
firn A ITT TTHTH FTPTTIT
D r.O n g . E. Schrodter, i  I  1 1  W  1  I I  I I I  I I  ►  g  \  L  I I I  Generalsekretar

GeschaftsfOhrer des ^  §  Ł J H  I  |  g  fl | J |  B I J  g  J  I  .  ^  |  l i g  Dr. W. Beumer,
Vereins deutscher Eisen- S  B  £  j L  J i  & J U i  A « a  ^  E  |  B  y  Gesdiaftsfuhrer der

hflttenleute. I I  J  fg  Nordwestlichen Gruppe
---  ™  des Vereins deutsdier

Yerlag Stahleisen m.b.H., ZEITSCHRIFT Eisen- und Stahl*
Dusseldorf. ■ ■ ■ I I I  I  industrieller.

FUR DAS DEUTSCHE EISEN HUTTENWESEN.
Nr. 20. 18. Mai 1910. 30. Jahrgang.

H ochofen im Ural.
V on © ip l.^ t tg . O. H o l i l  in H oclidahl.

ahrend in den groBen R oheisen erzeugen-W”  den Landern der H ochofenbetrieb mit 
Holzkolilen immer seltener w ird, w eil trotz  der 
unyerkennbaren Gute des E rzeugn isses nach den 
heutigen V erhaltn issen  der K oksbetrieb seiner  
groBeren W irtsch aftlicbk eit w egen  den S ieg  
dayontragen nniBte. stehen einzelne Industrie- 
bezirke, w ie z. B . der U ra l, ein m it erst- 
klassigen E rzen reich au sgesta ttetes Land, noch 
unter der unangefochtenen H errschaft der H olz-  
kohle. MuB man es auch im allgem einen ais 
Tatsache gelten  lassen , daB die Roheisenindu- 
strie in RuBland nicht iiberall auf nachahinens- 
werter Stufe steh t, so findet man immerhin auch 
liier interessante und beachtensw erte T atsachen  
und L eistungen, die der allgem einen Aufm erk
samkeit zu em pfehlen sind.

Die im folgenden gebrachten Zahlen beruhen 
zum w eitaus grofiten T eile  auf M itteilungen* des 
Hrn. Ingenieurs K . F r o l i c h  zu Z arskoe-Selo, 
einem Pionier des E isenhiittenw esens, der seit  
mehr ais 40  Jahren seine ganze K raft den 
Hochofen im U ral gew idm et hat, und dem ich 
fiir seine g iitigen  M itteilungen zu besonderem  
Danke yerpflichtet bin.

D ie  N i s c h n i - T a g i l e r  H i i t t e n  w e r k e .  
^lit diesem Namen bezeichnet man alle der 
Familie D e m i d o f f  im Gouvernem ent Perm ge- 
horigen H iitten, die von N isch n i-T ag il selbst, 
die von N ischni-Salda und W erchne-Salda, ferner  
Wisima Schaitanka und A lesandrow skoi - Sawod, 
mit zusammen e lf  Hochofen. (V gl. K artenskizze  
Abbild. 1). D ie W erke yerdanken ihr E ntstehen  
in erster L inie dem im gleichen  Gouvernem ent 
Yorkommenden W isokogoraerz, einem reichen, 
fest selbstgehenden M agn eteisen ste in , der zu
sammen mit einigen anderen E rzen derselben  
Gegend und dem Sapalskajam anganerz der A us- 
gangsrohstoff d ieser ausgedehnten A nlagen ist. 
Die chemische Zusainm ensetzung der E rze, die

vielfach  zuerst im W estm an-O fen mit H ochofen- 
gas abgerostet werden, is t  aus der Z ahlentafel 1 
zu  ersehen.

Zahlentafel 1.

W lsokogora-E rz Ł eb ja-
ftchinskl-

Schereb-
zow iki-

E r i

G óra-
lowgki-

Erz

Sapals-
ka ja -

M angan-
erzI II E rz

F e . . . 61,56 39,41 58,61 35,44 62,29 14,22
Mn . . . 1,04 0,86 0,59 0,39 .1 95 47,43
P . . . . 0,036 0,039 0,70 0,027 0,036 Spur
Si O* . . 4,51 22,28 5,70 30,20 1,47 8,13
Ali Oj . 4,13 6,74' 3,61 5,52 5,12 3,19
CaO . . 2,40 15,41 3,83 6,35 0,49 1,58
MgO . . 0,79 1,85 2,84 3,06 1,33 0,48
Cu . . . 0,135 0,090 — 0,162 Spur 0,055
s  . . . . Spur Spur _ 0,023 0,012 Spur
Pb . . . 2,09

D er P re is fiir die E rze se tz t sich aus fo l
genden E inzelposten  zusam men, 1 0 0 0  k g  W iso -  
kaja-Erz ais Grundlage angenomm en:

Auf der G r u b e ...........................................4 ,10
Anfuhr zur H u t t e ......................................0,86 „
R o s t e n ............................................................. 0,36 „
Zerkleinern nach dem Rosten . . . .  0,79 „

, ,  * auch _Stahl nnd Eisen“ 1889, Februar-Łoft, s. 99 ff.
X X .30

Mifchin kostet die Tomie W isokaja-Erz 6,11 Jb
fre i H iitte.

U nter gleichen Umstanden s te llt  sich die 
Tonne L ebjaschinski-E rz auf 3 ,3 0  J 6 ,  Schereb- 
zow ski-E rz auf rund 1 8 ,0 0  wahrend das 
M anganerz etw a 2 4 ,5 0  J i  erfordert.

D er P reis fiir die H olzkohlen  is t  gegen  
frtiher w esentlich in die H ohe gegangen , da die 
W alder fast ganz ausgesch lagen  sind. H eute  
erzeu gt man fast nur mehr Tannenkohle, die 
zum kleinsten  T eil in M eilern, hauptsachlich  
aber in Oefen gebrannt w ird. N euerdings hat 
man die Kohlenbrennerei konzentriert und in 
U sw a 90 Oefen au fgeste llt. D er P reis fiir 1 t 
H olzkohlen belauft sich auf etw a 3 0 ,0 0  J b ,  

w ovon fiir T a g il a llein  8 ,0 0  J h  auf den T ran s
port zur H iitte kommen, einschlieBlich des A uf- 
und Abladens.

In N isch n i-T a g il stehen v ier Oefen, von  
denen im Jahre 1 9 0 8  drei im F euer w aren ,
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wahrend der v ierte , der w ohl a is der einzige  
H oizkohlenofen  der W e it  auf Ferrom angan und 
Ferrosilizium  ' g in g , ka lt stand. D ie Oefen 
zeigen  die fiir den ganzen  B ezirk  typische Hoch-

a. W e r c h i B e t z k o e  HUtto (Graf
Steinbock). 

aŁ W orch NewiiiBk. 
a2 Newa Rudanak. 
a3 "Werchne Tagil.
a, Schaiduricha. 
a5 Reschewakoe.

b. N e w j a n a k  A.-G.
bj Bingowaki Hiitte. 
b„ Petrokoweaki.

c. N isc h n iT a g il(D e m id o ffF iir s t
San Donazto).

Cj W erchne Salda. 
c2 Nischni Salda. 
c3 W iaoka Gora (Eiaen- 

Kupfer-Grube).
Cj, Tbernoe-lstotinakoe. 
c5 W iaima-Schaitanka. 
c6 W isim a-Utki. 
c, Laja.
c . Platingrube. 
c9 Lunewski Kohlengrube.

c10 Alexandrowaki Hiitte.
d. K u s c h w a  (Kronhiitton).

dt BaraaclmiBk. 
d2 Gora-Blagadat (Gruben). 
d3 Kuachwa.
d, W erchne Turinak. 
d3 Nischni Turinak. 
d6 Serobranskoe.

e. B o g o s l o w a k i  H i i t t e n
Cj Gurjanski Grube. 
e2 Nadescbdinakoe.

f. S o s w i n s k o e  H i i t t e .
g. L i s w i n a k i 11 ii 11 e n

Schawalow). 
gi Ku as ja. 
g„ BiaerBk. 
g3 Teplo Gora.
g 4 Gora Kriatoboedbu8cben8ki 

(E iBon- und Platingruben).
b. T a c h u a s o w s k o e A . G .  ( f r a n -  

zosisch). 
bt Paschie. 
ha Nitwinskoe.

i. S l o t  o w i l i  c h a  (Kronwerk:
Kanonen).

k. K i s e l o w s k i  H i i t t e n  (Eiirat A bam alek-L o- 
sorew). 

kj Poplowski. 
k„ Tulaschinak. 
k3 Dobranaki. 
kj Tacbormosakoe. 
k5 Nikitinakoe. 
k6 Toachewski. 
k7 Jeliaabeta ToachewBki.

1. J u g o  K a m a  k i  (Graf Schuwalow). 
m. K u w i n s k i II ii 11 e.
n. Peaakowsk, C h o l m i i t z i  H i i t t e .  1 (Poklewski- 
o. Kirsinsk, K l i m k o w s k i  I l u t t e .  > ICoBell) 
p. Salasninsk, O m u t i n s k i  H i i t t e .  J (stillgelegt). 
q. N i s c h n i  J s e t z k i  (Kronwerk). 
r. S i s e r t a k i  H i l t t e n  (Solomiraki-Besitz).

Tj Jlinski.
r„ SiaertBki.
r3 W erschne Siaertski.
r4 Polewski (Grube und Kupferhutte).

ofenform, den e l l i p t i s c h e n  Querschnitt, die 
Frolich in den 70 er Jahren des Ietzten Jahr- 
hunderts dort einfiihrte. N r. 1 so llte  1906  in 
einen Ofen mit kreisrundein Querschnitt umge-

b . K a m e n s k i  Hi i t t e  (Kronwerk). 
t. T J f a l e a k i  H i i t t e n  A.-G.

u. K a s  c h i  nB k i H i i t t e n  'l , „  .. , t, „Sł_v
v. K i s c h t i n s k i  H i i t t e n  )  A -’G- (»" engl. Besitz).

S l a t o u s t ,  (Kronwerk fiir W affen). 
w. Satkinakak.

j .  Iwanowskoe }  (Fiirst Beloaelski-Beloserski). 
z. S c h a i t a n k a ,  A. G. 
a. Bilim bajewski \
p. Utkinski j (Graf Strogonow).
f. Kinowski 1
o. S e r g i n a k i  Hi i t t e n .
e . A l a p a j o w s k i  H i i t t e n  A.-G.

Ej Alapajewsk. 
e2 W erchne Sinschichinak. 
e3 Suchanskoe.
Ej Nowa Scheitanka.

* Uswa, K ohlerei fiir Niachni Tagil.
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baut werden, w as aber unterblieb, w e il der rundę 
Ofen in N iscbni-Salda sclilechtere E rgebnisse  
lieferte. D ie konstruktiyen E inzelheiten  geben  
aus der Abbildung 2 hervor; das Profil des 
projektierten runden Ofens is t  in das des ellip- 
tisclien eingezeichnet.

Es is t liier v ie lle ich t ani P la tze , ein W ort 
iiber die Oefen mit elliptischem  Querschnitt zu 
sagen. A is F rolich  M itte der GO er Jahre naeh  
dem U ral kam, fand er dort nocli die U eberreste  
zweier R aschette-O efen vor, m it oblongem Quer- 
schnitt und abgerundeten E cken. Man hatte  diese  
Oefen konstruiert, um eine ganz gleichm iifiige  
W indyerteilung zu  erzielen . Man baute mog- 
liclist y ie le  Form en in der notw endig  oder 
gewiinscht erscheinenden L age zu einander ein,

Abbildung 2. jSTiechni Tagil.
Der alto elliptischo Ofen, darin ein- 

gezeichnet das Profil deB projektierten 
runden Ofens.

der Wind drang le ich t bis iiber die M itte des 
C-restelles hinaus, und die B etriebsergebnisse  
waren recht zufriedenstellende. Nur das Mauer- 
werk war nicht stabil genug. D ie lange Seite  
der Oefen liie lt nur kurze Z eit ohne stttndige 
Reparatur, und die aus M asse aufgestam pfte  
Rast brannte sclion naeh kurzer O fenreise durch. 
Diesen Uebelstilnden h a lf F rolich* ab, er g ing  
vom oblongen zum elliptischen Querschnitt iiber 
und kam so zu einer O fenkonstruktion, die neben 
der angestrebten W indyerteilung auch eine 
solide Bauart erm oglichte, so dafi das Schacht- 
inauerwerk einzelner Oefen bis zu 20  Jahren  
betriebsfilhig blieb. D ie Zahl der Form en  
wahlte man sehr hocli, damit der even tuelle  
^'erlust einer Form nicht zu sehr ins G ew icht 
falle, doch scheinen neuerdings sechs bis acht 
Formen die normale Zahl z u sein. Ein  
^clmierzenskind der elliptischen B auart is t der 
Wasfang. A llgem ein iiblicli, auch bei runden Oefen,

sind im Ural die einfachen Gichtdeckel, die an 
B alanciers hilngen und von Hand bedient werden  
(y g l. Abb. 9). D ie Gasentnahme erfolgt seitlich  im 
Schaclit, is t  aber bei diesem GicktyerschluB eine 
sehr unyollkom m ene. D ie D eckel lassen sich 
nur selten  dicht lialten, hohe Gasteinperatur 
und gar Oberfeuer fiihren zum V erw erfen und 
Verbrennen, so daG G asverlnste bis 30 % und 
m ehr gar  n icht zu den Seltenheiten  gehoren. 
Andere G ichtyerschliisse, die an unsere L angen- 
sclien oder P arryschen  Bauarten erinnern, sollen  
sich zw ar gu t bewilhren, sind aber merk- 
w urdigerw eise nur v ere in ze lt zu  finden; in  N ew a  
R udansk arbeitet ein solcher G asfang se it 1890  
gut und ohne G asverlust.

U nter solchen Umstiinden arbeiten auch die 
N ischni - T ag iler  H ochofen. Mit sechs Form en, 
einem W inddruck von 0 ,2 9  at und einer in E r- 
hitzern  naeh C r o o k e  und M a s s ic k s *  erzielten  
W indtem peratur yon rund 32 0  0 C gingen die 
drei Oefen im Jalire 19 0 8  hauptsiichlich auf 
w eiBes, halbiertes und graues Puddel-, B essem er- 
und GieBereiroheisen, w obei auBer den oben 
genannten E rzsorten  auch noch etw a 3 °/° 
Schw eiB schlacke verm ollert wurden. E in ige  
B etriebsangaben und A nalysen sind in nacli- 
stehenden Zahlentafeln 2 und 3 angegeben.

Zahlentafel 2.

P uddel
roheisen

Besscm er-
rohcU cn

GieBerel-
roheiseu

Ausbringen aus dem
E r z ........................ 61 , 6% 63,7 56,8 °/o

Yerwendete Kohlen gem lschtc und  T annenm elle rkoh len
Erzeugung in 24

Stunden . . . . 2 0  0 0 0  kg 19 300 kg 18 0 0 0  kg
Kolilenyerbrauch f.

d. t Ausbringen . 965 kg 991 kg 1 149 kg
Windtemperatur . . 320 0 320° 32 0 ° C
Winddruck . . . . 0,29 at 0,29 at 0,29 at

Zahlentafel 3.

Puddelroheisen Bessem cr-

weiB grau h alb iert roheisen

Geb. C . . . 2,45 0,55 — —
Graphit . . . — 3,45 — —
M n ................... 0,67 1,52 0,70 0 ,6 0 -0 ,8 0
P ................... 0,063 0,040 0,072 —
S i ................... 0,64 1,12 1,04 1 ,0 -2 ,5
S ................... 0,028 0,005 0,016 —
C u ................... — 0,12 — —

N aeh einem an Prof. L ip in  gelangten  aus- 
fiihrliclien B ericht iiber N ischni-T agil belaufen  
sich die H erstellungskosten  fiir Puddelroheisen  
auf 4 8  bis 49 J C ,  fiir B esseiher- und Stahl- 
roheisen auf 60  J C ,  fiir 6 5 % ig e s  Ferrom angan  
auf 25 0  bis 26 0  J C ,  und fiir 10 - bis 15°/o iges  
F errosilizium  auf etw a 3 0 0  J C  fiir 10 0 0  kg. 
H ierzu kommen noch die allgem einen Y erw al-

„Stahl und E isen" 1889, F eb ru a rh e ft, S. 100. * „S tahl und E isen “ 1883, Ja n u a rh e ft, S. 28.
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tungskosten . W ie  sehr sieli aber die Pro- 
duktionsverhiiltnisse gegen  friiher verschoben  
haben, erhellt. (lie T atsache, dafi sieli die P reise  
fiir das obengenannte M ateriał im Jahre 1881  
auf 36 , 4 5 , 135  nnd 150  J O  f. d. Tonne stellten .

Auch sonst sclieinen die Y erhiiltnisse in T ag il 
nicht die rosigsten  zu sein. In dem schon er- 
w ahnten B ericht an Lipin w ird die Betriebs- 
fiihrung kurz ais nachliissig bezeichnet und 
besonders au f die groBen ililn g e l der Gicht- 
verschliisse hingew iesen. Um diese abzustellen, 
hat Frolich neuerdings einen YerschluB vor- 
gesch lagen , bei dem der D eckel aus K asten be
steht, die m it in  der D iagonale angebrachten  
Klappen geoffnet und geschlossen  werden. 
SchlieBen und Óeffnen der Klappen kann durch 
W asser oder D am pf geschehen. D ie Beschickung  
erfo lgt durch G ichtw agen von oben her. Ob 
damit aber der IdealverschluB fiir elliptische  
Oefen gefunden is t, mufi abgew artet werden.
— W elche B etriebsergebnisse der rundę Ofen 
g ez e it ig t  hat, konnte leider nicht in Erfahrung  
gebracht werden.

N i s c h n i  - S a ld a .  A uf diesem Demidoff- 
W erke standen im Jahre 19 0 8  v ier  Ofen im 
F euer, ein runder (Abbildung 3) und drei 
ellip tische (Abbildung 4 ), die alle auf Bessem er- 
roheisen g ingen , das groB tenteils in der Pfanne 
zum M artinofen gebracht, dort m it 20 °/o Schrott 
usw . verse tz t und dann in der Birne fertig  
geblasen w urde. Auch in Salda verh iittet 
man W isokaja- und S a p a lsk a ja -E r z , ferner 
W alzen- und Schw eiBschlacken ; alle Oefen fiihren 
den gleichen M olier. D ie Angaben der nach- 
stehenden Zahlentafel 4  beziehen sich auf alle  
vier Oefen zusammen.

Zahlentafel 4.

Bcflsemerroheisen

Dio Oefen gingen  
a u f ........................

Beasciner-
roheison c  . . 4,37 4,03

Erzeugung in24 Std. 20 800 kg Si . . 1,08 0,81
Auabringen a.d. Erz 62,3 "/o 

gem ischt
Mn. . 2,10 1,44

H olzkohlensortc . . 1> . . 0,07 0,05
Kohlonmeng© auf 

1 t R oh eisen . . . 1100 kg S . . . 0,002 0,06
Formenzfthl . . . . 5 bis 8 Cu . . 0,08 0,03

„ durchmesser 57 mm — — . —
W indprossung . . . 0,28—0,42 at — — —
W inderliitzer . . . . Cowper — — —
Windtomperatur . . 600° 0 — — —

AuBer diesen Zahlen fiir a lle  Oefen zusammen  
liegen  auch noch die hauptsachlichsten Betriebs- 
daten des runden Ofens allein  vor. E r wurde 
A nfang N ovem ber 1907  angeblasen. D ie nach 
W oclien zusam m engefafitenZahlenangaben reichen  
bis A nfang Mai 1 9 0 8 . D anach lag  die T ages- 
erzeugung zw ischen 30  und 36 Tonnen. B ei 
fiinf Form en m it 38 bis 48  mm R iisselw eite, 
0 ,3 8  bis 0 ,4 2  a t W inddruck und 5 5 0 °  C W ind- 
tem peratur entfallen  auf 1 t R oheisen durch-

schnittlich 91 0  kg  H olzkolilen. D er Bericht 
schlieflt mit der B em erkung: „Nacli dieser Zeit 
(4 . Mai 1908 ) war die Produktion niem als hoher 
ais 2 8 ,3  Tonnen in 24 Stunden, w eil eB an 
Kohlen feh lte .“ Ein V ergleich  zw ischen dem 
runden und einem elliptischeu Ofen lafit sieli 
aus diesen M itteilungen nicht ziehen. Nach 
P a v l o f f s  M itteilungen* is t  bei dem runden Ofen 
bei 2 6 ,5  t T agesproduktion das Y erhaltnis von 
R oheisen zu Brennstoff g leich  1 : 1 ,  bei den 
elliptischen Oefen bei 2 3 ,4  tT ageserzeu gu n g  gleich 
1 : 1 ,0 5 . Nach diesen Angaben arbeiten die 
elliptischen Oefen im Y erhaltnis besser ais der 
rundę, da dieser seinem Inhalte nach eine 
hohere Produktion aufw eisen miifite. V ielleiclit 
is t hier der Zusammenhang zu finden mit dera

"aąv  r

Abbildung 3. 

Nischni Salda, 
runder Ofen.

Abbildung 4. 

Niachni Salda, 
elliptiaeher Ofen.

oben erwahnten K ohlenm angel. Auch hier ist 
kein V ergleich m oglich, schon mit Riicksicht 
auf die U nterschiede in den A ngaben der beiden 
Quellen beziiglich der L eistungen der Oefen.

W ie aus der vorstehenden Abbildung 2 des 
runden Ofens heryorgeht, diirfte fiir eine Pro
duktion von 36 t die G estellw eite  zu gerin? 
sein. B em erkensw ert is t der Gichtverschlufi 
(Abbildung 5). E s ist ein System  P o n o so w * *  
fiir Oefen, die mit F einerzen  und mit groBen 
H olzkohlen arbeiten. D er M olier wird in einem 
runden Kiibel mit versenkbarem  Boden hoclige- 
bracht. Zwei D rittel der Beschickung sollen 
in den Raum zw ischen dem V erteilungsring a 
und die Schiissel k fallen , der R est zwischen a 
und den inneren K egel b. Hierdurch sollen die 
Kleinkohlen in die M itte, die grofien Stiick- 
kohlen mehr nach dem Schaclitmauerwerk zu 
fallen, um dann gleichm aBig eben zu  liegen. Ist 
der B eschickungsw agen en tleert, so sinken zu- 
nachst a und b zusammen, bis der Kragen in

* „Engineer", 14. Mai 1909, S. 495 ff.
.** „Uralski Technik11, April 1909, S. 14.
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der F iihrungsstange von b auf dem R ing g  auf- 
sitzt. Yon da an sinkt a allein w e iter , die 
zwischen a und b liegende B eschickung fa llt 
nacli unten, wird durch e nochmals y er te ilt  und 
rollig  horizontal ge lagert. D er G asfang is t  se it  
1905 im B etrieb. Gegeniiber dem P arrytricliter  
soli er eine Erhohung der Produktion um 20  °/o und 
eine K ohlenersparnis von 10 bis 12 °/o erzielt 
haben, so dafi er sieli im Ural einer grofien  
Beliebtheit erfreut. Ob sich der A pparat aber 
einer allgem einen V erbreitung erfreuen wird — 
er soli sich auch im K oksbetrieb hewUhrt haben
— kann fiiglich  bezw eife lt werden. Denn ein- 
mal ist der nicht gerade einfache A pparat

standig den O fengasen au sgesetzt, die ihn bei 
seitlicher Gasentnahme v o llig  um spiilen, und 
anderseits bringt die grofie L ange der V er- 
teilungstrichter einen unverhaltnism afiigen V er- 
lust an nutzbarein Schachtinhalt m it sich.

Fiir die beiden anderen Demidoffschen AVerke 
W e r c h n e  - S a l d a  und A l e x a n d r o w s k o i -  
S aw od  gelten ungefahr dieselben V erhaltnisse  
wie in T agil und Salda. E in ige Betriebsdaten  
sind in folgender Zahlentafel 5 zusammen- 
gestellt; dabei ist zu beachten, dafi die Oefen 
’n W ercline-Salda mir 8 ,5 3  m hoch sind und 
demnach keine besonders guten  E rgebnisse er- 
warten lassen.

L is w a . D iese den Grafen Schuw alow  ge- 
hiirenden W erke haben H ochofen in T eplogora  
und Bissersk. D er Ofen Yon T eplogora is t  
elliptisch (Abbildung 6) und steh t neu zu geste llt 
seit 1908 im Feuer, der yon B issersk  (A bbil
dung 7) ist rund und wurde im gleichen Jahre an-

Zalilentafel 5.

Werchne-
Salda

AIexandrow»koi-
Sawod

Bauart dor Oefen . . . elliptiseb rund
U ob eiB ensorte .............. 1'uddelrobeisen
Erzeugung in 24 Std. 17 700 kg 21 800 kg
Ausbringen aus d. Er/. 63,4 o/0 67,5 °/o
llolzkohlensorte . . . . gem isebt
Kohlenverbraueh f. d.

Tonne ItoheiBen . . . 1020 kg 925 kg
Zalil der Formen . . . 8 6
Durchmess. der Formen — 51 mm
W ind pressun g .............. 0,28—0,42 at 0,21 at
Windtoinperatur . . . . 300" C 250—300°C

geblasen. D ie E rzeu gun g is t  bei 4 6 ,5  °/o und 
5 0 ,4  °/o A usbringen 31 und 38 t in 24  Stunden, 
der K ohlenverbraucli s te lit  sich auf 11 0 0  k g  und

Abbildung G. Liswa- Abbildung 7. Liswa- 
Teplogora-Ofon, elliptiseb. Bissersk-Sawod.

10 0 0  k g  auf die Tonne A usbringen. D ie Oefen 
arbeiten mit acht und sechs Form en, einem W ind- 
druck von 0 ,2 5  bis 0 ,3 5  at und einer W indtem pe- 
ratur von 3 0 0  °C  und 4 5 0 °  C.
D er Ofen von T eplogora hat 
einfachen D eck eh rerschlufi, der 
von B issersk  einen Tolander- 
verschlufi,* der dem Ponosow - 
verschlufi im P rinzip  g leich  ist.
Auficr diesen Angaben sind 
fiir beide H iitten graphische  
D arstellungen des B etriebes im 
le tz ten  V ierte l des Jahres 1908  
yorhanden , die ein starkes  
Schwanken in A usbringen,
Kohlenverbrauch und W ind- 
tem peratur erkennen lassen.

K l i m k o w s k y - W e r k e .* *
A uf diesem im Gouvernem ent 
V iatka gelegcnen  W erke is t  Klimkow.ky-Ofen. 
nur ein runder Ofen m it neben- 
stehendem Profil (Abbild. 8) yorhanden, der im 
Jahre 1891  von P ayloff erbaut und seitdem  un-

* L ip in :  „Metallurgie des E isens“ S. 398 Abbil
dung 145.

ł * „Engineer“ a. a. O.

Abbildung 8.
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Zahlentafel 6. Zahlentafel 7.

Spatclaenstein
Brauo-
eisen-
steln

F e . . . .  
Mn . . . 
I5 . . . .  
S i O i . . . 
A l.O i . . 
Ca O.  . . 
MgO . .
GHiihYcrluit

35,75
1,36
0,045

27,64
8,69
2,09
2,51
5,07

39,38
1,37
0,040

21,00
8,07
3,60
2,48
4,99

41,33
1,37
0,060

18,10
11,22

2,70
2.40
4.40

36,50 
1 22 
o’o65 

30,70 
6,58 
3,50 
2,05 
3,10

Roheiten

grau halblert

C .............. 3,60 3,45

S i .............. 1,10 0,77

Mn . . . . 0,75 0,34

P .......... 0,12 0,12

S .............. 0,075 0,095

Cu . . . . 0,00 0,00

unterbrochen im F euer gehalten wurde. Sein Profil 
erklart sieli aus (len ortlichen V erhaltnissen, da 
nur eine ganz w eiche Tannenkohle zur Verfiigung  
stand, die keine groBe Ofenhohe zulieB, Um aber 
den Schacht m oglichst auszunutzen, yerzich tete  
man auf die seitliche Abfuhr der Gase und verlegte

Abbildung 9. Elliptischer Ofen in Baranschn.

die Gasentnahme auf die Gichtbiihne. Zur V er- 
huttung gelan g t ein toniger Spat- und ein Braun- 
eisenstein , doren E isen geh a lte  zw ischen 36 und 
4 2  °lo liegen , und die sehr leicht reduzierbar 
sind. D eshalb gen iigt es auch. wenn der W ind, 
der m it 0 ,1 8  a tP ressu n g  yerblasen wird, inR ohren- 
fipparaten auf etw a 3 3 0 °  C erh itzt w ird. D ie  
T ageserzeugu ng belauft sich auf rund 26 t, der 
K ohlenrerbrauch auf 1 2 0 0  k g  f. d. t R oheisen bei 
rund 35 ° j0 K alkstein  ais Zuschlag. D ic Zahlcn- 
tafeln  6 und 7 geben die Zusam m ensetzung des 
yerbrauchten E rzes und des erblasenen R oheisens.

K u s c h w a ,  B a r a n -  
s c h in s k i - O f e n .  Die 
W erke von Kuschwa 
sind E igentuin des 
russischen Staates, sie 
blasen m it drei Hoch- 
bfen, wahrend die 
F ilia le  zu Baranscha 

zw ei Oefen zahlt. 
H iervon ist der rundę 
Ofen Nr. 1 se it 1903  
aufier B etr ieb , wah

rend der elliptische N r. 2 (Abbild. 9) Ende 
Marz 1907  in seiner je tz igen  Form  angeblasen
wurde. In Abbildung 8 is t das urspriingliche
Profil des Ofens durch die ausgezogenen  Linien 
gegeben, wahrend die gestrichelten  Linien die
Form  des Ofens angeben, die er nacli der

letzten  Kanipagne hatte. Trotz 
der A usfressungen lieB man
das Schachtm auerwerk unver- 
andert und stam pfte nur Ge- 
s te ll und R ast in den alten
A bm essungen mit einer Masse 
von Quarz und feuerfestem  Ton 
neu auf. D er GichtyerschluB  
is t  der ubliclie D eck el, die Gas
entnahme erfolgt an der breiten
Schachtseite. D er Ofeninhalt
betragt 140  cbm, die Formen- 
zahl sechs. D er Winddruck 
lieg t bei 0 ,2 8  at, die Windtem- 
peratur im M ittel bei 5 5 0 °  C. 
75 o/0 der E rzeugung von 1908 
waren G ieB erei-, der Rest 
Puddelroheisen. D ie Gesamt- 
produktion belief sich bei 266 
B etriebstagen  auf 74 3 0  t oder 
28 t in 24  Stunden. D ic iibrige 
Zeit stancl der Ofen s t ill , es 
feh lte infolge yon Geldinangel 
an H olzkohlen und Erz. Yer
blasen w urden in erster Linie 
die M agneteisensteine von den 
nahen B lagodatgruben , und 
zw ar te ils  roli, te ils gerostet 
(s. Z ahlentafel 8). E in Erz mit 
14 °/o Mangan lieferte  demRoh-

Znhlentnfel 8. B l n g o d a t - M n g n o t e i s o n s f c e i n .

Xr. 2 Nr. 6 Nr. 10 Nr. 11

F e -------- 54,67 55,04 01,57 58,40
Mn . . . . 0.49 0,3! 0,70 0,28
P 0,030 0,034 0,035 0,095

! S i Oi .  . . 9,64 8,37 3,90 6,77
A U Os - . 5,27 6,09 0,20 5,53
CaO . . . 5,70 5,23 1,80 3,00
MgO . . 1,62 1,03 0,50 1,06
s........ 0,08 0,10 0,021 0,025
Cu . . .  . — 0,46 0,23

„E n g in eer“ a. a. O.
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eisen den erforderliclien M angangehalt, wahrend  
ais Z uscblag das Sinegorska-E rz V erwendung  
findet, das neben reichen Kalkm engen etw a 9 ° /0 
Eisen enthalt.

A is Brennstoff dienen zu zw ei Drit.tel Tannen- 
kohlen mit 10 ° /0 N asse, zu einem D ritte l Birlcen- 
kohlen mit 8 °/o N asse; das V erhaltnis von H olz- 
kohlen zum erblasenen R oheisen w ar gleich  1 : 1 
bis 0 ,9 6  : 1.

S l a t o u s t - E r m o l o w s k a j a - O f e n . *  W ohl 
die erfreulichsten Y erhaltn isse herrschen auf dem 
zum Staatsw erke S latoust gehorigen Ermo- 
low skaja-W erk. E ine gute H olzkohle und sehr 
reiche, le ich t zu reduzierende E rze gesta tten  
entsprechend reichliche A binessungen des Ofens 
(Abbildung 10) und g le ich ze itig  auch einen im 
Verbaltnis zu anderen U ra l-O efen  forcierten  
Betrieb. E s is t  ein runder Ofen von etw a 65 t. 
T agesleistung. D a man aber zur W inderhitzung  
nur eiserne A pparate zur V erfiigung hat, die 
liochstens eine Tem peratur von 3 5 0  bis 4 0 0 °  C 
erm oglichen, entspricht die Produktionsm enge  
fast nie der P roduktionsfilh igkeit. A is Brenn
stoff dienen T annen-, B irken- und F ichtenkohlen, 
verhiittet wird das B akal-E rz, das te ils  ais 
Braun-, te ils  ais Spateisenstein  gefunden w ird  
{s. Zalilentafel 9).

Zalilentafel 9. B a k f t l - E r z .

IJrauneisenstein Spateiscn-
Htcln

............................ 0 1 ,0 0 5 5 ,2 4 5 5 ,8 5
Mn . . . 1,73 1,75 1,71
P . . .
S i C h ........................

0 ,0 1 5
5 ,1 0

0 ,0 2 2  

}  16 ,4 2  

0 ,5 7
1 ,30 10 ,61

C a O .................................. 0 ,3 0
Spur

1,32
MgO . . . . 0 ,33 1 ,30

Mit einer durchschnittlichen T agesleistung von  
55 t fiir die Ietzten neun llo n a te  von 1908  und 
■einem Kolilenverbrauch von 836  kg auf 1000  kg  
Roheisen ze ig t der Erm olow skaja-O fen die bei 
weitem besten Leistungen im ganzen U ralbezirk. 
Spaterhin, anfangs 1 9 0 9 , wurde die Produktion  
bis auf 76 t gebracht. D as erblasene graue, 
lialbierte und weifie R oheisen is t  seiner her- 
rorragenden Gute w egen in ganz SiidruB- 
land bekannt und gesch atzt und ze ig t fo l
gende Gehalte (siehe Z alilentafel 10):

Zalilentafel 10. 

Roheisen yon S latoust- 
Erm olowskaja.

j C .  .  

;Si. . 
Mn . 

■ P • . 
= S .  .

grau hat-
blert we IB

4,35 4 ,15 3 ,8 9
1,28 0 ,8 5 0 ,3 0  i
2,19 2 ,05 1 ,10
0 ,04" bis 1,030
Spur. Spur. 0 ,007

A us rorliegendem  
Zahlenm aterial allein  
sich ein U rteil iiber 
das uralische Indu- 
strierev ier bilden zu 
w ollen , diirfte keine 
leichte A ufgabe sein. 
D er immer fuhlbarer 
werdende Manuel an

H olz und Kohlen, die groBe U nsicherheit in allen  
Y erhaltnissen RuBlands, die fast zum Normalen 
gew ordene M ifiw irtscliaft auf allen Gebieten  
driicken auch der E isenindustrie ihren Stem pel 
auf und lassen trotz der giinstigen  E rzver- 
haltn isse die Zukunft in keinein guten L ichte  
ersclieinen. A nderseits aber ze ig t doch der 
Erm olowskaja-Ofen der Slatoustw erke, daB sich 
auch heute noch bei Ordnung in V erw altung  
und B etrieb achtensw erte L eistungen erzielen  
lassen , so daB von der R iickkehr geordneter Zu
stande im Lande auch ein heilsam er EinfluB auf 
die U ralindustrie zu erw arten ist.

Noch schw ieriger aber diirfte es sich gesta lten , 
w ill man an Hand des gegebenen M ateriales 
einen V ergleich ziehen zw ischen dem runden und 
dem elliptischen Ofen. Dazu und zu einem
entscheidenden U rteile rei
chen die yorliegenden Ver- 
gleichsw erte nicht aus, da 
die Grundlagen — geord- 
nete V erhaltn isse, gew issen- 
hafte Betriebsfiihrung bis 
zur H ochstleistung der bei
den Sj’sten ie, und ferner  
Y ersuclisbedingungen, die 
den unsrigen wenn auch nur 
annaliernd gleichkom m en*— 
vo llig  fehlen. T atsache is t  
aber jedenfa lls , daB unser 
runder Ofen sich die ganze  
W eit erobert hat, bis auf 
den Ural. D ort, und nur 
d o rt, hat der elliptische  
Ofen sich ein balbes Jahr- 
hundert unangefochten be- 
wahren konnen. Oertliche Bedeutung ist ihm also 
sicherlich nicht abzusprechen, wenn man ihn dem- 
nach auch nur ais eine voriibergehende E rschei- 
nung, ais eine Episode in der Geschichte des Hoch- 
ofenbaues betrachten kann, eine T atsache, an der 
auch der anscheinend zufriedenstellende Versuch  
auf den N e w p o r t - E is e n w e r k e n * *  nicht v ie l 
wird undern konnen. Seine E rfolge Yerdankt der 
elliptische Ofen jedenfalls w eniger den Y orziigen  
des System s an sich, sie sind in erster L inie, 
neben giinstigen  ortlichen V erhaltnissen, doch 
wohl das V erdienst seines Erbauers Frolich, der 
ihn aus dem w enig  brauchbaren Raschette-Ofen  
geschickt entw ickelte, und damit der Roheisen- 
industrie im U ral eine festere Grundlage gab 
und zu neuem A ufschw uug Yerhalf. A ber auch 
dort diirfte der Frolich-O fen bald der Geschichte 
angehoren. D ie B etriebsergebnisse Yon Erm olows- 
kaja-Slatoust sprechen ein gew ichtiges W ort 
fiir den runden Ofen, und bezeichnend is t die 
T atsache, daB man selbst in N ischni-T agil, der

Abbild. 10. Slatoust- 
Ermoltmskaja-Ofen.

* „Enffineer" a. a. O.
* „S tahl und E isen “ 1889, F e b ru a rh e ft, S. 99 ff.

** „Stahl und E isen " 1908, 2. D ezbr., S. 1792.
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eigentlichsten  Domiine des elliptischen Ofens, zum  
runden Profil iibergegangen is t. So w ird ja  
auch die Jalirzehnte a lte brennende F rage des 
G iclitverschlusses am besten g e lo st; anstelle des 
yielfach  problem atisclien elliptischen Gasfangs 
tr itt der erprobte rundę. D ie rationelle A us
nutzung der G ichtgase, dereń Verwendung in der 
Gaskraftm aschine docli ein Ilauptm om ent in der 
jiingsten  E ntw icklung des H ochofenbetriebs dar- 
ste llt , w ird damit auch fiir die W erke im 
U ral zur praktischcn M Sglichkeit und ze ig t den 
W eg  an, den die dortige Roheisenindustrie be- 
schreiten muB, wenn sie die B edeutung erringen  
w ill, dio ihr nach den Bodenschiitzen des Landes 
von R echts w egen gebuhrt.

* **

Zu vorstehender A rbeit bem erkt Hr. Ingenieur 
K arl F r o l i c h  in Z arskoe-Selo noch:

„A llerdings hat sich der rundę Ofen bis 
heute die W eit erobert. D as besagt aber nur, 
daB in den letzten  fiin fzig  Jahren alle Hoch- 
ofeningenieure diese Ofenbauart. ausgebildet. In 
den Jahren 1865  bis 1881 habe ich allein meine 
Oefen verbessert und bin bis auf eine tagliche 
L eistung von 50 t und einen Kohlenyerbrauch  
von 925  k g  gelangt. D ann habe ich keine Ge- 
legenheit mehr geliabt, meine A rbeiten fortzu- 
setzen . S eit 1881 is t  nichts w esentliches an 
den Oefen reform iert worden, abgesehen von 
einem neuen G asfang in N ewa-R udansk, der ohne 
Gasverlust, arbeitet. “

„In England scheint inan nach den neueren 
M itteilungen mit dem elliptischen Ofen auf Koks 
mit elliptischem  Gasfang sehr zufrieden zu sein. Ich 
freue mich, daB ich noch den ersten gut gelungenen  
Yersuch er lebthabe, und hoffe, auch noch Versuche 
in W estfa len  zu erleben.“ D ie  R e d a k t io n .

Einrichtung zur Luftgranulation flussiger Schlacken 
auf den B uderus’schen Eisenwerken.

(M itteilung aus der Hochofenkommission des Yereins deutscher Eisonhiittenleuto.)* 

Von H iittendirektor G. J a n t z e n  in W etzlar .

Die  im kalten W a s s e r s t r o m  granulierte  
Hochofenschlacke b esitzt bekanntlich hy- 

draulische E igenschaften , die man zur H erstel
lung von M auersteinen und zur H erstellung von  
Zement benutzt. B ei garem  O fengang, z. B . im 
GieBereiroheisenbetrieb, enthalten die granulierten  
Schlacken bis 30 °/o und, wenn sie frisch ohne 
L agerung yerarheitet w erden, his 40  °/o W asser. 
Fiir die V erarbeitung z u Zem ent muB dieses 
W asser  dureh kiinstliche Trocknung vollstandig  
ausgetrieben werden, ein Y organg, der w egen  
der porosen, haufig schwamm- oder bim sstcin- 
artigen  B eschaffenheit der w assergranulierten  
Schlacken ausgedehnte Trockenanlagen und er
hebliche K osten  fiir H eizun g, Reparaturen und 
Lohne erfordert. E s bestand daher schon lange  
das B estreben, die Schlacken so zu granulieren, 
daB sie, ohne ihre hydraulischen E igenschaften  
einzubuBen, aus diesem A rbeitsvorgang trocken  
und abgekiihlt hervorgehen. Zur E rzeugung  
solcher trocken granulierter Schlacken sind denn 
auch eine ganze Reihe zum T eil patentierter  
Einrichtungen entslanden, die entw eder gegen  
den feuerflussigen Schlackenstroni m ittels einer 
D iise einen Strahl D am pf oder gepreBter L uft 
ricliten und diese damit in einen R egen gliihen- 
der Schlackentropfen auflosen , d. h. zerstauben, 
oder den Schlackenstroni, w ie er vom Ofen 
kommt, auf einen sich schnell umdrehenden  
Korper —  Scheibe oder Rad — fallen lassen, 
von  dem die Schlacke ebenfalls in gliihenden

* Y g l.h ie rzu  „S tah lu n d E iso n “ 1910, 11. Mai, S. 779.

Tropfen abgeschleudert w ird. In beiden Fallen  
laB t man die feurigen Schlackentropfen gegen  
feststehende gelciililte W andę anprallen. Aber 
an diesen W anden k lebt, besonders wenn es 
sich um das Zerstauben groBer Schlackenm engen  
in dauerndein B etrieb liandelt, trotz der Kiili- 
lung der W andę, die Sclilacke fest, w eil die 
Schlackentropfen noch so lieiB bleiben, daB sie 
zum grofien T eil w ieder an den W anden zu- 
sam m enbacken, dort Klumpen bilden und ais 
solche erst lierabfallen, wenn sie ein groBeres 
G ew icht erreicht haben. D as Endprodukt ist 
daher eine ungleichm afiig gek iih lte , teilw eise  
noch gliihende Schlacke, dereń StiickgróBe voni 
Sandkorn bis zum groBen Klumpen wechselt. 
Man kann bei dieser E inrichtung eigentlich 
nur von einer t e i l w e i s e n  L uftgranulation der 
Schlacken sprechen, denn m eistens wird ein Teil 
der Schlacken bei dem Zusammenbacken garnicht- 
geniigend dureh den Z erstaubungsvorgang beein- 
lluBt, d. h. abgeschreckt, und yerliert daher 
seine hydraulischen E igenschaften . D as Erforder- 
nis einer die spatere V erw endung der Schlacke 
zur Zementfabrikation beriicksichtigenden Einrich
tung is t daher nicht nur das, die Schlacken zu 
zerstauben, sondern der zerstaubten Schlacke 
stets kiihle und reine F lachen zu bieten, an 
denen jeder Tropfen fiir sich abgekiihlt und 
se lb stta tig  schnell fortgeschafft w ird, um dero 
nachsten Tropfen die g leiche G elegenheit zum 
sclm ellen Abschrecken zu geben, ein Vorgang, 
der allein  filr die E rhaltung der hydraulischen 
E igenschaften in der Schlacke biirgt. A uf Grund
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dieser E rw agungen habe ich auf den B u d e r u s -  
s cli en  E is e n  w e r k e n  eine neue E inrichtung  
getroffen, die in Abbildung 1 dargestellt ist. 
Die Schlackenrinne ara Hochofen ragt in eine 
schriig ge lager te  eiserne Drehtrom inel a hinein. 
Unter der Schlackenrinne is t  ein W im lrohr an- 
gebracht, wrelches in eine breite D iise ausiiiiindet 
und gegen  den feuerfliissigen, aus der R inne 
fliefienden Schlackenstrom  gerichtet is t. D a- 
durch w ird die Sclilacke zerstaubt und unm ittel
bar gegen  die B lechw iinde der Drehtrom inel ge-

worfen oder in der R ichtung ihrer A chse ge~ 
schleudert. D ie Schlackenteilchen bew egen sich  
dabei auf langer B ahn iiber die Kiihlfliiche der 
Trommel, w elche te ilw eise  oder a llse itig  durch 
W asserbespritzung von auBen gekiih lt werden  
kann, wodurch eine k ra ftige  K iihlung der Sclilacke  
erreicht wird. Durch die Umdrehung der Trommel 
ilndert sich die Aufschlagflilche fiir die Sclilacke  
bestttndig; die Sclilacke w ird wahrend ihrer B e
wegung durch die init einer Schaufelung ver- 
seliene Trommel bestandig unigew endet und aufs 
neue dem Luftstrorn au sgesetzt. D ie Schlacken
teilchen, w elche die Trommel ver la ssen , be
stehen daher aus einem Sand, der sow eit ab- 
gekiihlt is t, dafi er sofort durch m echanische 
Hilfsmittel fortge- 
schafftwerdenkann 
Dieser Sand ent- 
halt keine zusam- 
mengehackten oder 
zusammengelaufe- 
nen Schlackenteile  
melir, sondern be- 
stelit aus losen  
Kiirnern, bis etw a  
zur Grofie von  
Kirschkernen. B ei 
der yon mir ent- 
worfenen E inrichtung fa llt die granulierte  
Schlacke, der Sand, unm ittelbar ans der Dreh- 
trommel in ein Becherw erk c, w elches ihn in 
einen V orratsbehalter d w irft, aus dem er mit 
einer Dralitseilbahn e an den V erw endungsort zum 
Zenientwerk abgefahren w ird ; ebensogut kSnnte 
der Sand aus dem V orratsbeh!ilter d in E isen-

XX.30

bahnw aggons, am besten in Selbstentlader, ver- 
laden werden. D er untere T e il der Drehtrom m el 
und die B echerw erksgrube befinden sich, w ie  
aus der Abbildung 1 ersielitlieh, in einem v o ll-  
kominen geschlossenen Raum, auf den ein D unst- 
rohr b g e se tz t ist, das die bei der G ranulation  
entstelienden Diiiiste in solcher H ohe abfiihrt, 
dafi die Um gebung nicht davon b eliistig t w ird. 
Um die B ildung von Schlackenw olle beim Zer- 
stauben der Schlacke zu yerliindern, sind E in- 
riclitungen getroffen, die den zum Zerstauben  

der Schlacke benutzten L uft- 
strom je  nach B edarf befeuch- 
ten. F iir die ganzen Einrich- 
tungen sind im Inlande w ie  
A uslande P aten te  und Ge- 
brauchsm uster nachgesucht und 
zum T eil schon erte ilt .

D ie vorstehend beschrie- 
bene E inrichtung zur L uft
granulation fliissiger Schlacken  
is t auf unserer Sophienliiitte 
iiber ein Jahr in dauerndem  
B etrieb und hat taglich  etw a  
1 0 0  t Schlackensand der vor- 

bescliriebenen A rt h ergeste llt, ohne damit ihre 
L eistungsfah igkeit zu erscliopfen. D iese lUingt 
bei der gew ahlten  Trom m elgrofie, 1 ,8  X  15 ni, 
nur von der M enge und P ressung des ange- 
w andten L uftstrom es ab, den w ir bisher von  
der G eblasem aschine entnommen haben. D a w ir  
aber beabsischtigen, die L uftgranulation  bei a 11 e n 
Oefen durchzufiLhren, haben w ir uns entschlossen , 
dafiir ein besonderes T urbogeblase anzu legen , 
das bei dem yorliegenden W indbedarf etw a  
10 P S  fiir den Ofen notig  haben w ird. D ie D reh- 
trommel sow ie das B echerw erk erfordern etw a  
8 - 9  P S.

Um zu priifen, ob die von uns angew andte  
T rockengranulation die gleichen hydraulischen

E igenschaften  der Schlacke ze it ig t w ie die 
W assergranulation , sind yon Hrn. D r. P a s s o  w 
in B lankenese folgende in Zahlentafel 1 und 2 
niedergelegten  U ntersuehungen mit unseren 
Schlacken, w elche zw ar verschieden zusam men- 
g ese tz t, aber zu g leicher Zeit lu ft- und w asser- 
granuliert wurden, ausgefiihrt worden.
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Zablentafol 1. C h o m i s c h e  Z u s a m m o n B o t z u n g  d e r  S c h l a c k e n .

Art der Schlacke Si Oj
AlsO, 

+  
Fe, Oj

Ca 0 MgO Ca SO4
Oe»amt 

Ca 0
Mikroakopischer

Befuud

luftgranuliort . . 37,99 12,42 44,65 1,70 — 46,86 reln glasig

yom 31. Juli 1909
wassergranuliert  . 38,47 12._50 45,51 1,67 — 48,88 » »

yom  31. Juli 1909 glasig: mit wenię ] 
polarlsicrenden i 
Teilen

luftgranuliort . . 
y o m  3. Nov. 1909

33,26 14,10 47,86 2,42 — 49,47

w assergranuliert  . 
yom  3. Noy. 1909

34,00 15,37 46,23 1,76 48,61 glasłg- m it irlelen j 
po la ris ie ren d en  1 
T eilen
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E s geh t daraus liervor, w ie es aucli nacli 
Dr. P a s s o w  von yornherein anzunehmen war, 
dafi w ohl die kieselsaurearm en Schlacken die 
besten F estigk eitszah len  geben, daG aber ganz  
unabhangig von dem K ieselsau regelia ltd ie  trocken- 
granulierten Schlacken zum m indesten die gleichen  
F estigk eiten  ergeben, w ie die w assergranulierten.
Auch dieY ersuche, unsere luftgranulierte Schlacke  
a is  F einstoff in B e t o n m i s c h u n g e n  zu ver- 
wenden, haben zu gutein E rfo lg  gefiihrt, da sie 
bei dieser Y erw endung die w asscrgranulierte  
Schlacke bei w eitem  ubertroffen hat und anderen  
natiirlichen Sanden, z. B . dem R heinsand, g leicli- 
kommt. E s wurden ferner V ersuche unternom- 
men, die lu ftgranulierte Schlacke ohne w eitere  
Y orbereitung zur H erstellung von S c h la c k e n -  
s t e i n e n  zu benutzen und dazu M ischungen mit 
20  — 30 °Jo und 5 0 °/o  luftgranulierter Schlacke,

Zahlentafel 2. F e s t i g k e i t e n  d e r  a u s  de n  S c h l a c k e n  h e r g e s t e l l t e n  Z e m e n t e .
Mischung: 80 °/0 Schlacke, 20°/o Klinker, 1 °/o Gips.

j ... ................... Sieb-
ruck- A bbindezeit Z ugfcstlgkeit 1 3 D ruck fes tigke it 1 : 3

A rt de r Schlacke s tand
au f Beginn Ende 3 Tage 7 Tage

28 Tfl(je 
1 kom b. 3 Tage 7 Togo

28 Tage 
komb.

5000
% Stunde Stunde

W asaer Was* er W asser L aęe-
runc

W a3seri W asser W asser Łage-
ru n g

j luftgranuliert . . 11,5 1 , 0 0 4,10 8,5 16,6 27,9 31,8 52 119 246 274
Tom 31. Juli 1909

wassergranuliort . 1 0 , 0 0,50 3,50 5,5 15,4 28,4 28,7 46 114 259 255
T o m  31. Juli 1909

luftgranuliert . . 1 1 , 0 0,40 3,15 2 1 , 2 28,3 28,8 30,5 149 239 322 335
Tom 3. Nov. 1909

■wassergranuliert . 10,3 0,55 3,30 15,8 27,5 29,5 28,8 116 207 264 310
Y o m  3. N o y . 1909

naeh

Zusatz von 20 o/o 

4 W ochen 55,0 kg
7 * BIJ *

12 „ 69,5 „

8 0  — 70°/o  und 50 °/o w assergranulierter Schlacke  
und 8°/oeingesum pften K alk genommen. D ieD ruck- 
festigk eiten  ergaben bei einem

onm  r,nn' luftgranulier- 30 o/o 50 0/0 te; Schlacke

54.5 kg 79,Okg/qcm
60,1 „ 93,5 „ „
80.5 „ 99,2 „ „

Steino im M ischungsverhaltnis von 2/s luft- 
und ł/ 3 w assergranulierter Schlacke ergaben bei 
12 stiindiger E rhartung unter Dam pf von 8 at 
eine D ru ck festigkeit von 1 04 ,7  kg/qcm . A is  
P resse  diente die bekannte Osnabriicker Stein- 
presse. Sobald die Schlacken vorher g leich- 
miiflig durch ein W alzw erk  zerk le inert und 
unter krilftigerem  Druck geprefit werden, wird  
sich leicht ihre D ruckfestigkeit- erhohen lassen. 
A us dem Yorstehenden ergibt sich die Gleich- 
w ertigk e it der mit unserer E inrichtung erzeugten  
lu ftgranulierten  Schlacke mit der w assergranu
lierten  und damit ihre grofien V orteile fiir ihre 
W eiterverarboitung zur Zem entfabrikation; man 
spart eben an H eizung und Lohnen und an
kostsp ieligen  Trockeneinrichtungen und verein- 

und den B e-facht damit w esentlich  die A nlage  
trieb eines Zem entwerkes.

Aber wenn ich auch zunachst nur die Y orteile  
der beschriebenen Luftarranulation fiir Z e m e n t

erzeugende H ochofenanlagen hervorhob, so be
stehen diese doch nicht fiir diese W erke allein, 
sondern fiir alle d iejenigen, die in der Lage  
sind, von dieser L uftgranulation Gebrauch zu 
machen. D as g ilt  sow ohl fiir die W erke, die 
heute schon aus irgend einem Grunde die Schlacke 
mit W asser granulieren, ais auch fiir solche, 
die bis je tz t  feste B lockschlacke machen.

Gegeniibor der W assergranulation  hat die 
L uftgranulation  allein fiir sich betrachtet schon 
grofie V orteile. D ie L uftgranulation  bedarf 
keiner Klarbecken zum Abfangen der leichten  
Schwim m schlacke und Klaren des W assers. Die 
A bw asser des W erkes bleiben unberuhrt von 
der Granulation und damit rerschw indet fur den 
L eiter des Ilochofenbetriebes eine Quelle steter  
Sorgen und eine Menge von A ergernissen; 
er spart die L eute fiir die Beobachtung und

B edienung der 
K larteiche. 

Ebenso werden 
die reichlichen  

Mengen von 
W asserdam pfen  
und die iiblen 
Geruche, welche 
bei der W asser
granulation ent
stehen, vermie- 
den oder auf ein 
Mindestmafi bc- 
schran kt,daalle  
Dam pfe, sow eit 

sie iiberhaupt entstehen, le ich t durch das Dunst- 
rohr am Ende der Trommel abgefiihrt werden. 
Doch nicht zum w enigsten  besteht der V orteil 
der luftgranulierten Schlacke in ihrem geringen  
V o lu m e n  gegenuber der w assergranulierten  
Schlacke. W enn ein K ubikm eter w assergranu
lierter Schlacke etw a durchschnittlich 520  kg  
w ieg t, so hat ein Kubikmeter lufLgranulierter 
Schlacke ein G ew icht von 1300  kg, d. h. die 
w assergranulierte Schlacke beansprucht unter 
gleichen Umstanden zw eieinhalbm al sov ie l Raum 
w ie die luftgranulierte Schlacke. In gleichen  
V erhaltn issen  konnen die Transporteinrichtungen  
und H aldenlagerplatze fur die luftgranulierte  
kleiner sein, ais bei der w assergranulierten  
Schlacke. W elche Bedeutung diesem Umstande 
beizum essen is t , bedarf keiner w eiteren Er
orterung.

Aber auch dic W erke, w elche sonst Schlacke 
in K lotzen  herstellen, diirften m it V orteil y o i i  der 
neuen L uftgranulation Gebrauch machen. Einmal 
werden damit a lle  Gefahren und U nfalle, die 
mit der B ew egung griifierer fLiissiger Schlacken- 
mengen verbunden sind, yerm ieden. D er aus der 
L uftgranulation liervorgehende Sand kann un
m ittelbar in E isenbahnw aggons yerladen und zu 
seiner A bladestelle gefahren w erden , wo sich,



i
18. Mai 1910. Yerwertung von Hochofenschlacken zu  Pflastersteinen u. Beton. S tah l und E isen. 827

wenn Selbstentlader benutzt werden, das Ab- 
laden auf das scbnellste und b illigste yo llz ieh t. 
Dio Alogliclikeit der Y erw ertung der Schlacke, 
selbst in der Form ais loser Sand, w ie er durch 
die neue L uftgranulation  h ergeste llt w ird, durfte 
w enigstens eine so grofie sein w ie bisher, da 
sich dieser Sand, abgesehen von der Zement- 
fabrikation, zu allen A ufschiittungen w ie Darninę, 
W ege usw . besonders eign et und es auch nicht 
ausgesclilossen is t, dafi er allein oder in M ischung 
mit anderen M aterialien zum B e r g e v e r s a t z  
m it t e l s  S p i i ly e r f a l i r e n  eine gute Yerwendung  
finden kann.

N eueH ochofenanlagen konnen ohne Schw ierig- 
lceit diese L uftgranulation in ihren Bauplan auf- 
nohmen; bei illteren W erken werden die ge- 
schilderten Y orteile sich erst erreichen lassen , 
wenn an den H ochofen geniigend P la tz  geschaffen  
w ird, um die E inrichtung fiir die beschriebene 
L uftgranulation so aufzustellen , daB sie eine 
beąueme und vorteilh afte  Abfuhr der granu- 
lierten  Schlacke gesta tte t. D ie grofien Annehm- 
lichkeiten bei H erstellung und T ransport dieser 
Schlacke sollten  aber auch diesen AVerken A n- 
laB geben, dem Einbau der neuen Schlacken- 
granulation ihr Interesse zuzuwenden.

Verwertung von H ochofenschlacken zu Pflastersteinen und Beton.
(M itteilung aua der HochofonkommisBion dos Yereins deutscher Eisenhiittenleute.)

Von D irektor A . K n a f f  in W issen .

| \ / |  einem V ersprechen nachkommend, lege  ich  
Ihnen hierm it unter H inw eis auf die aus- 

gestellten  Probestiicke ein ige Angaben iiber 
die in W issen  angestellten  V ersuche betr. die 
V envertung der H ochofenschlacke vor.

P f l a s t e r s t e i n e .  D iese S teine sind aus 
Schlacken von 1 0 /1 2  er Sp iegeleisen  y erfertig t. B ei 
der Druckprobe zeigten  sich folgende E rgebnisse:

Grofie 1 6 X 1(> X 1 6  cm! zerstort bei einem  
Drucke von 195 t oder 7G1 kg|qcm .

D ie P flastersteine werden aus dem H erzen  
der Schlackenklotze durch besonders gesch ickte  
Leute h ergestellt. B ed ingungbei der H erstellung  
ist, dafi die Schlackenklotze nicht elier zerschlagen  
bezw. geoffnet w erden, bis dieselben vollstilndig  ab- 
gekiihlt sind, damit der Temperprozefi im Schlacken- 
klotz selbst yollstiin d ig  vor sich gehen kann.

Ein A rbeiter kann gew ohnlich mit L eich tig-  
keit an einem T age  52 Stiick  I. und II. Sorte  
16 X  16 und 1 2 X 1 4  cm und 60 Stiick III. Sorte 
6— 9 X 6  — 9 cm herstellen .

Die U nkosten steilen  sich hierbei w ie fo lgt:

Lohn eines A rb e itera ............................... J i  3,55
Ueitriigen des M n t e r i a l e s ........................ „ 2.—
W e r k z e u g e ..................................................... , 0 , 1 5

Zus. J t  5,70

D ie durchschnittlichen Y erkaufspreise steilen  
sieli auf J t ,  0 ,0 8  fiir I. und II. und J O  0 ,0 5  
fiir III. Sorte.

An T rottoirpflastersteinen , w elche aus dem 
Abfalle h ergeste llt w erden, konnen rd. 30 0  Stiick  
in der Scliicht angefertig t werden.

B e t o n .  GroBere Schlackenbetonarbeiten  
wurden auf unseren A nlagen ausgefiihrt im 
Jahre 1901 von der Firm a A  und zw ar M aschinen-, 
Hochofen-, Cowper- und K esselfundam ente auf 
Alfredhiitte, im Jahre 1 9 0 3  von derselben Firm a  
Maschinen- und K esselfundam ente auf H einrichs-

liiitte, im Jahre 1906  von der Firm a B M aschinen- 
und K esselfundam ente auf A lfredhiitte.

Im ganzen wurde g e lie fert von Firm a A :

Stiiekbeton . . . . 1: 10 =  1158,80 cbm
Beton . . . . 1 : 8  =  1158,14 „
Beton . . . .  1 : 10 =  3719,72 „

Sa. 6036,60 cbm 

Im Jahre 19 0 6  durch die Firm a B :

Stiiekbeton . . . . 1 : 10  =  2639,57 cbm
Beton . . . . 1 : 8  =  702,89 „
Beton . . . .  1 :1 0 =  2417,15 „

5759,61 cbm 
Sa. 11796,27 „

Unter S t i i e k b e t o n  yersteh t man gew ohn- 
lichcn Schlackenbeton, worin groBere Stiicke  
Schlacke von K opfgrofie und mehr in denselben  
mit eingestam pft werden, um so an Zement 
bezw . B eton selbst zu sparen. D ieses Y erfahren  
is t nur an griiBeren und dicken K lotzen  inog- 
lich , w ie Fumlam enten von grofieren Maschinen 
(G ebliisem aschinen), Kamin- und K esselfunda- 
inenten. E s ste llt  sich diese A rt von B eton in 
der H erstellung im P reise  bedeutenil b illiger.

Sam tlicher Beton wurde mit M ischmaschinen 
in fólgendem  Mischungsverh&ltnis h e r g e s te llt:

L iter

B 150 1 Schlacko 54,55 °/o) 150)
100 „ Schlack.-Sand 36,36 „ \ 1:10 100 [ 1:8

25 „ Zement 9,09 „ J 32 J
A 255 „ Schlacke — 310 kg 55,38 °jo

170 „ Sand —  200 „ 35,63 „
38 „ Zement — 50 „ 8,99 „

A rerw endete Zement der alten H aigerer
Portlandzem entw erke, h ingegen B solchen yon  
D yckerlioff in Biebrich.

P r o b e w u r f e l  2 0 0  X  20 0  X  20 0  mm ^er 
M ischungen von B ergaben nachsteliende W erte :
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M i s c h u n g 1 : 1 0  ksl qmm
24 W ochen 3/4 06 48 t zerstort — 120
21 n 26/4 u 50 n n 125
20 7> 2/5 50 „ V 125
20 n 48 „ „ — 120
20 r> ,, 50 „ „ — 125
1S n 11/5 58 „ V 145
13 r> 15/6 48 „ „ — 120

5 )> 9/8 36 , tj 90
5 » 47 „ n 117,5

imi Mittel 121 — 120

M i s c h u n g  1 : 8
W oclicn ze rs to rt kg/qmm

u 27 6 75 t 187,5
9 11/7 66 „ 165
9 16/7 64 „ 160
6 6/8 60 „ 150
6 4/3 54 „ 135

707,5 : 5 =  159,5 kg bis 
160 kg im Mittel.

D er Schlackensand stammte von f r i s c l i e n  
Schlacken (Stahl- und Puddeleisen). In dem 
leichten  Sand verliert sich der Zement zu sehr 
und die B indefahigkeit im B eton wird yerminderl,; 
je  schw ercr der Sand ist, desto besser. Schwarz- 
brauner Sand is t  dem leichteren vorzuziehen. 
A lter Sand der Schlackenlialde is t unbrauchbar. 
A is grobes M ateriał wurden Schlackenstiicke  
der a lten  H alde entnommen. F risches M ateriał 
w ar nicht brauchbar.

D ie A n a l y s e u  der yerw endeten M aterialien  
sind fo lgend e:

S c h 1 a c k e n s a u d S t ii c k b c h 1 a c k e
I 11 1 11

FeO 1,54 1,80 2,44 2,62 >
SiCh 30,56 28,45 34,88 32,96 11
Mn 9,54 8,45 11,00 11,46 >1
CaO 35,01 33,50 33,04 34,50 11
MgO 8,58 9,00 7,61 9,69 11
A I 3 O 3 14,02 18,00 4,92 8,50 11

Um uns von der Giite des B etons zu iiber- 
zeugen , haben w ir vor einigen Monaten yon 
obigen A rbeiten (die also schon mehrere Jahre  
alt waren) aus den Fundainenten Probeklotze  
herausgebrochen, zu Probestiicken hergerichtet 
und der Druckprobe unterw orfen, wobei folgende 
W erte  erz ie lt w u rd en :

B ctonn rt Z e rsto rt Grofie in  cm D ruck kg /qcm

A  l :  8 26,5 t 2 2 ,5 X 2 2  . .X  17,7 54
„  1 : 1 0 2 0  „ 20 X 2 0  X 2 0 50
B 1 : S 19 „ 2 1  X 2 0 , 5 X 1 9 48
„  1 : 1 0 2 0  , 22 X 2 6  X 2 1 35

D ie F estigk e itszah len  dieser Proben, welche  
bedeutend von denjenigen der seinerzeit her- 
geste llten  Probew iirfel abweichen, haben insofern

keinen direkten Anspruch auf absolute R ichtig- 
keit, ais es sehr schw er halt, aus einem Beton- 
klotz einen genauen W iirfel herzustellen, olme 
die gebundenen Schlackenstiicke beim Bearbeiten  
auf der Hobelbank zu lockern. S ie geben uns 
aber doch einen gew issen  A nhalt, da w ir bei 
nilherer B esichtigung der B etonstiicke gefunden  
haben, dafi das M ateriał doch manciimal sehr 
in der Durcharbeitung zu wiinschen librig IttCt. 
W ir haben die Beobachtung gem acht, daB bei 
einem richtigen M ischungsverhaltnis die Probe- 
stiicke durchweg bessere W erte  ergeben, ais 
dies oben der F a li is t. B ei der H erstellung  
der Proben wird der Beton sorgfiiltiger in die 
Probeformen gestam pft und gepreB t, so daB 
Liicken in denselben nicht entstehen konnen, 
w ie dies in den groBen B locken durch schlechtes  
Stam pfen und unrichtige V erteilung der F a li ist. 
D ie schlechte V erteilung gesch ieht besonders an 
den Randern des aufgehenden K lotzes, wo der 
Sand m oglichst nach der W and gew orfen  wird, 
um dem Beton nach der E ntfernung der Ver- 
schalung ein besseres Ausselien zu geben. Man 
entzieht an anderen Stellen  dem G erolle das 
Bindem aterial, wodurch sich die schlechteren  
D ruckresultate, w ie oben fe s tg este llt , erklaren 
lassen. D as F euchthalten bei F er tig s te llu D g  
des B etons sp ielt eine H auptrolle. W ir  haben 
gefunden, daB Schlackenbeton um so besser 
bindet, je  langer er feucht gehalten  wird; 
8 bis 14 T age sind inindestens erforderlich.

B ei der naheren B etrachtung der oben an- 
gegebenen F estigkeiten  finden w ir, daB die 
Proben von A besser sind ais die von B. W ir  
finden bei derselben fiir die bei uns im Rhein- 
land zulassigen  F estigk eiten  yon 7 kg/qcm  fiir 
gew ohnliches Ziegelm auerw erk mit Kalkmijrtel 
einen D urchschnitt bei A bis zu 7 ,7 facher Sicher
heit und eine 7,1 fache Sicherheit bei B , bei Ziegel- 
mauerwerk aus Zeinentmortel mit 12 kg/qcm  
F estigk e it im 1. F a lle  4 ,5  fache Sicherheit, im 
2. F a lle  4 fache Sicherheit.

B ei dem V ergleich mit den direkt liergestellten  
W urfeln wurden wir bei einer Mischung von 
1 :1 0  und bei Z iegelm auerw erk m it Zcment- 
m orteł eine 10 fache Sicherheit, dahingegen bei 
einer Mischung yon 1 : 8  eine 1 3 ,3  fache Sicher
heit haben.

DaB die Proben v o n  A b esser  sind a is  die 
von B , fiihre ich  a u f e in e  b essere  B earbeitung  
des M ateriales, tr o tz  e in es um 1/io  °/o geringeren  
Zem entzusatzes bei 0 ,7 3  °/o geringeren Sand- 
m engen  und 0 ,8 3  °/o groB en S tiick sch lack en - 
mengen zuriick .
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Eignung von H ochofen-Stuckschlacke zu r Betonbereitung.
(M itteilung aus der Hochofenkommission deB Yereins deutscher Ei8enhuttenloute.)

Yon D r. I i . P a s s o w  in B lankenese.

I m D ezem ber 1 9 0 8  habe ich iiber die A rbeiten  
der Kom mission berichtet, die im Somrner 

des nilmlichen Jahres ausgefiihrt worden w aren  
(yerg l. N iederschrift iiber die S itzung vom  
5. D ezem ber 1 9 0 8 ). Ich habe damals bereits  
darauf aufm erksam gem acht, dafi die Gefalir, 
die dem B eton durch B enutzung von Stiick- 
schlacke erw achsen kann, zum mindesten sehr 
iibertrieben worden is t. In fo lge einer R u n d -  
f r a g e  b e i d en  H i i t t e n  w e r k e n  habe ich die 
U eberzeugung gew onnen, dafi das Scblacken- 
material, das zum B eton yerw endet zu werden  
pflegt, nur in den a llerseltensten  F iillen  zu  
diesem Zwecke ungeeignet ist. Ich habe im 
Laufe der Z eit eine grofie M enge von B eton- 
priifungen gem acht und bei dieser G elegenheit 
yiele zu B eanstandungen AnlaB gebende B eton- 
blocke erhalten. A ber unter diesen schlecht 
erhilrteten B locken habe ich keinen einzigen  
gefunden, der aus Stiickschlacke h ergeste llt  
war. Im G egenteil, der aus Stiickschlacken be- 
st.ehende B eton erw ies sich ausnahm slos ais 
einwandfrei.

Sodann habe ich eine R u n d fr a g e  b e i v e r -  
s c h ie d e n c n  g r o f ie n  B e t o n f i r m e n  gehalten  
und auch von diesen die A uskunft erhalten, 
dafi sie nach ihren Erfahrungen stets gute Er- 
gebnisse mit Stiickschlacken gem acht hiitten  
und dieses M ateriał in folgedessen  sehr schiitzen, 
dafi es ihnen aber in v ielen  F allen  z. B . zur 
H erstellung yon E isenbeton yon B e h o r d e n  
u n t e r s a g t  sei, es zu benutzen. Und zw ar is t  
dieses V erbot ganz ohne eine genauere B e- 
griindung erfo lgt. DaB dieses M ifitrauen gegen  
die H ocliofenschlacke irgend eine U rsache haben 
wird, ist zw eife llos , doch is t es mir bisher noch 
nicht gelungen, dieser U rsache auf die Spur 
zu kommen. H err R egierungsbaum eister M a g e n s  
in Hamburg, eine bckannte A utorititt im Ham
burger Betonbau und auch hauptsachlich im 
Betonpriifungswesen, te ilte  mir auf meine An- 
frage mit, dafi die Schlacken, w elche durch 
die Verbrennung des Miills entstehen und die 
heute ais ganz yorziig lich es B etonm aterial 
aufierordentlich gesch iitzt werden, jahrelang  
niclit benutzt werden durften, w eil B etonblocke, 
bei denen auch M iillschlacken yerw endet worden  
waren, sich ais m angelhaft erw iesen liatten. 
Die Hamburger Baubehijrde hat die Schuld an 
diesem M ifierfolg e in z ig  und allein auf den 
Zusatz von M iillschlacke geschoben, wiihrend 
in W irklichkeit, w ie spiiter durch die P raxis

einw andfrei fe s tg este llt  worden ist, die damals 
schlechte Erhilrtung in ganz anderen U rsachen  
ihren Grund gehabt haben inufi. Nach A nsicht 
von M a g e n s  is t  das MiBtrauen gegen  die Hoch- 
ofenschlacke ebenso unberechtigt, w ie das gegen  
die M iillschlacke.

W ie  dem auch sei, es is t bereits in so 
hohem Grade yorhanden, daB es sich auch in 
die Fachliteratur eingeschlichen hat, und in 
dieser stark  betont w ird, daB es nicht unbe- 
denklicli sei, H ocliofenschlacke zum Betonbau  
zu yerw erten . D as sehr Gefilhrliche hierbei 
is t, daB solche Lehrsśitze, ohne dafi die be- 
treffenden F achschriftsteller  eigene griindliche 
Untersuchung dariiber gem acht haben, von einem  
Buch ins andere yerpflanzt werden und schlieB
lich yon allen Lesern ais eine erw iesene T at- 
sache geg laub t werden (y g l. A s t  S. 8 0 ). Dafi 
bei einer F rage von solclier T ragw eite  a u B e r -  
o r d e n t l i c h e  A n s t r e n g u n g e n  v o n  s e i t e n  
d e r l n t e r e s s e n t e n  g e m a c h t  w e r d e n  m iis s e n ,  
um d ie  u n b e d in g t  n o t w e n d ig e  y o l l i g e  
K l a r h e i t  zu  s c h a f f e n ,  lie g t  auf der Hand. 
A lles w as bis je tz t  in der Saclie geschehen is t, 
reicht bei w eitem  nicht aus, das je tz t  bestehende 
MiBtrauen gegen  die H ocliofenschlacke zu rccht- 
fertigen  oder zu yerscheuchen.

In der le tz ten  S itzung habe ich Ihnen 
B etonyersuche mit yerschiedenen Schlacken vor- 
ge leg t , die sich aber damals erst auf eine B e- 
obachtungsdauer von kiirzerer Z eit, bis zu 28  
T agen und drei Monaten, erstreckten . H eute 
kann ich Ihnen iiber die F o r t s e t z u n g  d ie s e r  
P r i i f u n g s e r g e b n i s s e  b e r ic h t e n .  Ich priifte 
damals zw ei Schlacken eines Ł othringer H iitten- 
w erkes, yon denen mir die eine Probe ais  
zur B etonherstellung unbedingt geeign et, die 
andere ais w eniger geeign et, ais yerdilchtig, 
bezeichnet worden war. D ie erste Probe habe 
ich mit „ A “, die zw eite  mit „ B “ bezeichnet. 
AuBer diesen Proben erh ielt ich noch zw ei 
Schlacken eines rheinisch-w estfalischen H iitten- 
w erk es: eine nach Angabe des W erkes w etter-  
bestiindige, zum Betonbau geeign ete Schlacke „C“ 
und eine stark  zum Zerfall neigende und daher 
zu diesem Zw ecke ungeeignete Schlacke „D “ .

A lle  y ier Schlackenproben wurden analysiert 
und in Mischungen 1 : 1 0  mit einem und demselben  
Portlandzem ent (Portlandzem ent Hemmoor) und 
dem niimlichen Sande zu B etonw iirfeln  30  X  30  
X  30 cm Yerarbeitet. Zum V ergleich  habe ich  
auch B etonw iirfel anfertigen lassen , in denen die
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Zahlentafel 1. B o t o n f e B t i g k e i t o n .

o o. 
:0 
.*

s
ote

A

BcŁonzusamm eDdctzung

28 T age 3 M onate (J M onate

Aus-
gciib ter

D ruck

D ruck-
festigkclt
k " /q c m

Aus-
geub ter

Druck

D ruck-
festigkeit
kg/<jom

A us- | Druck- 
geub ter 1 festigkeit 

D ruck | k g /q Cm

P. Z. Hemmoor 
1 : 10 

33 Kiosol 
33 Kios 
33 Sand

66 161 73 69 179 77,2 112 955

....'-i.;''-.
■ ■;

125

P. Z. Hemmoor 
1 : 10 

33 Schlacko 
33 Kies 
33 Sand

 ̂ 75 215 84 1 14 464 127,2 99 369 109,8

B

P. Z. Hommoor 
1 :10 

33 Schlacko 
33 Kies 
33 Sand

78 987 88 109 932 121,8 127 295 141,2

C

P. Z. Hemmoor 
1 : 10 

33 Schlacke i 
33 Kies 
33 Sand

67 670 75 128 805 142,8 140 882 156,3

D

P. Z. Hommoor 
1 : 10 

33 Schlacke* ' 
33 K ies 
33 Sand

| 73 706 81,6 105 405 117,0 121 255 134,8

* Ziun Zorrieseln neigond.

Zahlentafel 2.

U e b e r s i c h t  u h e r  di e  c h e m i s c h o  Z u s a m m e n 
s e t z u n g  d e r  S c h l a c k o .

B ezeichnung S iO a
Alj Oj

+
F e3Oj

C aO Mg 0 M nO CaS CaSO ł

Schlacke „ A“ 
13“„ Mf  U

» 5,
D“n >,

30,21
29,69
27,29
29,58

18,62
17,95
19,69
14,63

42,37
42,95
37,53
40,07

4,32
4,72
4,41
4,77

2,40
2,01
5,82
5,38

2,36
3,08
5,03
4,87

0,47
0,42
0,25
0,58

Zahlentafel 3. 

B e t o n f e s t i g k e i t e n .

28 Tage 

kg qcra
3 M onate 
kg/qcm

t> M onate | 
k(f/qcm

N orm alsand  . . . 292 346 393
A ................................. 279 347 435
B ....................... 271 291 422
C .................................. 149 231 268
D ................................. 160 229 296

Schlacke durch gleich  groBe, reine K iesel er- 
se tz t war. D ie A rt der Alischung und dea 
W asserzusatzes wurde nach den Y orschriften  
des B etonrereins fiir Stam pfbeton ausgefuhrt. 
L etzterer betrug in allen F allen  5 °/o. D ieL agerung

aller Probekorper bis zur 
Prufung geschah vor- 
schriftsm aBig unter feuch- 
tem Sand. D ie Beton- 
festigkeiten  habe ich in 
Zahlentafel 1 nieder- 
ge leg t, dio analytischen  
Zahlen in Zahlentafel 2.

E s is t auffallend, 
daB dic ais gut bezeieh- 
nete Sclilacke A bei der 
sechsm onatigen Prufung  
hinter allen Proben 
zuriickbleibt und in ihrer 
F estigk eit etw as zuriick- 
geht. D ie mir ais un- 
sicher bezeichneteSchlak- 
ke B und die stark zum 
Zerfall neigende Sehlak- 
ke D haben sich gut be- 
wahrt, ihre Festigkeiten  
iibertreffen die des aus 
Norm alkies hergestell- 
ten Betonkorper ziemlich 
bedentend. Ganz auffal
lend war das Yerhalten  
der Schlacken C und D. 
D ie harten Stiicke zer- 
fielen schon nach drei- 
m onatiger L agerung an 
der L uft yollstandig, 
auch die ais gu t bezeich- 
neten Schlacken zerłielen  

in ein miirbes P ulver, wahrend sie in Beton un- 
verandert blielien und, w ie Sie aus den Angaben 
der Zahlentafeln ersehen, recht gute Ergebnisse 
lieferten.

Aus den vorstehenden Yersuchen geht her- 
vor, daB der SchluB, eine Schlacke sei ohne 
w eiteres aus dem Grunde von der Verwendung 
zum Betonbau auszuschlieBen, w eil sie spater 
an der L uft zerfallt, nicht in allen Fallen zu- 
zutreffen scheint. Es ist daher w ohl moglieh, 
daB auch zum Zerfall neigende Schlacken im 
Beton bestandig bleiben, da die Einw irkung der 
Atm ospharilien ganz ausgeschaltet oder stark  
verringert w ird. Es wiirde dies mit der Er- 
scheinung, daB E isen an der L uft rostet, wah
rend es im Beton y o llig  blank und intakt bleibt, 
zu yergleichen sein.

AuBer den groBen Betonkorpern fertig te  ich 
kleine Korper 7,1 X " ,I X 7)1 cm an ’n einer 
Mischung ein T eil Portlandzem entklinker (Hem- 
moor) zu drei T eilen  auf N orm alsand kornfein heit 
gebrachte Schlackensplitter der Schlacken A, 
B, C, und D . Zum Y ergleich wurde der nam- 
liche Zement auch mit gew ohnlichem  Normal- 
sand gepriift. D ie E rgebnisse sind in Zahlen
tafel 3 niedergelegt.
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W ahrend die aus Schlacken A und B mit 
dem aus Normalsand hergestellten  Korper nach 
28 T agen und nach drei Monaten annahernd 
die namlichen F estigk eitsw erte  lieferten  und 
sie nach sechs Monaten w esentlich  ubertrafen, 
blieben die aus den Schlacken C und D an- 
gefertigten  sehr erheblich hinter allen anderen  
in der F estigk e it zuriick. A uffallend is t  h ier
bei, daB dieses Zuriickbleiben bereits nach 
2 8 ta g ig er  E rhartung zu beobachten is t , daB 
die Probekorper dann aber normal w eiter er- 
harten. Ein Zerfall oder Miirbewerden der 
Probekorper fand nicht sta tt. D er F estig k e its-  
unterschied zw ischen den sechsm onatigen Probe- 
korpern der Schlacke A und B gegeniiber C 
und D is t  śehr groB, er b etragt rund 126  bis 
165 kg. Int.eressant is t bei diesem V ersuch  
wiederum, daB sich die Schlacken A  und B  
und C und D , also die Schlacken ein und des- 
selben H ochofenw erkes, fast g leich  yerhalten , 
und zw ar g le ic lig iiltig , ob sie vom W erk  selbst 
ais gu t oder ais inangelhaft bezeichnet worden 
waren. D ies deutet darauf hin, daB ein nacli-
heriger Z erfall der Schlacke im M ortel nicht
eintritt, sondern, daB yielm ehr die E ignung  
der Schlacken zur B eton- und M ortelverwendung  
von anderen E igenschaften  abhangt und v iel- 
leiclit in der chemischen Zusam m ensetzung, die 
m oglięjierweise in sehr kleinen Grenzen von  
groBem EintlnB sein kann, lieg t. Irgendw elche
Schliisse mochte ich aus dem mir bis heute vor-
liegenden M ateriał nicht ziehen. D asselbe is t  einst- 
weilen noch v ie l zu diirftig dazu. D ie erfolgreiche  
Durchfiihrung einer derartigen A rbeit stoBt, w ie  
ich schon in der le tz ten  S itzu ng hervorhob, auf 
sehr groBe Schw ierigkeiten . E s  g e l i o r t  h ie r z u  
die w e i t e s t g e h e n d e  U n t e r s t i i t z u n g  a l l e r  
m a B g e b e n d e n K r e is e .  W ollte  man in einer V er- 
suchsstation groBere V ersuchsreihen durchfiihren, 
so wurden schon die T ransportkosten der Ma- 
terialien nicht unerheblich sein, da ein einziger  
Betonwiirfel uber 50 k g  w ieg t. F erner wiirde 
bei groBen V ersuchsreihen, die zu genauen  
^ergleichsw erten yerw endet werden sollen, die 
Anwendung eines sich immer g leichw ertigen  
Zementes auf sehr groBe Schw ierigkeiten  stoBen. 
Schon bei vergleichenden V ersuchen von Ze- 
menten untereinander, die in w eit kleinerein  
MaBstabe m it geringen Alaterialm engen vor- 
genommen werden konnen, stofit man auf groBe 
Schwierigkeiten. D ies haben w ir bei Durch
fiihrung der bekannten iiber sechs Jahre dauern- 
den, vom preuBischen M inisterium angeordneten  
v ergleichspriifung von Portlandzem ent und E isen- 
portlandzement gesehen.

M einer A n s i c h t  n a c h  w iir d e  e s  am  
z w e c k m a B ig s te n  s e in  und d ie  A r b e i t  am  
s c h n e l l s t e n  u n d  b e s t e n  f o r d e m ,  w e n n  
a lle  E rfah ru n gen , d ie  m it  S c h la c k e n b e t o n  
g em a ch t w e r d e n  u n d  g e m a c h t  w o r d e n  s i n d ,

a
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v o n  e in e r  Z e n t r a l s t e l l e  g e s a m r a e lt  w u r 
d e n . E s miifiten nicht nur die E rfolge, son
dern hauptsitchlich auch alle M if ie r f o lg e ,  die 
a u f diesem Gebiete zu yerzeichnen sind, genau  
untersucht werden, und hauptsiichlich bei den MiB- 
erfolgem niifite fe s tg e ste llt  w erden, ob w irklich bei 
denselben die Schlacken scliuhl sind, oder ob 
hier andere U rsaclien zugrunde liegen . B e
sonders w ic litig  w are es, wenn die einzelnen  
H iittenw erke, bei denen doch hilufig groBere 
Betonarbeiten ausgefiihrt werden, sich gelegent- 
licli d ieser dazu entschlossen, auch ab und zu 
kleinere B etonarbeiten — yie lle ich t an Stellen, 
bei denen es nicht so sehr darauf ankomnit, 
und w elche le ic lit erneuert werden konnen —  
absichtlich aus nach ihrer A nsieht schlechtem , 
zum Zerfall neigendem  Schlackenm aterial her- 
zustellen  und zu beobachten. B ei Ausfiihrung 
derartiger k ostsp ieliger A rbeiten wurde ja  auch 
die H erstellung von Betonnorm enwiirfeln 30 X  
3 0 X 3 0  cm, die in verschiedenen Zeitabstiinden 
gepriift werden muBten, keine grofie R olle  
spielen und von holiern W erte sein.

Von einer A nzahl H iittenw erke is t dies 
bereits vor lilngeren Jahren geschehen, und 
w issen  diese W erke infolgedessen ganz genau, 
w eichen W ert ihre Schlacken zur B etonbereitung  
haben. Den B u d  e r u s s c h e n  E is e n  w e r k e n  
hin ich zu grofiem Danke verpflichtet, w eil sie 
mir in der zuyorkom m endsten W eise  ein reiehes, 
hochinteressantes Zahlenniaterial iiberlassen haben. 
Da» genannte H iittenw erk hatte bei seinen eigenen  
um fangreiehen Betonbauten ein groBeres Inter- 
esse  daran, an S te lle  von Rheinsand H o c l i-  
o f e n s c h ła c k e  zu yerw erten . IJnd zw ar ste llte  
sich  dabei heraus, daB die F estigk eiten  im 
B eton unter Verwendung w a sse r g r a u u lie r te r  
Schlacke sehr w esentlich  a b f a l l e n .  D as W erk  
is t  dann zur L u f t g r a n u l a t i o n  iibergegangen  
und hat, ein eigenes Zerstaubungsyerfahren g e 
funden, das ich yon den v ielen  derartigen Y er
fahren, die ich sehr eingehend zum Zwecke der 
Zem entfabrikation studiert habe, fiir das beste 
h alte , das his je tz t  yorhanden is t. D ie auf 
diese W eise  luftzerstaubten  Schlacken eignen  
sich nun w esentlich  besser zur B etonbereitung  
a is die w assergranulierten . D ie umfangreiehen  
Betondruckproben, die yon mir in meiner V er- 
suehstation , ohne daB ich zunachst Zweck und 
Ziel der A rbeit kannte, durehgefiihrt wurden, 
haben die Buderusschen E isenw erke _ mir zur 
V erfiigung g e ste llt . D ie E rgebnisse betinden 
sich in Zahlentafel 4 zusam m engestellt. E s er
g ib t sich aus den Zahlen, daB die lu ftgranulierte  
Schlacke in fetten  M ischungen bessere E rgeb
n isse ze it ig t , a is R heinsand. In den M ager- 
m ischungen s te llt  sich die V erw endung von 
Rheinsand gu nstiger, aber nur in  den M ischungen, 
in  denen w en ig  Sand und v ie l Sp litt yerw endet

wurde. In den F allen  aber, wo eine groBere 
Menge Sand und eine kleinere M enge Sp litt be- 
nutzt wurde, sind die D ruckfestigkeiten  bei 
Anwendung yon łuftzerstaubter Schlacke besser 
ais bei Rheinsand. E s geh t h ieraus, w ie das 
W erk richtig  betont, klar hervor, daB die lu f t -  
z e r s t a u b t e  Schlacke in den Erhartungsprozefi 
eingreift. Zu bemerken is t noch, daB die vor- 
liegenden Proben nur ein A lter von 28 Tagen  
haben, und es is t die A nsieht nicht von der Hand 
zu w eisen , daB in den alteren Betonproben vou 
einem y ierte l bis zu einem Jahr allgem ein die mit 
lu ftgranulierter Schlacke yersetzten  Betonproben 
diejenigen mit Rheinsand in der F estig k e it iiber- 
treffen konnen (y g l. B ericht des Hrn. D irektors 
J a n t z e n ,  S. 8 2 5 ).

D er Verwendung der H ocliofenschlacke in 
jeder Form bringt das P o r t la n d z e m e n t w e r k  
R o m b a c h  ein besonders groBes Interesse ent- 
gegen . E s benutzt nicht nur die Schlacken  
des Rombacher H iittenw erkes zur H erstellung  
yon E isenportlandzem ent, sondern es hat auch 
eine ausgedehnte Zem entw arenfabrikation er- 
richtet, in w elcher sow ohl der H uttensand wie 
auch die H ocliofenschlacke in Form von Hutten
sand, gebrochenem Schlackenschotter, Grobriesel 
und F einriesel w irtschaftlich  yerw endet werden. 
D ie E rgebnisse, w elche das W erk  in der Praxis 
hierbei erz ie lt hat, sind nacli den mir gemacliten 
M itteilungen in jeder B eziehung gute gewesen. 
Ich habe zu yerschiedenen Malen die Schlacke 
in yerschiedenen Formen und in den mannig- 
fachsten M ischungsyerhaltnissen zu Beton ver- 
arbeitet und die F estigk eiten  gepriift. In nach- 
stehenden Zahlentafeln 5 und 6 finden Sie die 
E rgebnisse dieser Y ersuche, dereń Benutzung 
mir das W erk in zuvorkom m endster W eise ge
sta tte t hat, n iedergelegt.

Zum allgem einen V erstandnis dieser Zahlen
tafeln  moclite ich folgendes bemerken. Ich habe 
im Laufe der letzten  Jahre 50  yerschiedene 
Portlandzem ente, E isenportlandzem ente und nach 
anderem Verfahren aus H ocliofenschlacke her- 
geste llte  Zemente in einer Mischung von 1 Teil 
Zement, 10 T eilen B lankeneser Norm alkies unter
sucht, und folgende W erte erm ittelt:

P o rtla n d - E b c n p o rt-  anderen 
Im  Iłu rch sch n ltt zem en t lan d zem cn t Zcnientcn

kj kf kg
nacli 7 tiigiger Er-

hartung . . . 41,7 33,2 30,0
nacli 28 tiigigerEr-

hartung . . . 56,7 64,2 61,5
nach 3m onatiger

Erhartung . . 83,5 86,5 87,3

Man sieht aus diesen Zahlen, dafi der Er- 
hartungsvorgang im B eton  in mageren Mi- 
schungeu bei den yerschiedenen Zementarten 
ein ziem lich gleichm aBiger ist. Zu erwiihnen
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Zahlentafel 5.

B e t o n p r i i f u n g 8 o r g e b n i s 8 e  y o n  l l o m b a c h e r  E i s e n p o r t l a n d z e m e n t  i n Y e r b i n d u n g  mi t  

y o r s c h i e d e n e n  Z u s c h l t i g e n  u n d  y o r s c h i e d e n e n  M i s c h u n g a y e r h a l t n i s s e n .

Z usam m cnaetzuug  der 

B ctonm ischung
'

1 Teil Zemont
2 Teile Foinrioaol 
5 Teile Grobriesel

OroBe der 
P ro b ek o rp er

mm

300 X  300 
X  300

Wauser-

zusatz

%

4

28 Tage 3 M onate

A usgeiib ter 
D ruck 
in  kg

56 345 
50 307

D ru ck fc itig k e it

kg /qcm

}  59,1 55,6 J ’

A usgeiib ter 
D ruck 
in kg

56 345 
58 610

D ruck fes tigke it 1

kg /qcm

62,5 l  63 8 65,2 J bd’8

1 Teil Zement
2 Teile Schlaekensand 
5 Teile Grobriesel

300 X  300 
X  300 i 48 798 

63 895 54’°  1 62 5 71,0 j b“’°
85 025 
82 760

94,4 \  
92,0 (

1 Teil Zement 
4 Teile ICiesel
2.5 Teile Kies
3.5 Teile Schlaekensand

300 X  300 
X  300 5,5 44 270 

47 289
49 ,1 \  50 7 
52,4 j d0’7

64 650 
67 670 ?Łó} 73>8

1 Teil Zement
2 Teile Schotter
5 Teile Grobriesel
3 Teile Schlaekensand

300 X  300 
X  300 5 51 816 

45 780 57’2 1 54 0 50,8 [ 54,0
72 952 
76 724 &!}■».*

1 Teil Zement 
10 Teile Norm alkies

1
300 X  300 

X  300 6 38 238 
45 025 41>9 \  4 5 9  50,0 /  45,J

57 100 
56 345 S s } 62'9

Zahlentafel 6.

B e t o n f o s t i g k e i f c e n  d e s  I l o m b a c b e r  E i s e n p o r t l a n d z e m e n t e s .

B e z e l e h n u n g

Zement v. 2. YI. 09

Z ugfestigkeit 1 : 3 D ru ck fes tigke it 1 : 3

28 Tage

W asser | W . „ c r  L“ f

3 M onate 

W asser

17,2 24,2 36t5 30,

6 M onate ! 7 T age I 28 Tage

"Wasser "Warner j  W asser

33,6 168 I 252

Komb.*
Lagerunp

36,3

3 M onate i 6 M onate 

"Wasser "Wasaer

273 369

Z usam m ensetzung 

der B etonm ischung

W asser- 
zusatz 

beim  E in- 
stam pfen

%

28 T age 3 M onate 6 M onate

A us-
gciib tcr
D ruck

kg

D ruckfestigke it

kg/qcm

A us- 
geub te r 
D ruck 

kg

D ruckfestigkeit

kg /qcm

Aus-
g eub ter
D ruck

kg

D ruckfestigke it

kg;qcm

1 Teil Zement y. 2. YI. 09 
10 Teile Normalkies 6 82 760 

78 988 88 } 90’0
124 275 
116 728

138 
129,5J 133,8 134 090 

152 200
148 \
169 / 158’‘

1 Teil Zemont y. 2. YI. 09
2 Teile Schlaekensand
2 Teile Grobriesel
3 Teile Schotter

5 69 933 
84 270

77,7
93,6 ■85,6 100 878

101 633
111,6
112,5 ■112,1 101 633 

135 600
112,5
150,0 131,2

1 Teil Zement y. 2. YI, 09
2 Teile Schlaekensand 
5 Teile Schotter

6 94 085 
86 535

104
96 100 104 651 

109 180
116,1
121,0 118,7 158 240 

174 089
176
192,8 184,4

1 Teil Zement v. 2. YI. 09 
3 Teile Schlackonsand
3 Teile Grobriesel
4 Teile Schotter

i - - - - - - - - - - - - - -

■ ' 

5 75 215 
60 120

84.0
67.0 >75,5 84 270 

82 760
93,6
92 ■92,8 122 010 

94 085
135,6
104,0 119,8 !

1 Teil Zement y. 2. YI. 09 
i 3 Teile Schlackenaand

2 Teile Feinriesel 
2 feilo  Grobriesel 
2 Teile Schotter

5,5 43 515 
51 816

48.2
57.2 •52,7 58 610 

69 179
65,2
76,8 71,0 94 085 

69 179
104

76,8 90,4

* Kombinierte Lagerung nach den neuen Normen: die Proben erharteten 1 Tag an der Luft, 6 Tage  
unter W asser und 21 Tage an der Luft.

XX.3o 105
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is t  allerdings dabei, dafi bei allen von mir 
untersuchten Zeinentarten die M indestwerte und 
die H oohstw erte der einzelnen Marken teilw eise  
groBen Sehwankungen unterw orfen sind und dafi 
die allgem ein g iiltigen  Normen zur Priifung von  
Portlandzem ent keine Gewa.hr dafiir bieten, dafi 
ein Zement, w elcher iibertrieben hohe F estig -  
keiten bei der Normenpriifung lie ferte , nun auch 
bei der V erwendung zu B eton in m agerer 
Mischung besonders geeign et sein mufi. Im 
G-egenteil kommt es hitufig yor, daB ein Zement 
mit besonders hoher N orm enfestigkeit bei der 
B etonbereitung w esentlich  schlechtere F estig -  
keitszah leu  liefert, ais ein solcher mit geringerer  
N orm enfestigkeit. D ie A bbindezeit, die A nfangs- 
erhartung und manclie andere E igenschaft spielen  
eine selir groBe R olle beim E rhartungsvorgang  
im B eton. W enn man bedenkt, daB zur A ul- 
stellu ng und Ausarbeitung der deutschen Normen 
fiir einlieitliche Priifung und L ieferung von P ort- 
landzem ent und Eisenportlandzem ent Jahrzebnte 
vergangen sind und diese A ufgabe nach meiner 
A nsieht fiir die P raxis bis je tz t  erst in recht 
unvollkom inener W eise  gelost is t , so kann man 
sich ein B ild davon machen, auf w ie groBe

Zahlentafol 7. Y e r s u c h e

Schw ierigkeiten man stoBen wird, mit diesen 
Normen gleichlaufende Priifungsm ethoden fiir 
Beton zu schaffen. H ier liegen  die Verhaltnisse 
noch w eit verw ickelter und schw ieriger, da yiel 
mehr Komponenten beriicksichtigt werden mussen. 
So is t  es nicht zu yerwundern, wenn man bei 
der Betonpriifung auch bei Beobachtuug groBter 
Y orsicht und Ge wissen haft,igkeit zu W iderspriichen  
kommt, die ohne w eiteres nicht erklart werden 
konnen.

Zahlentafel 5 ze ig t einen Rombacher Eisen
portlandzem ent, dessen B eton festigk eit nach 
2 8 ta g ig er  und dreim onatiger E rhartung mit 
N orm alkies etw as unter den von mir gefundenen 
D urchschnittsw erten lieg t. Im allgem einen zeigt  
iibrigens gerade der Rombacher Eisenportland
zem ent, den ich h&ufiger gepriift habe, bei der 
Betonpriifung besonders gute, bestandig fort- 
sclireitende F estigkeiten , w ie dies auch aus der 
Zahlentafel 6 , dereń W erte sehr w esentlich  iiber 
den D urchschnittsw erten liegen , hervorgeht. Die 
in den Zahlentafeln angegebenen U rteile decken 
sich m it den in der P raxis gem achten Erfahrungen. 
A lle  mit den yerschiedeusten Schlackenarten  
hergestellten  Betonkorper zeigen  eine durchaus

y o n  D r e s l e r :  P r o b e k o r p e r  a u s  G i e B e r e i o i s e n  - S c h l a c k e n s a n d  b eziv . 

K h e i n s a n d  un d  g o m a h l o n e m  W e i B k a l k .

1

j
Zusnm m enH ctzung der

A nzahl 

und  GroOc
In h a lt

aller Zn don P robeko rpern

Zu 1 cbm 
M ortel 

sind 
an K alk-

D ruckfestigke it

nach
....

P ro beko rper der

P rob ek o rp er
K orper w urden  Yerw endet

h yd ra t
(trocken)
erfo rder-

lieh
2S T agen 42 T agen 50 T asen

-
cbm tt: kg/qcm kff/qcm kff/ącm

I. 1 Teil W eiBkalk . . 
5 Teile Schlackensand

6 St. 30/30/30  
9 „ 20/20/15 0,210 270 kg Schlackensand  

54 „ WeiBkalk 250 10 13,5 22

II- 1 Teil W eiBkalk . . 
10 Teile Schlackensand

G „ 30/30/30  
8 „ 20/20/15 0,210 270

27
„ Schlackensand 
„ W eiBkalk 129 0 10,5 IG

111. 1 Teil W eiBkalk . . 
15 Teile Schlackensand

6 „ 30/30/30
7 „ 20/20/15 0,204 270

18
„ Schlackonsand  
„ W eiBkalk 88 ' 7,5 10,5 12

IV. 1 Teil W eiBkalk . . 
20 Teile Schlackensand

53/4 „ 30/30/30  
7 „ 20,20/15 0,197 270 „ Schlackensand  

13,5,, W eiBkalk 69 0
9

12

I. 1 Teil WeiBkalk . . 
5 Toile Rheinsand

II. 1 Teil W eiBkalk . . 
10 Teile Rheinsand . .

7 ‘/sSt. 30/30/30  
8 „ 20/20/15

6s/ł ,  30/30/30 
7 ,, 20/20/15

0,251

0,224

400 kg Rheinsand 
80 „ WeiBkalk

400 p Rheinsand 
40 „ WeiBkalk

318

179

Dio 
Druck
festig 

keit war

rund 6

.  3

10

8

III. 1 Teil W eiBkalk . . 
15 Toile Rheinsand . .

IV. 1 Teil W eiBkalk . . 
20 Teile Rheinsand . .

C‘/2 30/30/30  
7 „ 20/20/15

6'/4 „ 30/30/30 
7 „ 20/20/15

0,218

0,211

400
27

400
20

„ Rheinsand 
„ W eiBkalk

„ Rheinsand 
„ WeiBkalk

124

95

noch
nicht

feBtzu-
stellon

) noch 
( nicht 
< festzu- 
I steilen —

Die M i s c h u n g  zu den Probekorpern war erdfeucht, so daB sich beim Stampfen an der Oberflache 
etwas W asser zeigte. — Die P r o b e k o r p e r  sind in einem iiberdachten Raume aufbewahrt und in den ersten 
14 Tagen tiiglicli einmal angefouclitet wordon.

Zwei Stiick Probekorper, welche au« gem ahlenem  Mortel (1 Teil W eiBkalk und rd. 20 Teile Schlacken- 
sand) hergestellt wurden, hatten nach 28 Tagen eine Druckfestigkeit von 15 kg/qcm . Der Mortel muBte erst 
zwei Tage liegen, damit dio MasBe zu W urfeln gestam pft werden konnte.

Die Probekorper in einer GroBe von 30/30/30 cm konnten auf ihre Festigkeit nicht gepruft werden, unu 
sind infolgedessen diese W iirfel auf eine GroBe von 20/20/15 cm abgehauen worden, da nur in dieser GroBe 
oino Priifung auf der Yorhandenen Druckpriifungsprease m oglich war.
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gute, gleichm itfiige fortschreitende ErhUrtung. D a  
die beiden Zahlentafeln, obwohl in sieli iiberein- 
stimmend, zu einander widersprechenden Ergeb- 
nissen gelangen, mochte icli beute noch keine  
Schliisse iiber die E ignung der einzelnen Kom- 
ponenten zur B etonbereitung fiillen. Hoffentlich  
gelingt es, diese W iderspriiche durch syste- 
matische W eiterarb eit zu erklilren. —

B esonders gute E rgebnisse hat unter anderem  
die W i s  s e n  e r  E i s  e n li i i  11 e n - A . - G .  erzie lt, 
die sehr grofie B etonarbeiten au f ihren W erken  
von yerschiedenen Betonfirmen unter B enutzung  
ihrer Schlacken in Verbindung mit yerschiedenen  
Portlandzem enten ausfiihren liefi. Hr. K n a f f  ist 
ja  anwesend und w ird iiber die E rgebn isse dieser 
Betonarbeiten und der dabei gesam inelten E rfah
rungen und angestellten  Prufungen berichten.*

In einer S itzu n g  des U nterausschusses der 
Betonkomm ission yom 23 . Marz 1 9 0 9  (vg l. 
N iederschrift dieser S itzung) wurde beschlossen, 
V e r s u c h e  m it  K a lk  u n d  Z e m e n t  in  Y e r -  
b in d u n g  m i t  H o c h o f e n s c h l a c k e  u n d  
S c h l a c k e n s a n d  in yerschiedenen M ischungs- 
yerliaitnissen durchzufiihren, um festzu stellen , 
ob u nd  w ie  w e i t  d u r c h  d ie  V e r w e n tt;n n g  
der H o c h o f e n s c h la c k e  E r s p a r n i s s e  an  
B in d e m i t t e ln  m o g l ic h  s e ie n .  D ie Yersuche 
mit W asserkalk  iibernahm Hr. B r iig m a n n , Ver- 
suelie mit W eifilcalk Hr. D r e s l e r .  D ie y e r 
suche, w elche bei den W erken auf allerlei 
Schwieriglceiten stiefien, da in A plerbeck keine  
Druckpresse, in Creuzthal nur eine solche yor
handen w ar, auf der nur k leinere Korper w ie  
30 X  30 X  30  cm gepriift werden konnten, er- 
gaben die in der Zahlentafel 7 n iedergelegten  
Resultate.

Aus den E rgebnissen der Zahlentafel 7 
(Yersuche des Hrn. D r e s l e r )  is t  ersielitlieh, 
dafi der Schlackensand in V erbindung mit W eifi- 
kalk ohne Zement ais B etonm asse nur da Y er
wendung finden kann, wo keine grofien Bean- 
spruchungen und keine sclm elle Erhilrtung des 
Betons erforderlicli is t, dafi dies dagegen mit 
gewolmlichem Rheinsand nicht m oglich ist. Es 
ist dies ja  auch ganz natiirlich und keinesw egs  
iiberraschend, da der Schlackensand m it dem 
Kalk P uzzolane bildet und schliefilich genau in 
der nilmliclien W eise abbindet und erhartet, w ie  
dies bei der Schlackensteinfabrikation schon seit  
Jahrzehnten beobachtet w ird. Rheinsand und 
Y  eifikalk gehen bei gew ohnlicher Tem peratur 
keine chemischen Yerbindungen mit einander ein, 
sondern der W oifikalk b ildet den alleinigen Er- 
hilrtungsfaktor, und der Sand bleibt inert. Infolge- 
dessen sind die F estigk eiten  des R heinsand-K alk- 
Betons bedentend geringer a is die des Schlacken- 
sand-Kalk-Betons.

*  *
_ *

* Ygl. Yorlieg. H eft S. 827.

Ein sehr um fangreiches interessantes M ateriał 
der Jlseder H iitte iiberreichte H r. C r u s i  u s. D as  
W erk  se tz t  seit etw a 20  Jahren s e i n e  g e s a m t e  
S c h l a c k e n  e r z e u g u n g  zu den m annigfachsten  
V erw endungsartenab. D ie J lseder Schlacke wurde 
mit dem b estenE rfo lge zum Neubau und zur U nter- 
haltung der Steinschlagbahnen au f yerschiedenen  
Landstrafien in grofiem Um fange benutzt. Auch  
behauene P flastersteine sind aus ihr h ergeste llt  
worden. D ie D ruekfestigkeit der J lseder Stiick- 
schlacke is t  eine ganz aufierordentlich hohe. 
Sie betriigt nacli den E rm ittlungen des K onigl. 
M aterialpriifungsam tes im D urclisclin itt 2 8 8 0  
kg/qcm , w assersatt nach dem G efrieren 2 4 0 3  
kg/qcm . W enn man bedenkt, dafi die D ruck- 
festigk eit fiir den besten B asa lt yon der Bram - 
burg nur etw a 1 8 6 8  kg/qcin betragt, so is t  
nicht zu yerwundern, dafi die Jlseder Schlacke  
sich einer aufierordentlichen B eliebtheit erfreut. 
E ine grofie A nzahl von Z eugnissen unter anderem  
von dem Landesbaurat in H annoyer und von der 
Landesbauinspektion Celle liegen  hieriiber vor.

Ganz besonders gut eignet sich die Jlseder  
Schlacke zur H erstellung von B eton. D as K onigl. 
M aterialprufungsam t hat nach dieser R ichtung  

Zahlentafel 8. B e t o n d r u  c k  v or  8 u c h e  an B e t o n  
a u s  Z e m e n t  un d  H o c h o f e n B c h l a c k e  ( J l s o do ) .

A usgefiihrt du rch  daa ICgl. M ate ria lp ru fungsam t, G roB -Ł ichterfelde.

Zem ent-M arke
A rt des 

Zuachlagcs
M lschungs-
Yerhitltnis

D ruekfestigke it
nac h

28 Tagen 
kg;/qcra

56 Tagen 
ksr/qcm

Itildersdorf Kio88and 1 Zement -f- 
■1 Kiessand 211 245

Riidersdorf Kiessand 1 Zement -)- 
5 Kiessand 196 213

ROderedorf Kieseand 1 Zement -f- 
8 Kiessand 120 140

Rudorsdorf Kiessand 1 Zement -|- 
10 Kiessand

95 114

Zahlentafel 9.  B e t o n d r u c k y o r s u c h e  a n  B e t o n  
a u s  Z e m e n t  u n d  H o c h o f e n B c h l a c k e  ( J l s e de ) .

A usgefiihrt du rch  da* K gl. M aterialp riifuugsain t, G roC -Lichterfclde.

Zem ent-

MarJce

A rt des 

Zusehlages
M ischuagsrrrh& ltn ls

D ruckfestig- 
keit nach  
28 T agen

Ug qcni ,

Teutonia Schiacko 1 Zement +
4 feine Schlacke 265

Teutonia Sand
Schlacke

1 Zement -f-
2 Sand -j-
2 feine Schlacke

242

Teutonia

feine
Schlacke

grobe
Schlacke

1 Zement +
4 feine Schlacke +  
4 grobe Schlacke

181

1

Teutonia grobe
Schlacke

1 Zement 
10 grobe Schlacke 1G7
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Zahlentafel 10.
B e t o n  dr u c k v e r a u c h e  a n  B e t o n  a u s  Z e m e n t  

u n d  I I o c h o f e n B c h l a c k o  ( J l aede) .  
A usgefiihrt durch  das Kgl. M atc rla lp ru fungsam t, G roB -L ichterfeldc.

Zahlentafel 11. D r u c k  y e r a u c h e  a n  B e t o n  a u s  
Z e m e n t  und H o c h o f e n a c h l a c k e  ( J l s e de ) .

A usgefiihrt durch  das Kgl. M aterlalp riifungsam t, G roB-Lichterfelde.

Zernent- A rt des MUcllungB-
D ruckfestigke it

naeh

m arke Zuschlagcfl Yerhiiltnis 1
2STagcn i 56Tagen 
kg/qcm  ' kg /qcm

Kiessand
Schlacke

1 Zement -j- 
2"/j Kiessand -f- 
4 Schlacke

358 383

Kiessand
Schlacke

1 Zem ont-)- 
2 l/2 Kiessand -\- 
5 Schlacke

373 384

Kiesaand
Schlacke

1 Zement 
3 Kiesaand -f- 
5 Schlacko

292 328

e«-it-iOH3m

Kiesaand
Schlacke

1 Zement -f- 
3 1/2 Kiessand +  
6 Schlacke

280 306

o
-O

Kieaaand
Schlacke

1 Zement +
•i Kiesaand -f- 
7 Schlacko

308 318

Kiessand
Schlacko

i

1 Zement 
4 Kiesaand - f  
4 Schlacke

289 338

Kiessand
Schlacko

1 Zement +
4 Kiessand -f-
5 Schlacke

287 322

| Kiessand  
Schlacko

1 Zement -j- 
5 Kieaaand -)- 
5 Schlacke

224 246

liin ausgcdelm te Y ersuche yorgenom m en, die in 
den Zalilentafeln 8 bis 11 n ied ergelegt sind. D ie 
V ersuche sind unter Verwondung verschiedener 
Zementm arken in Yerbindung mit Schlackensand, 
Schlackengrus und Sclilackenschotter vorge- 
liommen worden. In den m eisten Filllen kommt 
die Schlacke derart zur V er\vendung, daB sie  
auf einem Steinbrecher gebrochen und sofort in 
die W aggons verladen w ird. B ei dem Brechen  
wird natiirlich stets ein gew isser P rozen tsa tz  
Schlackenfeinm ehl und Schlackengrus erzeu gt, 
w elche naeh den Y ersuchen einen hohen hydrau- 
lischen "Wert haben miissen und gewisserm aBen  
a is . Zement w irken, da alle  F estigk eiten  in  Y er

2D U
S 2 U c s

A rt des 

Zuschlages

M ischungs-

yerhliltnis

D ruck-
festig-

keit
naeh

a
v  S 

fcc
l |

ic

L-
fc-o

o

3

Schlackongrua 
J Schlackenachotter

1 Zement -f-
2 Schlackengrus
4 Schlackenachotter

208 251

Schlackengrus 
! Schlackenachotter

1 Zement - |-
2 ‘/» Schlackengrus -f~
5 Schlackenschotter

180 223

185.Schlackengrus
Schlackenachotter

1 Zement -f- 
4 Schlackengrus +  
8 Schlackenachotter

144

I
' Schlackongrua 
! Sclilackenschotter
!

1 Zement -f- 
5 Schlackengrua +  
10 Schlackenachotter

113 144;

bindung m it Schlacken w esentlich  g iinstiger sind 
ais m it K iessand. Besonders gu t scheint sich 
die Schlacke in V erbindung mit K iessand zu 
verarbeiten. Interessant is t auch Zahlentafel 12 
mit den Ergebnissen der Y ersuchsanstalt der 
Technischen H ochschule zu Hanno ver, die ebenfalls 
umfangreiche Betonversuclie mit J lseder Schlacke 
vornahm. D ie erzielten  F estigk eiten  sind auch 
hier in allen F allen  bedeutend hoher ais die 
mit gew ohnlicliem  K iessand und gehen in den 
einzelnen Mischungen bei w eitem  iiber die unter 
gew ohnlichen Umstiinden erzielten  D ruckfestig, 
koiten hinaus. B esonders heryorzuheben ist- 
daB, trotzdem  die J lseder Schlacke s t e t s  s o f o r t  
f r i s c h  verw endet w ird, noch niem als schlechte 
Erfahrungen mit ihr gem acht wurden.

5j« 5*=*
D as bisher gesam m elte Zahlenm aterial ist, 

obgleich es noch eine ganze A nzahl yon W ider- 
spriichen enthillt, dennoch sehr w ertvo ll, und 
e s  w iir e  m it  F r e u d  en  z u b e g r i i f i e n ,  w en n  
e s  m o g l i c h s t  y o n  a l l e n  S e i t e n  und  n acli 
a l l e n  R ic h t u n g e n  h in  e r g i l n z t  u n d  v e r -  
y o l l k o m m n e t  w iir d e .’

Zahlentafel 12. D r u c k r e r s u c h e  an B e t o n  a u a  Z e m e n t  u n d  H o c h o f e n a c h l a c k e  ( J l a e d e ) .
A usgefiihrt in  der Y ersuchsansta lt d e r  T echn ischen  H ochschule zu H annover.

7 T age alt 28 T age a lt 45 T age a lt GO T age alt Wasser-

M U chung F estigke it
ksr/qcm

M ittel F estigke it
ksr/qcm

M ittel F estigke it
k e /qcm

M ittel F estigke it
kg.łqcm

M ittel
zusatz 
in  %

Zement Schlacke

1:  3 327 263 318 303 335 440 380 385 _ _ 9,63
1: 5 167 159 192 173 218 243 263 241 276 243 226 248 — 219 276 — 13,00
1 : 8 138 155 142 145 218 218 218 218 276 192 218 229 243 209 — 8,34
1 : 10 121 104 117 114 134 108 146 130 159 192 176 176 159 159 234 184 10,00
1 : 12 84 84 125 98 135 153 134 137 117 200 142 153 124 184 209 176 10,50
1 : 1 6 41 67 54 54 75 67 84 75 84 54 117 98 84 100 142 109 10,45
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U eber MaSnahmen zu r Sicherung des Betriebes nach dem Eindringen 
von groBeren Metallmassen in den Bodenstein.

(Mitteilungen aus der Hochofenkoramission des Yereins doutsclier EiBenhuttenloute.)

I—1 err D irektor A. K n a f f  (W issen) berichtet eisen g ing , auf 20 °/o M angancisen um gesetzt,
-*■ hierzu folgendes: U nser Ofen IV  der A lfred- und zw ar so, daB der S atz des 20  0/o-M ollers

hiitte wurde am 9. Septem ber 1901 angeblasen. direkt um 2 0 0 0  kg  erniedrigt w urde, um die
E inige M onate nachher stellten  w ir fest, daB der Grapliitausscheidungen sehr zu  begunstigen . D er
Boden des Ofens vollstandig  yerscliw unden w ar, E rfo lg  w ar: D ie G rapliitausscheidungen waren

Abbildung 1. Ausbildung des UodensteinB.

so daB w ir m it einer S tange von 6 m L ange  
unmittelbar hinter dem Stichloch keinen Boden  
feststellen konnten. D ie S tan ge verschw aud voll-  
stttndig, ohne daB Grund zu finden war. Mit 
Beriicksichtigung der Schruge, mit w elcher die 
Stange in den Ofen g esteck t w urde, w ar der 
Ofen also mehr ais 5 m tief.

Es bestand mm die Gefalir, daB w ir einen  
seitliclien Durclibruch in die tiefer liegendeM oller- 
halle und in den A ufzug zu erw arten hatten. Es 
haben sich diese B efiirchtungen nicht bewahr- 
heitet, da w eder Durchbriiche noch irgendw elche  
Esplosionen im M auerwerk wahrgenonimen wurden. 
Nur ein auBergewolm lieh starkes Dampfen w ar  
an den F ugen, die sich in der N iihe der Schacht- 
siiulen im Boden befanden, bemerkbar. A lles  
Kiihlen des Bodens mit W asser  w ar fruchtlos. A uf 
Anraten bekannter H ochofeningenieure wurden  
tiefe Locher von 2"  1. W . in den Boden gebohrt und 
mit W asser gekiih lt, auch dies w ar ohne E rfo lg . 
Schliefllich g ingen w ir zu folgendem  M ittel iiber: 
Bei der H erstellung vou R oheisen mit 20  °/o 
Mangan haben wir y ielfach  die Beobachtung g e 
macht, daB bei etw as zu garem  Gange des Ofens 
und einem UeberschuB an Mangan im M olier bei 
etwas langer Schlacke der Ofen dureh G r a p l i i t -  
a u s s c h e id u n g e n  im E isen  am Boden an setzte  
und immer enger wurde. E s entstand also ein 
feuerfester Graphitboden*

In der Hoffnung, au f Grund dieser Beobach- 
tungen einen kiinstlichen Boden herzustellen, 
wurde der Ofen, der yorher auf 1 0 /1 2  er Spiegel-

so groB, daB sie schaufelw eise aus dem S tich
loch  herausgeholt werden konnten. D as E isen  
ze ig te  einen M angangehalt bis 2 2 ,8 4  °/o. Nach  
einigen T agen konnten w ir eine B esserung ver- 
spiiren, der Boden setz te  an und der erhoffte 
E rfolg  trat ein. Ein gu- 
ter  Graphitboden wurde 
erz ie lt. E s ze ig te  der- 
selbe in der M itte, selbst 
bis zum A usblasen im
Jahre 1 9 0 7 , eine stRr- 
kere Erhohung. B ei der 
spiiteren U ntersuchung  
der Ofensau wurde un
sere w irksam e Selbst- 
liilfe bestiltigt. W ir  fan- 
den einen stark mit Gra- 
phifc durchsetzten E isen-

Abbildung 2.

AbschluG-
yorrichtung

am
Diisenstoek.

£

błock vor, w elcher in der H auptsache aus hoch- 
w ertigem  M anganeisen m it 2 4 ,7 2  % Mangan 
bestand.

Hr. Kom m erzienrat B r iig m a n n  (A plerbeck) 
berichtete im AnschluB hieran iiber eine g leich e  
B etriebsstorung, die auf andere AYeise behoben 
wurde: D er Ofen I w ar am 8 . Juni 1 9 0 5  an-
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geblasen worden und hatte ausscliliefilich Giefie- 
reieisen erblasen.

F r e i t a g ,  d en  1. J u n i  1 9 0 6 : D er Ofen 
m aclite 48  G iehten und erzeugte 1 0 7 .5  t E isen.

S o n n a b e n d , d en  2. J u n i  1 9 0 6 :
A bstich- E isen 

}Cr. t
Tagscliicht 24 Gichtenl 1220 37,0 mit 4,13°/o Si

b 1221 28,5 „ 3,13 „ „
Nnchtschicht 22 „ J 1222 7,0 „ — „ „

D ie Schlacke, die bis je tz t  warm und uor- 
mal zusam m engesetzt w ar, wurde nach dem Ab- 
stich  1 2 2 2  (nachts 11 Uhr) lang und lie f  nur 
langsam . B ei dem A bstich 5 Uhr m orgens 
kam kein E isen , dagegen drei W agen Nach-
schlacke.

P f i n g s t s o n n t a g ,  d e n  3. J u n i:  Vorliiufig 
wurde kein W ind in den Ofen gegeben und das 
O fengestell ringsherum  eingehend untersucht, 
sodann um 8 Uhr morgens w ieder langsam  au- 
geblasen. D as G estell wurde stilrker berieselt 
und ebenso auch der Bodenstein an seinem gan
zen U m fange. E rst nachm ittags 2 Uhr lie f  
Schlacke durcli die Schlackeuform , dieselbe w ar  
warm und gut, spiiter lang und schm ierig.

A is  bis 10 Uhr abends kein Eisen abge- 
stochen werden konnte, wurde der Ofen still- 
g ese tz t und bis zum 7. Juni gedilmpft, um d ie  
W a r m o z u f u h r  in  d ie  im  H e r d  b e f in d l i c h e  
b e d e u t e n d e  E is e n m a s s e  a u f z u h e b e n . D ie  
Bodcnsteinkiihlung m it W asser  wurde verstilrkt 
und so eingerichtet, daB das kalte K uhlwasser 
reiclilich zuflofi. Am D ien stag  den 5. Juni 
ze ig te  sich, dafi das K uhlw asser fast keine Er- 
wilrmuno- mehr aufw ies. E s w ar das E isen von

rd. 60 Giehten, etw a 120  bis 150  t in den 
Bodenstein gelaufen.

D ie dem Ofen nahestehenden Cowper usw. 
wurden durch Schutzm auern gegen  etw aige  
Eisenausbriiche gesichert, ferner wurde Gasreini- 
gung abgehalten.

Am 7. Juni wurde der Ofen w ieder in B e
trieb g e se tz t und in den ersten T agen zuniichst 
schw ach geblasen. E s wurde zunachst recht 
heiBes G ieBereieisen erzeugt. D ie E rzeugung  
betrug: SHIztum-Gehalt

am 8. Juni 77,6 1 2,8 2,5 2,8 3,0 °/o
„ 9. „ 78,5 1 2,5 2,8 3,5 3,0 „
„10.  „ 108 , 81 — — — — „
Tl 11. „ 1 1 0,5 t - „

D ie Ausbildung des hier in F rage kommen- 
den B odensteines geht aus Abbildung 1 hervor.*

* **
Anschliefiend hieran machte H r. Kommerzien- 

rat B r iig m a n n -A p lerb eck  noch M itteilung iiber 
eine einfache, aber sehr zw eckm iifiige und be- 
triebssichere  

A b s c h lu B r o r r i c h t u n g  am D i i s e n s t o c k  
zum Schutz gegen  G asriicktritt in die Wiml- 
leit.ung bei kiirzeren Stillstitnden des Ofens. Der 
D iisenstock wird m ittels der Druckschraube ge- 
senkt und ein nach der K alotte gekiijnpeltes 
3 mm starkes B lech  eingelegt. D ie Einrichtung 
erkliirt sich aus Abbildung 2 von selbst'.

* Hr. Diroktor A m e n d o  (Hubertushiitte) teilto 
in der Besprechung m it, dali man in einom ihm 
bekannt gewordenen Falle gruliere Mengen Schmied- 
eisen aufgegeben und den Ofen dann liingero Zeit atill- 
gesetzt habe.

Die Eisen- und Stahlerzeugung von O esterreich-U ngarn  
im letzten Jahrzehnt.

Da iiber die Stahlproduktion O esterreicli-Un- 
garns eine offizielle S ta tistik  nicht gefiihrt 

wird, die yerschiedenen, in le tz ter  Z eit ver- 
ijffentlichten Angaben liieriiber nur auf oberiliich- 
licher Schiltzung beruhten, sah ich mich ver- 
anlaBt, im W eg e  einer R undfrage bei samtlichen  
stahlerzeugenden Unternehm ungen Oesterreich- 
U ngarns einschlieBlich B osniens und der H erzego- 
w ina die einschlilgigen  Zalilen der letzten  zelin

Zahlentafel 1. A n t e i l  d o r  v c r s c h i o d e n e n  
a n d e r  G e s a m i e r z e  u g u

Jahre einzuholen. D as E rgebnis der Rund
frage is t in Zahlentafel 1 und 2 sow ie in den 
Schaubildern Abbild. 1 bis 3 iibersichtlich zu- 
sam m engestellt.

D ie Gruppierung der Ziffern wurde in der 
A rt yorgenom inen, daB — abgesehen von der 
T eilung nach Staatsgeb ieten  —  auch die ehi- 
zelnen H erstellungsverfahren BeriicksichtiguDg 
fanden, w as insofern von Interesse sein durfte,

E i s e n -  u n d  S t a h 1e r z  o u g u n g s - Y o r f a h r o n  
n g  O o b t o r r e i c h - U n  g a  r n s .

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1900 1907 1903 1909

% % % % % % % % % %

4,6 3,3 3,2 1,9 2,2 2,8 2,8 2,5 2,4 2,2
17,7 17,0 17,7 18,2 14,4 14,3 14,3 13,8 12,4 11,5
59,0 61,0 63,6 65,5 69,0 70,2 71,0 72,9 76,4 80,1

; Puddeloisen und - s t a l l i ................... 17,3 17,3 14,6 13,0 12,8 11,1 10,4 9,5 7,6 4,9
1,3 1,3 0,8 1,3 1,5 1,5 1,4 1,2 0,9 0,8

— — --- — _ — — — 0,2 0,4:>
1 HolzkoblonfrischeiRon........................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ;
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Zahlentafel 2. E i s o n -  u n d  S t a h l e r z e u g u n g  v o n  O o s t o r r o i c h - U n  g a r u 
i n d e n  J a h r e n  1900 bis 1909. (Angaben in t.)

Bcssem cr Thom as- M artinstahl,
K olz-

koh len-S tah l in Blocke
und

Stahlform -

T legel- E lek tro 
Z usam m en ‘

sau re r | bas ischer s tah l s tah l frisch-

B irn e  e rzeug t guli
t

1900
Oesterr. W erke . . . . 18 754 183 356 588 718 152 887 5620

i

16 566 1431 967 332
Ungarische W erke . . 46 640 68 414 229 844 80 252 286 1 227 — — 426 663
ISosnische Werke . . . — — 16 112 5 656 — — | — — 21 768

Summo 65 394 251 770 834 674 238 795 5906 17 793
i
1 - 1431 1 415 763

1901
Oesterr. W erke . . . . 3 506 174 731 591 772 143 593 7197 16 406 1333 938 538
Ungarische W erke . . 40 31S 50 657 205 219 75 866 238 1 505 — __ 373 803
Bosnisehe W erke . . . — — 14 457 2 343 — — — — 16 800

Summę 43 824 225 388 811 448 221 802 7435 17 911 — 1333 1 329 141

1902
OcBterr. W erke . . . . 480 189 320 636 399 111370 3941 10 270 1254 953 034
Ungarische Worke . . 43 386 53 036 214 898 SI 223 243 1 209 — __ 393 995
Bosnisclte Worke . . . — — 18 149 2 506 — — — — 20 655

Summo 43 866 242 356 869 446 195 099 4184 11 479 1254 1 367 684

1903
Oesterr. Werke . . . . 610 192 518 623 451 101 633 6S42 15 641 1378 942 073
Ungarische Werke . . 24 556 51 473 233 543 61 743 186 1 395 — — 372 896
Bosnischc W erke . . . — — 19 102 2 941 — — — — 22 043

Sumine 25 166 243 991 876 096 166 317 7028 17 036 — 1378 1 337 012

1904
Oesterr. Worke . . . . 673 207 901 683 970 94 111 8350 19 792 1472 1 016 269
Ungarische W erke . . 31 436 — 286 796 81 555 177 1289 — — 401 253
Bosnische W erke . . . — — 24 668 — _ — — — 24 668

Summo 32 109 207 901 995 434 175 666 8527 21 081 — 1472 1 442 190

1905
Oesterr. Werko . . . 560 235 429 780 930 100 058 9326 23 198 — 1377 1 151 478
Ungarische Werko . 44 774 111 343 411 74 577 195 876 — — 463 944
Bosnische W erke . . . — — 30 031 — — — — — 30 031

Summo 45 334 235 540 1 154 372 175 235 9521 24 074 1377 1 645 453

190G
Oesterr. Werko . . 625 255 785 860 603 106 075 8144 25 080 - 1354 1 257 666
Ungarische W erke . 50 164 722 382 766 70 829 178 1 045 _ — 505 704
Bosnische Werko . . . — — 30 762 — — — 30 762

Summę 50 789 256 507 1 274 131 176 904 8322 20 125 - 1354 1 794 132

1907
Oesterr. Werke . . 755 262 749 962 392 112 794 5186 21 956 1746 1 367 578
Ungarische Werko . . 47 121 737 402 152 G4 266 218 1 259 — __ 515 753
Bosnische W erke . . . — — 31 180 — — — ■ — — 31 180

Summę 47 876 263 486 1 395 724 177 060 5404 23 215 | — 1746 1 914511

1908 
Oesterr. Werke . 911 270 3S0 1 097 547 114 032 6594 18 112 4333

I
1602 1 513 511

Ungarische W erke . . 51 918 873 537 746 45 041 239 1 547 — --- 637 364
Bosnische W erke . . . — — 34 982 — — — — 34 982

Summo 52 829 I 271 253 ! 1 670 275 159 073 | 6833 19 659 4333 1602 2 185 857

1909
Oesterr. W erke . . . . 694 236 487 1 064 220 72 765 6600 14 680 9048 768 1 405 262
Ungarisclio Werko . . 44 283 961 561 657 22 428 171 1 403 — — 630 903
Bosnische Werke . . . — 29 334 — — — — — 29 334

Summo 44 977 237 448 1 655 211 95 193 6771 16 083 9048 768 2 065 499
-- ------- i
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ais hieraus ara besten die im L aufe des le tz ten  
Jahrzehnts eingetretene V erschiebung in den Er- 
zeugungsyerfahren  fe s tg e ste llt  werden kann. Am  
deutlichsten pragt sieli der unaufhaltsam e abso- 
lute und prozentuale R iickgang des P u d d e l -  
p r o z e s s e s  aus, da im Jahre 1 9 0 0  noch 17 ,3  °/o 
der gesam ten E isen- und Stahlerzeugung im 
W eg e dieses V erfahrens h ergeste llt wurden, 
wahrend der A n teil desselben im Jahre 1909  
nur mehr ais 4 ,9  °/o betrug. In g leicher W eise  
is t  ein w esentlicher R iickgang des B e s s e m e r -  
v e r f a h r e n s  zu verzeichnen , und zw ar sowolil 
des sauren, w ie des basischen V erfahrens. E rste- 
res g ing  von einem A nteile von 4 ,6  °/» im Jahre
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/
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Bessem enst

Abbildung 1. Erzeugung  
Yon schmiedbarem Eisen in Oesterreich  

in don Jahren 1900 bis 1909.

19 0 0  auf 2 ,2  °/o im Jahre 19 0 9  zuriick, le tz -  
teres von 17,7  °/o im Jahre 19 0 0  auf 11 ,5  °/o 
im Jahre 1 909 . Sehr bedeutend ist dagegen  
die Steigerung der E rzeugung von l l a r t i n -  
s t a l i i ,  sow olil abso lu t, w ie prozentual. D ie  
E rzeugung an M artinstahl lia t sich innerhalb der 
le tz ten  Jalirzehnte nahezu yerdoppelt, der pro
zentuale A n teil s t ieg  von 59 °/o auf 8 0 ,1  °/o. 
H ierbei sei noch erkliirend bem erkt, daB in den 
bezugliclien Ziftern auch die E rzeugung der 
StahlgieB ereien  m it eiubegriften ist.

W enn auch die Stahlproduktion O esterreich- 
U ngarns im Y ergleich  m it der der anderen 
groBen Stahl erzeugenden L,'inder der W eit ais 
nicht sehr bedeutend bezeichnet werden muB 
und der E ntw ick lun gsgan g im Y ergleiclie  zu 
A m erika und Deutschland ein unverh;lltnismiiBig 
langsam erer gew esen  is t , so hat sich im Laufe 
des letzten  Jahrzehntes doch die Stahlproduktion  
O esterreichs um etw a 45  °/o, jen e  U ngarns um

so
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Abbildung 2. Erzeugung 
von schmiedbarem Eisen in Ungarn 

in den Jahren 1900 bis 1909.

Abbildung 3. Erzeugung 
Yon schmiedbarem Eisen in Oesterreich-Ungarn 
einschlieBlich Bosnien und Ilerzegowina in den 

Jahren 1900 bis 1909.

4S °/0, die G esam terzeugung Oesterreich-Ungarns 
um 46  °/0 yerm ehrt. A us der A ufstellung er
gibt sich auch die erfreuliche T atsache, daB die 
Stahlproduktion O esterreich-U ngarns in Wirklich- 
k eit eine w esentlich hohere ist, ais bisher in den 
nur s c l i a t z u n g s w e i s e  au fgestellten  Statistiken 
angenommen wurde. F. Schuste r, Witkowitz.
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Eine neue Zwillings-Tandem -U m kehrm aschine.
(Hierzu Tafel X V Iir.)

|-<?ei dem zu rzeit herrschenden W id erstreit  
der M einungen iiber elektrisclien oder 

Dampfantrieb Tjei U m kehrwalzwerken diirfte eine 
V eroffentlicliuug iiber eine neuzeitlic lie  Dam pf- 
umkelirmaschine yon allgem einem  In teresse sein.

A nker ins Fundam ent. D a die H ohenlage der 
K urbelachse so gew ilh lt is t, dafi le tz tere  in der 
M itte zw ischen den Kam m walzen lieg t, und da 
auch die A uflagerfliicbe der P ratzen  auf M itte 
K urbelw elle lieg t, so is t eine zur Aufnalime der

Abbildung 1. Ansiclit der Z w illings-Tandem -U m kelirm aschine mit eingebautem  Kammwalzgeriist.

D ie M aschine betreibt durch ein V orgelege  
und durcli ein nach P a ten t O r t  m a n n  einge- 
bautes K am m w alzgeriist eine B lockstrafie. Es 
ist vorgesehen, dafi auf der andern Seite  spiiter 
eine zw eite direkt gekuppelte StraBe ange- 
schlossen werden kann. D ie M aschine is t  ge- 
baut fiir 8 bis 10 a t Dampfdruck und fiir 
hochstens 2 5 0  0 Dam pftem peratur.

Die Anordnung des K a m m w a lz g e r u s t e s  
(vgl. Abbildung 1) in der M aschine is t  so, daB 
das Geriist mit v ier  starken  pratzenartigen  V or- 
bauten, auf dem M aschinenrahmen einerseits und 
auf dem yorderen Rahmen anderseits aufruht; 
ein T eil der B efestigungschrauben geh t ais

XX.30

Kippmomente des G eriistes sehr g iin stige An- 
ordnung geschaffen; gegen  L ilngs- und Quer- 
verschiebung is t  das G eriist auBerdem mit 
Schrumpfringen und PaBschrauben gesichert. 
D as G eriist is t  geschlossen  ausgefiihrt und ohne 
D eckel ein ein teiliges GuBstiick. D ie Schmie- 
rung erfo lg t m ittels O el-Zirkulationspum pe, die 
das Schm ierm aterial den L agern und den Zahnen 
der K am m walzen zufiihrt. D ie Einbaustiicke 
sind aus StahlguB und mit W eiB m etall arm iert. 
Im D eckel des Geriistes sind B ehalter zum 
K laren und F iltrieren  des Oeles angebracht. 
Entsprechend der H ohenlage des Kam m walz- 
geriistes is t  auch das iluflere L ager der Y or-

106
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gelegeachse niclit im V orgclegerahm en einge- 
gossen , sondern ais schw eres S telilager auf dcm 
Rahmen b efestig t, so daB dieses L ager bei der 
M ontage lc ich t nacli dem G eriist ausgerichtet 
werden kann. A u d i bei diesem Stelilager geht 
ein T eil der B efestigungschrauben direkt ais 
Anker in das Fundament.. D ie ganze Anord- 
nnng is t  so getroffen, dafi das V orgelege m it 
den Kanunwalzen sich in einer zweckmiifiigen  
R eihenfolge ausrichten, m ontieren und auch 
dem ontieren laBt, und daB die bedeutenden in 
demselben auftretenden V ertikalkr;lfte unter 
Verm eidung unnotiger Rahmenverbindungen di
rekt vom Fundam ent aufgenom men werden. D er 
yordere T eil des V orgelegerahm ens dient haupt- 
sacliiięh dazu, die W iderstandsfilh igkeit gegen  
V erschiebung in R ichtung der V orgelegeachse  
bei schriigen Spindelbriichen zu erhohen. Es 
is t  nocli zu benierken, daB Kam inwalzen und 
V orgelegerilder gerade geschnittene Zilhne haben, 
bei ersteren sind die Zahne einmal versetzt, 
bei letzteren  is t durch richtige W ahl der 
Zahnezahl, der Zahnform, der Zahnbreite und 
des Spieles zw ischen zw ei Zahnen ein auBer- 
gew ohnlich ruhiger G ang, bei gro(W  W ider- 
standsfahigkeit gegen  Bruch, erzielt.

A n der M a s c h i n e  selbst is t  zunachst in 
bezug auf die zw eifache Kropfting der A chse 
zu erwalinen, daB eine Kropfting mit R iicksicht 
auf die spater direkt zu kuppelnde StraBe auf der 
einen Seite nicht zu verm eiden w ar, und daB 
der G leichheit der E rsa tzte ile  halber auch auf 
der andern S eite  die Kropfung gem acht wurde. 
D ie gekrSpfte A chse is t  aus einer geschmiedet.en 
A chse iiebst v ier  Zapfen und aus v ier Stahl- 
guBschildern m it angegossenen G egengew ichten  
durch Aufschrumpfen h ergeste llt. D ie beiden 
Schubstangeii haben sogenannte Schiftskopfe 
nornialer B auart; die K reuzkopfe sind ge-  
schlossene StalilguBkorper, die m ittels Gewinde 
und G egenm utter mit der K olbenstange ver- 
bunden sind. Durcli Klemmung der Gegenm utter 
und zylindrische Zentrierung der Stange im 
K reuzkopflials is t  die Yerbindung so ausgebildet, 
daB keinerlei B ew egung zw ischen Stangen- und 
M uttergewinde stattfinden kann, trotzdem  der 
Kreuzkopflials selbst nicht gesch litz t und nicht 
geklem int ist.

A us yerschiedenen Griinden is t die L age der 
Zylinder so gew ah lt, dafi der H ochdruckzylinder 
hinter dem N iederdruckzylinder lieg t. Zunachst 
kann hierdurcli je  nach den ortlichen V erhalt- 
nissen die K olbenstange sow ohl nach vorn wie 
nacli liinten ausgebaut werden. V or allem ist  
auf diese W eise  die F rage des Kolbenlaufes 
sehr zw eckm aflig gelo st, da der grofie und 
schw ere Kolben z w is c h e n  K reuzkopf und m itt- 
lerer Fiilirung vom starksten  T eile  der Stange 
g etra g en  w ird und dalier ganz oder teilw eise  
Ton seiner Laufflache abgelioben werden kann.

D er leichtere Kolben is t  dann auf dem frei- 
tragenden Ende der Stange. angeordnet, da aus 
yerschiedenen Griinden auf eine h intere FUhrung 
am H ochdruckzylinder y erzich tet is t. E ine rech- 
nerische U ntersuchung der K olbenstange ais 
durchlaufender T rager lehrt, w ie gerin g  die ta t
sachlichen Durchbiegungen bei d ieser Anordnung 
ausfallen; auBerdem wird, w ie schon oben er- 
wahnt, eine Stopfbiichse, die im H o c h d r u c k -  
und  H e iB d a m p f  arbeiten m iifite, erspart; es 
wird yielm elir die Stopfbiichse, die im hinteren 
Ende derRundfiihrung lieg t und bekanntlich infolge 
der N ahe des K reuzkopfes bei grofien Maschinen 
ste ts  schadliclie Nebenbewegungen ze ig t, eine 
Stopfbiichse fiir N  i e d e r d r u c k dam pf, die 
w eniger empfindlich is t. E s is t auch von Vor- 
te il, daB der bei HeiBdampf sieli bei weitem  
am m eisten erwarmende und ausdehnende T eil, 
namlicli der H ochdruckzylinder, n icht in der 
M itte der Maschine lieg t, sondern am hinteren  
Ende. Durch die W eglassun g der hinteren Stopf- 
biichse und K olbenstangenfiihrung wird auch 
eine Ersparnis an Schm ierm aterial und W artung  
erzielt. B eide Kolben sind Trichterkolben mit 
yerbreiterter Laufflache, wodurch die Laufhahn 
m ogliclist geschont wird. D ie Kolben sind mit 
D ichtungsringen nach P aten t S e l i m e c k  aus- 
geriiste t; ilieselben bieten in folge ilires hohen 
Querschnittes yollstandige Sicherheit gegen  Ein- 
schlagen in die N uten und gehonen bei der ge
ringen, aber yollstandig  gleichinafiig  auf den 
Um fang verteilten  A npressung ebenfalls die Lauf
flache der Zylinder.

Im Zwischenstiick, w elches zw eite ilig  mit 
horizontaler F ugę und ohne FiiBe ausgefiihrt 
is t , is t eine sehr reichlicli bem essene Feder- 
stiitze  angebracht. B ei der K onstruktion der
selben is t auf eine gute B ew eg lich k eit zur An- 
schm iegung an die S tange, auf eine gute Zu- 
ganglichkeit der N achstellschraube fiir die Feder 
und auf leichte D em ontage durch Herausscliwen- 
ken der ganzen Stiitze  W ert g e leg t , auBerdem 
darauf, daB die sehr k raftige F eder die Stange 
nicht zu w eit aus der M ittellage nach oben 
drucken kann. Zur L agerung der Zylinder dient 
ein vom hinteren Ende des Niederdruckzylinders 
bis unter Jen H ochdruckzylinder reichender Bah- 
men, auf dem alle ZylinderfiiBe so aufruhen, 
daB eine freie Langsausdehnung m oglich ist.

D ie Stopfbiichsen bestehen aus gufieiserneu 
m ehrteiligen K ainm erring-System en, die in ahn- 
licher W eise w ie die K olbenringe m ittels kleiner 
Spiralfedern an die S tange gedriiekt werden, 
jedoch so, daB die System e sieli 2 bis 3 mm 
frei nach oben und unten bew egen konnen. Die 
Schmierung der R inge erfolgt am H ochdrucbzylin- 
der m ittels Prefiol, am N iederdruckzylinder durch 
die V orschaltung eines bew egliclien  Schmierzopfes-

Besondere B eachtung verdient die Durch- 
bildung der Steuerung. E s handelt sich bei
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diesen Zwillings-Tandem -Uinkehrm aschinen dar
um, m it den M itteln einer einfachen K ulissen- 
steuerung und m it einfachen K olbenschiebern eine 
Dam pfyerteilung zu erzielen , die das langsam e  
aber sichere A nfahren m it ganz groBen F iillun- 
gen ebenso erm oglicht, w ie das langsam e Fahren  
mit hohen Um drehungszahlen und mit einer dem 
Admissionsdruck entsprechenden Expansion in 
beiden Zylindern. E s ergibt sich durch diese 
Forderungen die N otw endigkeit, a lle  T e ile  der 
Steuerung bei m oglichst kleinem G ew icht mit 
hochster F estig k e it  auszufiihren, da die fur 
das Fahren mit hohen Um drehungszahlen un- 
bedingt notw endigen groBen E xzentriz itiiten  
der Steuerexzenter ungewohulich gro Be B ean
spruchungen in allen T eilen  der Steuerung her- 
yorbringen. Die Querschnitte, w elche die Steue- 
rung frei gibt, mussen nicht bloB bei groBen 
Fiillungen, sondern auch noch bei m ittleren und 
kleinen Fiillungen so groB sein , daB auch bei 
hohen Um drehungszahlen eine geniigende Y ollig -  
keit des Gesamtdiagranunes erzie lt w ird. Es 
wurde sonst der F a li eintreten, dafi die Maschine 
iu ihrer L eistung gegenuber den Zylinderabmes- 
sungen zuriickbleibt, und daB also eine unnotig  
groBe Maschine notw endig w iire, die fiir hohe 
Umdrehungszahlen' nicht geeign et ist.

B ei der bekannten A bhangigkeit der Dampf- 
verteilungsabschnitte, die denK ulissensteuerungen  
je naeh der Form ihrer Scheitelkurve eigen  ist, 
ist bei der yorliegenden Maschine zur V erbesse- 
rung der E xpansionsverhiiltn isse und zur Er- 
reichung eines yollstandigen  Schieberabschlusses 
bei K ulissenm ittellage ein zw anglaufiger Zu- 
sammenhang zw ischen der U m steuerung und dem 
Kreuzhebel geschaffen, an dem die fiir das vor- 
•lere und hintere Zylinderende getrennten  Scliie- 
ber hiingen. E s is t  so erreicht, daB die U eber- 
deckungen beliebig fiir die yerschiedenen Ku- 
lissenstellungen geilndert werden konnen. Durch 
Schieberdiagramme laBt sich le ich t bew eisen, 
daB durch diese der Milrkischen Maschinenbau- 
anstalt Ludwig Stuckenholz A . G. in W etter  
a. d. Ruhr patentierte V orrichtung der groBe Vor- 
teil erreicht w ird, daB bei verhaltnism ilBig kleinen  
Exzentrizitilten yerhaltnism aBig groBe Scliieber- 
oftnungen fiir m ittlere F iillungen , daB aufierdem  
kleine Kompressionen auch bei kleinen F iil- 
lungen, daB ferner ein yo llstan d iger  AbschluB  
der Schieber mit U eberdeckung fiir die K ulissen- 
mittellage sich erreichen lassen. D er AbschluB 
der Hoclulruck- und N iederdruckschieber in der 
Mittellage der K ulisse is t  unbedingt notig , um 
die Maschine genau s t illse tze n , und auch, um 
die in den Schieberkasten befindliehen Dampf- 
mengen fiir die nilchsten Stiche aufspeichern zu  
konnen. Dadurch is t  an und fiir sich schon die 
Moglichkeit gegeben, auch bei der Tandem- 
maschine mit Dampfdruck im N iederdruckzylin- 
1 er anzufahren. D a jedoch zum Anfahren aus

beliebigen K urbelstellungen die S teuerung auf 
groB te F iillung g e ste llt  werden mufi, so wiirde 
die M aschine, ohne daG das Frischdąm pfyentil 
geoffnet w ird, mit dem Aufnelimerdainpf allein  
schon in B ew egung g ese tz t. D ieses Anfahren  
erfo lg t erfahrungsgemilB mit einem starken StoB, 
auBerdem yerliert der M aschinist das Gefiihl, 
die M aschine sicher in der Hand zu haben. E s 
is t daher der Aufnehmer in einer der genannten  
Firm a durch D . R . G. M. gesch iitzten  eigenartigen  
Form ausgebildet. E s besteht namlich neben 
einer direkten Yerbindung zw ischen Hochdruck- 
und N iederdruckzylinder von m oglichst kleinem  
Yolumen der Aufnehmerraum aus einem im 
Fundamente gelagerten  groBeren K esse l, w e l
cher mit obigem Raum durch ein g le ich zeitig  
mit dem Frischdąm pfyentil bew egtes Absperr- 
organ in V erbindung steh t. Durch diese A n
ordnung w ird erreicht, daB einerseits die Quer- 
schnitte zw ischen Hochdruck- und N iederdruck
zylinder ste ts  ganz geoffnet —  ohne jede D rosse- 
lung —  bleiben, daB jedoch zum Anfahren in 
dem oben erw ahnten K essel ste ts  schon halb  
expandierter D am pf zur V erfiigung steh t, der mit 
beliebiger D rosselung auf den Niederdruckkołben  
zur W irkung gebracht werden kann. G egen
uber bisher bekannten Stauyorrichtungen hat diese 
K onstruktion den V orteil, daB der Aufnehmer- 
dampf nicht in der gleichen W eise  w ie der F risch- 
dampf in den zugehorigen Zylinder einstrom t, 
sondern daB nur zum A nfahren der Maschine 
in beiden Zylindern eine D rosselung herbei- 
gefiihrt w ird. D er K essel fiillt sich wahrend 
des B etriebes mit einer dem m ittleren Aufnehmer- 
druck entsprechenden Spannung auf, die dann 
zum langsam en Anfahren zur V erfugung stellt. 
A is B eleg  fiir die W irkungsw eise der Steuerung  
sind zw ei D iagram m satze, und zw ar einer fiir 
Auspuffbetrieb nnd einer fiir K ondensationsbetrieb  
d argestellt (Abbildung 2 und 3 );  die zusammen- 
geliorigen  Hochdruck- und Niederdruckdiagram me 
sind in der iiblichen W eise  unter Beriicksichti- 
gung der sch ii dl ich en Raume zusam m engezeichnet, 
um die erzie lte  G esam t-Expansion darzustellen. 
E s is t zu bemerken, daB die Diagram ine beim 
normalen W alzw erksbetrieb  gezogen  sind. D ie  
Diagram m e zeigen  gegenuber alteren M aschinen, 
die mit der gleichen Steuerung ausgeriistet sind, 
einen w esentlichen F ortschritt. E ine Maschine, 
die nur m ittels D rosselung regu liert w urde, ist 
bekanntlich einem 48  stiindigen D ainpfyerbrauchs- 
yersuch unterw orfen worden, dessen E rgebnisse  
in „Stahl und E isen “ Jahrgang 1909  Seite 1297  
yeroffentlicht sind. E s steh t also zu erwarten, 
daB diese neuere Maschine bei den demniichst 
anzustellenden B etriebsversuchen noch giinstigere  
R esultate ergeben w ird. D ie oben beschriebene 
Maschine hat eine eigene K esselbatterie, so dafi 
der V ersuch ohne Schw ierigkeit im normalen B e
trieb w ird ausgefiihrt werden konnen.
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Abbildung 2. Diagraramsatz fiir Auspuffbetriel).

Im  iib rigen  is t  an  d e r S teu e ru n g  noch die 
A u sg le ichung  d e r  ex zen trisc lien  S ch ieb erstan g en - 
angriffe  an  den S ch iebern  zu  e rw ahnen , indem  
d er ex zen trisch  am  N ied erd ru ck sch ieb e r an g re i- 
fende Ilo ch d ru ck sch ieb e r um einen  solchen B e tra g  
au s der M itte  g e le g t is t ,  dafi seine dynam ischen

durcli G egengew ich te  au sgeg lichen , sondern  zur 
V e rr in g e ru n g  d e r dynam ischen W irk u n g e n  durcli 
die V ersch iedenhe it der oberen  und u n te ren  Kol- 
benflache des hyd rau lisch en  Z y linders. D ies se tz t 
a lle rd in g s einen e ig e n a rtig e n , vo llst!lnd ig  ent- 
la s te te n  S teu e rsch ieb e r v o rau s , d e r in  F orm  eines

W irk u n g e n  sich m it den jen igen  des N ied e rd ru ck - 
sch iebers in  bezu g  a u f  die gem einsam e H au p t- 
sch ieb e rs tan g e  ausg le ichen . W enn  auch  n ich t 
a lle  K rilfte  so g eg en se itig  aufgehoben w erden  
konnen , la ssen  sich d ieselben doch au f  einen

K olbensch iebers m it S tu lp d ich tu n g  au sg e fiih r t ist. 
E s  is t  ge lungen , einen v o lls tan d ig  d ich ten  doppelt
w irkenden  Sch ieber m it n u r  zw ei S tu lpen  an den 
A uslaB kanalen  zu k o n s tru ie re n , d e r sich im Be
tr ie b e  seh r g u t b e w a h rt h a t.

Abbildung 3. Diagrammsatz fur Kondensationsbetrieb.

p ra k tisc h  n ich t in  B e tra c h t kom m enden B ruch - 
te il r e r r in g e r n .  D ie U n isteu eru n g  e rfo lg t durcli 
einen re in  hyd rau lisch en  A p p a ra t m it der be- 
k an n ten  R e la isw irk u n g . E s  is t beso n d erer W e r t  
d a ra u f  g e le g t, daB die B ew egung  d e r K ulisse  
sie li den B ew egungen  des H andhebels m og lichst 
eng  anschm ieg t, d am it d e r  M asch in is t s te ts  m it 
E sp an sio n  fah ren  k an n . D ie G ew ich te  d e r  K u
lisse  usw . sind n ich t in  d e r  b ek an n te n  W eise

D ie beschriebene M aschine, w elche von der 
M a r k i s c h e n  M a s c l i i n e n b a u a n s t a l t ,  L u d w ig  
S t u c k e n h o l z  A . G. i n  W e t t e r  a . d. R u h r ,  
a u sg e fiih r t w orden  i s t ,  is t  s e it  einem halben 
J a h r e  im G uB stah lw erk  W it te n  zum  A ntrieb 
e iner B lockstraB e in  B e trieb . E in e  zw eite  Ma
schine, von  derselben  F irm a  au sg e fiih r t, betreibt 
a u f  d e r B ism arck h iitte  eine B lechstraB o von 
1200  mm W alzen d u rch m esser.
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Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.*

G. Mai 1910. KI. 7 a, O 28 020. Y erfahren zur 
Herstellung nahtloBer, Y o r k a u f s f o r t i g  gewalzter Rolire, 
insbesondere Kesselrohro. B ernhard Grfitz, Berlin, 
Gneisonaustr. 23.

KI. 10 a, O 6149. Yorrichtung zur Herstellung 
des Gasluftgcmischcs fur die Belieizung der Koksofen- 
wande Yon Unterbrenner- oder iilinlichcn Koksofen, 
welche durch mehrero B renner beheizt werden. Carl 
Otte, Borlin, Neanderstr. 6.

KI. 18b, E  14 892. Yerfahren zum Raffinieren 
von Eison und Stahl mittels Kohlenstaubfeuerung im 
Herdofen. Gaston Barbanson und Max Lepersonne, 
BrOssel.

KI. 21 h, 1’ 24 433. Schaltung fiir dio elektrisehe 
SchweiBung mittels Gleichstrom unter Zuhilfenahme 
Yon Kondensatoren gemaB Patentanm eldung P 23 737; 
Zus. z. Anin. 23 737. E rnst Presser, Berlin, Belle- 
Alliancestr. 92.

KI. 26 o, W  32 362. Yerfahren zum Loschen von 
Koks. 1’. W angemann, Berlin, AVaterlooufor 15.

Ki. 80 b, L 24 853. Vorfahren zur Herstellung 
tou Zement aus gliihend fliissiger Hochofensehlacke. 
Wilhelm Lessing, Friedrich - W ilhelmshutto a. d. Sieg.

9. Mai 1910. KI. 7 a, St. 13 403. WalzonstraBo 
zum Auswalzen nahtloser Rohre. Zus. z. Anm. 
St 12 766. Heinrich Stilting, W itten a. d. Ruhr.

KI. 7 a, St 13 741. WendeYorrichtung fiir Rolir- 
walzwerke. Heinrich Stiiting, W itten a. d. Ruhr.

KI. lOa, G 30 025. Einebnungstange fiir Koks
ofen. Goworkschaft Schalker Eisenhiłtte, Gelsen- 
kirchon-Schalko.

KI. 18a, U 28 613. BetriebsYerfahren fur Wind- 
erhitzcr unter Ansnutzung seiner Abhitze fiir die Er- 
wiirmung der Gebliiseluft. Robert Rochling, Dieden- 
liofen.

* Dio Anmeldungen liegen y o h  dem angegehenen 
Tago an wiihrend zweier Monate fiir jederm ann zur 
Einsicht und Einsprucherhobung im Patentam te zu 
B erlin  bezw. 'Wion aus.

KI. 26 d, K 43 076. Yerfahren zur Gewinnung 
des Ammoniaks aus Gason der trockenen Destillation 
oder Ycrgasung y o i i  Brennstoifcn. H einrich Koppers, 
Essen, Ruhr.

KI. 26 e, G 29 084. Yorrichtung zum Abstreiclien 
y o ii  Koks y o u  oinem sich drehenden, mit Loschrohren 
ansgestatteton Tisch, boi welcher ein Abstreichei 
schwenkhar iiber der Tischplatte gelagert ist. A lbert 
Goodail, Sponnymoor, Durham, Engi.

KI. 3 la ,  H  48 919. Schmolztiegol. Hugo Ilel- 
bergor, Miinchen, Emil Goisstr. 11.

KI. 80b, R  26116. Y erfahren zur Nutzbar- 
machung von Hochofenschlacken. B ernhard Grau, 
Kratzwieck.

G ebrauchsm usterein tragungen .
9. Mai 1910. KI. 7 a, Nr. 419 051. Yorrichtung 

zum Auswalzen you Klmneisenwaren mit schrittweiser 
Zufiihrung der letzteren. K arl Prinz, G. m. b. 11., 
Langenfeld, Rhld.

KI. 18c, Nr. 418 915. Gluli- und Ilarteofen. Lud
wig Ilug , Pforzheim.

KI. 24e, Nr. 419 209. Rost fiir Gaserzeuger mit 
unterem WasserabschluB. II. G oehtz, HannoYor, 
Stolzestr. 21.

KI. 24 f, Nr. 418 534. Hilfsroststab fiir Genora- 
toren. Ofenbau-Gescllschnft m. ii. II., Miinchon.

KI. 3) c, Nr. 419 232. Einschlagdiibel, hergestellt 
aus vorher mit Gewindo Yersehenom Stangenmaterial. 
Wilhelm Reitz, Dortmund, W eberstr. 23.

Oesterreichische Patentanmeldungen.*
1. Mai 1910. KI. 10 c, A 7242/08. Yerfahren, 

um die beim Besetzen y o i i  Koksofen entstehenden 
schadlichen Rauchgase durch Yerbrennen unschadlich 
zu machen. Ferdinand Brzoza. Poln.-Ostrau.

KI. 18a, A 7002/08. Yerfahren zur H erstellung 
y o ii  Erzbriketta mittels Hochofensehlacke. Wilhelm 
Lessing, Troisdorf (Rhld.).

KI. 18 b, A 6371/09. Y erfahren zum Beschicken 
yoii Schmelzofen mit fliissigem .Metali. Poldihiitte, 
Wien.

Statistisches.
Eisonverl>ranch im D eu tschen  R elche 

e insch lleB lich  L nxom bnrg .
Nacli einer Mitteilung des Yereins Deutscher 

Eison- und Stahlindustrieller ist oine Abanderung der 
auch y o ii  uns Yeroffentlichton Angaben* iiber den 
EiseiiYorbranch im Deutschen Reiche einschlieBlich 
Luxemburg fiir die Jah re  1908 und 1909 notwendig 
geworden. Dio b e r i c h t i g t e n  Zahlen geben wir in 
der tolgenden Zusammenstellung w ied er:

190S
t

1909
t

i 1. Hochofenerzeugung . . . 11 813511 12 917 653'
; 2. Einfuhr:

a) Roheisen aller Art, 
Brucheisen . .

b) Materialeison und Stahl,
Eisen- und Stahlwaren, 
einschlieBl. Maschinen
aus E i s e n ..................

Zuschlag zu letztorem 
behufs Reduktion auf 
Hoheison 33l/3 o/0 . .

399 677

345 947 

115 31G

318 938

359 642; 

119 S81:

Einfuhr im ganzen 860 940 798 4G1;

•
190S

t
1909

t

Gesamtmcnge der Er- 
zeugung und Einfuhr 12 674 451 13 716 114

3. A usfuhr:
a) Roheisen aller Art, 

Brucheisen ................. 4 2 1 54S 644 935
b) Matorialeisen und Stahl, 

Eisen- und Stahlwaren, 
einschlieBl. Maschinen 
aus E i s e n .................. 3 711 668 3 774 490

Zuschlag 33l/3 °/o • ■ • 1 237 223 1 258 163;

Ausfuhr im ganzen 5 370 439 5 677 588

Einheimischer Yerbrauch 
(1 +  2 - 3 J .......................... 7 304 012 8 038 52G

Auf den Kopf der Be- 
wohner in kg . . . 115,97 125,83

Eigeno Erzeugung auf den 
Kopf in k g ...................... 187,57 202,20

* Y g l. „ S ta h l u n d  E isen *  1910, G. A p ril , S. 589.
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H ando lsb ilanz  (W erte  (lcs Spezin lliam lels) des deu tschen  W ir tsc h a ftsg e b ie te s  
f iir  d ie  Ja liro  1908 und  1909.*

(N ach e in er Z usam m enste llung des K aiserlichen  S tatistlschen Amtcs.)

L a n d e r dor H erk u n ft 

und  B estim m ung

E infuhr A usfuhr

1909 190S 1909 ID0S

W ert in 1000 J l**

I. E u r o p a  . . . 
d a run te r :

4954871 4325271 4991650 4936981

B e lg i e n .................. 289529 262100 348733 322S20
Bulgarien . . . . 8401 6294 18749 16245
Dancmark . . . . 135288 120933 195720 200641
Frankreich . . . . 484G71 419954 454792 437903
Griochenland . . . 18161 18446 11277 11952
GroBbritannien . . 720753 696934 1014988 997445
Italien ................. 287731 235897 288938 311298
Niederlando . . . 253375 230775 453524 453708
Norwegen . . . . 36759 29133 104451 96965
Oesterreioh-Ungarn 753674 751397 767252 736790
Portugal . . . . 12956 13607 29281 3276S
Rumiinien . . . . 64540 73746 57241 70826
Europ. RuBland 1302547 903125 435228 434631
Asiat. IluUlaml . . 59722 41640 9240 155901!
F in n lan d ................. 23753 1S737 62186 70937
Schwedon . . . . 141661 145087 156234 174071
S c h w c iz .................. 162440 177164 4131S9 401051 i
S e r b i e n .................. 15387 15435 1654G 16189
S p a n ie n .................. 123712 115018 69165 65857

II. A f r ik a  . . . 
darun te r:

363039 260182 143907 127037:|

Aegypten . . . . 95727 63051 32228 30905 ^
Uritiscli-Sudafrika . 61557 43833 3S051 32019
Britisch-W estafrika 87382 58919 11681 11G89
Deutsch-Ostafrika .
Deutsch-Sudwest-

77S6 5947 115S0 7528

' a f r i k a ................. 3310 2367 13S14 14290
11108 8522 7029 G489

T o g o ...................... 3760 3695 3411 2257
A lg e rie n ................. 20337 19204 4137 1686
M arokko ................. 7762 9527 3472 1795

III. A s ie n  . . . 
d a run te r:

666313 634628 285072 314086

Britisch-Indien usw. 310955 306901 7SS18 95446

E in fuh r A usfuhr
LUnder d e r  H erk u n ft ------

und  Bestimmung;
I W ert In 1000 Jć  **

; Brit.-Malakka usw.
C h in a .....................
Kiautschou . . . .
Japan ......................
Niederl.-Indien usw.

IV. A m o r ik  a . .

d a ru n te r:
Argcntinien . . . .
B o l iv ie n .................
B ra s i l ie n .................
Canada .................
Chilo . . . . . .
C ulia.................
Guatemala . . . .

j M e x i k o .................
U ru g u a y .................
Yer. Staaten von 

Amerika einschl. 
Portorico . . . .

A' . A u s t r a i i e n  u. 
P o ly n e s io n  . ]
daru n te r:

Australisclier Bund 
I Deutsch-Neuguinoa

A u Ge rd  e m :
i Schiffsbedarf fur 

fremde Schiffe 
j Seewarts, andere 

W a r e n ..................

27104
65146

95
29228

184876

17848
706G5

110
1900S

173170

2283134 2241632

: 437697; 
21457 

234291!
8389! 

143516 
10364 

i 24935 
: 21508
! 34020:

445973
15692

198606
7076

133649
9692

21432
19899
26096

1262081{1282510

245724 195090

7803! 8293 
5 6 7 G 31 50711

32621 3499
7 7 61 <> i 94622 
39515 40682

1087802

175371
5512

91822
24821
57609
20220

2503
38136
23240

604782

6G432

233097 185809: 58372
1283, 1014, 1348

94S570

146979 
6436 

84447 I 
20302 i 
52443 
20110 

2416 
36918 
23667

507525 | 

66215 !

57934 ! 
1225

— — 4062 4139
i j

697G 7218 13296: 1544

m e t a l l e

Summę |S520057 7G64021 6592221j639S572

I-
. . . . 310285 413072: 266451 8292G

Zusammen 1886034218077093 6858672|64S1490

* Ygl. .S talil und Eisen1'  1908, 6. Mai, S. 6S3.
** Den Berechnungen sind, soweit nicht W ertanineldung yorgeschriebeu ist, die v o m  Ilandelsstatistiselicn 

] Sei ratę fur die Erm ittlung der llandelswerte festgesteliten Einlieitswerte zugrunde geiegt.

Die E isen in d u strie  R ufilauds im J a h re  1909.*

Zusammenstellung 1.

E rzeugung Roheisen E isen- und  Stahl- 
lla lb fa b rlk a tc

----------- -----------—
E ertigerzeugnH se

aus E isen und  Stahl

B ezirk 1909 190S 
t  t

1909
t

190S
t

1909
t

1903
t

U ra lg e b ie t...................................
Moskauer G e b ie t ......................
W o lg ag o b ie t...............................

Norden und Baltische Gebiete

.................. 69 222, 80196

..................' 1 802: 1 967

1 079 489 
6S2 211 
137 068 
125 4S7 
347 420 
157 739

1 450 819 
648 910 
116 085 
137 534 
360 720 
149 336

1 457 460 
550 171 
120 022 
103 047 
282 589 
108 46S

1 241 719
518 263; 
104 947 
119 3941 
2S3 71S: 
118 018

Insgesamt 2 871 332 2 800 653 3 129 414 2 S63 404 2 622 357 2 380 059 |

Y g l. .S ta h l  und  E is e n ' 1909, 16. J u u i ,  S. 911.
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ZuBammenstellung 2.

Y orriitc R eheiscn E isen- und  Stalil- 
T lalbfabrikate

F ertigerzeugn isse  
aus E isen und  S tahl

B ezirk 1. J a n . 1910 1. J a n . 1909 l .  J a n . 1010 1. J a n . 1909 1. J a n .  1910 1. J a n . 1909

SildruBland.............................................................
U ra lg e b ie t.............................................................
Moskauer G c b ie t ................................................
W o lg ag eb io t........................................................

I 1’o l e n ......................................................................
Norden und Baltischo G e b ie te ......................

150 789 
301 37C 

27 109 
23 604 

102 708 
84 586

193 038 
349 647 

33 645 
30 188 
74 824 
87 633

07 158
08 075 

9 124 
4 302

27 55L 
23 440

74 234 
76 069 

9 648 
3 309 

30 794 
28 534

197 314 
121 982 
24 161 
13 448 
26 765 
21 163

163 947 
137 920 
25 897 
12 498 
27 879 
24 040

Insgesamt 096 232 768 975 199 050 222 588 404 833 392 187

Die in den Yorstehenden Zusammenstellungen go- 
machten Angaben sind der Zontralstatistik der Eisen
industrie Rufilands entnommen.

Dic Robeisenerzeugung liat sich danacli im ab- 
gelnufenen Jahro  gegeniiber den Jahren 1907 und
1908 hauptsachlich auf Kosten dos siidrussischen Be- 
zirkes erhoht, aber dio Erzeugung vom Jahro 1904

noch immer nicht erreicht. Dio Herstellung yon 
Halb- und Fortigfabrikaten weist ebenfalls oine Er- 
hćihung auf und hat sogar die H erstellung Yon 1904 
uborschritten. Die Yorrato sind fast durchweg, ins- 
bosondere in Roheisen und Ilalbfabrikaten, gegen 
friihor zurilckgegangen. p  ^

Aus Fachvereinen.
Yerein deutscher Eisenhiittenleute.
An den von Oberingonieur F i s c h m a n n  auf der 

Hauptyersammlung des Yereins yom 1. .Mai d. J . go- 
lialtenen Y ortrag iiber die

Y erw endung  ro n  E isen im  H ochban ,
den wir im yorigen Hefte (S. 782 (V.) yeroffentlicht 
linben, scliioB sich folgende Besprechung an :

Dir. S e i f e r t  (Duisburg): Ich babo dom Y ortrage des 
Hm. Fischmann wenig hinzuzusetzen, er w ar auBer- 
ordentlich intoressant, und fiir uns Eisonkonstmkteuro 
ganz bosondors um deswillen, weil er das Y crhaltnis zum 
Eisenbeton in logischer und gcrochter AVeiso boleuchtet 
bat. W ir sind ja  an dom Eisenbeton sieber stark 
interessiert, weil er oine sehr ernsto Konkurrenz fiir 
uns bildet, und es war fiir die Eisenkonstrukteuro 
schon seit Jaliren ein BodOrfnis, den Eisenbeton- 
bauton etwas auf die Finger zu sehen. Dio yielen 
Unglucksfallo macbten dio Eisenkonstrukteuro stutzig 
und brachtcn dio Moinung auf, dal? der Eisonbetonbau 
nur wirtscbaftlich ist, weil er in Yielen Fallen nicht 
sachgemaB ausgofiibrt wird. Nun ist es durchaus 
richtig, wenn man dor Ansicht des Hrn. Fischmann, 
dni! der Eisenbeton seinon Wog geben wird, yoII- 

stfindig beipfliohtet. Das ist keine F  rage, abor die 
llerren Yom Eisenl>eton haben Interesso daran, ihro 
liauweise, dio fiir sehr yielo FiUle nnbedingten Aror- 
zug Yordient, aucli zu yerbossern so gut wie es geht, 
und nicht alloin haben sio ein Interesse daran, billig 
zu bauen, sondern sio miissen ein Interesso daran 
haben, sichor zu bauen, und gorade an den Eisen- 
facbworktrager, dor an oinor Tochterschule ausgefiihrt 
worden ist, mochte ich anknupfen und dio Ilerron 
,'om Eisenbeton darauf aufmorksam machen, daB ge
rade in Eisenbetonfacbworken es auBerordontlich 
wichtig sein muB, die K rafte ordnungsmaBig in das 
i-.isenwerk zu iibortragon; das ist bei dem erwahnten 

ragor wohl nicht in dem Mafie der Fali, wie es sein 
inuBte, und cs ist dio Konstruktion deshalb in einzelnen
i unkten anfechtbar. Dio Eisenbotonloute haben 
groBos Interesse daran, dieser Sacho genau nach- 
zugehen. Ich erinnere daran, daB yielfach fiir dio 

erbindung zwischen Eison und Beton ein uinge- 
logenor Ilaken benutzt wird. Das mag in yieien 
allen genugen (bei kontinuierlich belasteten Tragern 

"r groBe Hallen wird das sicher geniigen), es genugt 
aber nicht bei Fachw erktragern, bei denen die K rafte 
nftnz konzentriert eingefuhrt werden, oder auch boi

einfachen Balkontragern mit konzentrierten Lasten, 
es geniigt in solchen Fallen wohl aucli nicht, wenn 
man nur dio Ilaftfestigkoit des Betons in Reehnung 
ziebt. Es muB yielmebr dafiir gesorgt werdon, daB 
nouo K raftiibertragungsm ittol da sind, und durch 
oiserno Auflagon dio K rafte wirklich ineinandor 
greifon konnen. Darin wird, wio mir scheint, Yiel 
gesundigt, und ich mochte den Eisenbetonleuton ans 
Iferz legen, dieso Punkte w eiter zu yerfolgon. Es 
soli damit nicht gesagt werden, dafi unsero Eisen- 
konstrukteure nicht aucli ihre Fehler gem acht hatten, 
im Gegenteil leider. Yerschiedene Unglucksfiille der 
netiesten Zeit fallen auf die Eisenkonstrukteuro zu- 
riick, abor nicht immer liegt es an der Projektierung. 
AVas nutzt dio bosto Eisenkonstruktion mit don besten 
Berechnungen, wenn die Ausfuhrung nachher schlecht 
ist, wenn schlecht montiert wird. Jedenfalls hatten 
Eisenkonstrukteure und Eisenbctonlcute beide ikr 
Interesso daran, die Sacho so gut wie moglich aus- 
zubilden und nicht oberflachlich uber SchwTierigkeiten 
wogzugohen. Die heutige Ausspraeho konnte hierin 
gute Fruchte tragen, und die yielen gegenseitigen 
Anfeindungen konnten dann wahrscheinlich in AYeg- 
fall kommen.

Prof. H o r t w i g  (Aachen): Ich mochte don inter- 
essanten AusfUhrungen des Hrn. Fischmann noch 
einige W orte hinzufugen. Ich glaube, es sind noch 
zwei Punkto, die die auBerordentliche A'crbreitung 
dos Betons gegenubor der Eisenkonstruktion be- 
giinstigt haben, die teilweiso wohl erwahnt, abor nicht 
so intensiv hervorgehobcn wurden, wie sie os ver- 
dionen. Es ist dies einorseits unsere baupolizeiliche 
Priifung, namentlich die Priifung in unseren landlichen 
Gemeinden, die sehr im Argon liegt. Ich braueho 
Ihnen wahrscheinlich das nicht naher auBeinandorzu- 
setzen. Im Eisenbeton liegt dio Sacho so: os wird 
gerechnot, sehr yiel gerechnet. Da aber die Theorie 
yielfach auf sehr schwachen Fufien steht, kann man 
sagen, die Reclinungen sind oft unzutreffeml. Ich 
ljrauciie hier nur an das yorhin gonannto Fachwerk 
anzukriupfen. Es wird auch wahrscheinlich eine 
sclione Reehnung boigefiigt gewesen sein, aber man 
kann mit Sicherheit sagen, daB die Resultate m it der 
W irkliehkeit nicht ubereinstiinmen. Bei den Pro- 
jekten genugt cs oft fiir die Baupolizei, wenn oino 
Reehnung da ist, aber es wird nicht genugend ge- 
priift, ob diese auch den tatsiichlichen Y erhaltnissen 
cntspricht. Bei den Eisenkonstruktionen liegt die 
Sacho anders, hier sind wir m ehr in der Lage, den
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wirklichen Y erhaltnissen Rechnung zu tragen, weil 
die Yerhaltnisse wesentlich einfacher liogen. So 
kommt es, dali der Eisenbeton auf Grund inangel- 
hafter Rechnungon auch da Anwendung gefunden hat, 
wo or nicht hingeliort. Wiirde man korrokte Unter- 
suchungen verlangen, so wiirde sieli seine Unbrauch- 
barkeit sofort ergeben. W eiter hat zu seiner Yor- 
breitung die aulierordentliche Reklamo beigetragen, 
dio dor Eisenbeton macht und dio Yeranlassung dazu 
gibt, dali Yiele zum lieton groifen. Es gibt fast kein 
Botonbauwerk, das nicht in den Zeitsehriften aus- 
fiihrlich behandelt wird. W enn oin A rchitekt in dio 
Lage kommt, etwas alinliches zu bauen, greift er 
siclicr darauf zuriiek und or bokommt fertigo Pro- 
jekto ; von unseren ausgefBhrten Eisenhoclibauten 
iindot man nichts voroifentlicht. Das ist ein bedauer- 
liches Moment. Yiolleicht wird sich die neue Zeit
schrift „Der Eisenbau“ dioBes Gobietcs annehmen, 
unsere bisherigen Zeitsehriften konnten es nicht; viel- 
loieht lag es auch an den Firmen, die ihre Projekte 
nicht vor6ll'entliclien wollten. Kurz, dio Tatsaehe 
hat zweifellos dazu beigetragen, dali dor Eisenbeton 
soviel Yerwendung gefunden hat, und wenn wir 
wunschen, dali der lieton da, wo er sich einge- 
sclimuggolt hat, wieder hinausgebracht wird, miissen 
wir die Forderung erhoben, dali sachgemiilie, bau- 
polizeiliche Prtifungon vorgenoinmen werden, und 
wunschen, dali wir etwas mehr Reklamo fiir Eisen- 
bauten machen.

Direktor S e i f e r t :  Ich wollte den H erren ,
dio sich fur den Eisenbeton interessieren, einige 
Zahlen sagen, ich habe sio aber nicht genau im 
Kopfe. Es liandelt sieli um eino Anzahl von Un- 
głucksfallen, die im Eisenbeton Yorgekommen waren. 
Es hat ein amerikanischor Ingenieur Yorsiicht, sie zu 
analysieren, ich weifi nicht wieviel, aber er hat fest- 
gestellt, dafi etwa 35 °/o y o u  den Unfiillen darauf zu- 
ruekzufiihren sind, dali die Rechnungen falach waren 
und aucli die Konstruktion falscli war, 35 °/o kommen 
auf schlechto Ausfilhrungen und der Kost Y e r t e i i t  
sich auf Yerschiedene Umstande. Es ist insofern 
interessant, ais Amerika ganz auBerordentliche Fort- 
schritte im Eisenbeton gemacht hat, aber leider sind 
noch zu wenige sachliche Forscher an dio Ausarbeitung 
herangegangen, sonst lniiBte dieser Unterschied zwi
schen der kolossalen Anzahl y o u  falschen Rechnun- 
gon und Ausfuhrungon uumoglich sein.

Oberingenieur F i s c h m a n n :  Dio A rt und Weise 
der Berechnung der Eisonbetonkonstruktionen habe 
ich in meiuem Yortrage zunachst nur gestreift. 
.Meine Bemerkung, daB es in den licrechnungen noch 
einige dunkle Punkte gibt, ist dureh die Herren Vor- 
redner bestatigt worden, und damit ist dio F rage so 
weit angeschnitten, daB es sieli Y e r l o h n t ,  etwas aus- 
fuhrlicher darauf einzugehen. Dio Berechnungs- 
methoden filr den Eisenbeton sind moistens aus dem 
Eisenbau Obornomnien, trotzdcm man in Yielen Fallen 
dabei stiindig einen groBen Fchlor macht. Zum Bei
spiel erfolgt dic Berechnung eines Tragers auf melire- 
ron Stiitzen im Eisenbeton genau wie im Eisenbau. 
Hun ist aber die bewegliehe Lngerung bei einem in 
Yerbindung m it mehreren Stiitzen hergestellten Eisen- 
betontriiger nicht Y orhanden . In der gestrigen 
Nummer der Zeitschrift des Yoreines deutscher In- 
gonieure wird der EinfluB illustriert, den die Yeranderten 
Yerhaltnisse bodingen. Es wird da berichtet von 
einem kontinuierlichen Trager mit 7,5 bezw. 6 bezw. 9 m 
Spannweite. W enn man die Yerdreliungswidorstaude 
beriicksichtigt, dio sich an den Stiitzpunkten ergeben, 
so bokommt man ein um 80 °/o groBeres positives 
Moment fur die Mitteloffnung, ais es sich nach der 
Berechnung auf Grund der amtlichen Bestimmungen 
ergibt, und somit auch oino entsprechende Spannungs- 
erhdhung. Das ist ein Punkt, der jedenfalls zu er-

hebliclien Bedenkon AnlaB gibt und zeigt, daB ein 
groBer Teil unserer Betonkonstruktionen nicht saclige- 
miiB berechnot wird. Boi dor Bcrechmmg y o u  Faeli- 
workstragorn geht dor Eisonbeton Y on dor Yoraus- 
sotzung aus, an dio wir im Eisenbau gewohnt sind, nam- 
licli gelenkartige Yerbindung der einzelnen Stiibo an 
don Knotenpunkten. W enn nun schon dieso Annahme 
beim Eisenbau nicht zutrifft, so ist sie noch weniger 
beim Boton Torhandon, und die Nebenspannungen, die 
boi einor solchen Ausfiihrung entstehen miissen, sind 
ganz erheblich groBo, und es ist mindestens unzu- 
roichend boi dieson Konstruktionen, auch mit don ub- 
lichen hochston Beanspruchungsziffern fiir dio .Mate
rialien zu rechnen.

Das sind zwei .Mo men te, dio ich ergiiiizond meinen 
Ausfuhrungen, daB es noch oinigo dunkle Punkte in 
der Thcorie dor Berechnung dor Eiscnbetonkonstruk- 
tionon gibt, nachfugen wollte.

Ing. L i n s o  (Aachen): Ich moclitonoch ein Moment 
herYorheben, wolches fiir die Yerwendung yoii Tragern 
boi gewohnliehen Plandecken im Hochbau von Be- 
deutung ist, das ist dio Hohe unsorer jetzigon Nor
malprofile. Die ongliselion und amerikanischen Profile 
bieten groBere Yortoilo insofern, ais wegen ihrer ge- 
ringeren Holie nicht so groBe Deckcnstiirken heraus- 
kommen und infolgedessen das Eigongewicht der 
Decken geringer wird, falls es sich um Plandecken 
liandelt. Yielleicht ist darauf hinzuwirken, dali bei 
dem weitoren Entwurf von Normalprofilen diesem 
Umstande Rechnung gotragen wird, daB also die 
Steghoho horuntergesetzt und mohr auf dio Entwick
lung breitflanschigor Trager Bedacht genommen wird.

Y o r s i t z o n d e r , Kommerzienrat S p r i n g o r u m :  
Auf dio letzten Ausfiihrungen mochte ich erwidern, 
dali in der deutsehen Normalprofilkommission diese 
F rage ausfiihrlich erortert worden ist. Es sind sehr 
weitgehondo Yersuche angestellt, und man ist zu 
dem BeschluB gokommon, don W erken nicht zu emp- 
fehlen, weitere Profile einzufiihren. Es ist zwar noch 
keine endgiiltige Stollung genommen, dio Frago wird 
immer wieder aufgerollt und nntersucht werden, einst- 
weilen liegt jedoch koili AnlaB Yor, der Angelegen- 
hcit naher zu treten.

Direktor S e i f e r t :  Ich habe die Yerhandlungen 
in der Kommission nicht mitgemaelit, abor ich mochte 
darauf hiuweisen, daB die amerikanischen und eng
lischen Profile wohl sehr wirtschaftlich soin iniSgen, 
daB aber in anderer llinsicht auch ganz groBe Nacli- 
teilo Y o r h a n d e n  sind; dio Stego sind sehr diinn, 
um ein groBeres W iderstandsmom ent herauszubekom- 
moii. Sie sind aber ungeoignet, um groBo Lasten 
aufzunehmen, da dureh die dunnen Stege dio Seher- 
kriifto nicht iibertragen werden konnen. Ich bin 
zweifelhaft, ob oin solcher Trager, bei dem der Steg 
nicht auf der ganzen Lange gehalton ist, uberhaupt 
seino Sehuldigkeit tun kann, ich halte das filr au s-  
geschlossen. In der Auswalzung der T rager ist ja 
in den letzten Jahren oin sehr groBer Fortschritt ge
macht worden; wellige Stege, wio sie friiher hiiuiig waren, 
sind seiten geworden, aber ich mochte trotzdem vor 
zu diinnen Stegen wanien. Die englischen und ameri
kanischen Profile haben vielfach sehr schmale Flan- 
schen, so daB es beinalie unmoglieli ist, noch Xieten 
anzubringen, ohno eine allzugroBe Schwiichung her- 
Y o r z u b r in g e n . Der Eisenkonstruktour hat gute Griinde, 
nicht nur billig zu bauen, sondern auch dauerliaft 
und solido, und wenn das den Ausschlag geben 
soli, kann man sich nicht unbedingt fiir diese Profile 
begeistern.

Ing. L i n s e :  leli wollto nur foststollen, dali se ra^° 
in der Praxis Yielfach englische und amerikanischo 
Profile fiir Plandecken gewahlt werden, weil das Ge
wicht der Decken bei der Yerwendung deutscher 
Normalprofile zu groB wird. — Die Anregung, dab
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man gerade fiir Plandeekon bosondcro Profile ent- 
werfon soli, wiiro violleicht angiingig und empfehlons- 
wert. Haufig ist man genotigt, zu arm iorten Kon- 
struktionen zu groifon, weil dio Dockondicke und das 
Eigongowicht zu groli wird, falls mail deutsolio Nor- 
malprofilo benutzt.

Y o r s i t z e n d e r :  Das AYort scheint nicht weiter 
gewilnscht zu -worden. M. II., ich darf wohl fest- 
stollen, dal! dio Ausfuhrungon des Ilrn . Oberingenieur 
Fischmann wio auch dio Diskussion oino Mcngo von 
interessanton Gęsichtspuńkton ergeben haben. Dann 
liegt mir dio angenolime Pfliclit ob, sowohl don Horren 
Diskussionsrednorn ais im besonderen Hrn. F is c l im a n n  
fiir seine ausfuhrlichen, sehr gewissenhafton und inter- 
essanton Ausfiihrungen den Dank des Yorstandes und 
dos Yereines auszusprechen.

+ **
Hr. Oboringoniour F i s c h m a n n  schroibt uns 

wio folgt:
„leli hatte in meinem A^ortrage (vgl. diose Zeit

schrift 1910 Nr. 19 S. 782 ff.) gesagt, daB das orsto 
J -E iso n  in England gewalzt wurde. Nach oinor mir 
inzwischon nocli bekannt gowordenen Literaturquelle : 
„Dio Formen dor W alzkunst und das Faconeisen von 
ingenieur E d u a r d  M a u r e r .  1805.“ ist dios nicht 
sicher. Danach konstruiorto Z o r e s  in Yorbindung 
mit Cl i i  b o n  das orsto J -  Eisen in F r a n k r e i c h .  
Dieses J  - Eison sollto aus AYalzeison hergestellt wer
den, und im Februar 1849 wurden die ersten Stiicke 
tatsaclilich geliefert. Sio waren 14 cm hoch und wur
den bei 5,4 m lichtor Spannwoito zu D eckentragern 
fiir ein Haus in P aris verwendet. Somit ware dio 
Erfindung der J -E is o n  ais eino franzosiseho anzu- 
sprechon, und es muli dahingestellt bleiben, ob und 
inwieweit England an dieser Erfindung beteiligt ist.“

Die Redaktion.

Iron and Steel Institute.
(F o rtsc tzung  von Seite 808.)

In dem Berichte iiber 

dio cliem isclien u n d  m ech an isch en  B ozieliungen
zw ischen E isen , M angan  un d  K oh lensto ff

befassen sich J . O. A r n o l d  und A. A. Bo a d  mit den 
mechanischen Eigenschaften, m it der analytischen Be
stimmung des Doppelkarbidcs, einem Yorgleich zwischen 
den Methoden der Kohlenstoffbostimmung auf kolori- 
metriscliem und auf dem AYego der direkten Aror- 
brennung, und schlioBlicli m it dor mikroskopischen 
Analyse von Eisen-Mangan-Kohlenstofflegierungen mit 
rd. 0,9 °/o Kohlenstoff und mit Mangangehalten bis zu 
etwa 20°/o. Dio Zahlentafel 1 enthalt die A7ersuchs- 
orgebnisse der mechanischen Untersuchung.

Dic Zahlen bozieheń sich auf gut ausgeglilhto und 
langsam abgekiihlto Proben.

Dio Abscheidung dor Karbide geschah auf olek- 
trolytischem A\roge im wesentlichen nach einor von 
den A erfassorn friiher beschriebenen Methode.* Die 
abgesehiedenon Karbide wurden im Sauorstoffstrome 
^erbrannt, und in don zuruckbleibonden Oxyden wur
den dann .Mangan und Eisen bestimmt. Die Ergeb- 
nisse zeigen, dali dor Kohlenstoffgehalt meist lioher

ais der thooretische B etrag von 6,7 °/o, was dio 
'  erfasser auf dio leichto Zorsotzbarkeit des Alangan- 
karbidos zuriickfuhron. Aus don Erm ittlungen dos 
langangehaltos der Karbide folgorn die Verfasser, 

dali bis zu einem Gehalte von 4,98 °/0 cinfachc 
• liseliungen der Karbide vorliegcn ; von 4,98 bis 15%  
Mangan diirfte das Doppolkarbid 3 Fe3C, Mn3C mit 
«i< /o Kohlenstoff, 22,98 °/o -Mangan mit 70,32 °/° Eison

* I ho chemical relations of carbon and iron. 
s ransactions of tho chemical society“ 1894 S. 788.

Zahlentafel 1.
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0,78 0,41 42,5 67,2 15,0 20,5 __
0,78 0,83 54,8 77,7 15,0 16,0 —
0,85 1,16 40,6 83,1 10,5 11,7 IG I
0,86 9 91 47,6 90,1 8,0 10,7 —
0,88 3,10 62,2 93,9 5,0 5,2 88
0,81 3,85 53,2 75,4 2,0 2,1 —
0,87 4,98 53,5 86,1 2,0 2,0 28
0,95 10,07 47,4 66,5 1,0 1,4 8
1,00 11,21 54,6 70,3 1,0 0,75 —
1,07 13,38 43,8 72,9 3,0 3,1 —
0,82 15,11 44,1 78,6 9,5 9,7 241
0,93 19,59 38,9 82,2 23,5 19,5 249

Zahlentafel 2.

M angan

%

K ohlenstoff 
durch  Y er
b ren n u n g  

%

K ohlenstoff

ko lo rim etrisch

%

K olorim etrisch  
bestim m ter 
K ohlcnsto lt 
in % de* 

G csam tkoh lcn- 
stoffs

0,41 0,78 0,77 98,72
0,83 0,78 0,75 96,15
1,16 0,85 0,80 94,12
2,21 0,86 0,75 87,21
3,10 0,S8 0,74 84,09
3,85 0,81 0,66 81,48
4,98 0,87 0,65 74,71

10,07 0,95 0,68 71,58
11,21 1,00 0,86 86,00
13,38 1,07 0,87 81,31
15,11 0,82 0,60 73,17
19,59 0,93 Die F n rben  ko n n ten  

n ich t Tcrglichen 
werden.

Yorhanden sein. Aron 15 0/0 Mangan an treten inog- 
licherweise wieder Karbidmischungon auf, bis bei 
einem von den A^orfassern nicht erm ittelten Gehalte 
dor Existenzberoich eines neuen Doppelkarbides er- 
roieht wird. Diose Annahme erscheint um so begrun- 
detor, ais C a r n o t  und G o u t a l *  in Ferrom angan- 
sorten m it 30 bis 74°/o Mangan folgende Doppclkarbido 
erh ielten :

2 Fe3C, Mn3C von 30 bis 60 o/0 Mangan
Fes 0 , 2 Mn3C „ 60 „ 74 „
Fe3C, 4 Mn3C bei 74 ,, „

Dali einfache Mischungen der Karbide von Eisen 
und .Mangan oder Doppclkarbido bei der kolorimetri- 
schenKohlenstoffbostimmungsmothodo niedrigere AVerte 
ais das reino Eisenkarbid ergeben, geht aus den An
gaben der Zahlentafel 2 hervor. Die Zunahme des 
kolorimetrisch bestimmton Kohlenstoffes in den Stahlen 
mit 11,21 und 13,38 °/0 Mangan spricht fiir die Bil
dung einer Yerbindung mit etwas hellerer Losungs-
farbe.

Dio mikroskopischen Untersuchungen der A’er- 
fasser waren nicht imstande, die Konstitution der Le
gierungen aufzuklaren, und deuteten keinen Zusam- 
menliang zwischen Konstitution und mechanischen 
Eigenschaften an. Oberhoffer.

* „C o m p tes  ro n d u s“ 1899 S. 207.
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E d u a r d  G . S o h m o r  und Dr. Ji. D r a w e  (Saar
brucken) sprachon iiber

Y T irtseliaftlic likeit und  K o n s tru k tio n  m odernor 
D am p f-U m k o h r-W alzen z iig m asch ln o n .

JJei dem Yergleich der W irtacliaftlichkoit von 
Dampf- und elektrischom Antrieb fur Walzen8tra6en 
haben dio Hiittenwerke yielfach die Dampfyorbrauclis- 
zahlen alter Dampf- Walzenzugmaschinon zugrunde 
geleg t, obgleich dio modernen Maschinen in dieser 
Ilinaicht bedeutend yorbossert worden aind.

Der erste Schritt in dieser Ricktung war die Ein- 
fulirung der Yerbundwirkung, durch welche der Dampf- 
yerbrauch, und dor Stauwirkung, durch welcho dio 
Manoyricrfiihigkeit yorbessort wurden. Dio Regelung 
wurdo boi diesen Maschinen noch durch Drossolung bei 
konstanter FiSUung wahrend dos ganzen Stichos be- 
wirkt. Der Uebergang zur Fullungsregeliing war der 
nachsto F ortschritt in der Ycrbosaorung dos Dampf- 
yerbraucliB.

Um den Maschinisten zu zwingen, nach bostimmter 
Yorschrift zu walzen, gab man ihm nur oinon itebol 
in die Hand, mit dem das Frischdampfyentil vor dom 
llochdruckzylinder und dio Kulisse gempinsam ge-

steuert wurden. Diose Einhebelsteucrung wurdo noch 
weiter in bezug auf Manoyrierfahigkoit durch den 
Einbau oinor oinfachen llilfsstouerung yorbossert, 
welche hauptsŚchlicli beim Anfahron und Stillsetzen 
in Tatigkeit tritt. Dio yeryollkommnete Einhebel- 
ateuorung stellt beim Anfahron Drosseldiagrammo mit 
groBen Fiillungen ein; die Maschine springt also in 
allen Stellungen leicht an und faBt den Hlock mit 
langsamem, sicherem Gang. Beim Auswalzon, also 
wiihrend der Periode dor groBton Energieabgabo, ar- 
boitot die Maschine mit reinen Fullungsdiagrammen 
und weitgehender Expansion. Durch Stauwirkung wird 
die Maschine selmell stillgesotzt. 9 Maschinen mit 
dioser Steuerung sind beroits in Betrieb und 11 weitere 
in Ausfiihrung. Walzenzugmaschinon mit dieser Steue
rung konnen bei Yerwendung hochgespannten, tiber- 
hitzten Dampfes und guten Yakuums yon keinem an
deren A ntrieb , auch nicht yon elektrischem Antrieb 
iibertroffen werden, weder in bezug auf Energioyer- 
brauch, noch hinsichtlich Manoyrierfiihigkeit.

Die Yersuche, dio W irtschaftlichkeit der Walzenzug- 
maschincn durch AnscliluB an eino Abdampfturbinon- 
anlagc zu yorbessern, sind yerfehlt, wio Untorsucliun- 
gon bewiosen haben. (Fortsctzung folgt.)

Umschau.
E nglischo Y ordU chtlgung d e r deu tschen  E in fuh r 

nacli K an ad a .
Endo Februar d. .1. erkliirto der kanadischo Finanz- 

ministor im dortigon Parlament, dali dio Regierung 
z. Zt. nicht beabaiehtigo, die mit dem nachsten Fis- 
kaljahrc ablaufenden staatlichen Subsidicn auf dio 
Produktion von Eison und Stahl in Kanada weiter- 
zuzahlen. An dieso Erklarung knupft dor „ E n g i n e e r "  
yom 29. April d. J . Betrachtungen uber dio .Moglich- 
keit der Ausdehnung des englischen Exportes yon 
Eisen und Stabl nach Kanada. Der „Engineer" 
komm t zu dem SchluB, dafi, seli)at wonn aucli dio 
Unterstiitzungen weitergezahlt wurden, doch dor bis- 
herigo Zustand kaum bestehen bloiben wordo. Den 
Grund erblickt dio Zeitsclirift in dom neuen provi- 
sorischen Handełsabkommen zwischen Kanada und 
Deutschland, durch das die bekannte kanadischo Sur- 
taxe yon ’/3 des Wertes auf doutsche W aren auf- 
gehoben wird. Infolge der Aufhebung dieses Sonder- 
zolles, dor dio deutsehe Ausfuhr an Eisen- und Stahl- 
erzeugnissen nach Kanada wesentlich gehemmt und 
eingesclirankt habe, richtoten die deutschen Eisen- 
und Stahlindustriellen nunmehr ilir A u gen m erk auf 
den Wiedergewinn dos yorlorenen Absatzgebietes. 
Jetzt scheint dem „Engineer" der Zeitpunkt gekom
men, wo die bekannte D u m p i n  g k l  a u s e  1, die bis
io r  nur amerikanische W aren getroffen habe, deut
schen Waren gegeniiber aber „unwirksam“ (inopera- 
tiye) gewesen oder auf alle Falle nicht gobraueht 
(useless) worden sei, auf alle Yersuche deutscher Eisen- 
und Stahlhorstellor, ihre Erzeugnisse auf don kanadi- 
selien Markt zu schleudern, angewendet werde. Es 
konne doch auf alle Falle nicht erw artet werden, so 
scliroibt der „ E n g i n e e r “ weiter, daB die kanadischo 
R egierung irgondwolcho Unterschiede zwischen zwei 
Landem  in der Frago des Dumpings, d. h. des Schleu- 
dorns, mache, yor allem wo das Schleudern durch 
Zahlen von priyaton Ausfuhryergutmigen auf Eisen 
und Stahl noch erleichtert werde.

Gegen diesen recht durchsichtigen Yersuch dos 
englischen Blattcs, die E infuhr deutscher Eisen- und 
Stahlerzeugnisse bei der kanadischen Regierung zu 
diskreditieren, muli im Interesse der deutschen Aus- 
fuhrindustrie energiach F ron t gemacht werden. Es ist 
solbstverataudlieh, daB dio deutsehe Industrie iliro 
Produkte, bei gleicher Qualitat, zum mindeston zu 
dcm Betrag dos englischen Yorzugszolles anbieten muB, 
um uberhaupt wieder Anteil am kanadischen Geschiift

zu erlangen. Auch die englisclie Industrie muB selhst- 
rodond zur Eroberung oder Wiodergowinnung fremder 
Miirkte ilirc Erzeugnisse billiger anbieten ais dio bis- 
herigeu Yersorger des betreffenden Marktes, will sio 
mit ihren Bestrebungen Erfolg orziolen. ihr aber des- 
wegon im yoraus und ohno Kenntnis dor Tatsachon 
schon die Absicht einer Preisschlcuderei unterzuschie- 
bon, kiiiinte zum mindeston nicht ais eine cinwand- 
freio W ottbewerbshandlung bezeichnet werdon. l'in 
so mohr trifft dieses hier auf das Verhalten des eng
lischen JJlattes zu, das durch oin bewoisloBcs An- 
scliwarzen bei don kanadischen Behorden yorsucht, 
den so sehr gefiirchteten deutschen WcttbewTorb durch 
den Dumping-Zoll im Keimo zu ersticken. Diese yollig 
unborechtigte, auf keinerlei Tatsachon beruhendo Ver- 
dachtigung der kiinftigen „Preisschleuderoi“ der deut- 
seben Eiaen- und Stahlindustrie auf dem kanadischen 
.Markte mufi kriiftigst zuriickgewiesen werden. Und 
solango koine yollgultigen Boweise fiir diese Unter- 
schiebung beigebraeht werdon, iat es erforderlich, sic 
in ihrer ganzen Art zu kennzeichnen und niedriger 
zu hangen.

Im iibrigen wird, da wir im Gegonaatz zu dem 
onglischen Blatte keinon Zwoifol an einer unpartei- 
lichcn Behandlung deutscher uud amerikanischor Ein- 
fubrwaron durch dio kanadischo Regierung hegen, dio 
Zukunft ja  beweisen, daB nicht, wio dor „ E n g i n e e r "  
so boshaft und yieldeutig bemerkt, die Dumpingklausel 
deutschen Eisen- und Stahlerzeugnisaen gegenubor 
-unw irksam “ ist, sondern dali sie, wie bisher, deshalb 
niclit angewandt werden kann, weil ihre Yoraussetzung, 
die PreisBchleuderoi, deutsehcrsoits nicht yorliegt.

Dr. R. Kind.

A nlago vou F eine isenw alzw erken .
In einem Aufsatz, welcher unter diesem Titel in 

dem „Technischen Centralblatt fiir Berg-, Hutten- 
und Maschinenbau“ * yeroffentlicht is t, finden sich 
nacbstehende Angaben, welche bei Projokten gute 
Diensto leisten konnen.

l i i r  Kniippel yon 180 bis 100 qmm boi 200 bis 
120 kg Gewicht yerbrauclion die meist iiblichen StoB- 
Ofen mit Halbgasfeuerung, welche 12 bis 16 m lang 
sein miissen, je  nach der Produktion 9 bis 12 o/n voni 
Einsatzgewicht an Kohle. Bei Gasfeuerung, wrelche

* 1910, 13. J a n . ,  S. 2 5 /6 : 20. J a n . ,  S. 88/9 ;
27. J a n .,  S. 49/50.
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in der Anlage teuror und nicht bo  einfach in der 
Bedienung ist, kann man mit einem Yerbrauch von
8 bis 10 o/o an Kohlo rechnen. Bei diesen Oefen ist 
auch der Abbrand etwas geringer ais boi Halbgas-
feuerung. Fiir die EinstoBvorrichtung geniigt meist 
ein efTektiyer Druck yon 17 bis 25 t.

Die orforderliche mittlere Maschinenleistung bei 
StraBen mit Yorwalzgcrust betragt etwa 

400 PS boi Produktionon von 30 bis 40 t/Schieht
7^0 » n H ji 40 » BO „

1000 „ „ „ „ 60 „ 80 „
Erfolgt der Antrieb durch Elektromotoro, bo  

miissen diese wenigstens 3 Minuten lang Ueberlastun- 
gen von 500/0 und stoBweise 100°/o aiiahalten konnen.

Der Stromyorbrauch betragt etwa f. d. Tonne: 
Sttmdenlclglung Streckun^ KWst

Bei Feineisen . . . .  4,5 50 fach 55 bis 60
Bei Bandeisen . . .  2,8 450fach 170 bis 180
Bei Flaebeisen . . .  4,8 220 fach 120 bis 125
Bei D r a h t ..............5,0 125 fach 180

Rl,

K ra f tb e d a rf  e ines F e in e isen w alzw erk es  beim  
W alzen ro n  S ta lli m it hohem  K o h lensto ffge lia lt.

B r e n t  W i l e y  hat dureb Yerauche festgOBtellt,* 
dal! harter Stahl beim Auswalzen auf einem Fein- 
eisonwalzwerk nicht mehr  Energie braucht, ala 
weicher Stahl, wenn nur daa Auawalzen bei derselben 
Temperatur geachieht. Der m ehrfach beobachtete 
hohere K raftbedarf bei stark kohlenstoffhaltigen Stiiblen 
ist darauf zuriickzufiihren, daB letztere meist bei 
niodrigerer Tem peratur yerwalzt werden.

Bei den Versuchen ist z. B. in etwa neunstundi- 
gem Dauerbetrieb beim Auswalzen yon Bandeisen 
yon 25,4 X  4,9 mm, etwa 11 000 mm lang, aus Kniip- 
peln yon 25,4 qinm, 1680 mm lang, 11,6 kg schwer,

* „The Iron A ge“ 1909, 1. Ju li, S. 12 ff.

ein K raftyorbrauch yon rund 70 KW  f. d. Tonne 
fertig gowalztes Materiał bei einer Stundenerzougung 
von 1,52 t festgestollt worden. Die Roibungsyorluste 
der StraBo waren dabei Behr liocli. Rl.

A u sk n n fts te llo  f iir  In g en ieu re  a u f  d e r  B riisse le r 
W o ltau ss te llu n g  1910.

Um den auslitmlischcn Ingenieuron und Indu- 
striollen den Bcsuch der Brflsselor W eltausstcllung zu 
erloichtern, hat daa „Bureau Commcrcial“ der Aus- 
stellung eine besondere Abteilung eingerichtet, in der 
eino Reihe yon Ingenieuron, dio dio wichtigsten Spra- 
chen (franzosisch, deutsch, ongliscli, liolliindisch, spa- 
nisch, italienisch, polnisch, russisch usw.) beherrschen, 
iiber die ausgestellten Erzeugnisse, ihre Herstellung und 
ihre Ausstellor Auskunft ertoilen, ferner die Fiihrung 
durch dio Ausatellung Ubernohmen und auch unter Um- 
atiinden den Beauch yon induatriellen W erken yermitteln. 
Man wondo sich zu diesem Zwecke an die Leitung 
der Auskunftstelle, dereń Geschaftsraume sich im 
Hauptausstellungsgebaude in der Niihe der Raume des 
IlauptausschusBes befinden; dio Entschiidigung fflr die 
Dienstloistung wrird durch die Leitung naeh einem T arif 
goniiiB dom Umfange der yerlnngten Dienste feBtgesetzt.

Gonauere Auskunft iiber diese Einrichtung wird 
yon dcm Leiter Mr. Ilene d’Andrimont, Luttich, Kuc 
Donno Fortune 19, ertoilt.

E x p e rim en te lle  U n te rsu ch u n g en  des H oesch- 
T erfah reus.

In der unter yorstehendem Titel iu dieser Zeit- 
schrift 1910, 9. Mitrz, S. 396/411 yeroffentlichten Ab
handlung yon 2>tvQng. F. S p r i n g o r u m  sind boi 
folgenden Zahlenangaben Druckfehler enthalten. Auf 
S. 409 muB es in der letzten Zeilo der ersten 
Spaite anstatt 7030 W E 7830 W E, und in dor ersten 
Zeile der zweiten Spaite anstatt 7880 W E 7830 W E 
heiBen. Auf Seite 410 iBt in dem zweiten Absatz der 
eraton Spaite sta tt 6 689 673 W E G6 893 673 W E zu leBen.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom lto h e is e n m a rk te . — D e u t s c h l a n d .  Dio 

Lage dea r h e i n i s  ch  - w e s t  f i i l i s ch  on Rohoisen- 
marktea hat sich seit unserem letzten Berichte * nicht 
geiindort. Die Y erkaufstiitigkeit ist weiter unbedeu- 
tend, da fur das laufende Ja h r  kaum noch Bedarf 
zu decken ist. Der Abruf ist dagegen recht gut. Dio 
Preiso sind ebenfalls fast unyeriindert.

E n g l a n d .  Aua Middlesbrough wird uns unterm 
12. d. M. wie folgt berichtet: Das Eisen ist bei den 
llutten noch immer knapp, und die W arrantslager 
sind seit Endo yorigen Monats nur um rund 300 tons 
gcwaclisen, woraus auf einen starken Bahnyorsand zu 
scKucBen ist. Bei dor ungewissen Geschaftslago er- 
strecken sich die Abschlusso fast nur auf sofortigen 
Bedarf. Fflr apiitero Lieferzoiten stellen die Abgeber 
ilire Forderungcn im Yerhiiltnis zu den entsprechen- 
(len Werten der W arrants. — Fflr Mai-Yerschitlung 
»ind die Preise ab W erk fur GieBerciciaen Nr. 1 
sli 52/6 d bis sh 53/— f. d. ton, fflr Nr. 3 sh 50/— 
bissli 51/—, je naeh Markę. H am atit in gleichen Mengen 
f>r. 1, 2 und 3 notiert sh 66/—, sam tlich netto Kasse. 
jliesige W arrants schlieBon zu sh 49/10 d bis sh 49/11 d 
Kasse. In den W arrantslagern befinden sich jetzt 
425005 tons, darunter 388 652 tons Nr. 3.

Be l g i  en.  Aus Briissel wird uns untor dem 
»3. d. M. geschrieben: Im Gegonsatz zur Yorwoche 
Mnnten sich auf dom Hoheiscnmarkto die Notierungen 
ner meisten Sorton wahrend der letzten acht Tage be- 
•Mpten; nur Thomasroheisen ging yon 76 bis 77 fr. 
aut 75 bis 76,50 fr. f. d. t  zurflek.

W s a n d  des S tah lw erk s-Y erb an d es . — Der
erąand des Stahlworks-Yerbandoa an P r o d u k t e n  A

* Y gl. „S tah l u n d  E is e n “ 1910, 4. M ai, S. 773.

betrug im  A p r i l  d. J. 415449 t (R ohstahlgew icht); 
er w^ar damit 182 933 t niedriger ais der Yersand im 
Marz d. J . (598 382 t), dagegen 50 780 t bober ais der 
Yersand im April 1909 (364 669 1). Im einzelnen 
wurden yorsandt: an Halbzeug 125 637 t gegen
168 614 t im Miirz d. J .  und 109 340 t im A pril 1909; 
an Formeisen 172 353 t gegen 248603 t im Mitrz 
d. J . und 131 448 t im April 1909; an Eisonbahn- 
material 117 459 t gegen 181 165 t im Miirz d. J. und 
123 881 t im April 1909. Dor diesjiihrige Aprilyer- 
sand war also in Halbzeug 42 !)77 t, in Formeisen 
76 250 t und in Eisenbahninatcrial 63 706 t niedriger 
ais dor Yersand im Yormonate. Yerglichen mit dom 
April 1909 wurden im Berichtumonate an Halbzeug
16 297 t und an Formeiaen 41 905 t mehr, an Eisenbahn- 
m aterial dagegen 6422 t weniger yersandt. In den letzten 
13 Monaten gestaltote sich der Yersand folgendcrmaBen:

1909
H albzeug F orm 

eisen
t

131 448

E lscnbahn -
m aterial

t
123 881

G esam t- 
p ro d u k te  A 

t
April . . . 109 340 364 669
Mai . . . 112 418 148 437 116 863 377 718
Juni . . . 114 188 157 850 146 588 418 626
Ju li . . . 123 456 140 337 134 121 397 914
August . . 120 926 135 404 162 686 419 016
Septem ber. 136 487 137 192 165 225 438 904
Oktober . . 133 775 129 007 158 112 420 894
Noyomber . 130 480 106 610 153 265 390 355
Dezember . 152 673 100 852 156 315 409 840

1910 
Januar . . 133 609 110 427 134 290 378 326
Februar 136 996 144 167 115 683 396 846
Marz . . . 168 614 248 603 181 165 598 383
April . . . 125 637 172 353 117 459 415 449



852 S ta h l u n d  E ison . W irtschaftliche Rundschau. 30. J a h rg .  N r. 20.

R hein isch -W estfiilisc lie s  K o h len -S y n d ik a t zu 
Essen a . d. R u h r. — Dom sdebon orachiononen Bc- 
riclite des Yorstandoa Uber das G e s c h a f t a j a h r  1909 
entnohmon wir in Erganzung dor in don Zechcn- 
besitzoryersammlungen vorgotragenen und an dieser 
Stello aus/iugswciso wiedergegbbenen Mitteilungen* 
folgendo Kinzolhoiton:

„Dio ungflnatigon wirtachaftlichen Yerhaltnisse 
zu Boginn dos Jaliros 1909 liofien den Ruhrkohlon- 
borgban nur mit boscheidonen Erwartungen in das 
neue Jah r ointroten. Schon im Ietzten Yiortol des 
Jah res 1908 hatten Kohlcnfordorung und Koksherstel- 
lung die Nachfrage erlioblich uboraćhritton, und wiih- 
rond dos grSBton Toiles des lieriehtsjahres ist liiorin 
keine Aenderung eingotroten. Erst im Ietzten Jahres- 
viortel wurde infolge dor Belebung dor Tiitigkoit der 
Eisenindustrie ein kleiner ITmschwung zum Bessom 
beiuorklieh. Die Zeehen muBten unter diesen Um- 
stiinden groBe Lagorbestande ansammeln, auBerdem 
abor zahlreiche Foierachichton einlegen. Bei den lotz- 
toren fioł os besonders ins Gewicht, daB nicht alle 
Zeehen gleichmaBig yon der Ungunst der Zeiten bo- 
troflen wurden, sondern daB dio mit Riicksicht auf 
dio Belogschaften wie auf die Zechonuntornohmimgen 
sehr beklagonswerton Feiorschioliton in der Ilaupt- 
sache auf die roinen Zeelien euHiolen. In dem MaBe, 
wie die lluttenzechen sieli dureli Steigerung des 
Selb8tvcrbrauchos aus oigenor Forderung dor W irkung 
der Voriiiinderung der Betoiligungsanteile entziehen 
konnten, muBtc dioso sich yerstarkt bei den reinen 
Zechon geltend machen. So erkliirt es sich, daB sich 
die Yortoilung der Gosamtfordorung zwischen reinen 
Zeelien und lluttenzechen iu den Jahren  1908 und 
1909 iu folgender Weise vcrschoben hat :

1003 11109 ralthiil 1909
Forderung der 1 < t

reinen Zechon 60 338 205 57 314 231 — 3 023 974
Forderung der

HiUtcnzcclicn 21 582 332 23 514 1G2 -j- 1 931 S30
Gosamtforderung 81 920 537 80 828 393 — 1 092 144
Ganz besonders machte sich fur dio reinen Zechon 
der Umstand fOhlbar, dali die in obigen Zahlen ent- 
haltono Kokserzeugung von den lluttenzechen im Jaliro 
1909 wesentlich gesteigert wurde. Da dio deutsche 
Roheisenerzeugung des Jah res 1909 mit 12917 653 t 
an die bisherige HSchstorzeugung des Jahres 1907 yon 
13 045 760 t fast heranreieht, ao sollte man annehmen, 
dali die Rago des Koksmarktea im Borichtsjahre nicht 
yiel ungClnstiger gewesen wiire ais im Jahre 1907. 
In W irklichkeit hat aber der Koksabsatz fur Roch- 
nung des Syndikates betragen: 1907 12 9C9 779 t,
1908 9 878 759 t, 1909 nur 9 152 425 t, und wahrend 
im Jah re  1907 die Kokserzeugung yon Januar bis 
.luli bis zu 130 o/o der Beteiligungszifforn freigegoben 
und von August bis Dezember auf 100 °/o festgeaetzt 
werden konnte, muBten 1909 dio allerdings um fast
1 500 000 t gesteigerten Beteiligungsanteile in Koks 
bis Oktober auf 60 °/o und fur Noyember und De
zember auf 65 o/o herabgesetzt werden. Dieser erheb- 
liehe Kuckgang im Koksabsatz fiir Rechnung des 
Syndikates ist jedoch nicht allein auf die \~erschie- 
liung zwischen reinen Zochen und lluttenzechen zu- 
ruekzufuhren, sondern auch der gesteigerten Koks- 
erzeugung der Xichtsyndikatszechen, insbesondere der 
liskalischen Zeehen im liuhrgebiet und der Zechon 
des Aachener Reviers zuzuschreiben. W ahrend diese 
Umstande bei den reinen Zeehen die Einlegung zahl- 
reiehor Feiersehichten erforderlieh maehten, foierten 
die Schachtanlagen der HOttenzechen und der auBen- 
stehenden Zeehen nur seiten oder gar nicht. Die 
natSrliche Folgę w ar eine weit yerbreitete Onzufrioden- 
heit bei den reinen Zeehen wegen der unliebsamen

Nebenwirkungen, darunter an erster Stello ein starker 
Wechsel der Bclegschaften mit der damit yerbundenon 
ungiinstigen Einwirkung auf dio Betriebsyorhaltnisse."

„W ahrend im orsten Y ierteljahro 1909 Kolilen- 
lordorung und -Absatz ganz erhoblich hinter den ent- 
sprcchenden Zifforii dos Y orjahrea zurUokgeblieben 
sind, und diesos Y iortoljahr den Tiefpunkt in den Ab- 
satzyerhaltnisson der Ietzten Zoit bezeichnet, hat sieli 
wiihrond des Sominerhalbjahres der Abstand gegen 
das Yorjahr laugsam ycrm im lert, bis im Ietzten 
Y ierteljahr dor lebliafto A bruf fiir geworbliche Zwecke 
Forderung und Absatz dio ontsprechendon Zahlen des 
Jahres 1908 wieder iiborachreiten lioB. Dor Yersand 
in Koks und Brikotts hat sich in ungofahr gleichen 
Bahnen bowegt.“

Wegen der 1’ r e i s f o s t a  o t z u n g  dos Syndikates 
Yorweison wir auf die friihoren -Mitteilungen in „Stalli 
und Eison".*

Yon wichtigen Yorgiingen auf dem Gebiete dos 
E i a o n b a h n - G u t e r t a r i f w ^ o s e n a  orwiihnt der 
Bericht u. a. die am 1. April in K raft gotretene Xeu- 
boarbeitung der Eisenbahn-Yerkohrsordnung; or teilt 
fornor mi t ,  dali die am 1. Januar 1908 eingoftthrtc 
Ausdehnung des Rohstofttnrifes auf don gosamton Stoin- 
kolilen-, Koks- und Brikettverkohr am 31. Dezember 
1909 aufgehoben, und damit die fiir Beziige aus dem 
Ausland auf den deutschen Bahnen gowahrte Begiinati- 
gung wieder boscitigt worden ist. Die fiir das gosamte 
inlandischo Erworbslebeu bedeutsame Frage dcrDurch- 
ffllirung oiner planmiiBigen H erabsetzung der Guter- 
tarife barrt nocli immer dor Lioaung.

„Ebenso hat sich“ , wie der Bericht bemorkt, 
„die Staatseisoubahnver\yaltiing nicht entschliofien 
konnen, den Antragen auf EnniiBiguiig der Abferti- 
gungsgebiihren Folgo zu geben, trotz der freundliehen 
Stellung, welche sie ihnen gegeniiber einzunehmen 
erkliirt liat.“

„Das fortgesetzto Ilinauaschioben der Durcli- 
fuhrung der fiir das Godeihen dos gosamton Erworbs- 
lebens unontbohrlichen FrachtormuBigungen“, so fiihrt 
der Bericht weiter aus, „muB den ernstesten Wider- 
spruch wachrufen. In Zoiten des Yerkehrsauf- 
schwunges wird zu ihrer Bogriindung die giinstige 
Geschaftslago, bei rtickliiuligor K onjunktur der Kuck
gang der Uoberschusse der Eisenbahnycrwaltung und 
dio miBlicho Finanzlage des Staatos geltend gemacht. 
Das ist ein Circulua yitiosus, mit dem endlich ge- 
brochen werden muB, wenn unaer Tarifsystcm niclit 
yollstandig zum E rstarren  kommon soli."

„Ebenso ablebnend yorhiilt sich dio Staatscisen- 
bahnverwaltung auch gogenuber don besonderen An
tragen auf ErmaBigung der Kohlentarifo you den 
deutschen Kohlenroyieren nach denjenigen inlandischen 
Gebieten, in denen die deutsche Kobie mit demW ett- 
beworb dor auslandisclien, namentlich der englischen 
Kobie, zu kiimpfon hat. Daraus erkliirt sich, dafi 
trotz des im Jahre 1909 eingetrotenen starken Kuck- 
ganges des inlandischen Steinkohlenyerbrauches in 
diesem Jahre  an englischen Kohlen 10 498118 t, 
d. i. 440 994 t m ehr ais im Yorhergehenden Jabro, 
oingefuhrt wurden, wahrend sich gegenuber dem 
Jahre  1906, in welchom sich die Einfuhr auf nur 
7 601 163 t bezifferte, ein Mehr yoii 2  8 1 6  9 5 5  t oder 
38 "/o ergibt.*

Ais Beweis fur die starko Benachtciligung, die 
dem Absatz der deutschen Kohle an den der eng
lischen Kobie auf dom Wasaerwoge zuganglielien 
binnenlandisclien iMatzen crwacbst, bringt der Bericht 
eino Zusammenstellung, nach der in der Zoit you 
1897 bis 1909 der Yerbrauch der englischen Stein- 
kohle in GroB-Berlin um 301 o/o gewachson ist, wah
rend der ^ erbrauch der deutschen Kohle in dem ge-

* Y gl. in sb e so n d e re  „ S ta h l  u n d  E is e n -  1910, * Y g l. in sb e so n d e re  190S 9 . D e z . ,  S. 1830; 1909,
26 . J a n . ,  S. 177. 29. D o z .,‘ S. 2070.
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Zahlenreiho 1.

Monat
A rbclts- 
tiigllelier 
Gesaml- 
absatz * 

t

I>avon sind Arbeitst&glicher

ais Kohlen
nbgesetzt

t
yerkokt

t

brl-
kettlcrt

t

Koks-
absatz

t

Brikett-
absatz

t
1309

182 268 68 663 9129 38 615 9 550
F eb ru a r.................. 267 353 194 838 04 524 7991 41 204 9 090
M a r z ...................... 255 709 180 585 60 708 8416 39 691 9 414
A p r il ...................... 199 073 02 898 8828 38 710 9 973
M a i ...................... 270 994 199 456 02 585 8953 37 454 9 800
J u n i ...................... 269 201 199 776 60 219 9206 38 096 10 213
J u l i ...................... 262 050 194 080 58 3S2 8982 39 032 9 835
A u g u s t ................. 263 280 194 312 59 942 9032 39 723 10 054
Soptembor. . . . 259 935 191 975 59 180 8780 40 205 9 870
O ktober................. 203 839 192 200 62 481 9158 41 044 10 277
Noyember . . . . 282 394 205 308 67 378 9648 42 973 10 895
Dezember . . . . 285 875 200 532 69 983 9360 44 472 10 830
Im Jahres-

durchsehnitt 207 041 195 498 02 584 8959 40 145 10 037

liannteu Zcitraumo nur um 37,3 °/o zu- 
genommen liat. W ahrend an dor Deckung 
dos B e d a r fo B  im Jahro  1897 d io  deutsche 
Kohlo noch mit 84 °/o boteiligt war, war 
sio cs im .1 ahre 1909 nur noch mit 64,3 °/o, 
wohingogen dor Antoil der englischen 
Kohlo yon 16 auf 35,7 °/o gesticgon ist.
Noch erheblich groBer ist nach dem Be- 
richto die Steigerung dor Beteiligung dor 
englischen Kolile an der Gaskohlonversor- 
gung Berlins. H ierbei betrug dio Stoigo- 
rung vonl897 bis 1908 beim Bezug aus 
England 390,3 °/o, beim Bezug aus dout- 
schon Rovieron dagogon nur 20,5 °/»- 
Im Jahro 1897 w ar an dor Deckung 
des Bodartes dic deutsche Gaskohle mit 
72,8 °/o> die onglisclio mit 27,2 o/o be- 
teiligt, im Jahro  1908 dagegen dio 
deutsche Gaskohlo mit 39,7 °/o, die eng
lische mit 60,3 0/q. Fiir das Ja h r  1909 
ist eine weitoro Zunahme der Gaskohlen- 
bezugo aus England zu yorzeichnen. —
Dor Bericht bem erkt dann nocli: „Im 
liaufe dor Verhandlungon iibor dio deutscho Finanzroform 
machton sich erneute Bestrebungon goltond, die offent- 
lichen Lasten dos Kohlcnbergbaues, deron starkes An- 
wachsen dio boteiligten Kroiso schon lange m it borecli- 
tigter Besorgnis erfiillt, um einen Kohlenausfulirzoll zu 
Yormeliron. Da dio Regierung indessen auf ilirem ab- 
lehnendon Standpunkto bolmrrto, ist dor Kohlon- 
industrio dioBo Belastung erspart geblieben. Um dio 
offentliche Moinung .fiir don Ausfuhrzoll zu gowinnen, 
stellte man ihn ais ein Mittel dar, das goeignet ware, 
neben dem goldlichen Ertriignis die ErinaBigung der 
Kohlenpreise im Tnland zu erzwingen. E s muS immer 
wieder darauf hingewieseu werden, dali diese Rcch-

iiung durchaus irrig  ist. Dio geographischc Lago d o r  
Yerschiedenen deutschen Kohlonbecken m acht die 
Ausfuhr eines Teiles der Forderung zur unumgang- 
lichon Notwendigkeit. AuBordom niinmt der aus- 
lan d tB clie  Verbrauch eine Anzahl von Kohlonsorton 
a>if, dio im Inland uberhaupt nicht odor nicht in ge- 
iiiigendem Umfang Yerwendung finden. AYollte man 
dio Ausfuhr durch Erhobung eines Zolles unterbinden, 
so wiirde man don inlandischen Absatz nicht ent- 
sprechend orhoben konnen, inithin darauf angewiesen 
scin, dio Forderung unter Yorringerung der Boleg- 
schaften zu Y e r m ln d e r n . Dio unausbloiblicho Folgę

* Der Gesamtabsatz umfaBt dio gosamton in den 
' erkelir gelangten Mengen einsŚhlieBlich des Selbst- 
verbrauches, des Yorbrauchos eigener AArerke und des 
selbstyerbrauches der Huttcnzechen usw. E r unter- 
schoidot sich yon der Gosamtforderung nur durch die 
zu Anfang und am Endo des Gesehaftsjalires vorhan- 
uonon Hostande.

ware eino Yermclmmg der allgemeinen Unkoston, die 
m it Notwondigkcit in einer Erhobung der Inlandspreise 
ihren Ausgleieh finden iniiBto, da koili Betrieb dauerml 
bei Yorlustpreison aufrecht erhalten werden kann.” 

„In der I T u t t e n z e c h e n f r a g o  ist im Berichts- 
jahro  mit AYirkung ab 1. Juli 1909 eino Bogrcnzung 
dos umlagefreien Solbstverbrauehes der B o g o n a n n te n  
Zeclienhiltten in einem N achtrag zum Syndikatsver- 
trag  festgelogt worden. Da dio Vorbrauchsziil'eni 
des H ochkonjunkturjahres 1907 dio Grundlage fur die 
Begrcnzung des Huttonselbstyerbrauchos bilden, konnte 
eine solortigo AYirkung des neuen Abkommens nicht 
erw artet werden.“

„In dom M i t g l i e d e r b e s t a n d e  unserer Arer- 
einigung sind folgende Vcrandorungen zu yorzeichnen: 
Die Essoner Steinkohlenbergworke, A ktieng|sellschaft, 
liahmon dio Gewerkschaft der Zocho Altendorf und 
die GeworkBchaft Gottfried AYilhelm in sich auf. Dio 
Gewerkschaft yer. Charlotte wurde von dor Gewerk
schaft Johann Deimelsherg erworben. Dio Gewerk
schaft AYiondahlsbank ging in den Besitz der Deutsch- 
Luxemburgischen Bergwerks- und Hiitten - Aktien- 
GeBellscliaft ilbor.“

„An U m l a g e n  wurden erhoben fur

im I. ATie rte ljah r.................
K ohlen  

8 °/o
K oks
8 %

B rike tts
5 '/ .

„ A p r i l .............................. 8 » 8 „ 5 „
„ Mai und Juni . . . . 9 , 8 „ 5 „
„ 111. und IY. Arierteljahr 9 , 8 „ 5 „

„Der Betrieb unserer Brikettfabrik in Kmden und 
unseres Anthrazit-Brechwerkes Charlottenburg in Berlin 
hat sich regelmaBig und ohne nennęnswerte Storungen 
abgewickelt.“

Zahlenreiho 2.

OegcnBtand

Koh-fl909 
le" V1908 

. . .  (1909 
(1908 

Bri- /1909 
kclts\1908

B eteiligung

77983689
77836665
14528055
14331423
3553076
3369530

F o rd eru n g

t

G esam t-

absat/.

80828393|80179049 
81920537179868982 

14652805 
12805817 
3013720 
3148141

A uf die 
Beteiligung 

an g e - 
rech n e te r  

A bsatz

04753941
00365223

9477418
10164454
2891942
3063914

Yon diesem  A bsatz en tfa llen  au f

»/o
Y ersand

»/» 
des Qe- 

sanit- 

yer- 

sandes

Selbst-
verbrauch

fur
eigene
"Werke

t

der

Betei-

Hgung

a) einschl. 
[<anddebit, 

D eputat- 
koh len  und 

L ieferun- 
gen  a u fa l te  

y e rtriigc  
t

b) durch  

daa 

S ynd ikat

t

83,035 49591408 47002980 94,78 15162533
85,262 50009921 47524330 95,03 16355302
65,24 — 9152425 90,57 —
71,40 9878759 97,19 —
81,379 2805380 99,08 —

90,93 — 3043622 99,34 —

A uf die 
Beteiligung- n ich t 

in  A nrechnung  
kom m ender A bsatz

fiir cigene 
P.etrieba- 

zw eckc

t

fu r eigene 
Ilutten- 
w erke

t

4081490
3911331

70019
81020
40724
18964

11343012
9592428
5000503
2523700

81054
04168
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Wio wir weiter dom Uerichte entnehmen, zeigt 
die Entwicklung des a r b o i t s  t iig  1 i c h e n G e s a m t - 
a b s a t z e s  in den einzelnen Monaten dos abgelaufenen 
Geschiiftsjahres folgendes Bild (s. Zahlenroilio 1).

Die G e s am  t b o t o i 1 i g u  n g , d. i. dio Summo 
der den einzelnen Syndikatsinitgliedern zustohenden 
Betoiligungsziffeni, b e tru g :

fur

K ohlen. 
K oks. . 
Briketts

E nde 1909 

t

77 900 834 
14 602 850 

3 746 910

E nde 190S 

t

77 094 834 
14 402 850 

3 488 910

Dio r  o c h n u n g s m ii. B i g e B o t e i 1 i g u n g , d. h. 
dio Gesamtsumme der den Syndikatamitgliedern willi rond 
dor e i n z e l n e n  M o n a t o  znstehenden Boteiligungs- 
antoilo, sowie dio Yorteilung des Gesamtnbsatzes in 
Kohlen, Koks und Briketts ist aus 
sichtlie.il.

Zahlenroilio 3. Dor Se 1 b s t  v e r h r  a uch
dor Hutten werke an Kohlen 
untor EinschluB dor Mengen, 
welche dio Huttenzechen 
zwar fiir ITiittenzwecke ver- 
braucht, abor yom Syndi
k a t zuruclcgekauft hahen, 
stcllte sich im Borichts- 
jahro auf 11 918 091 t 
gegen 10 338 480 t im Jahro 
1908; er ist m ithin um 
1 579 611 t oder 15,28 o/0 
gestiegen. Zuriickgokauft 
wurden von don Hutten- 
workon 240 459 t Kohlen 
und 260 535 t Koks.

Dic Entwicklung der rccli- 
nungsmaBigen G o s a  m t - 
b o t e i l i g u n g  und der 
K o h l e  n f o r d e r  u n g seit 
Grundung des Syndikatcs 
yeranscliaulicht die Zahlen- 
reihe 3, walirond dio Ent- 
wicklung des a r b o i t s -  
t ii g 1 i e li o n Y o r s a u d c s 
fiir Rechnung des Syndikatcs 

in Kohlon, Koks und Briketts nus dom nebonstehenden 
Schaubildc (Seite S55) ersichtlich ist.

Yom K o k s a b s a t z o  fiir Rechnung des Syndi- 
kates entfielen:

a u f :

Ifocliofenkoks .
GieBorcikoks .
Brech- u. Sieb-

koks . . . .  2 138 121
Koksgrus . . . 160 444

Zusammen 0 152 425 
so daB im Borichtajahre 726 334 t Koks oder 7,35 °/o 
weniger abgosctzt worden sind ais im Jaliro 1908.

llebor die E n t w i c k l u n g  der S t e i n k o l i l e n -  
g e w i n n u n g in den wichtigston einheimiachen Forder- 
bezirken PreuBens gibt die folgende Zusammenstellung 
(Zalilenrcihe 4) Auskunft.

Zahlenroilio 2 er- Danacli zeigt die gesamte Steinkohlonfordcrung
im Konigreicli PreuBen im Berichtsjahro gegeurdier

R cchnungsin aBige IieteiligungszifTer F o rderung

S te igerung  g egen  das 
Y orjuhr

gegen das Y orjahr

t t % t t %

1893 35 371 917 ____ ____ 33 539 230 ____ —

1894 36 978 603 1 606 686 4,54 35 044 225 +  1 504 995 +  4,49
1895 39 481 398 2 502 795 6,77 35 347 730 +  303 505 +  0,87
1896 42 735 589 3 254 191 8,24 38 916 112 +  3 568 382 +  10,10
1897 46 106 180 3 370 600 7,89 42 195 352 -}- 3 279 240 -i- 8,43
1898 49 687 590 3 581 401 7,77 44 865 535 4 - 2 670 184 +  6,33
1899 52 397 758 2 710168 5,45 48 024 014 +  3 158 479 +  7,04
1900 54 444 970 2 047 212 3,91 52 080 898 +  4 056 884 +  3,45
1901 57 172 824 2 727 854 5,01 50 411 926 — 1 668 072 — 3,20
1902 60 451 522 3 278 698 5,73 48 609 645 -  1 802 281 — 3,58
1903 63 836 212 3 384 690 5,60 53 822 137 +  5 212 492 +  10,72

*1904 73 367 334 9531 122 14,93 67 255 901 -j-13 433 764 +  24,96
**1905 75 704 219 2 336 885 3,19 65 382 522 — 1 873 379 — 2,79

1906 76 275 S34 571 615 0,76 76 631 431 +  11 248 909 +  1 ‘,20
1907 76 463 610 187 776 0,25 80 155 994 +  3 524 563 +  4,60
1908 77 836 665 1 373 055 1,80 81 920 537 +  1 764 543 +  2,20
1909 77 983 G89 147 024 0,19 80 828 393 — 1 092 144 — 1,33

im J a h re  1909 
t % 

5 661 083 
1 192 777

im J a h re  1908

m ith in  Ende 
1909 m ehr

61,86
13,03

305 000 
200 000 
258 000

%
0,39
1.39
7.39

23,36
1,75

6 539 800 
1 274 056

1 913 744 
151 159^ 

9 878 759

66,20
12,90

19,37
1,53

Zahlenroilio 4.

PreuBen

t

R uhrbecken  f f  

t

P ro zcn tu a te r 
A ntcll an 

d e rG esn m t- 
p roduk tion  

%

S yndikatszechen F iskalische Suar- 
g ruben

O berschlesien

• % t % t °Ó

1892 65 442 558 36 969 549 56,30 _ 6 258 890 9,56 16 437 489 25,12
1893 67 657 844 38 702 999 57,20 33 539 230 49,57 5 S83 177 8,70 17 109 736 25,27
1894 70 643 979 40 734 027 57,66 35 044 225 49,61 6 591 862 9,33 17 204 672 24,35
1895 72 621 509 41 277 921 57,47 35 347 730 48,67 6 886 098 9,48 10 066 401 24,88
1896 78 993 655 45 008 660 56,98 38 916 112 49,26 7 705 671 9,75 19 613 189 24,83
1897 84 253 393 48 519 899 57,59 42 195 352 50.08 8 258 404 9,80 20 627 961 24,48
1898 89 573 528 51 306 294 57,28 44 865 536 50,09 S 768 562 9,79 22 489 707 25,11 |
1899 94 740 829 55 072 422 58,13 48 024 014 50,69 9 025 071 9,53 23 470 095 24,77
1900 101 966 158 60 119 378 58,96 52 080 898 51,08 9 397 253 9,22 24 829 284 24,35
1901 101 203 807 59 004 609 58,30 50 411 926 49,81 9 376 023 9,26 25 251 943 24,95
1902 100 115 315 58 626 5S0 58,56 48 609 645 4S,55 9 493 666 9,48 24 485 368 24,46
1903 108 780 155 65 433 452 60,15 53 822 137 49,48 10 067 338 9,25 25 265 147 23,23
1904 112 755 622 68 455 778 60,71 67 255 901 59,65 10 364 770 9,19 25 426 493 22,55 !

f  1905 113 000 657 66 706 674 59,03 65 382 522 57,86 10 637 502 9,41 27 014 708 23,91
1906 128 295 948 78 280 645 61,02 76 631 431 59,73 11 131 3S1 8,68 29 659 656 23.12
1907 134 044 080 S2 264 137 61,25 80 155 994 59,68 10 693 313 7,96 32 223 030 23,99
190S 130 293 939 85 144 134 61,13 81 920 537 58,81 11 078 8S1 7,95 33 966 323 24,38
1909 140 360 934 S4 995 408 60,55 80 82S 393 57,59 11 085 247 7,90 34 655 478 24,69

* A u f n a h m e  neuer Mitgliedszechen. ** Ausstandsjahr. f  Ausstandsjahr. f f  Die F o r d e r u n g  
des Ruhrbeckens u m fa B t  d io  Forderung des Oberbergamtsbezirks D o r tm u n d  einschlieBlich d e r  Zeche R h c in p r e u B e n ,
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1908 eino Zunahmo von 10GG995 t odor 0,77 o/o. Dor 
Antoil dos Ruhrbcckcns iat um 0,17 °/o gefallen und 
betrug GO,55 o/o dor Gosamtforderuug. An dieser 
waren die Syndikatszechon m it 57,59 °/o gcg°n 58,81 o/o 
beteiligt, wahrend auf Nichtsyndikatszochen 4107 015 t 
oder 2,97 °/o gegeniiber 3223 597 t odor 2,31 °/« im 
Jahre 1908 entfaUen. Dio Forderung dor fiskalischen 
Saargrubon orfuhr oino Zunahme von G3GG t oder
0,06 o/0, dio Oborschlesiena einen Zuwachs vonG89155 t 
oder 2,03 oj0 gegonubor dem Jahro  1908.

Tm linksrheinischen B r a u  n k o h 1 o n g o b i c t o iat 
dio Braunkohlenforderung soit dcm Jah re  1893 um 
11286 900 t und dio Braunkohlonbrikettheratcllung um 
3139 220 t goatiogon.

Der H a m b u r g e r  M a r k t  einschlieBlich doa 
UmschlagSYorkehres nach dor Altona - Kieler uud 
Lttbeck-Buchener Bahn und elbaufwitrts zoigt oino 
Zunahmo dor englischen Einfuhr von 5 015 000 t im 
Jahro 1908 auf 5 299 000 t im Berichtsjahre, also

Ton 284 000 t oder 5 ,66% . Der Antoil W estfalens 
ist von 2 460 000 t im Jah re  1908 auf 2 575 000 t im 
Jnlire 1909, d. li. um 115 000 t oder 4,67 o/0 gestiegen.

Dor Veraand hat sich im B erichtsjahre ohne 
gróBoreStorung abgewickelt. Dio W a g e n g e s t e l l u n g  
fur den Eisenbahnversand w ar zwar giinstigor ais im 
Jahro 1908, indessen konnto den Anforderungen dor 
bochen nicht im vollon Umfang entsjjroclien werden. 
Im Ituhrroyier haben gegeniiber den Anforderungen 
hu ganzen 16 452 Wagon odor 0,26 °/o dor Anfordo- 
rungen gofohlt, wahrend aich im Jahro  1908 die Zahl 
der nicht gestellton W agen auf 39 646 W agen oder
0,63 >  der Anforderungen belief.

Beziiglich des Y c r s a n d o a  i i ber  don  l t  h o i n 
tcilen wir aus dom Berichte noch folgendes mit. Es 
betrug:

a) die Bahnzufuhr nach don Hafen Duisburg- 
Ruhrort:

i- J . 190S i. J .  1909 m lth in  I. J . 1909

11 046 208 t 11 761 711 t +  715 503 t

h) die Schiffśabfulir von den genannton aowio den
iecheńhafen:

*• J - 1908 I. J .  1009 m lth in  i. J . 1909

13 158 851 t  14 630 597 t  +  1 471 746 t

Dio O e s a m t g i i t e r b e w e g u n g  a u f  d o m D o r t 
m u n d  - E m s -  K a n a 1 gestaltete aicli wie folgt:

z u  B e r g  z u  T n l  z u s n n i m e n

1908 . . 1 363 705 t 948 945 t 2 312 650 t
1909 . . 1 431 839 t 1 159 297 t 2 591 136 t

Dio Westfaliscjic Transport - Aktien - Gesellschaft war 
an diesem Yerkóhr im Jahro 1908 mit 769 718 t 
und im letzten Jahro  m it 1 056 688 t beteiligt. Fiir
1909 ergibt sich also eino Mehrleistung yon 286 970 t 
gegeniiber dem Yorjahre.

Yom hclgisclion  B isenm ark to . — Auf dem
Markto in F e r t i g e r z e u g n i s s o n  w ar dio Stiinmung 
in dieser "Wocho nochmala recht m att und die lla l- 
tung der Preiao noch weniger fest wie Yordem. Ea 
wurden in den letzten Tagen fiir SchweiBatabeiaen sta tt 
X  5.0/— bis £  5.2/— f.d.  ton kaum £  5.0/ — erziolt, 
wahrend FluBstabeisen atatt £  5.3/— bis £  5.5/— zu 
£  5.1/— bis £  5.2/— fob Antwerpen zu haben is t;

Itods gingen um 1 sh auf £  5.9/— 
bis £  5.11/— zuriick. Die Inlands- 
preise sind dagegen unyeriindort. 
Auffiillig bleibt dio Flauo in den 
Al t ma t e r i a l p r e i s e n .  — Das bel- 
gischo Stablwerkscomptoir hat in 
der letzten Zeit eine Reihe grofierer 
Schienenauftrage denW erken iiber- 
schreiben konnen. Die Soc. an. 
d ’O u g r e e - M a r i h a y o  wird dio 
Zeche Bray-Maurage kauflich fibor- 
nelimen.

Yom bolg ischen  K ohlen- und  
K o k sm ark te . - -  Dio Nach frage 
ist in der letzten Zeit etwas lob- 
hafter und die Stimmung etwas 
fester geworden. Zu einem ge- 
w iB s e n  Grado wird dies auf die 
seit einigen Wochen in der bel
gischen Bergarbeiterbevolkerung 
herrschende, lobhafto L o h n b e -  
w o g u n g  zuriickzufuhron sein. 
Auf dom K o k s m a r k t e  wurdo 
anfangs der Wocho eine 1’reis- 
erhohung dos Kokssyndikatos um
2,50 fr. f. d. t angekiindigt; die- 
aelbe iat zwar noch nicht einge- 
treton, doch diirfte mit Sicherheit

09 auf dieae Yerteuerung ab 1. Juli 
d. J . zu rechnen sein.

S aa rk o h lo n p ro iso . — Dio Konigliche Bergwerka- 
direktion Saarbrucken hat dor am 1. Januar 1909 
Yorgenommenen 1’reiserinaBigung* je tz t fur daa
II. H albjahr 1910 eino weitere y o u  20 bis 60 ^ f. d. t 
folgen lassen. Nur bei wenigen, ganz beBonders 
stark begehrton Marken wurden, um Nachfrage und 
Angebot in Einklang zu bringen, Preisorhohungen 
vorgenommen, so z. B. bei Griosborn NuB I und 
NuB II, die im Laufe der Zeit immer mehr wegen 
ihrer schwachen Rauchentwicklung an Stelle y o ii 
Anthrazitkohlen Yerwendung finden.

C o n co rd iah titte  vorm . Gofor. Lossen, A etieu- 
G ese llsch aft in  B en d o rf am R h e in . — Wio w ir der 
„Koln. Ztg.“ ontnehmen, beabsichtigt die Gesellschaft, 
dasG rundkapital um 952 000 durcli Zusammenlegung 
der Aktien von 5 zu 1 herabzuaetzen, sodann das 
Kapitał um 500 000 vK> VorzugBaktien zu erhohen 
und die Stammaktien in Yorzugsaktien durcli Zuzah- 
lung roh 300 auf jede zuaammengelegte Stamm- 
aktie umzuwandeln.

G n fis ta h h re rk  Wił ten  in  W itten  a . d . R u lir.
—  I n  d e r  a m  1 1 . d . M . a b g e h a l t o n e n  a u f ie r o r d e n t -  
l i c h e n  I la u p t Y c r s a m m lu n g  w u r d e  b e s c h lo s B e n , d a s

* Y g l. „ S ta h l u n d  E ison^  1908, 2 5 . H ov ., S. 1765.
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A k t i e n k a p i t a l  um 1 500000 ^  auf 6500000 ..■£ zu 
e r l io h e n . Die neuen Aktien sollen vom 1. .luli cl. .1. 
nb dividendoberechtigt sein.

H aftp flich tv o rb an d  dor deu tschen  Eison- und 
S ta h lin d u s tr ie , Y. e. G. — Dor V orband hatte im 
abgelaufenen Viertoljahre (1. Januar bis 31. Miirz 
1910) oine Zunahme um 02 Betriebo und fast 20 Mil
lionen Mark Lohnsumme aufzuweisen.

M asch in en fab rik  B nckan , A ction-G esollsclialt 
zu M agdebu rg . — Nnch dem Borichte dos Vorstandes 
erzielte dio Gesollschaft im abgelaufenen Gescliafts- 
jahro  einschlieBlieh 17 542,35 ^  Y ortrag einon Roh- 
gewinn yon 1 806 204,30 J l. Nach Abzug von 
789 305,30 J l  allgemeinen Unkosten, 143 527,20 Jl 
Zinsen und 353190,17 J l  Abschreibungen yerbloibt 
ein Reinerlos von 537 723,92 -# zu folgendor Yerwen
dung: je  10000^  zur Riickstellung auf Teilschuld- 
Yerschreibungen und auf Unterstiltzungskonto fur 
iiltero Beamto und Arbeiter, 37 122,30.,// zu Gewinn- 
anteilen an den Yorstand und 12 334,50 desgleichen 
an don Aufsichtsrat, 37 500 J t  zu lielohnungen an Be
amto und Moister, 424 804,50 -* ais DiYidonde (7 1/a o/0 
auf 4 999 200 J t  fiir das ganze Jah r 1909 und auf
1 000 800 ^  fiir die Zeit Yoin 1. Juli bis 31. Dezom- 
hor 1909) und 18297,12 zum Y ortrag auf neue 
Rechnung. Im  Berichtsjahro wurden Yorzugsaktien 
im Botrage von 1 000 800*7/ ausgegeben, die y o i u
1. Juli 1909 ab dividondeberechtigt waren.

AYalzenglefioroi yo rm . Kiilscli & Cio., A etien- 
g e se llsc lia f t in  S iegen . — Dio am 10. d. .M. abge- 
haltono auBorordentlichc Jlauptvorsammlung beschloB 
dio Aufnahme oinor hypothckariach einzutragenden 
5prozentigen Anleihe bis zu 500 000

A ltos H ornos do Y izcaya in  B ilb ao . — Nach 
dem Geschaftsberichte* belief sieli der Betriebsgewinn 
im Jahro  1909 auf 11220 952,53 Pesetas. Yon den 
nach Abzug von 3 301 685,77 Pesetas fur allgemeine 
Unkosten, Zinsen, Abschreibungen usw. yorbleibenden 
7 919 266,70 Pesetas sollen 791 920,67 Pesetas der 
Riicklago zuflioBen, wahrend 633 541,34 Pesetas ais 
Tantiemen an A ufsichtsrat und Yerwaltung yergiitet 
werden, 2 236 298,75 Pesetas ais auBorordentliche 
Riicklage dienen und 4 257 500 Pesetas in dor Weise 
verteilt werdon sollen, daB auf jede Aktio 65 (i. Y. 00) 
Pesetas Diyidende zur Auszahlung gelangen. Ge- 
fordert bezw. hergestellt wurden von dem Untcr- 
nehmen im Berichtsjahro u. a. 215 627 t Koks, 255699 t 
Stahlblocke, 58 044 t Stalilschionen und 62 176 t Stab
eisen. Y erkauft wurden u. a. 75114 t Stahlbloeke, 
57 912 t Stahlscliienen und 57 413 t Stabeisen.

U n ited  S ta te s  S tee l C o rp o ra tio n . — Der Yiertol- 
jahresausw eis der Steel Corporation,** dessen Haupt-

* „Reyista Minera* 1910, 16. April, S. 194/97.
** „The Iron A ge“ 1910, 28. April S. 1005.

ziffern wir bereits kurz mitgoteilt habon,* zeigt fur 
die .Monate des ersten Y ierteljahres 1910 — yer- 
glichen mit den Zillern fur die entsprochonden .Monate 
des Yorjahres — nach Abzug sam tlieher Botriebs- 
kosten unter EinschluB der laufenden Ausgaben fiir 
Ausbesserung und Erlialtung dor Anlagen, der Zinsen 
auf die Schuldyorschroibungen sowio der feston Lasten 
der Tochtergesellscliaften folgende Gewinne:

1910 1909
S $

J a n u a r ................................... 11 316 014 7 262 605
F eb ru a r..................................  11 610 861 7 669 336
M a r z ....................................... 14 684 001 7 989 327

Gcsamteinnahmcn 37 616 876 22 921 268 
llieryon gehen a b :

fiir Tilgung der Schuldyórschreibungen der Toclitor- 
gosellschaften sowie fiir Abschreibungen und Riick- 
stellungen

zusam m en....................................  6 113 682 3 736 199
alsdann yerbleiben . . . . 31 503 194 19 185 069
zu kurzeń sind ferner:

die yierteljahrlichen Zinsen fiir dio eigenen Scliuld- 
yorschreihungen der Steel Corporation und die Zu- 
wendungen fiir den Fonds zur Tilgung dieser Obli- 
gationen mit insgesam t. . 7 311 963 7 311 963

danach y o rb le ib o n ................... 24 191 231 11 873 106
liiervon sind abzuziolien die yierteljalirigen Diyidenden: 

131* °/o auf dio Yorzugs-
aktien mit 6 304 919 6 304 919

i y / / »  bezw. ‘/* °/o auf die 
Stammaktion mit . . .  6 353 781 2 541513

d. h. im ganzen .......................  12 058 700 8 846 432
Demnach yerbloibt ein Ueber-

schuB f. d. 1. Y ierteljahr yon 11 532 531 3 026 674
llieryon gehen noch ab:

die Riickstellungon fiir Neuorworbungon, Neuan- 
lagen usw. mit . . . .  5 000 000 —

Somit yerbloibt schlieBlich ein
reiner UebersehuB yon . . 6 532 531 3 026 674

Yergleichsweiso mogo hierzu beincrkt werden, 
daB die Uesamteinnahmen fur das am 31. Dezember
1909 abgeschlossene Y ierteljahr sich auf 40 971309 $ 
belaufen hatten.

An unerledigton Auftriigcn waron gobucht:
31. Miirz 30. Ju n i 30. Scpt. 31 . Dez.

I t  t t

1908 . . 3 825 588 3 366 898 3 476 729 3 661 183
1909 . . 3 599 277 4 122 866 4 873 582 6 021 803
1910 . .  5488954 — — —

* „Stalli und Eisen1* 1910, 4. .Mai, S. 775.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute. 

A ouderungon in  d e r  M itg lied o rlis te .
Abelt, K a rl, fS ip l.^ ttg ., Betriebsleiter der Eison-, 

Temper- u. ElektrostahlgieBerei A. Stotz, Korn- 
westheim.

Ellingen, K arl, Sipl.^NCJ., Friedrich-AYilhelms-Hiitte, 
Miilheim a. d. Ruhr.

Mars, Georg, 'Sipt.s^ng., Ing. der Rhein. Metallw.- u.
.Maschinenf., Dusseldorf.

Richard, Otto, Ingenieur d. Fa. Thyssen & Co., Abt.
.Maschinenf., .Miilheim a. d. Ruhr, Muhrenkamp 23. 

Willfing, Wilhelm, Botriebschef der Bismarckhutte, Abt.
W alzwerk fiir nahtlose Rohren, Bismarckhutto, O.-S. 

Zim m ennann, Paul, Oberingenieur, m. Br. C. Zimmer- 
mann, Oelfabrik, Aken a. d. Elbe.

N e u e  M i t g l i e d e r .
Backtcinkel, Ii., Bergassessor u. B e r g w e r k s d i r e k t o r ,

Essen-AYest.
Deinert, Gotthard, 2ipl.=!yng., Biebrich a. lthein, 

Hotel zur Bavaria.
Domini, W illy, Ingenieur des Eisen- u. Stahlw. Hoesch, 

Dortmund, Lortzingstr. 7.
Fischer, Phdipp, Prokurist d. Fa. Herm. Irle, O. m.

b. II., AYalzengicBeroi, Deuz i. W.
Hensgen, Erich, S ipl.s^ng., Siegen, Nordstr. 2/1. 
R unker, E rnst, D irektor der Langsęheder Y alzw. u. 

Yerzinkereien, A. G., Laugscliedo a. d. Ruhr.

Y e r s t o r b e n .
Gabriel, W ilhelm, B onn . 21. 4. 1910.
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Eine neue Zwillings-Tandem-Umkehrmaschine.


