i3t ais in dar spiitoron Bchand- 
lung dos Materials boi der Ilerstellung dos Ke3sels und 
beim Betriob dosselben.

Profcssor R. B a u m a n n ,  S tu ttg a rt, sprach an Hand 
von sochs Einsondungcn tiber

Versuche auf dem Gebiete der autogenen SchweiBung.

1. Ein gerissoner MantelschuB eines Dampfkessols 
wurdo autogen gcsohwoiBt, Blcehdicko 15 mm. Dor RiB 
brach gleich wieder auf. Dio Untorsuchung ergab sehr 
mangelhafto SchwoiBung, dio nur dio Kanton dos Risses 
zum Teil vereinigto.

2. Autogeno VerschweiBung einer furehonfórmigon 
Anfrcssung im Feucrbttchsmantol eines Lokomotivkossels, 
Bleohdicko 12 mm. Die Biogoprobon in der SchwoiBung 
brachon bei geringer Boanspruchung. Dio SchwoiBstello 
war grobkornig infolgo starker Uoborhitzung.

3. Autogene3 EinschwoiBcn eines Sttlekes von 
300 x 390 mm in dio Fouortafel eines Heizrohrkossels, 
Blechdicko 12 mm. Dio SchweiBung orfolgto von beiden 
Sciten. Bei dem E rkaltcn wurdo ein leiohtcs K rachen 
gehort. Boim FOllen leckto oino SchwoiBnaht in Liingo 
von 350 mm. Dio SchwoiBung erwies sich ais recht minder- 
wertig.. Ein RiB war nicht zu entdeckon. Dio Undichtig- 
keit wurdo nur durch dio schlechto SchweiBung ver- 
ursacht.

4. Au cinom Niederdruck-Hoizkessol war der oboro 
gewolbtc Deckel an den Mantel gestoBon und oborfliichlieh 
OberschwciBt. Dieser Deekol sprang im Botriebe ab.

e SchweiBvorbindung war sehr mangelhaft.
5. Gerissene Rohrpl.itto oines Garbokessols. Es wurdo 

'ersucht, dio Risso zu schweiBen, was n icht gelang, da 
sie sich verlangerten.

0. Nietformigo SchweiBungen einer Ham burger Firma. 
Bw oingeschweiBton Nietan zeigten minderwertige, 
uasigo Beschaffenlieit. Dio Zugbeanspruchung (iber- 
appter Bleche ergab nu r 230 kg/qcm  Festigkeit der

undung. D*9 Versuchsergcbnisso lassen mogliehsto 
'orsicht angebraeht erscheinen.

Nach dor Auffassung dos Vortragondon ist danach 
auoh woitorhin groBto Vorsicht bei autogonon Schwoi- 
Bungon zu ompfohlon, da  allgomcin gomachto Fortschritto 
in don lotzton ftlnf Jahron nioht zu orkonnen sind, wenn 
es andorsoits auch Firm en gibt, dio guto, ja  vortrofflicho 
SohwoiBungon zustando bringen.

W eitor mach to Profossor B a u m a n n  Mitteilungon 
uber dio Unsiohorlioit dor

Beurteilung des Materials nach den Ergebnissen 
der Kerbsehlagprobe.

Fiir dio Broito dor Normalatiibo war 30 mm voroin- 
b a rt wordon. Da dio E inhaltung diosos MaBes boi Blochon 
nicht immor moglich ist, wurden verglcichcndo Vorsucho 
m it broiton und schmalon Stiiben gcm acht und gofundon, 
daB boi gleichem M ateriał und sonst gloiclion Vorhiilt* 
nisson dio schmaleron Stiibo bis zu achtm al so viol Arboit 
boim Sohlagvorsuch vorbrauchen wio brcito. D orB cricht- 
orstattor fiihrto dioso Ersehoinung darauf zurQek, daB boi 
sclimalon Stiibon das Matorial besser flioBon kann. Broito 
Stiibo, dio in dor zur Korbo sonkrechten R icbtung m it 
Lochem  vorsohen waron, dio also in gowissem Sinno in 
sohmiiloro Stiibo an dor Biogungsstello aufgolost waren, 
zeigton ahriMćho Ergebnisso wio schmalo Stabo. Dio 
intorossanton Versucho ergobon jedonfalls, daB dio Ver- 
oinbarungen tibor dio Abmossungen des Normalstabos 
ciner Abandorung bodiirfon in der R ichtung, daB ein 
schmiiloror Norm alstab gowahlt wird.

Dio nachfolgend orwahnton Vortriigo befaBton sich 
m it don zusiitzlichon E in r i c h tu n g o n  n o u z o i t l ic h o r  
D a m p f  b o tr io b o .

G lo ic h m a n n , Mannheim, borichtoto iibor
Anwendung und Nutzen von Ekonomiseranlagen.
Zur E inleitung orklart er an H and von zwoi Schau- 

bildorn don EinfluB, don dio Schornstoinhoho bzw. -woito 
auf dio Herstollungskoston dcsselben und dam it mittel- 
bar auf dio Botriobskoston, und zwar jo nach dor stttnd- 
lich verbrannton Kohlonmongo, ausiibt. W eiter werden 
dio vom Zug, dor Tomporatur und dor Rostbelastung 
abhiingigon Botriobskoston des Schomsteinos obenfalls 
an H and einor Kurvontafel erliiutert, worauf der Vor- 
tragondo dio boi vorschiedenon Rauchgas- und Speise- 
wassortemperaturen sich ergebenden Botriobskoston eines 
Ekonomisers bospricht. Dio versehicdencn Gowinnmog- 
lichkciten durch Anwendung des Vorwarmers werden 
durch Schaubilder kenntlich gcmacht.

Im  woiteron Vorlaufo seiner AusfUhrungen bcrilhrt 
der Referent don Zusammenhang zwischon Heizflachen- 
leistung und Rauchgastem peraturon am Endo de3 Kesscls 
und bospricht dio gesamten Bctricbskosten des Kesscls 
wio auch einzeln dio Betriebskosten von ICessel und 
Ekonomiser.

Aus den Darlsgungen geht hcrvor, daB der Nutzen des 
Spoisowasservonviirmers dosto groBer sein wird, jo niedri- 
gerdieSpeisow assercintrittstem per tu r  ist, wegen der sonst 
zu bofurchtendon Korrosionen aber niebt unter 35 0 C, 
und jo hohor dio Tem peratur dor Rauchgaso am Endo 
des Kesscls ist. Mit ROcksicht auf den groBcn Untorschied 
in don Anschaffungskosten zwischon Kesscl und Ekono
miser, im groBten Durchschnitt kann ftlr 1 qm Ke83clheiz- 
fliicho 115 M boim Kossol oinschlioBlich autom atischer 
Foucrung usw. gegen 48 .11 beim Ekonomiser angenommen 
werden, erscheint daher das houto Yorlicrrschondo Streben 
nach Kesselanlagen fiir hohe Heizfliichenbclastung und 
weitero Ausnutzung der heiBcn Rauchgaso im Ekono
miser gerechtfcrtigt.

Nach den Erm ittlungcn des Yortragcnden ergibt 
sich boi gleichmaBiger Bolastung dio wirtschaftlichsto An- 
lago bei einer Sehornstointem peratur von 130 bis 140 0 O 
bei geringer E m trittstcm poratur des Speisowassers in 
don Ekonomisor, von rd. 200 0 G boi hoherer. F u r ungleich- 
miiBigen Betriob ompfiohlt sich boi E riich tung  eines 
Ekonomisers dio Annahmo einer m ittleion Belastung, 
um wirtsohaftlicho Dampferzeugung zu crzielen.
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D irektor G. H i l l ig e r ,  Berlin, sprach iibor 
Ausbreitung und Nutzen von Anlagen mit 

ktinstlichem Zug.
Das Stroben nach VergroBerung der Leistung jeder 

Maschinonoinhoit in den groBen Kraftwerkon bringt es 
m it Bieli, daB auch dio Dampfleistung der Kessel stoigen 
muB. Dio sogenannten „Hochleistungskessol" werdon mit 
autom atischer Eouerung yersehen, und hierbei ist dio 
Moglichkoit der Yerbrcnnung fast beliobiger Kohlon- 
mengen gogoben, wenn cs gelingt, der Fouerung dio ont- 
sprechendo Luftnicnge zuzufUhren. Der nornialogemauerto 
Schornstein golangt dabei bald an dio Grenzo seiner 
Leistungsfiihigkeit, wenigstens bei Innehaltung geringer 
Abgastompcraturcn. So nahm  man zur kUnstlichcn Zug- 
erzougung scinc Zuflucht, die aucli boi goiingerer Essen- 
gastom peratur einen wirtschaftlichen Betrieb ermoglicht 
und auBotdem eino der jowciligon Belastung entsprechonde 
Luftmengo der Fcuorung zuzufUliren gestattet, in wcitorcm 
Umfangc allerdings erst, ais dio indirckte 1890 von P r a t  
y.uerst in I lo u o n  yorgofUhrto Zugorzeugung allgomeincr 
bekannt wurdo. In  Deutschland h a t sich zunachst 
S c h w a b a c li  um dio Ausbildung dieser Art von Zug- 
erzcugung yordient gemacht.

Der Energieaufwand kann selbst bei indirekt wirken- 
den Saugapparaten nach yerschicdencn Yersuchen zu
1 %  der Kcsselleistung angenommon werden, der aber 
wegen der Moglichkeit, dio Gase weit besser auszunutzen, 
durch ycrgroBerto YYirtschaf tlichkeit in hohorein MaBo 
hereingobracht werden kann. Dio sonstigen Vortcilo dos 
kUnstliehen Zugcs sind geringer Grundflachcnbedarf, 
geruigo Baukostcn und Unabhilngigkeit von der W itto- 
rung. Dio Rcgelung dci Zugstiirko erfolgt bei kUnstlichein 
Zug und niohrcrcn Kesselii an cinom Ventilator oft durch 
Schiober, um in allen Kcs3oln gleiche Zugyorliiiltnissc zu 
schaffen. Bei den direkt wirkenden Saugapparaten 
cmpfichlt sich dio Veriinderung der Drehzalil des Vonti- 
lators, bei den indirekt wirkendon Saugzuganlagcn kann 
eine wirtschaftliche Rcgelung der Zugstarke dadureh her- 
yorgobracht worden, daB entweder dio Luftpressung im 
Ventilator, dio Luftmongo oder aber bcido yoriindert 
werden. Dic Luftmcngenandcrung kann erfolgen m it 
Hilfe einer Drossclklappo ohno besonderen Energic- 
yerlust oder durch Yeranderung des Austrittsquorschnittcs 
m ittels eines doppelkogeligen Vordriingungsk6rpers. Luft- 
prassung und -niengo gleichzeitig liiBt sich durch dio Dreh- 
zahl des Ventilators wirtschaftlieh Ycrandcrn. Bei auBor- 
gowohnlichcn Bclastungssteigerungen und ais Reservo 
w ird m anehmal auch ein Dampfgeblaso m it yerwendet, 
um auch bei Stillstand des Ventilators noch Uber oinc 
genUgend groBo Zugstiirko zu yerfUgen.

In  der anschlieBenden Besprcchung zcigto es sich, 
daB Uber die wirtschaftliche Bedeutung des kUnstliehen 
Zuges doch noch keino Einigkcit herrscht, da  insbesondero 
die Kostcn fur die Antriebsarbcit des Vcntilators in 
inanchen ausgcfUhrten Fiillen ziemlich hocli wurden. 
Mehrero Rcdner sprachcn dafUr, daB dic Zuftthrung dor 
Verbrennungsluft zu  d em  R o s to  durch einen Vcntilator 
deshalb yorteilhaft erschcint, weil dadureh ein kleiner 
Ucberdruck im Feuerraum , etwa 1 mm Wasscrsiiule, 
erzeugt werden kann, der das Nachsaugon yon kalter L uft 
in dio KcsselzUge wirksam verhindcrt.

B c r n c r ,  Magdeburg, ha tte  Untersuchungen 
angestcllt Ubor die

Verbreitung der einzelnen Systeme der 
Dampfuberhitzung.

Von 25 deutsehen und 3 russischen Yerbandsyer- 
cincn wurden Mittoilungen Uber rd. 6000 Ueberhitzer- 
anlagcn gemacht, ungefahr 25 bis 30 %  aller derzeitigen 
deutsehen Anlagen.

Aus dieson Jlitteilungen ist ersichtlich, daB von 
samtlicheii Kcssoln ungefahr 11 %  uiit Uobcrhitzem 
ausgerUstet sind, yon den in den letzten droi Jahren  auf- 
gestelltcn Kessoln bereits rd. 42 % . oin Beweis dafiir, 
daB dio Dampfuberhitzung sich immer mohr B ahn bricht.

Dor Kessolhoizflacho nach sind altgomcin rd. 25 % , in 
den letzten drei Jahren  aber 63 %  der gesam ten auf- 
gostollton Kesselboizfliieho m it Ueberhitzcrn yorschcn. 
D araus ergibt sich, daB hauptsachlieh dio groBoron und 
m ittlcrcn Anlagen sich den Vortoil der Dam pfuberhitzung 
sichern, wahrend dio yielen iiltcren und kloinoren Anlagen 
m eist noch ohne Uoberhitzung arbeiten. Nach dor B auart 
geordnot, sind in orster Reilio dio W asscrrohrkesscl mit 
Dampfubcrhitzern yersehen, und zwar 44 %  aller und 
71 %  dor in den letzten droi Jah ren  zur Aufstcllung go- 
langten Wasserrohrkcsscl. Boi den Flammrohrkessehi 
stellen sich die Vorhiiltnisso auf 14 bzw. 46 % , bei den 
Rauchrohr- und Lokomobilkcssoln auf 5 bzw. 30 % . Dio 
Grttnde, warum boi Wasscrrohrkosselii dio Uoborhitzor 
melir yorwendet werden, sind mannigfachcr A rt; dorH aupt- 
grund dilrfto darin  liegen, daB diese B auart sieli insbeson- 
dere fUr GroBbetriebo oignot, dio an sich yondem  Vorteil 
der Dam pfuberhitzung ausgicbigon Gebrauch machen.

Das Vcrhaltnis zwischen KessclgroBc und GroBo 
dos Ueborhitzers schwankt sehr s ta rk ; im D urchschnitt 
is t dic Uebcrhitzerhcizfliicho rd. cin D rittc l der Kessel- 
lieizflache. Die GroBe dos Ueberhitzors liiingt in erster 
Irinie von dor Lago desselben in den KesselzUgen ab, 
so habon z. B. dio Lokomobilkesscl die groBtcn Ucber- 
hitzor, da  sio fast durchgehcnds am Endo der FcuorzUge 
eingebaut sind; die klcuisten Ueberhitzer finden sich bei 
don Doppelfkessoln, m ittlero boi don Flammrohr- und 
Wasscrrohrkessoln.

D irekt gefeuerte Uoberhitzoratilagen sind seltcn, da 
iliro geringoro W irtschaftlichkcit bereits seit liingoror Zoit 
erkannt ist. Namentlieh in groBoron Anlagon dor Borg- 
und HUttenworke sind sio noch ais Zentraldampfilbcr- 
hitzer in Vcrwcndung, um bei ausgcdehntem  Rohrnctz 
die Masehinen m it trockenem  oder schwach Uberhitztom 
Dampf zu yersehen.

Das Hauptanwcndungsgobiet fiir Ubcrhitztcn Dampf 
(78 % ) liegt im Masehinen betrieb, wahrend fUr Koch- 
und Hcizzwecko Ubcrhitztcr Dampf sehr wonig yerwendet 
wird. Dio gcbrauchlichcn Dam pftem peraturcn liogen 
zwischen 300 und 3500 C, dio Spannungen zwischen 
10 und 11 a t. Dio Ueborhitzcr bestehen houto zum groBten 
Teil aus schmiedbarem Eisen, wahrend dio guBeiscrnon 
Uoborhitzor nach Schiitzung rd. 8 bis 10 %  der gesamten 
Zahl stollen. Meistcns worden glatto Rolirc yerwendet, und 
zwar zu rd. 86 %  in wagercchtcr Anordnung, wahrend be
sonders in Braunkohlcngebioton dio scnkrcchto Anord
nung bovorzugt wird, was yielleicht m it Flugstaub- 
ansiitzeri in Zusammenhang zu bringen ist.

Dio Sammolrohro der Ueberhitzer liegen jc naoh der 
Kesselbauart und nach bosonderen Verhaltnissen teils 
auBerhalb, teils innerhalb des Mauerwerkcs. Die Ent- 
wasserung der Rolire liiBt sich bei den meisten Ucber- 
liitzern durchfUliren; rd. 28 %  der Ueberhitzer lasson sich 
nur unter Anwendung yon Dam pf entwassorn, doch haben 
sich diesbezUglich bei ricktiger Bedienung keino Uebel- 
stande gezeigt.

Uober 7 0 %  der Ueborhitzcr lasson sich ausschalten; 
frUlicr erfolgto dios fast st-ets m it Hilfo von drehbareu 
Klapjjen, die sich oft yerzogen, weshalb man heute mohr 
yortilcalo Schiober zu dio3em Zweck yerwendet. Dic 
Yeranderung der D am pftem peratur kann auch durch 
Mischcn de3 HeiBdampfes m it Sattdam pf orfolgon, oder 
durch das toilweiso Hindurchleiten des HeiBdampfes 
durch eino Rohraehlango im W asserraum des Kessels. 
Boide Arton der Tompcraturregclung bositzen aber Nach- 
teilc bczUglich der Ucberhitzcrbcanspruchung. Zum 
SchluB bespricht Dr. Berner noch die Dampfuberhitzung 
im Lokomotiybotriebo, dio dort crsichtlicho Fortschritte 
macht. Bei den preuBisch-hcssischen Staatsbahnon z. B. 
sind zurzeit rd. 15,5 %  aller Lokomotiyen m it Ueber- 
liitzern (35 bis 46 cjm Hcizfliiche) ausgerUstet, eino Zahl, 
die noch rasch steigt, da  augcnblicklich 80 %  aller neuen 
Lokomotiyen Ueberhitzer crhalten. Die Schiffskcssel 
sind noch seltcn mit Uoborhitzern ausgestattct, am scl- 
tensten bei den Kriegsseliiffen.
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Patentbericht.
D e u ts c h e  P a te n ta n m e ld u n g en .*

27. Jan u ar 1913.
Kl. 7 a, J  14 590. K antvorrichtung fiir W alzgut. 

Jilnkerather Gewerkscliaft, JUnkerath, Rheinland.
Kl. 7 b, B 68 504. Vorrichtung zum E rhitzen des 

Drahtes m ittels Hindurehfilhrens duroh ein von Flamm en 
bestrichenes, von nichtoxydierendem  Gas erfulltcs Rolir 
beim Ziehen. Bergmann-Elektricitiits-W erke A.- G., Berlin.

Kl. 21 h, R  33 400. Drehstromwiderstandsofen. 
Rochlingsche Eisen- und Stahlwerke G. m. b. H. und 
3)ipl.<3lig. Wilhelm Rodenhauser, Volklingcn a. Saar.

Kl. 27 d, K  52 990. Regulierbares Kreisclgebliise m it 
HilfsflUssigkeit. Johannes Kolbe, Ham m  i. W estf., 
Uhlandstr. 17.

Kl. 40a, Sch 42 191. Vorrichtung zum Trennen von 
Rot- und WeiBmetall durch Aussohmelzen des leichter 
schmelzbaren WeiBmetalls aus dem Gomisch. Schaefer 
<fc Sehael, Breslau.

Kl. 49i, K  49 970. Ver£aliren zum Umgieflen von 
Ziehsteinen m it Metali von hoher Schm elztemperatur, 
z. B. m it Eisen, Nickellegierungen u. dgl., un ter Fest- 
halten des Steines zwischen in seiner Achsrichtung liegen- 
den metallischen H altern und Halterróhrchen. Richard 
Krause, Berlin, Steglitzcrstr. 82.

30. Jan u a r 1913.
Kl. 19a, Sch. 41580. SchienenstoBverbindung. 

Johann Sehulcr, Dusseldorf, K arl-A ntonstr. 1.
Kl. 24f, W  39 844. Regelungsvorrichtung fiir Schriig- 

oder Treppenrostfeuerungen m it liings beweglichen hohlen 
Roststiiben. Philipp Werger, Berlin, KurfUrstendamm 180.

Kl. 35b, B 64 474. Bockkran (VerladobrUclte) zum 
Yerladen von Kohle, Erz u. dgl. The Brown Hoisting 
Machinery Company, Cleveland, Ohio, V. St. A.

Kl. 35 b, G 37 478. Schleifringvorrichtung fUr elek
trische Drehkrane. Gauhe, Gockel & Cie., G. m. b. H ., 
Oberlahnstcin, Rhein.

Kl. 81 e, H  56 966. Saugluftforderanlage fUr SchUtt- 
gut, insbesondere lieiBo Asche, Schlacke u. dgl. F ritz  
Hartmann, D arm stadt, G uttcnbergstr. 37.

D eu tsch e  G e b r a u c h sm u ste r e in tr a g u n g e n .
27. Jan u a r 1913.

Kl. 7a, Nr. 538 173. Rohrwalzcnantrieb. A. Yiebalin, 
Gummersbach, Rhld.

Kl. 7c, Nr. 538 719. Vorrichtung zum Zusammen- 
zwingcn und Ausrichten der Radsterno fUr eiserne Rad- 
naben. Jakob Herrm ann, Schomdorf, W ttrttcmberg.

Kl. 10a, Nr. 537 159. KoksofentUr m it innerer 
Formsteinwand. Spezialgeschiift fiir Beton- & Monierbau 
Sehltttcr, Dortm und.

KL 18c, Nr. 538 436. Einsetzmaschine fiir Błock- 
warin- und andero Oefen. M aschinenbau-Akt.-Ges. 
Tigler, Duisburg-Meiderich.

Kl. 18c, Nr. 538 557. KUhlróhrbefcstigung in StUtz- 
schienen fiir GlUhherdsohlen nach P a ten t 145 943. Eranz 
Dahl, Ham born-Bruckhausen a. R h., Kaiser Wilhelm- 
straBe 112.

Kl. 19a, Nr. 537 947. Schienenschuh. Theodor 
Pierenkamper, Bredoney b. Essen, Ruhr.

Kl. 19a, Nr. 538 238. U iiterlagsplatte zur Schienen- 
befestigung auf Holzwellen. Jam es 51. Conway, Bessemer, 
Alabama.

Kl. 19a, Nr, 538 329. U nterlagsplatte zur Befestigung 
Yon Eisenbahnschienen auf Querschwellen. Alford 

W illoughby, Olney, Texas, V. St. A.

* Die Anmeldungcn liegen von dem angegebenen Tage 
an w;ihxend zweier 5Ionato fUr jcderm ann zur Einsicht und 
Łinsprucherhebung im Paten tam tc  zu B e r l in  aus.

Kl. 19a, Nr. 538 734. Schiencnnagcl. Percy Frcderick 
Buttcrfield, Toronto, Ontario, K anada.

Kl. 21 h, Nr. 537 946. Sekundiirkreis bei elektrischen 
ScliweiBmaschinen. Gesellschaft fUr elektrotechnischc 
Industrio  m. b. H ., Bsrlin.

Kl. 21 li, Nr. 538 347. A ntriebsvorrichtung fUr die 
Elektrodenrollcn von elektrischen SchweiBmaschinen. 
Gesellschaft fUr elektro techn ische Industrie  m. b. H ., 
Berlin.

Kl. 31 a, Nr. 538 201. Kupolofen m it Oel- oder Gas- 
fcuerung. W ilhelm BueB, Hannover, S tader Chaussee 41.

Kl. 31 a, Nr. 538 035. Tiegelsehmelzofen. Molier & 
Schorr, Vclbcrt.

Kl. 31 c, Nr. 538 163. Kcrnformtisch. Fr. Riese, 
Ham burg, Rellingerstr. 71.

Kl. 31c, Nr. 538 295. 5Iodellschriftzeichen, aus 
Stahl- oder Eisenblech erhaben gestanzt, welchcs m it 
einem rostscliUtzenden 5Ietall- oder LackUberzug versehen 
ist. Rieck & Melzian Wcrkzeug & Maschinenfabrik, 
Ham burg.

Kl. 31c, Nr. 538 628. KernstUtze fUr 5IetallguB. 
Rudolf Wegener, Ham burg, M arienthalerstr. 25.

Kl. 42 1, Nr. 537 972. A pparat zur volumetrischen 
Bestimmung des Kohlenstoffs in Eisen, Stahl, FluBeiscn 
und Ferrolcgierungen. Jean  W irtz, Dusseldorf, Eisen- 
straBe 65.

Kl. 42 1, Nr. 538 498. Reagenz.glasgestell. Vercinigte 
Lausitzer Glaswerke A.-G., Berlin.

Kl. 80 a, Nr. 537 923. F ahrbarer Trog zum Loschen 
und Granulieren von Schlackenkuchen m it anm ontierter 
A ntriebsvorrichtung fu r dio Zugstange. Maschinenbau- 
A nsta lt H um boldt, Coln-Kalk.

Kl. 80 a, Nr. 537 924. Aus einem fahrbaren m it 
W asser gefUllten Troge und in diesen eingohangten Be- 
hiilter bestehende Vorrichtung zum Loschen und Gra
nulieren von Schlackenkuchen. 5Iaschinenbau-AnstaIt 
H um boldt, Coln-Kalk.

D e u ts c h e  R eich sp aten te .
Kl. 13 g, Nr. 242 948, vom 18. April 1911. W ill ia m  

A r t h u r  B o n e , J a m e s  W ill ia m  W ilso n  in L o cd s  
und C y r i l  D o u g la s  5 Ic C o u r t in L o n d o n . Dampf- 
crzeugcr.

Die Heizrolire des Dampferzeugers und gegebenenfalls 
auch die des m it ihm verbundencn Speisewasservor- 
wiirmers sind m it kornigcm, feuerfestem M ateriał gefttllt. 
Ais Hcizm ittel soli dio Abhitze von Hochofen, Koksofen
u. dgl. bcnutzt werden. Das Icornigo FUllmaterial soli eine 
gesteigorto W urmeUbortragung auf die W andungen der 
Heizroliro bcwirken, auBerdem aber eine wirbelndo und 
zugdampfende W irkung auf dio dio Heizrohro durch- 
ziehenden heiBen Gase ausuben.

Kl. 18 c. Nr. 250 207, vom 11. November 1911. 
S o e ie tJ i A n o n im a  I t a l i a n a  G io. A n s a ld o  A rm 
s t r o n g  & 0. in  G e n u a , I t a l i e n .  Ofen m it stchenden 

H u f f d n  zum  Zemenlieren von 
Eisen- und Staldgegcnstanden 
mittels eines koJilc.nd wirken- 
d fn  Gases in  Gegenv;art eines 
kórnigen, festen Kohlungs- 
mittcls.

Die beiden E nden der 
Zementiermuffeln a  ragen aus 
dem Ofen b heraus, um ein 
bequemes Einbringen des 

E insatzes und Ablasscn des festen Kohlungsm ittels zu 
ermoglichen. Zem enticrt w ird in bekannter Weise m ittels 
eines kohlend wirkenden Gases in Gegenwart eines lcornigen 
Kohlungsmittels.
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KI. 18a, Nr. 250 523, vom 8. Ju n i 1911. G eo rg  
T ttm m le r  in  S c h w ie n to c h lo w i tz ,  O.-S., u n d  C a rl 
B a y o r  in  F r io d e n s h i i t t o ,  O.-S. Yerfahren und Vor- 
richtung zum Jlegichten von Ilochófen u. dgl. m ittds eines 
von seinem Boden abhebbaren FćrdergefdPes, das in ein auf der 
Gicht befindliches, gasdicht gegen den Ofen und gegen die 
Atmosphare abschliepbares Gehduse eingesenkt werden kann.

Das BegichtungsgefaB d 
m it senkbarom Boden o wird 
in  bekannter Wciso in den 
auf dom Ofen aufsitzonden 
Fiilltrichter a  m it an den 
K etten  o aufgchangtor Ab- 
schluBglocko b eingesenkt 
und sodann m itsam t dor 
Glocko b in den Ofen bis 
auf dio Bcschiókung horab- 
golassen. Es wird dann duroh 
Anheben soines Mantcls und 
darauf folgondes Anheben 

soines Bodons und der AbschluBglooko in don Ofen ont- 
lcert. Das Gichtgut legt sich so ohno jeden sonadliohen 
S turz auf dio im Ofen bereits befindlicho Beschickung 
auf. Um den Kiibel d in jeder boliebigen Hoho in den 
Ofen ontleercn zu konnon, ohno ilin hicrbci auf die unregel- 
miiBigo Oborfliicho der Beschickung aufzusetzcn, werden 
dio K e tten  o Ober K ettenrollcn f gcfiihrt, dio durch Bromsen 
oinzoln odor gemeinsam an jeder Stello fcstgohalten 
werden konnen.

KI. lOa, Nr. 250 879, vom 8. Noyember 1911. H e in 
r ic h  K o p p e r s  in  E s s e n , R u h r .  Zweistufiges Ablósch- 
verfahren fiir Koks und Vorrichlung zur Ausiibung des 
Vc.rfah.rtns.

Dor gliihcndo Koks wird zwecks schncllcr Ab-

Kl. 18 b, Nr. 250 997, vom 5. Oktober 1911. M ax 
D a c lo n  in D u s s e ld o r f .  Verfahren des Zusetzens von 
Ferromangan oder anderen Zuschlagen zu fliissigem Stahl 
oder Flupeisen.

Um cin besseres und vollstiindigcres Mischon des dem 
fliissigcn Stahlo zuzusotzenden Ecrromangans oder anderer 
Zuschliigo zu erreichen, werden dieso Stoffo auf gceigneto 
StttckgroBo gobracht und sodann m it GuBeiscn oder 
EluBcisen umgcgossen. Infolgedesson werden spozifisch 
schwero Stilcko erhalten, dio tiefer ais Ferrom angan usw. 
in  das Stahlbad eintauchen und demgomaB und infolgo 
ihrer groBercn Oberfliicho besser und yollstiindigor von 
diesem aufgelost Werden. Durch EinschluB gccignotcr 
W armcerzeugcr, z. B. Therm it, in diese K orper kann einer 
allzu groBen Abkfihlung des Stahlbadcs yorgebougt werdon.

KI. 24T, Nr. 251 118, yom 9. Mai 1911. F r i t z  to n  
D o o r n k a a t - K o o lm a n  in  B o r l in .  Ttoststab aus auf 
eine oder mehrere Tragslangen gereililen Platten.

j

loschung in cin W asscrbad gestiirzt und dann nach Ab- 
laufenlassen dessclbon durch Bericselung yollstandig ab- 
gclosclit. Dio Vorrichtung besitzt einen Loschbehalter a 
m it Bodenyontil b und einem darunter angebrachten 
W asseryorratsraum  c. Aus letzterem fuhrt cin Rohr d 
zu einer Pumpo e, yon dort cin Steigrohr f zu Brauso- 
rohren g.

KI. 7a , Nr. 251 213, vom 20. September 1910. J . M. 
W c to k o  in  D u is b u rg . Walzwerk m it zwei hintereinander 
liegenden Walzengruppen.

Dio hintereinander angeordnoten ^'alzcngruppcn
— bei dem dargcstollten Beispiclo Triowalzwerke — geben 

entgegengesetzto Drehrich- 
tung. Der Einsticli crfolgt 
bei dcm joweihg yorderen 

,, ,, | Walzgeriist stets unten bei a.
Das W alzgut wird m ittels 

T / \  Fflhrungen bzw. Wendefuh-
^ '  ' rungen b dem oboren Stich o

des joweilig hinteren GerOstes 
zwanglaufig zugefOhrt. H ierdurch wird errcicht, daB der 
E instich ste ts im unteren W alzenpaar erfolgt. Da das 
W alzgut stets oben austritt, so kann cs ohno Hebetisch 
durch oigene Schwerkraft dem niichstcn Kaliber im u n 
teren W alzenpaar zugefilhrt werden.

Die in bekannter Wciso auf T ragstangen a gcreihten 
P la tten  b, dio don Rost bildon, sind am FoucrbrUckencndo 
so weit erhoht, daB sio dio Foucrbriicko bilden.

P aten te  d er  V er .  Staaten v o n  A m erika .'
Nr. 1025 078. W ilh e lm  V a ss c n  in  A a c h c n -  

F o r s t ,  D c u ts c h la n d .  Walzwerk.
Das Walzwerk d ient zum Walzen yon Siiulen und 

Tragcrn von |—]- und J  -formigem Profil. Das Auswalzen 
dcrselben aus Bloeken yon reohteckigem (Juerschnitt 
erfolgt in m ehreren Walzwerkcn, deren jedes zwei wago- 
rcchto und zwei senkrechto Walzen besitzt, dio siimtUch 
yon einer Stello aus gemeinsam cingcstellt werden konnen. 
D er Błock wird so zwisehen dio Walzen a und b des

ersten W alzwcrks 
j t  eingefiihrt, daB dio

wagercchten W al
zen a  auf seine bei

den Brcitseitcn 
und die senkrech- 
ten  W alzen b auf 

seine beiden 
Schmalsciten all- 
m ahlich in wieder- 
holten Stichen zur 
Einwirkung kom
men. Die Walzen 
dieses Walzwerkes 
sind so gestaltet, 
daB die entstehen- 
den Flanschen des 

W alzgutes 
zwisehen sich einen 
Winkel von60 bis 

90 0 bilden.
In  einem zweiten

Walzwerk, das iihnlich wic das crstckonstru iertist, werden 
die Flanschen weiter ausgewalzt und der yon ihnen einge- 
schlossene Winkel auf 120 bis 135 0 yergrSBert. In  einem 
d ritten  Walzwerk, das yoroder h intcrdcm  z w e iten  W alzwerk 
angeordnet sein kann, werden die K anten  der Flanschen 
geradegewalzt und zwar m ittels zweier wagerechter Walzen, 
dio aus jo einer m ittleren Walze c und zwei unterschnittenen 
Scitenwalzen d  bestehen. Der Winkel, den jedo Seiten- 
walzo m it den Flanschen des W alzstiickes auf dessen 
AuBcnseito bildet, ist, um  Verkrummungen der Flanschen 
yorzubcugen, kleiner ais 90 °. SchlieBlich werden dio 
Flanschen in einem yierten W alzwerk m it zwei wagerechten 
Walzen e und zwei senkrechten Walzen f a u sg o r iis te t.
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Statistisches.
Die Entwicklung des W eltschiffbaues im  Jahre 1912.*

Nach den Angaben von L lo y d a  R e g is te r  o f 
B r i t i s h  & F o r e ig n  S li ip p in g * *  stellten sich dio

In  der Zusammenstellung sind allo im Jahro  1912 
von Stapel gelassenen Sehiffo in B etracht gezogen, ohne 
Rucksiclit darauf, ob sie im Laufo des Jahres fertig- 
gestellt wurden oder noch im  Bau begriffen sind. Nach 
der Leistung nahm en dio S taaten  folgendo Rcihenfolge 
ein: GroBbritannien, Deutsohland, Vereinigte Staaten, 
Frankreich, Holland, Japan , Norwegen, Oesterreich- 
Ungarn, Britisehe Kolonien, D anem ark und Italien. Von 
den insgesamt in der ganzen Welfc wahrend des Jahres
1912 vom Stapel gelaufenen Sehiffen erwarben englischo 
Reeder 45,8 %  des Tonnengehaltes, wahrend CO %  in 
GroBbritannien und Irland  zu W asser gelassen wurden.

Der Gesamt-Handelsschiffbau D e u t s c h la n d s  zeigt 
gcgenilber dem Vorjahre eino Zunahme von rd. 120 000 t  
oder 46,8 % ; er iibertraf die bisherigo Hoehstziffer des 
Jahres 1906 noch um rd. 57 000 t. U. a. wurdo der „ Im 
perator1̂  von rd. 52 000 t, bisher das groBte Schiff, fUr 
dic Hamburg-Amerikalinie zu W asser gelassen. In  der 
Gesamtsummo sind fiinf m it inneren Verbrennungs- 
masehinen verseheno Schiffe von insgesamt 18 258 t  und 
zehn andere m it ahnlichen Maschinen ausgeriisteto Fahr- 
zeugo m it einem D urchschnittsraum gehalt von etwa 271 t 
einbegriffen. Die groBe Zahl der in den oberen FluB- 
gebieten ftir dio Binnenschiffahrt abgclaufenen Fahr- 
zeuge ist n icht m it in B etracht gezogen. Der R aum gehalt 
der Schiffsneubauten der V e r e in ig te n  S t a a t e n  war 
rd. 112 600 t  oder 65,7 %  hoher ais im Vorjahre. Dieser 
Zuwachs ist hauptsachlich der groBercn Tatigkeit auf den 
Werften der Ktiste zuzuschreiben. Der R aum gehalt der 
auf den groBen Binnenseen vom Stapel gelaufenen Sehiffo 
beliiuft sich auf nahezu 90 000 t. Dio Zahlen fiir F r a n k 
re ic h  zeigen gegenuber dem Vorjahre einen Riickgang 
von nahezu 15 000 t  oder 11,7 % . Bei H o l la n d  iibertraf 
der Gesam ttonnengehalt denjenigen des Vorjahres um  
rd. 6400 t  oder 6,9 % ; er is t der hochste, den Holland 
bisher zu verzeichnen ha tte . Dio ausschlicBlieh ftir dio 
Binnenfahrt bestim m ten Schiffe sind in diesen Zahlen 
nicht enthalten. Nach den cingegangenen Berichten 
betriigt der Tonnengehalt der 1912 abgelaufenen Dampf- 
fahrzcuge, Kalino und anderen FluBschiffo m ehr ais 
90 000 t. J a p a n s  Sehiffbau weist einen recht bedeutenden 
Zuwachs von rd. 13 400 t  oder 30,2 %  a u f ; jedoch handelt 
es sich meistens um  kleinere Schiffe m it Ausnahmo von 
zwei Dampfem von je ungefahr 6500 t. F tir O e s tc r r e ic h -  
U n g a rn  zeigen die Berichte fur 1912 nu r eine sehr kleine 
Zunahme der Sehiffbau tatigkeit. Die diesjahrige Zahl 
ist jedoch fast ganzlicli aus Sehiffen von 5000 bis 8000 t  
zusammengesetzt. Dio Zahl ftir N o rw e g e n  is t um 
rd. 14 800 t  oder 41,8 %  gestiogen. Dio N eubauten be-

* Vgl. St. u. E. 1912, 25. Jan u a r, S. 171.
** Zusammenfassender Jahresbericht tiber den Schiff- 

bau in GroBbritannien nnd Irland  sowio im  Auslande 
wahrend des Jahres 1912.

+ Vgl. St. u. E. 1912, 11. Ju li, S. 1144/5.

Leistungen des W eltschiffbaues in Brutto-Register-Tonnen 
ohno Kriegsscliiffbau und m it Weglassung der Sehiffo 
un ter hundert Register-Tonnen im abgelaufenen Jahre, 
yerglichen m it den yorgehenden vier Jahren , wio fo lg t:

stehen meistens aus kleineren Sehiffen. Dio Bautiitigkeit 
der b r i t i s e h e n  K o lo n ie n  lm t gegenuber dem Vorjahre 
um m ehr ais 15 000 t  oder 76,9 %  zugenommen. N ur cin 
sehr Meiner Teil des Zuwachses besteht jedoch in Sehiffen 
fur dio Seeschiffahrt. D a n e m a r k  weist eine Steigerung 
um rd. 7400 t  oder 39,6 %  auf. In  der Gesamtzahl fu r 
D anem ark sind zwei m it Dieselmotorcn ausgeriisteto 
Schiffe von 4934 bzw. 3716 t  einbegriffen. Dieser Antrieb 
wurde auch fu r versehiedene andere gegenwiirtig in D ane
m ark im Bau begriffene Handelsschiffe von bedeutender 
GroBe gcwiihlt. Bei I t a l i e n  ergibt sich gegentlber 1911 
ein Zuwachs von rd. 7800 t  oder 44,8 % . Bomerkenswcrt 
ist, daB der Tonnengehalt der gegcnwtirtig im Bau be- 
findlichen Sehiffo m ehr ais 33 000 t  groBer ist ais Ende 1911.

D ioReihcnfolgoderLiindcr, welehcdic wichtigsten A b - 
n c h m e r  d e s  e n g l i s c h e n  Handelssehiffbaues im Be
richtsjahre bildeten, h a t sich gegenuber dem Vorjahro 
wieder erheblich versehoben. Nach der GroBe geordnet
entfallen au f: m is 1911

t  t
dio britisehen  K olon ien . . . 72 970 59 974
Norw egen ................................. 69 006 89 889
D o u t s c h l a n d ............................  43 154 20 527
H o lla n d ..........................................  40 687 26 065
S p a n ien ..........................................  31 320 4 818
O este rre ich -U ngarn ................... 27 962 51 157
B rasilien . . . .......................  23 234 10 798
F r a n k r e i c h ................................. 19 783 16 960
G r ie c h e n la n d ............................  19 352 12 963
Schw eden ................................. 17 302 18 675
A rg o n tin ie n ................................. 13 442 15 682
Itn  ganzen liefen im Jah re  1912 712 Handels- und 

andere Schiffe (Kriegsschiffe ausgenommen) m it 1 738 5146 
ftir das Ausland und dio britisehen Kolonien auf den 
W erften in GroBbritannien und Irland  vom Stapel.

Kohlen- und Koksgewinnung Oesterreichs im  Jahre 1912.
Nach der vom K. K. Ministermm ftir offentlicho 

Arbeiten zusammengestellten Nachweisung* wurden im 
abgelaufenen Jahro, vergliehen m it dem Jahro  1911, 
gefórdert bzw. hergestellt:

an 1912
t

1911»»

‘ i
S te in k o h len ...................................
B ra u n k o h le n ...............................
S teinkohlenbriketts......................

K o k s ................................................
I____ _ _________ ;___;__________

15 591 119 
26 487 005 

155 979 
244 929 

2 325 479

1
14 379 817 
25 265 334: 

138 883' 
210 258 

2 057 911

* Oesterreichisehe Zeitschrift ftir Berg- und Iltittcn- 
wesen 1913, 25. Jan ., S. 52.

** R ichtiggestellt nach der „S ta tis tik  des Bergbaues 
in Oesterreich ftir das Ja h r  1911“ .

Jah r

G esam t

zahl der 

Schiffe

G esam t-
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land
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reich-
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1909
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2901769
2650140
1957853
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1833286

1738514
1803844
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991066
929069

34790
19662
26343

7401
34181

20103
18089
12154

7508
19172

375317
255532
159303
128696
207777

110734
125472

80751
42197
83429

99439
93050
70945
59106
58004

25196
17401
23019
31217
26864

57755
44359
30215
52319
59725

50255
35435
36931
28001
52839

38821
37836
14304
25006
23502

284223
171569
331318
209004
304543

60622
27291
29401
19276
32981

34
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Steinkohlenfórderung und -Absatz der staatlichen Saar- 
gruben im Jahre 1912.*

Steinkohlenfórderung und -Absatz der staatlichen 
Saargruben gestalteten sich im abgelaufencn Jah rc  im 
Yergleich zu den vier yorhergehenden Jah ren  wie folgt:

A bsatz

J a h r Forderung
In sgesam t

davou Zuluhr zu 
dsn Kokercien 

des Bezirks
t t. t

1912 . . 12 470 392 11 207 350 2 997 025
1911 . . 11 409 311 10 107 88G 2 788 4GG
1910 . . 10 833 427 9 400 010 2 712 860
1909 . . 11085 247 9 040 060 2 692 130
1908 . . 11 078 881 9 594 203 2 407 251

Danach h a t also die Forderung gegeniiber dcm Jahro  1911 
um 1 001 081 t  oder 8,7 %  und der Gesam tabsatz um 
1 099 464 t  oder 10,9 %  zugenommen.

Die preuBissh-hessischen Staatseisenbahnen im Reehnungs- 
jahre 1911.**

Die Liinge der dem offentliehen Verkehr dienenden 
Tollspurigcn Staatseisenbahnen belief sich Ende Marz
1912 auf 38 073,68 km. Davon waren 22 088,99 km 
H auptbahnen und 15 984,69 km  Nebenbahnen, und zwar 
21 414,59 km eingleisig, 16 383,14 km zweigleisig, 65,64 km 
dreigleisig, 210,31 km vier- und m ehrgleisig.t Von den 
insgesamt 38 073,68 km waren 36 783,68 km prouiJisches.ff 
1249,37 km hcssisehes und  40,63 km  badisches Eigentum. 
Die Liinge der Schm alspurbahnen betrug Endo Marz 1912 
240,12 km, von denen 235,12 km  eingleisig und 5 km 
zweigleisig waren. Das Anlagekapital der Vollspurbahnen 
betrug an dem genannten Zcitpunkte 11473 457 051 Jl 
oder 301 349 Jl auf 1 km  Bahnliinge, davon filr den 
preuBisehen Besitz 11 104 374 752 J l oder 301883 J l fiir
1 km. Das Anlagekapital der Schm alspurbahnen be- 
zifferte sich auf 17 672 375 J l  oder 73598 J l  auf 1 km. 
Fiir fremdo Rcchnung wurden vom S taate  72,57 km 
volIspurige Nebenbahnen und 164,02 km vollspurigo 
ncbenbahnahnlichę Kleinbahnen betrieben.

* Gltlckauf 1910, 22. Jan ., S. 105; 1911, 21. Jan ., 
S. 129; 1913, 18. Jan ., S. 102.

** Nr. 940 der Drucksachcn des Hauses der Ab- 
geordneten, 21. Legislaturperiodc, V. Session, 1912/13. 

t  D arunter 5,06 km  fiinfgleisig.
t t  AuBerhalb derBetricbsgem einschaft b esitz tI>reuBen 

noch dic von der GroBherzoglichen Eisenbahndirektion 
in Oldenburg verw altete W ilhelmshaven-01dcnburger 
Eisehbahn (52,38 km).

Befordert wurden im ganzen 1 158 645 221 P er
sonen, d. s. 74 762 942 oder 6,90 %  m ehr ais im Vorjahre. 
Die durchschnittliche Einnahm e betrug filr 1 Person/km  
2,30 (i. V. 2,31) Pf., die Gesamteinnahmo einsclilieBlieh 
M ilitarbefordcrung 622 195 906 J l.

Die Einnahm e aus der G(1 terbeforderung des offent- 
lichen Verkehrs betrug 1 459 382 143 J l,  das sind 
120 765 241 Jl oder 9 ,0 2 %  m ehr a 's im Vorjahre. Dic 
Gesamteinnahme fur 1 G iltertonnen/km  behef sich auf
3,49 (i. V. 3,58) Pf.

Der B estand an Guterwagen der Voll- und Schmal
spurbahnen stieg von 415 797 bzw. 4931 Ende 1910 auf 
437 713 bzw. 5010 Endo 1911.

Den AbschluB fur 1911 haben w ir bereits friiher 
Teroffcntlicht.* Ergiinzend sci noch m itgetcilt, daB der 
BetriebstibcrschuB 7,20 (6,48) %  des im Jahresdurch- 
schn itt verwendeten Anlagekapitals und 34,77 (32,73) %  
der Gesamteinnahmo ausm achto und auf 1 km durch- 
schnittlicher Betriebslange sich auf 21369 (18 908) Jl 
stellte. Die Bctriebskostenziffcr h a t sich dcmentsprechend 
von 67,27 %  im Jah rc  1910 auf 65,23 %  im Berichts- 
jahre  ermiifiigt.

Von jeder Giitcrwagenachso wurden auf den Voll- 
spurbalmen 18 020 (17 167) km  und auf den Schm al
spurbahnen 3398 (3470) km im Jalircsdurchsehnitt
durchlaufen. Die durchschnittliche N utzlast auf jede 
auf den eigenen Betriebsstrecken bewegte beladcno 
Giiterwagenachse betrag t 4,40 (4,36) t, d. s. 62,41 (62,55) %  
des durchschnittlichen Ladegewichtes von 7,05 (6,97) t.

Betriebslange der Bahnstrecke des Vereins Deutscher Eisen- 
bahnverwaltungen.

Wio wir der „Zeitung des Vereins Deutscher Eisen- 
bahnverw altungen“ ** entnehm en, h a tte  das Netz der von 
den Vereinsmitgliedern betriebenen Bahnen am  1. Jan u ar 
d. J . eine Gcsamta.usdehnung von 110 580,17 km  gegen 
109 139,53 km am 1. Jan u ar 1912. Hicrvon entfallen 
59 328,48 (i. V. 58 636,67) km auf deutsehe Verwaltungen, 
42 500,23 (41 987,34) km auf ósterreichiseh-ungarische und 
bosnisch-herzegowinische, 3311,94 (3262,91) km  auf
niederlandisehe und 3816,50 (3S16,50) km auf andere 
Verwaltungen. AuBerdem nahm en noch 25 (21) Ver- 
waltungen m it einer Gesamtbetriebsliinge von 1623,02 
(1436,11) km  an den Vcreinsemrichtungcn teil. Gegen
iiber dem Standc voin 1. Jan u a r 1912 ergibt sich also ein 
Zuwachs von 1440,64 km ; an diesen sind dic deutschen 
Bahnen m it 691,81 km oder 48,02 % , die osterreiehisehen 
m it 66,80 km oder 4,64 % , die ungarischen m it 446,09 km 
oder 30,97 % , die nicderlandisohen m it 43,03 km  oder 
3,40 %  und die angeschlossenen Bahnen m it 186,91 km 
oder 12,97 %  beteiligt.

* Vgl. St. u. E. 1912, 26. Dez., S. 2194.
** 1913, 29. Ja n ., S. 147. — Vgl. St. u. E. 1911, 

19. Jan ., S. 115.

Wirtschaftliche Rundschau.
Rheiniseh-Westfalisehes Kohlen-Syndikat zu Essen Hochofenwerke sind bis zum 1. Ju li 1913 vollstandig

a - d. Ruhr. —  Die Zahlentafel auf Seite 222 des vorig n besetzt. Dic Lebhaftigkeit in den Abrufen h a t weiter
Heftcs enthiilt unrichtige Angaben uber den G e s a m t-  angehalten. In  den Preisen ist keine Aenderung ein-
a b s a tz  des Syndikatcs wahrend des abgelaufenen Jahres. getreten.
Dieser belief sich auf 94 576 783 t  gegen 87 019 662 t  im E n g la n d .  Aus Middlesbrough wird uns un ter dem
Jahre 1911. Die einzelnen M onate des Jahres 1912 waren ] (]_ ^  wic folgt berichte t: Anfangs der Woche war hier 
hieran wic folgt beteiligt: Jo r Umsatz besonders stark , wurde dann aber tro tz  an-

1913 t  1912 * haltend groBer Naehfrage etwas geringer, weil K aufer wie
•Tanuar................. 7 8S0 306 Ju li . . . . . . 8 372 794 Abgeber die Kliirung der politischen Lage abwarten.
ieb ru a r . . . .  8049929  August . . . .  8589 166 D ie  H i i t t e n  wollen tlberhaupt n icht auf spater verkaufen,
-’h i r z ................. o 4 74  50S Septem ber . . . 8 081 GOI f (lr sofort haben sie niehts iibrig. F iir Februar sind die
A p r i l .................  7 643 3G1 Oktober . . . .  8 150 G2S j^reiso ab W erk fur G. M. B. Nr. 1 sh 68/9 d, fu r Nr. 3
-'Iai. ...................... 7 973 910 N o y e m b er. . . 7  456 695 Bh 66/3 d, fiir H iim atit M /N sh 83/—, alles f. d. ton, netto

......................7 G15 864 Dezember . . . S 288 021 Kassc. Hiesige W arrants Nr. 3 notieren sh 65/8 d  Kaufer,
Vom Rohsisenmarkte. — D e u ts c h la n d .  Die Lage sh 65/10 d  Abgcbcr fu r Kasse. In  den W arrantlagern be-

des Raheissnmarktes is t unvcriindert sehr fest. Die finden sich 236 361 tons, darun ter 236 179 tons Nr. 3;
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dio Abnahmo im .Januar beziffert sich auf 5484 tons. Dio Roh- 
eisenverschiffungcn von den Teeshiifen betrugen im Jan u ar
85 499 tons gegen 92 587 tons im Dezember 1912. Nach 
britischen Hśifen gingen 38 255 (im Dezember 1912 
28 613) tons. Nach fremden Hiifen wurden 47 244 (63 974) 
tons Ycrladen, darun ter nach Deutschland und Holland 
5288 (10 010) tons.

Angebote auf luxemburgische Eisenerzkonzessionen.
— D er luxemburgischo S taa t ha tte  seino noch zu vcr- 
gebenden Eisenerzkonzessionen im Submissionswego aus- 
geschrieben.* D arauf sind folgendo Angebote eingelaufen:
1. Soc. An. d ’O u g re e -M a r ih a y e ,  A b to i lu n g  R o - 
d in g e n :  auf 100 ha im Differdinger Erzbeeken 2400 fr 
f. d. ha  und J a h r  fiir dio Dauer von 50 Jahren, ferner 
auf 33 ha im Petinger Beeken je 1500 fr; 2. E is e n -  u n d  
S ta h lw e r k  Ch. & J . C o l la r t  in Steinfort (Felten & 
Guilleaume): auf 149 ha im Esch-Rilmelinger Beeken 
1470 fr und auf 131 h a  im Differdinger Beeken 1470 fr;
3. G e ls e n k ir c h o n e r  B e r g w e r k s - G e s e l l s c h a f t ,  Ab- 
teilung Aachen: auf 39 ha im Esch-Rumclinger Beeken 
2400 fr; 4. G ru b o  E w e s c h b u r :  auf 8 ha im Kayler 
Beeken 034 fr; 5. D e u ts c h - Ł u s e m b u r g is c h e  B e rg -  
w o rk s- u n d  H iitte n -A .-G ., Diffordingen: auf 265 ha 
im Differdinger Beeken 1G50 fr und 109 ha im Rumelinger 
Beeken 1650 fr, oder auf 576 ha ungeteilt, 1950 fr, 
sowie im Fallo der Zuerteilung noch 100 000 fr einmalig 
fiir dio verbleibenden 106 ha im Dudolinger Beeken; 
G. G o w o rk s c h a f t  D e u ts c h o r  K a i s e r  (Thyssen) auf 
576 ha ungeteilt 1325 fr; die Goworkschaft will ferner, 
falls das Angcbot angenommen wird, wegen der verblciben- 
den 106 ha im  Diidelinger Beeken weiter verhandeln.

Zur Lage der EisengieBereien. —  W ie das „Reichs- 
A rbeitsblatt"** m itteilt, war in den EisencicCereion nach 
Berichtcn aus W estdcutschland, Nord- und M itteldeutseh- 
land, Sachsen, Schlcsion und Suddcutschland dio Bc- 
sehiiftigung im D e z e m b e r  1912 im allgemeinen gut. 
Infolge der anhaltend giinstigen K onjunktur war dio 
Nachfrago bedeutend; m it Bestellungen wurdo in vielen 
Fiillon wegen des bevorstehenden Jahresabschlusses 
zuriickgehalten. Zum Teil h a t gegeniiber dom Vorm onat 
eino Versohlechterung stattgefunden.

W agengestellung im Monat Dezember 1912. —  Im  Be- 
rcieho des D e u ts c h e n  S ta a t s b a h n w a g e n v o r b a n d e s  
war, wie dio nachstehendc Zusammenstcllung zeigt, im 
Monat D o z e m b e r  1912 dio Gestellung an bedeckten und 
offenen Wagen hoher ala im  gleichen M onat 1911. Be- 
sondors sta rk  ist die Steigerung bei den offenen Wagen.

Oesterreiehise.hes Eisenkartell. —  D er Absatz der 
karteliiortcn Eisonwerko Oesterreichs im Jahro  1912f nn 
naehbenannten Fabrikatcn —  soweit diese einer quoten- 
miiBigcn Verteilung auf dio einzelnen Werko unter- 
liegen — gestalteto sich im  Vergleich zum Jah io  1911 
wie folgt: 1912 1911

t  t
Stab- und Fassonoisen . . . .  516435 414 01G
T r a g c r ............................................ ISO 671 159 545
G ro b b le ch e ................................... 68 345 46 806
S c h ie n e n .......................................  71 590 07 7G0

Siegerlander Eisensteinverein, G. m. b. H., Siegen. — 
Der Vercin erhohto dio Eisensteinpreiso fiir AbsehlOsso 
bis Endo dieses Jahres um  3 .ft fiir 10 t  Rohspat und
5 M fiir 10 t  Rostspat. Der Grundpreis fiir 10 t  betriigt 
demnach jo tz t fiir Bohspat 131 JC und fiir R ostspat 190 M .

Verband deutscher Kaltwalzwerke, Hagen i. W. — 
In  der am 30. Jan u ar abgehaltenen Sitzung wurde be
schlossen, den Verkauf fiir das zweite Vierteljahr 1913 
zu unvcranderten Prciscn aufzunehmen. Dio Marktlago 
wurdo ais sehr gu t bezeichnet. Dio Abschliisso seien sehr 
g u t eingegangen, allerdings ha tten  in den lotzten 8 oder 
14 Tagen dio Ausftihrungsauftrago eine Klcinigkeit nach- 
golassen.

Libauer Eisenwerke (vorm. Bócker & Co.) in Peters
burg. — Dio Gesellschaft hat, wio wir dor „Koln. Z tg.“ 
entnehm en, eino I n tc r e s s e n g c m e in s c h a f t  m it der 
franzosischen Schiffbau-Gesellschaft F o rg e s  & C h a n - 
t ie r a  do la  M e d ite r ra n n e o  abgcschlossen. Dadurch 
kom m t sio in dio Lage, auch Panzer fiir dio russischo 
Marino herzustellen.

Das russische Waggonbau-Syndikat „Prodwagon" in 
St. Petersburg. —  Das Syndikat wurde, wie dio „Koln. 
Z tg.“  erfiihrt, auf fUnf jah re , von 1912 bis 1917, v e r- 
l i in g e r t .

Eisenindustrie in Chile.+f Die E is e n h t i t t e n -  
g e s e l l s c h a f t  in C o rra le rh ie lt ,  wio w ird er„K o ln . Z tg.“ 
entnehmen, jo tz t von dem chilenischen Abgeordnetenhaus 
wie roni Senat dio Anerkennung des Vertrages, we
nach dio chilenischo Regierung eino funfprozentigo Ver- 
zinsungsgowiihr, eino Abschreibungsgewa.hr der Schuld- 
verschreibungen und Botriebsverlusto bis zu ziemlich 
betriichtlicher Hohe ubernimmt.

United States Steel Corporation. —  Wie der „Koln. 
Z tg.“ gekabelt wird, beschloC der AufsichtSrat des Stahi- 
trustos in seiner Endo Jan u ar abgehaltenen Sitzung, in 
der dio Abrechnung iiber das Tierto Viertoljahr 1912 vor- 
gelegt wurdo, auf dio V o rz u g s a k t ie n  wio bisher eino 
Viertcljahrcsdividende von l a/ 4 %  und auf die S ta m m - 
a k t i e n  eine solche von 1 l/ i %  zu yertcilen. Die Rein- 
einnalimen bezifferten sich im yierten Vierteljahro 1912 
auf rd. 35 185 000 $ gegen 30 063 512 $ in den vorhcr- 
gehenden drei Monaten und 23 105 115 S im viertcn Vier- 

tcljahre 1911. Der UoberschuB 
fiir das ganze Ja h r 1912 stellt 
sich auf rd. 108 177 750 S 
gegen 104 305 460 t  im Jahre
1911. Auf die iibrigen Ziffern 
iiber das letzto Vierteljahr 
sowio das ganzo Ja h r 1912 
werden wir noch zurOck- 
kommen.

* Vgl. u. a. St. u. E. 1913,
2. Jan ., Anzeigcnteil, S. 111. 

** 1913, Jan .. S. 10. 
f  Oesterr. - Ungar. Mon- 

tan- und Metallindustrir- 
Zeitung 1913, 26. Jan ., S. 3.

t t  VgL St. u E. 1911,
11. Mai, S .784; 1912,11. Jan .,
S. 83; 29. Aug., S. 1471/2.

W ugenęestellung 1911 1812 1912

A. O ffen e  W a g e n :
Gestellt im g a n z e n ............................... 2 472 500 2 991 13S + 518 G38 +  20,9 %
Gestellt fur den  A rbeitstag im

D u r c h s e h n i t t ................................... 103 021 124 631 + 21 610 +  20 ,9%
Nicht reehtzeitig gestellt ira ganzen 40 023 413 409 + 373 38G
Nicht reehtzeitig gestellt fiir don Ar-

bcitstag im D urchschnitt . . . . 1 6 6 8 17 225 + 15 557 —

B. B o d o e k tc  W a g e n :
Gestellt im g a n z e n ............................... 1 713 523 1 779 990 + GG 4G7 +  3,9 %
Gestellt fiir den A rbeitstag ira

D u r c h s c h n i t t .................................... 71 396 74 166 + 2 770 +  3 ,9 %
Nicht reehtzeitig gestellt im ganzen 7 550 9 890 -L 2 340
Nicht reehtzeitig gestellt fiir den Ar

beitstag ira D urchschnitt . . . .
1 ■ *

315 412 + 97 —
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Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik in 
Dusseldorf. —  Dic Gewinn- und Verlustrechnung fiir das 
am 30. Septem ber v. J .  abgelaufeno Geschaftsjahr zeigt 
einerseits neben 297 434,46 JC Gewinnvortrag aus 1910/11, 
20 404,01 JC Zinsen und 65 160 JC ycrfallcner Diyidende 
4 433 033,04 JC FabrikationsubersclniB, anderseits 
1214 002,14 JC Abschreibungcn auf Anlagewerte und 
Dienstmaterial, 181080 JC Teilschuldyerschreibungs- 
zinsen, 1 776 246,44 JC allgemeine Unkosten, Versicherungs- 
und W ohlfahrtsausgaben, Steuern und Proyisionen und 
8031,85 JC Verlust auf Effekten, so daB sich ein Rein- 
gowinn von 1 636 671,08 JC ergibt. Die Vcrwaltung be- 
autragt, hieryon 66 961,83 JC der Rilcklage, 404 401,82 JC 
<iem R eparatur- und Erneucrungsbestande, 262 990,98 JC 
dem Delkrcdere- und G arantie-K onto, 25 000 JC dcm 
Unterstiitzungs- und Pensionsfonds und 30 000 JC der 
Talonsteuerriicklage zuzufuhren, jo 200 000 JC zu Sonder- 
abschreibungen auf Gebaudo und Masehinen sowie 
123 210 JC zur Verzinsung und 81 026,61 JC zur Einlosung 
von Gewinnanteilschcinen zu yerwenden und 243 079,84 JC 
auf neue Rechnung vorzutragcn. —  Im  Berichtsjahre 
waren sowohl die W erke des Unternehm ens fiir ICriegs- 
als auch fur Fricdensm aterial g u t beschiiftigt. FUr die 
Verkaufsprcisc konnte eino weitere bescheideno Auf- 
besserung durchgesetzt w erden; sie cntsprechen aber nach 
dem Beriehte bei Kriegsm aterial durchaus noch nicht 
dcm m it der Herstellung von Waffen verbundenen Wagnis 
und sind bei Rohren noch wenig befriedigend. Fiir 
Lizenzen wurden im Berichtsjahre von der Gesellschaft 
66 794,57 JC eingenommen. In  sam tlichen Abteilungen 
wurden durchschnittlich 5503 Arbeiter beschiiftigt, die 
an Lohnen S 171 237,51 JC verdienten, d. s. fiir den Mann 
und dio Schicht gerechnet (jugendliche und weibliche 
Arbeiter einbegriffen) 4,96 (i. V. 4,88) JC.

Sociśtć Anonyme des Minerais de Fer de Krivoi- 
Rog. Aus dem Beriehte des Verwaltungsrates iiber das 
am 31. Ju li 1912 abgelaufeno Geschaftsjahr entnehm en 
wir, daB durch BcschluB der auBarordentlichen H aupt- 
versammlungen vom 7. Mai und 25. Ju n i 1912 das Akticn- 
kapital der Gesellschaft von 9 000 000 auf 13 500 000 fr 
erhoht wurde.* Die Beschiiftigung der russischen In d u 
strie blieb wahrend des Berichtsjahrcs zufriedenstellend 
und eine den D urchschnitt ubertreffende E rn te  fUr dic 
meisten Erzeugnisse und in den meisten Proyinzen des 
Reiches trug yiol zur Festigung des Marktes bei. Dic 
Bcwilligung groBer Kredito durch die Dum a fQr den Aus- 
bau der Flotto und der Bisenbahnen liiBt fiir einige Zeit 
eine starkę Beschiiftigung der H iittenw erke und dam it auch 
der Kohlenzeehen yoraussehen. — Dio Eisenerzgrubcn 
der Gesellschaft in Krivoi-Rog forderten 731 918 (i. V. 
641 757) t ;  yersandt wurden 748 986 (693 917) t. Auf 
der x\bteilung Gdantzefka arbeitete dio Gesellschaft 
wahrend der ersten vier Monate des Geschaftsjahres m it 
zwei Hochofen; seit dcm M onat Dezember 1911 befinden 
sich drei Hochofen in regelmiiBigom Betrieb. An Roheisen 
wurden 75 604 (60 967) t  erzeugt; abgesetzt wurden 
74 549 (62 860) t. Aus dom groBen Zuwachs ihres Kohlcn- 
besitzes durch den Aukauf der Kohlcnfeldcr von Kam enka 
und dio W iederubernahme des an  dio Bauern der Ortschaft 
Orlovka verpacliteten Kohlengebietes konnte die Gescll- 
schaft nur teilwciso Nutzen ziehen. W ahrend des Bcrichts- 
jahres wurden 415 486 (322 898) t  Kohlen gefordert; 
der Absatz entsprach der Forderung, sodaB am SchluB 
des Beriehtsjahres n u r ein V orrat yon 7160 t  yorhanden 
war. Durch den Betrieb von 56 Koksofen wahrend eines 
groBen Teites des Jahres und von 120 Koksofen in 
Kamenka wahrend eines Viertcljahres war es moglich, 
dic Kokserzeugung von 59 947 t  im Vorjahro auf 110 8781 
im Berichtsjahre zu bringen. — Der Gewinn ste llt sich ein- 
*chlieBlieh 7065,25 fr yerschicdenen Einnahm en auf 
•i 041 883,91 fr. Hieryon gehen 150 000 fr Sehuldyer- 
schreibungszinsen, 62 188,60 fr K osten bei der ICapitals- 
erhohung, 37 409,83 fr Abschreibung auf zweifelhafte

Fordcrungen, 113 153,75 fr Abgaben auf Gewinn und 
Einkom m en usw. sowio 1 600 00 fr Abschreibungcn ab, 
•wahrend anderseits 36 840,50 fr Vortrag aus dem Vorjahre 
sowie 225 000 fr Diyidendenriieklage hinzuzurechnen smd. 
Von den som it ycrfilgbaren 1 340 972,23 fr werden 
107 913,17 fr dor satzungsmiifiigen Rilcklage zugefuhrt, 
45 000 fr an den Verwalturigsrat yergiitet und 1 080 000 fr 
Dividende ausgeschiittet, so daB noch 108 059,06 fr zum 
Vortrag auf neuo Rechnung yerbleiben.

The Tata Iron & Steel Company, Ltd. — W ie wir 
dom 6. Beriehte der Direktoren dieses indischen Werkes 
entnehm en, h a t dic Gesellschaft wahrend des Geschiifts- 
jahres 1911/12 Manganerz wegen der ungiinstigen Markt- 
lagc in Europa und der yerhaltnismiiBig liohen Scefrachten 
bisher nioht yerkauft. Von den Bhelatand-Kohlenzechen 
wurden bis zum 1. Septem ber 1912 50 800 t  Kohlen ge
fordert. Die Gesellschaft h a t es fiir ratsam  gefunden, 
die Kohlenfclder der Jarm a-G ruppe wieder aufzugoben, 
fu r die sie bereits 321 495 Rupien* aufgewendet hatte . 
Dio 180 Coppee-Oefen umfassende Koksofenanlage be- 
findet sieli in Betrieb und stellt nach dcm Beriehte vor- 
zdgUehen Koks hor. Hochofen A wurdo am 2. Dezember
1911 und Hochofen B am  21. Septem ber 1912 angeblasen; 
an Roheisen wurden bis zum 1. Oktober 1912 03 125 t  
erzeugt; das Roheisen soli von ausgezeichneter Beschaffen- 
lieit sein. Dio Stahlwerke, die am 10. Februar v. J . in 
Betrieb kamen, erzeugten bis zum 1. Oktober 1912 0360 t. 
D er Betriob h a tte  m it yerschicdenen Schwiorigkeiten zu 
kiimpfen. Von den Walzwerken, deren Inbetriebnahm o 
am 7. Februar 1912 erfolgto, wurden bis zum 1. September 
,v. J . 742 t  Schienen, 2581 t  Triiger, 427 t  [-E isen und 
366 t  Winkeleison hergestellt. Der Betrieb der Stab- 
straBen sollte im Oktober v. J . aufgenommcn werden. 
•Wahrend des am  1. Septm ber 1912 bccndetcn Jahres 
wurden 04 984 t  Eiscnerz nach Sakchi zur Verhiittung 
yerladen; 609 600 t  wurden gefordert und auf Lager ge- 
nommen. Die Dolomitbrtichc konnten allen Anforderungeu 
nachkom m en; 18 288 t  sind aufgestapclt. Die Jukehi- 
Kalksteinbrflche, die wahrend der Zeit der Passatwindo 
geschlossen waren, sollten im Noycmber v. J . wieder in 
Betrieb kom men; 2540 t  K alkstein liegen yersandbereit. 
W ahrend der m it dem 1. Septem ber 1912 endenden 
12 M onate wurden in Sakchi yon der Gesellschaft und 
deren Lieferanten im D urchschnitt tiiglich 6300 Personen 
beschiiftigt. Dio Gesellschaft yerkaufte bis zum 30. Ju n i
1912 40 640 t  Roheisen; der Gesam tabsatz bcziffertc 
sich bis zum 1. Oktober 1912 auf 101 630 t  ausschlieBlich 
6218 t  Roheisen, die yon den eigenen Stahlwerkcn und 
EisengieBcreien yerbraucht wurden. An Konstruktions- 
eisen w urden bis zum 30. Ju n i 6711 und bis zum 1. Oktober 
1912 2337 t  abgesetzt. Die Abschliissc erstreckten sich bis 
zum Jan u a r 1914. Die Gesellschaft yerkaufte nach 
Burm a, den S tra it Settlem ents, Ceylon, Java , China, 
der Mandschurei, Japan , Australien, Neu-Seeland und den 
Yereinigten Staaten. —  Die Gewinn- und Verlustrech- 
nung zeigt einerseits neben Rs. 129 597-10-1 Zinsen 
und Rs. 35 217-15-3 yerschicdenen Einnahm en 
Rs. 640 662-6-4 Gewinn aus dem Vcrkauf von R oh
eisen und Stahlerzeugnisscn sowio Rs. 1 002 223-5-3 
Vorrate an Eisen und Stahl, anderseits Rs. 1 205 010-5 5 
Betriebsunkosten bei der Roheisen- und Stahlerzeugung 
sowio insgesamt Rs. 351 116-8-8 allgemeine Unkosten 
in Bom bay und K alim ati einschlieBlich der Ausgaben 
fu r Gesundheitspflego und offentlicho W ohlfahrt. Mithin 
ergibt sich cin Gewinn von Rs. 251 574-6-10, der sich 
durch Rs. 379-8-7 Vortrag aus dcm Vorjahre auf 
Rs. 251 953-15-5 erhoht. Nach dem Vorschlage der 
Direktoren sollen hieryon Rs. 218 459 13-0 ais Divi- 
dende auf die Vorzugsaktien fiir die Zeit yom 1. Jan u a r bis 
zum 31. Dezember 1911 diencn, so daB noch Rs. 33 494-2-5 
zum Vortrag auf neue Rechnung yerbleiben. W ie sich 
aus Vorstchendem ergibt, h a t die Gesellschaft die Vor- 
ra te  an Roheisen und Stahlerzeugnisscn, dio also noch

* Vgl. St. u. E. 1912, 16. Mai, S. 843. * 1 Rupie zu 16 Annas zu 12 P i e =  1,36 JC.
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gam ich t gelicfert waren, m it Ober 1 Million Rupien bereits 
ais vercinnahm t in dio Rechnung cingesctzt. In  der 
Bilanz sind ferner dio Jarm a- und Burdhobi-Kohlenfelder 
u n ter den Aktiven m it Rs. 221 490-1(5-6 aufgeftthrt, 
wiihrend, wie oben en rah n t, dieso Kohlenfelder aufgegeben

und die aufgewcndeten Iiosten  dam it vcrloren sein dOrftcn. 
Absehrcibungen ha t dio Gesellschaft ttborhaupt n icht 
yorgenommen. Es is t daher schwcr zu yęrstehen, wio 
dio Gesellschaft ein so giinstiges Gewinnergcbnis sich 
herausrechnen konnte.

E rfahrungen im G e sc h a f t sv e r k e h r  mit Italien.
In  letztcr Zeit yermehren sich die Klagen auslndustrie- 

kreisen Ober schlechte Erfahrungen m it der italienischen Ge- 
schiiftswelt. E in krasser Fali dieno ais warnendes Beispiol: 

Eino deutscho Firm a erbauto in den Jah ren  1906/07 
in Piombino eino Koksofenbattcrie nebst Anlago zur Ge- 
winnung der Nebenprodukto. YereinbarungsgemaB sollte 
ein Teil des Frcisos in bar gezahlt, der R est dadureh ab- 
getragen werden, daB dio Iirbauerin den Netto-Gowinn 
aus dem Vcrkauf der Nebenerzcugnisso bis zur Tilgung 
crhielt; aus diesem Grunde sollte dor Erbauerin bis zum 
Tilgungstermin auch der vollstiindigo Betrieb der Nebcn- 
produktenanlago zdstohen. Dio Garantien fiir dio Aus- 
ftlhrung der yertraglichen Lcistungen i lb o rn a h m e n  o in e  
i ta l ie n i s c l i e  und eino deutscho G ro B b a n k . Dio ganze 
Anlago wurdo nach erfolgter Fertigstcllung in Betrieb ge- 
nom men; die Angcstellten und Arbeiter der Bostellerin 
behandelten dio Oefen aber so unsachgomiiB, daB eine 
regclmiiBigo Durchfiihrung des Betriebes unmoglich 
wurde. Streik und anhaltendes Rcgenwottcr kamen storend 
liinzu. Dic deutsche Firm a muBto zusohen, wio ihr W erk 
ganzlich vernachlassigt wurdo und peradezu vcrkam. 
Obwohl sio den Nachweis der gcleisteten Garantien den 
Umstiinden gemiiB einwandfrei gebracht und entgegen- 
kommcndenyeiso manoho R eparaturen, die nu r durch 
falscho Bebandlung der Maschinen und Nacbliissigkcit. des 
Arbeitspersonals der Bestellerin notwendig geworden 
waren, kostenlos yorgenommen hatte , yerweigerto ihr 
dio K ontrahentin ' plotzlich jede weitere Barzahlung, yer- 
langto dio sofortigo Uobereignung der Ncbenprodukten- 
anlago und m achte angoblich wegen n ich t erftilltcr 
G arantien und ungtinstiger Verkaufsbedingungen fiir dio 
N ebenprodukto eino phantastische Schadenersatzfordcrung

geltend. Personlich gepflogeno Einigungsyerhandlungen 
schoiterten an don in der hoflichsten Form  yorgebrachtcn, 
allom R echt Ilohn  sprechenden Fordcrungcn der Italiener. 
Die Y ertreter der italicrisohen GroBbank entpupptcn 
sich ais hochstintercssierte Freundo und echte Gcsinnungs- 
genossen der Auftraggeber. Da dio deutscho Firm a dem 
Ansinncn der K ontrahentin  n icht nachgab, yerbot dieso 
fiir die Zukunft dcm dentschen Personal den Z u tritt zum 
Fabrikgeliinde. Naoh dieser Gewaltprobe wurdo ein Aus- 
gleich auf diplomatischem Wego angestrebt. Das deutsche 
Auswiirtige A m t und die kaiserlicho B otschaft in Rom, 
sowio dic italienischo Botschaft in Berlin und die italie- 
nischo Rcgierung nahm en sich der Angelcgenhcit m it 
Intcresse an, m it dem gleiclien ncgativen Erfolge. Un- 
ermOdlich war der Anwalt der deutsehen Botschaft in 
Rom tiitig, um  eine Einigung herbeizufiihren; der passiyo 
W iderstand der Vertreter der italienischen Firm a und der 
Bank yerhinderton jedes positiyo Ergebnis. Dic wenigen 
mundlichen Yerhandlungen, zu welchen sich die Italiener 
herbcilieCen, werfen ein oigenartigos L icht auf das italie- 
nisclie Goschaftsgebaren. Dio der E rbauerin noch zu- 
stehendo Fórderung differiert in den B tic h e rn  der Par- 
teien um  weit iiber 100 000 J i , und dabei h a tte  die deutscho 
Firm a hiiufiger den ilblichen Auszug zur Anerkcnnung 
eingeschickt!

l ia n  kann dio deutscho Gcschiiftswelt und besonders 
dio industriellen Wcrko auf Grund dieser und iihnlicher 
Erfahrungen nicht dringond genug zur Vorsicht gegen 
italienischo Besteller m ahnen und ihnen den R a t geben, 
nach Italien n u r  gogon  V o r a u s b c z a h lu n g  zu liefern 
und yertraglich dic a u s s o h lie B lic h e  Z u s tiin d ig k e it .  
d e r  d e u ts e h e n !  G e r io h te  festzusetzen.

Bucherschau.
B i ł s in g  j ,  J. W., und Dr. C. S c h u m a n n :  Der 

Porlland Zcmcnt und seinc Anwendungen im  Bau- 
wesen. YorfalU im Auftragc des „Vereins Dcutscher 
Portląndcem ent- Fabrikanten“. 4. Aufl. Berlin: 
Deutsche Bauzeitung, G. m. b. H ., 1912.

Zu der K ritik , dio wir ilbcr das yorstehend auf- 
gefOhrto W erk yeroffentlicht haben,* sind uns folgende 
Z u s c h r i f t c n  zugegangen:

Gelegentlich der Besprechung des Buehes yon Bilsing 
und Schumann „Der Portland-Zcm ent und seino Anwen
dungen im Bauwescn" auf S. 1S94 der Nr. 45 des Jgs. 1912 
yon „S tahl und Eisen'* tibt H err Dr. A. G u t tm a n n  an den  
Ausfilhrungcn des H rn. Dr. C. S c h u m a n n  eine sehr scharfo 
K ritik . In  Erwidcrung auf dio Angriffo des genannten 
H crrn sei an dieser Stello lcdiglicli auf eino Unstimmigkeit 
hinge\nesen, dio sich auf dio Stellungnahmo der Mini- 
sterialkommission auf Grund der amtlichcn Versucho 
bezieht. H err Dr. G uttm ann sagt namlich wortUch: 
„Selbst der Um stand, daB dio Ministerialkommission, 
in dor dio Yertreter des Vercins deutscher Portland- 
eem ent-Fabrikanten m itwirkten, unter dcm Eindruck 
der Ergcbnisso der amtlichcn Versuclie dio G lo ich - 
w e r t ig k c i t  der beiden Zcm entarten einstimmig aus- 
sprach, h a t den Vorfasser n icht uberzeugen konnen." 
Dio Stellungnahmo der Ministerialkommission h a t in dem 
bekannten MinisterialerlaB yom 6. Marz 1909 iliron 
Niedersehlag gefunden. In  dem ersten Teil dieses Erlasses 
ist zunachst nu r yon cinor GleichWertigkeit im  a  11-

» Ygl. St. u. E. 1912, 7. Noy., S. 1894.

g e m e in e n  dio Redę, und dieso Glcichwertigkcit crfahrt 
in einem zweiten Absatz noch eino wesentliche Einschran- 
kung. Es hciBt da namlich wortlich: „Falls daher bei de r 
Untersuchung nach den jeweils geltcnden Normcn fiir 
dio oinhoitlicho Licfcrung und Priifung von Portland- 
z.oment dio Eiscnix>rtlandzcmcnte nicht nur bei W asser-, 
sondern auch bei L u f to r h i i r tu n g  befriodigendo Ergcb
nisso zeitigon, is t gegen dic Verwendung bei offontlichcn 
B autcn  nichta einzuwenden." DaB dieser Einschrankung 
in der Praxis un ter Umstiinden eino rccht woitgehendo 
Bedeutung beizumessen ist, haben zahlrcicho Vcrsucho 
bewiesen, dio fUr Eisenportlandzemento bei L ufterhartung, 
insbesondero bei mageren Mischungen, bedeutend weniger 
befriodigendo Ergcbnisso zcitigten, ais fiir Portlandzem cntc. 
W ir yerweisen zum Bowciso des Gcsagton auf eben die- 
selben Untorsuchungcn des Kóniglichen Materialpriifungs- 
amtes, GroB-Lichtcrfekle, dio in don „M itteilungen" des 
Amtes 1909, Hcft 5/6, und 1912, H cft 3 ycroffcntlieht 
worden sind. Aus dor Tabelle 4 (frilher 19) ergeben sich 
fiir Portlandzoment und Eisenportlandzoment folgende 
Durchsehnittswortc boi Luftlagerung nach 2 und 5 J a h re n :

LUftlagerung
Portlandzoment 2 Jahro 5 jah ro

1 : 2 519 621
1 : 5 267 324
1 : 7 163 164

Eisenportlandzcmont
1 : 2 480 551
1 : 5 22S 238
1 : 7 117 117
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Der Abfall der Luftfestigkeiten bei mageren Misch- 
ungen t r i t t  besonders deutlich in dic Erscheinung.

Der Vorsitzende 
des Yereins Deutscher Portlandcemcnt-Fabrikanten (E . V .).

* *
*

Dic am Schlusse der Ausfiihrungen des „Vereins Deut- 
schcr Portlandcem ent - Fabrikanten“ mitgetoilten Zahlon 
sind dio niimlichon, dio Dr. G o s lic h  bereits auf der H au p t
yersammiung dieses Vcroins im Marz 1912 zusammen- 
gestcllt hatto  und dereń Boweiskraft schon dam als von 
mir bostritten wurde.* Dr. Go3lich ha tto  aus den Festig- 
keitśzahlen von yier Portlandzem enten und zwei Eisen- 
portlandzcm cnten dio Durehschnitto bcreehnct und in 
derselben Weise wie cs je tz t der „Verein Deutscher Port- 
landcem cnt-Fabrilianten“ tu t, auf einon Abfall der Luft- 
festigkoiten der Eiscnportlandzem ento gegeniiber den 
Portlandzementen liingowiesen. Demgegcntibcr betono 
ioh noohmals, daB Vergleicho, dio das eino Mai auf den 
D u r o h s e h n i t ts z a h lo n  von jo vier Zemonten, das andero 
Mai auf den M i t to lw e r te n  von nur zwoi Zemonten auf- 
gebaut sind, keine niaBgebendo Bcurteilung zulassen, da 
eino derartigc Bereehnung bei der ganz willkiirlichen Aus- 
wahl der Zemonto und ihrer geringen Zahl Zufalligkeiten 
Tur und Tor offnet. NachTabellc 4 (friiherTabclle 19) der 
„Mitteilungcn aus dem Konigl. M aterialpriifungsam t zu 
GroB-Lichterfeldc-West“ 1912, H . 3, h a t z. B. bei der 
magersten Mischung und fiinfjahriger Lufterhiirtungsdauer 
Portlandzem entK  einoDruekfestigkeit yon lGGkgund Port- 
landzcment L eino solche von 121 kg, wahrend sie nach der 
Durchsclinittsbcrechnung des ,,Vcreins Deutscher Portland- 
eem ent-Fabrikanten“ 104 kg betriigt. Portlandzcm ent K  
erreicht also nur denD urchsohnitt, Portlandzcm ent L bleibt 
schon mit 43 kg darunter. Bei der Aufstellung von Durch- 
schnittswcrten zichen eben dic besseren Zemonto die 
schlechteren, wio cs auch hier der Fali ist, durch. Eine 
auf solche ZufiiHigkeiten aufgebauto Bcurteilung, wio sio 
auf Grund yon ein paar Durchschnittswerton beliebt wird, 
kann eben niemals m it einoin Ansprueh auf Anerkennung 
verallgomeinert werden. E in klares Bild ergibt sich nur, 
wenn man dio Ergobnisso dor Eiscnportlandzemento 
im e in z e ln e n  m it den cntsprechondon-W orten dor o in - 
ze ln en  Portlandzem ento yergleicht. Dann sieht m an z. B., 
daB der Portlandzcm ent L  bei don 24 Untersuchungen 
auf Druckfestigkeit, dio m it diesem Zoment angestellt 
wurden, in 20 Fallen (elfmal bei Lufterhśirtung) geringoio 
Ergebnisse aufwoist ais dor Eisenportlandzomont O. 
Auch der Poi tlandzcm cnt K  wird von demsolbcn Eiscn- 
portlandzemont in 15 Fallen geschlagen (filnfmal bei 
Luftcrhiirtung). Besonders auffiillig crschoint, daB dio 
Eiscnportlandzemento sowohl in fetter ais auoh in magerer 
Mischung dio Portlandzemento bei W a s s e r e r h i i r tu n g  
fast dureliweg iiborholon. Es wśiro daher nu r recht und 
billig, wenn der Horr Ministor der offentlichen Arbeitcn 
dio Verwendung der Portlandzcm ente zu W asserbauten 
in Zukunft von einer vergleichenden Priifung m it Eisen- 
portlandzcment abhiingig machte.

Wio sehon angofiilirt, sind naoh Tabollo 4 auch 
in bozug auf dio L u f to r h a r tu n g  dio Portlandzemento L 
und M sowohl in magoror wio in fetter Mischung durch- 
weg oder tcilwciso schlechter ais dio Eisenportland- 
zemento N und O. M ithin ist es durchaus unrichtig, 
sohlankweg zu behaupten, daB dio Eisenportlandzomonto 
bei Luftcrhiirtung weniger befriedigendo Ergobnisso 
zeitigton ais dio Portlandzemonte. Gerade der Ausfall 
der Yorliegenden Vor3ueho h a t dio Ministorialkommission 
seinorzeit ycranlaBt, dio Gleiohwcrtigkeit der Portland
zemento und Eiscnportlandzemento im allgomcinen zu 
erklaren, und nur dor Um stand, daB zur Zeit dos Erlasscs 
dio Priifung dt,r Portlandzem ento nach don Normon sich 
noch hauptsachlich auf eino solcho bei W asscrlagerung 
erstreckto, wiihrond dit steigende Anwendung der Zemento

im H echbau auch eine Prufung bei Lufterhartuńg (kom- 
binierte Lagerung) notwendig machtc, h a t dio Ministerial- 
kommission und auch den Herrn Minister der offentlichen 
Arbeiten yelanlaBt, auf die Luftlagerung besonders hin- 
zuweisen. DaB dadurch dio Gleichwertigkoitserklarung 
keine Einschriinkung erfahren und auch dcm Eisenport- 
landzcmcnt kein Makcl angehangt werdon sollte, geht 
am boston daraus hervor, daB dio noch im gleichen Jahro 
vom Horrn Minister gcnehmigten „Deutschen Normcn 
fiir dio einheitlicho Lieferung und Priifung von Eisenport- 
landzcm ent“ bis auf die naturgemiiB ycrschiedcne Begriffs- 
erklarung wortlicli gleichlautend m it den „Deutschen 
Normcn fiir Portlandzcm ent" sind und daher bei beiden 
Zemcntsorten dio Prufung nach genau dcnselben Gesichts- 
punkten erfolgt. Dies geschicht nun bereits yier Jah re, 
und es ist in dieser Zeit kein Fali bekannt geworden, in 
dcm sich der Eistnportlandzem ent bei Hochbauton 
schlechter bewahrt hatto  ais der bcsto Portlandzcm ent. 
W enn also tro tz  alledcm der „Verein D eutscher Portland- 
cerocnt-Fabrikantcn“ noch immer don Nachsatz des 
Ministerial-Erlasscs in den Voidergrund rtickt, so folgt 
er dam it Dr. S e h u m a n n s  Spuren, dio ich im Intercsso 
einer o b j’ktiven Forscbung cinmal scharf bolouchtot haba.

Dr. A . Oullmann.
*

*

In  der yorstchendcn K ritik  bemiingelt Dr. G u t t -  
m a n n  hauptsachlich, daB vier Portlandzem ento zwei 
Eisenportlandzenienten gegcnubcrgcstellt sind. Dieses 
geschali auf A ntrag des Verems deutscher Eiscnportland- 
zemont-W erke (gez. Kaiser, Schrodter) am 14. Septem ber 
1904. Dio Zcm cntm arken sind yon Dr. Herm. Passow, 
Dr. Wilh. Michaolis und Dr. Fram m  ausgesuclit. Es sind 
durchaus n icht n u r erstklassige Portlandzem ent-M arken 
gewiihlt, sondom dio Marken entsprechcn dcm Dureh- 
sehn itt der damaligen Fabriken. Das Yerhiiltnis 4 : 2 war 
yon den H crren Kaiser und Schrodter gewiihlt, um  dio ganz 
erheblich groBere Zahl der Portlandzem ent-Fabriken zum 
Ausdruck zu bringen; in W irklichkeit waren cs dam als 
8 0 : 4  Eiscnportlandzcm ent-Fabriken. Mit den aus diesen 
M arken hcrgestellten Festigkeitszahlen operierto dio 
Ministerialkommission in der Weise, daB sie folgendes 
orrechnete: Wie o ft uberragt bei derselben Altersklasse der 
Portlandzcm ent den E isenportlandzem cnt, wie oft sind 
beidegleich,wrie oft ist Portlandzcm ent unterlegen. Hierbei 
stellto sich die ganz augenfiilligo Ueberlegenheit desPort- 
landzem ents bei Luftcrhiirtung, n a m e n t l i c h  in  m a g o re r  
Mischung, horaus.

N ach dieser Erkenntnis formulierto in der Sitzung 
am 9. Marz 1908 H err O berbaurat N itschm ann die An- 
schauung der Kommission folgendermaBen:

„N ach den Prilfungscrgebnissen sind die Eisen- 
portlandzem cnto und die Portlandzcm ente im all
gemeinen ais gleichwertig zu erachten; falls daher bei 
Untersuchung nach den geltcnden Normen dio Eisen- 
Portlandzem en toauoh  bo i L u f te r h i i r t u n g  b e f r i e d i 
g e n d o  E r g e b n is s e  z e ig e n , so ist gegen ihro Ver- 
wendung bei offentlichen B autcn nichts einzuwenden."

Ohne diesen schwerw-iegenden Nachsatz h a tten  dio 
V ertreter der Portlandzem ent-Fabriken und auch dio 
Mohrzahl der Kommissionsmitgliedcr ihre Zustimmung 
zu der Fassung niemals gegeben. E s is t daher n icht ganz 
ehrlich, wenn dieser Zusatz weggelassen wird, wie es iiber- 
haup t n icht iiblich ist, wenn m an zitiert, nu r den Teil 
eines Z itates zu bringen, der einem paBt, und den unbe- 
quemen Teil zu unterdriicken.

Im  iibrigen kom m t es ganz auf dassolbo lieraus, ob 
m an die M inderwertigkeit des Eisenportlandzem ents er- 
rechnet, wie es die Ministerialkommission gem acht hat, 
oder ob m an dio Durchschnittsw erto errechnet; dio letzteren 
sind n u r iibersiohtlicher.

Der Vorsitzende 
des Yereins Deutscher Portiandcement-Fabrikanten (E . V .).

* VgL St. u. E. 1912, 14. Marz, S. 449.
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Es is t unwahr,
1. daB ich „zitie rt"  habe. Ich habe nur fest- 

gcstellt, daB die Ministerialkommission, in der die Ver- 
tre te r  des „Yereins Deutscher Portlandccm ent-Fabri- 
kan ten " m itwirkten, die Gleichwertigkeit der beiden 
Zeinentarten einstimmig aussprach. An dieser Tatsache 
konnen auch alle Rechenkunste der Portlandzcm ent- 
E abrikanten nichts iindern. H a tte  sich bei den Vcrsuchen 
auch nur in irgendeiner Beziehung eine Ueberlegcnheit 
des Portlandzem ents herausgestcllt, so wiirde dic Kora- 
mission nie und nimm er dio Gleichwertigkeit der beiden 
Zetnentartcn ausgesprochcn haben. Zum mindesten 
h a tte  sio die Gleichwertigkeitserklarung auf dio Wasser- 
e rhartung bcschrankt. Sio h a t dies jedoch n icht getan, 
sondern ausdrOcklich die Gleichwertigkeit im allgemeinen 
festgestellt. DaB dio Eisenportlandzem ent-W crke, naehdem 
in dio nouen Normen fur Portlandzem cnt und Eiscnport- 
landzem ent vom Jah re  1909 wórtlich gleichlautende Be- 
stimm ungen tiber dio L uftorhartung aufgcnommcn sind, 
noch besonders auf den iiberfliłssig gowordenen Nachsatz 
im KommissionsbcschluB hinweisen sollen, der m it den 
PrUfungsergebnisseu in gar keinem Zusammcnhang steht, 
is t eino starko Zumutung.

2. daB ich cs bemangelt habe, daB vier Portland- 
zement-Marken m it nu r zwoi Eiscnportlandzcment-M arken* 
verglichcn wurden. W ahr ist vielmehr, daB ich nur

die D urchschnittsbildung aus diesen vior bzw. zwei Marken 
abgelehnt habe, da  sie irrefilhrend wirken muB. Vom 
,,Vorein Deutscher Portlandcem ent-Fabrikanten" wrird sie 
lediglich zu dem Zwecko angewandt, um  dio tatsiichliche 
M inderwertigkeit zwcier seiner Marken gegenilber den 
beiden Eisenportlandzem enten zu vertuschen. Die 
Hcrren vom Portlandzoment-Vercin haben eben dio 
Eigenschaft, ihnen n icht gcnchmo Dinge zu iiberschen 
oder ttberlegen abzuweisen. E ine lange Zeit is t ihnen das 
auch bezttgUch des Eisenportlandzemeutea der Oeffentlich- 
ke it gegenilber gelungen; immer m ehr gewinnt aber 
trotzdom  dio Anerlcennung der Vollwertigkeit des Eisen- 
portlandzem entes und seine Yerwcndung zu allen Zw*ecken 
im Baugcwrorbe an  Ausdehnung. W enn meine K ritik  und 
dio sich daran  anknttpfenden Ausfuhrungeu dazu —  wie 
ich hoffe —- w'eiter helfcn werden, so is t meino Absicht 
orroicht. Dr. A . Guttmann.

* Der „Verein deutscher Eisenportlandzem ent-W crke 
bestand damala aus sechs oder sieben W erken, und cs 
ist gewiB anzuerkennen, daB dieser klcino Verein keine 
Mtihen und Ausgaben geschout hat, dio Bedeutung der 
granulierton Ilochofenschlacko fur dio Portlandzem ent- 
Fabrikation  tro tz  aller Anfeindungcn des miichtigen 
Portlandzem cnt-Fabrikantcn-Vereins zur Anerkennung 
zu bringen.
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A e l te r e  t e c h n i s c h e  Z o i t s o h r i f  t e n  u n d  W e rk e  
b itte t man nicht einstam pfen zu lassen, sondern der 

H  B i b l i o t l i e k  5} 
d o s  V e r c i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h i l t t e n l e u t e  

zur Yerfilgung zu stellen.

Eisenhiitte Siidwest,
Zw e igve re in  des V e re in s  deutscher Eisenhuttenleute.

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 , d en  9. Februar 1913, v o rm 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.

D ie  T a g e s o r d n u n g  is t  in  H eft 4, S e ite  176 verd ffen tlich t.


