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Im Kampf fiir K aiser und Reich  

wurden von den M itgliedern des 

Yereiris deutscher Eisenhiittenleute 

ausgezeichnet dureh das

Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse:
F r i t z  Cl  a a  s e n ,  Cola, R ittm eister der R eservc in einem H usaren-Regim ent und Kom- 

mandeur einer Feldluftschiffer-Abteilung.
Hutteningenieur F r i t z  H u m b e c k ,  Solingen, Oberleutnant der F eldartillerie und 

Fiihrer einer Feldbahn-Betriebsabteilung; erliielt auCerdem das Hamburger 
H anseatenkreuz.

Eiserne Kreuz 2. Klasse:
D irektor P rofessor 3)r.=3tt0- F r . H a u s s e r ,  Herringen i. W ., Ilauptmann und Fiihrer 

einer L an dsturm -P ion ier-K om pagnie; erliielt auCerdem den Bayerisclien  
M ilitar-Verdienstorden 4. K lasse mit Scliwertern.

Geheimer R egierungsrat Professor E . H e y n ,  Berlin -D alilein , am weiB-scliwarzen 
Bandę.

K gl. B ergrat und Bergw erksdirektor E r n s t  S t u t z ,  L ou isen th al, am weiC- 
schwarżen Bandę.

Betriebsingenieur W a l t e r  W e y r i c h ,  Hamburg, Leutnant der Landwehr in einem 
Infanterie-Regim ent; erliielt auCerdem das Hamburger H anseatenkreuz.

Geh. Oberbergrat W i g g e r t ,  Hindenburg, O .-S., am weiC-schwarzen Bandę.

A n  s o n s t i g e n  A u s z e i c h n u n g e n  e r h i e l t e n :
Direktor H e i n r i c h  G u s t a r  B ó k e r .  Remscheid, Hauptmann der Landwehr, das 

W iirttem bergische W ilhelm ikreuz und das Oldenburgische Friedrich August- 
Kreuz 2. Klasse.

B etriebsleiter S ip l.^ n g . A d a l b e r t  F l a c c u s ,  Oberhausen, Oberleutnant der Re- 
serve in einem Jager-B ataillon, das R itterkreuz des JSlilitiir-St. Heinricha 
Ordens. •

A d o l f  K o l l m a n n ,  Dortmund, Oberleutnant der R eserve und Beauftragtei- eines 
Kriegsministerium s, das W urttem bergische W ilhelm skreuz m it Schwertern.

Fabrikbesitzer Ingenieur C a r l  S c h a f e r ,  Oberhausen, die R otę Kreuz-M edaille 
3. K lasse.

V e r d i  e n s t k r e u z  f i i r  K r i e g s h i l f e :
Oberingenieur A l b e r t  B o m ,  Dillingen.
B etriebsdirektor M a x  B r a c k e l s b e r g ,  D illingen.
B etriebsleiter M i c h a e l  B r e i t s c h w e r t ,  Solingen.
B ergw erksdirektor B ergassessor a. D. G. B r o c k h o f f ,  Betzdorf.
Oberingenieur E m i 1 F i s c h e r .  Dortmund.
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Direktor S r .^ n o . F r a n z  v o n  H a n  d o r f  f ,  Magdeburg. 
Oberingenieur W i l h e l m  I s m e r ,  H agen, Hauptmann der R eserve. 
D irektor F r . J  e t  s c h i n , Busendorf.
Oberbergrat K gl. B ergw erksdirektor J o r d a n ,  Camphausen.
B ergrat O t t o  J i i n g s t ,  Siegen.
D irektor A u g u s t  K a u e r m a n n ,  Dusseldorf.
2)ipI.*Sng. C h r. K i  e u  c k e r , Essen-Ruttenscheid.
Betriebsdirektor R u d o l f  K u n z ,  D illingen.
B etriebsleiter G e o r g  M a s s o n n e ,  D iisseldorf-Eller.
B etriebschef A l f r e d  M u l l e r ,  D illingen.
D irektor ®r.*$ng. E . M i i n k e r ,  Frankenstein.
Betriebsdirektor O t t o  N o l t e ,  D illingen.
Mascbinenbaudirektor C o n r a d  R e g e n b o g e n ,  K iel.
D irektor G o t t f r i e d  R e i t b o c k ,  Zalenze.
Syndikus Prokurist E r w i n  S a c h s e ,  Chemnitz.
Oberingenieur P a u l  S c h a l k ,  Coln-Kalk.
Betriebsdirektor F r a n z  S c h i l l i n g ,  Essen.
General direktor E r n s t  S c h l e i f e n b a u m ,  D illingen.
Betriebschef R i c h a r d  S c h m a t z ,  Dillingen.
B etriebsleiter O t t o  S c h m i d t ,  N eviges.
Betriebsdirektor W i l h e l m  S c h o n b e r g ,  Dillingen.
Betriebsdirektor C u r t  S c b r i l p l e r ,  Essen.
B etriebschef K a r l  S p o r l e d e r ,  D illingen.
D irektor P a u l  T h o m a s ,  D iisseldorf-R eisliolz.
Oberingenieur H e r m a n n  U l b r i c h t ,  Dusseldorf.
Oberingenieur S)ipl.=3ng. F r a n z  Y o g e l ,  Essen.
D irektor R e i n h a r d  W e b e r ,  Merseburg.
B etriebsdirektor O t t o  Z e l l e r ,  Dillingen.

Versuche mit Hochofenschlacke.
Ausgefiihrt im Kóniglichen Materialpriifungsamt z u Berlin-Lichterfelde West in den Jahren 1911 bis 1916.

Berlcht, erstattet im Auftrage_ der K o m n iisa io n  fiir  U n te rs u e h u n g  d e r  V e rw e n d b a rk e it von  H o ch o fen - 
B ehlacke zu B e to n zw eek en  von Prof. H. B u re h a r tz ,  Standiger Mitarbeiter der Abteilung fiir Baumaterial- 

priifung, und Prof, O. B a u e r , Stiindiger Mitarbeiter der Abteilung fiir Metallographie').

T eil 1.
Allgemeine Eigenschaften der Hoehofensehlacken, ihre 
chemische Zusammensetzung, ihr Verhalten ( Gefiigever- 
anderungen) bei Lagerung im Freien, Eigenschaften der zu 
den Betonversuchen verwendeten Zemente und Zuschlag- 
stoffe, Druckfestigkeiten der Betonmischungen, Verhalten 

der Schlacken und Eiseneinlagen im Beton. 
Bearbeitet von H. B u re h a rtz .

A. A n la B zu  den  Y er su c h e n , Z w e c k u n d U m f a n g  
d erse lb en .

V /  eranlassung zu den Versuchen gab der Wunsch 
des V e r e in s  d e u ts c h e r  E is e n h i i t t e n le u t e ,  

die im Eisenhiittenbetrieb in groBen Mengen fallende 
Hochofenschlacke allgemeiner zu verwerten, ais es

ł) „Mitteilungen aus dem Kgl. Mateiialpri\fungsamt“, 
Jahrg. 1916, Heft 4/5, S. 157 ff.

bisher moglich war. Unter den Abfallerzeugnissen 
des Eisenhiittenbetriebes nirnrnt der Menge nach 
die Hochofenschlacke die erste Stelle ein. Man kann 
nach der heutigen Betriebsweise in D e u ts c h la n d  
rechnen, daB durchschnittlich auf 1 t  Roheisen auch
1 t Schlacke fallt. Zu diesen auBerordentlich groBeii 
Mengen jahrlieh abfallender Schlacke treten noch 
die ungeheueren Yorrate, die schon seit Jahr- 
zehnten auf den Halden der Hochofenwerke auf- 
gestapelt sind.

„Die Hochofenschlacke bildet“, wie es in einem 
einleitenden Bericht d e sY e r e in s  d e u tsc h e r  E ise n -  
h i i t t e n le u te  an die Kommission zur Untersuehung 
der Hochofenschlacke heiBt, „im Ofen eine feuer- 
fliissige, glasartige Schicht auf dem Eisenbade, in 
der die Beimengungen der Erze und der Kalkzu- 
schlag, enthalten sind. D ie Zusammensetzung der 
Schlacke fur Roheisen, welches m it Koks erblasen
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Zalrientafel 1. Z u sam m en se tzu n g  v e rsc liie d c n e r  S c h la c k e n so rte n . 
(Nacli Angąben des Vereins deutscher Eisenhuttenleutc.)

HerŁuoft der Scblacke
Grenz- bzw. Durchschnittswerte fur den Gehalt in % an Art der 

eraeugten 
Eisen sorte

Kiesel-
sjiure Tonerde Eisen-

osyduł
Mangan-
osydul Kalk Uagnesia Pbosphor-

saure Schwefel

Lothringisch - luxemburgi- 
sclies Jlinetterevier (Mi- 
n e t t e ) ........................ ...  . 30—32 IG— 17 0,8—1,8 1,7—2,0 42—43 2,8— 1,2 0,08-0,44 0,9

Thomas-
roli-
eisen

Westfalen (Minette und 
schwedischer Eisenstein) . 29—32 10— 12 0,8—1,0 2—3,5 45—47 5 - 7 0,2— o;'3 2—2,3 Desgl.

Ilseder Hiitte (Eisenstein 
aus eigenen Gruben) . . .33,23 9,58 2,03 5,65 41,71 3,38 0,00: 1,85 Desgl.

Siegerland (man- ( Spiegel 31,40 ' 7,84 i 2,30 16,46 30,00 9,24 — — Stahl-
eisen

e is e n ) ................ 1 Stahl . 35,00 , 5,84 2,10 18,82 23,34 12,43 — ' — Desgl.

Westfalen (manganhaltiges
7 -1 1 1—2 7—9 37,40 5—7 1,5—2,6 Desgl.

.Buderussche Eisenwerke (in- 
landischer Eisenstein) . . 33—38 12— 15 | — 0,5 47—49 1,6—2,4 0,9— 1,4

GieBerei-
cisen

wird, muB so gewilhlt sein, daB die Yerunreinigungen 
des Brennstolfes ebenso wie die der Erze, z. B. auch 
der Schwefel. m it Sicherheit von der Schlacke auf- 
genommen werden. Die Zusehlage (Kalk, Dolomit 
usw.) werden so bemessen, daB sieli eine Schlacke von 
geeigneter Zusammensetzung bildet, und zwar hangt 
die Menge der Zusehlage von dem Kieselsiiuregehalt 
der Erze ab. Ferner spielt die Sclimelztemperatur 
der Schlacke fiir die Herstellung bestimmter Roh- 
eisensorten eine wichtige Rolle; fiir die Weiterver- 
wendung der Hochofenschlacke- kommt aber diese 
nicht in Betracht.

Die Zusammensetzung der Schlacke ist abhangig 
von den ver\vendeten Erzen. Fiir einzelne Roheisen- 
sorten kommen ais Grundstock des Mollers Eisen- 
steine in. Betracht, dereń Zusammensetzung nur ge- 
ringe Abweichungen zeigt; es folgt daraus naturgemaB 
auch, dali die bei Verarbcitung dieser Erze fallende 
Hochofenschlacke ziemlich regelmaBig dieselbe Zu- 
sammensetzung zeigt.“

Zahlentafel 1 gibt an Hand desselben Berichts die 
Zusammensetzung verschiedener Hochofenschlacken- 
sorten an:

Hiernach bestelit die beim Erblasen des Roh- 
eisens fallende Hochofenschlacke in der Hauptsache 
aus Kalk-Tonerde-Silikaten.

Die aus dem Hochofen abgelassene Schlacke wird 
entweder in Kubeln aufgefangen (Blockschlacke, 
Stiickschlacke, Klotzschlacke) oder auf irgendeine 
Weise, z. B. durch Luft oder Dampfstrahl, zerstaubt 
oder durch Einlaufenlassen in Wasser gekornt 
(granulierte Schlacke, Schlackensand). Die in Kubeln 
aufgefangene Schlacke wird entweder auf die Halde 
gefahren und dort ausgegossen, oder man liiBt sie im 
Kubel erstarren und stiirzt sie dann in Klotzform 
auf die Halde, oder man gieBt die Schlacke in diinnen 
Schichten iibereinander in GieBbetten aus.

Ausfiihrungen ist unter 
Stuck- oder

In den nachstehenden 
Hochofenschlacke1) nur die Błock-,
Klotzschlacke verstanden.

Es liegt auf der Hand, daB die Eiscnhiitten ein 
lebhaftes Interesse daran hatten, die Berge von Hoch
ofenschlacke, dereń Aufschuttung Geld kostet, und 
die wertvolles Gelande in Anspruch nehmen, in nutz- 
bringender Weise zu verwerten. D ie naeh dieser 
Richtung eingeschlagenen Wege haben bereits zu 
einem gewissen Ergebnis gefiihrt, indem ein Teil der 
Schlacke zu Wegebaumaterial, Bausteinen, Pflaster- 
steinen, zur Erzeugung von Portlandzement und an- 
deren Zementen sowie zu Mortelzwecken und zur 
Herstellung von Beton Verwendung findet. D ie Art 
der Verwertung richtet sich in den einzelnen Fiillen 
naeh der Zusammensetzung der Hochofenschlacke, 
naeh Art ihrer Gewinnung (Stiickschlacke und granu
lierte Schlacke) und naeh den ortlichen Verhaltnissen. 
Indessen werden auf diese W eise nur geringe Mengen 
der Verwertung erschlossen, so daB auf Mattel und 
Wege gesonnen werden muB, erheblieh weitgehendere 
und umfangreichere Yerwendungsmogliclikeiten zu 
gewinnen. Dies kann nur geschehen, wenn das in den 
Kreisen des Y e r e in s  d e u ts c h e r  E is e n h i it t e n -  
l e u t e  bereits verbreitete und aus praktischer Erfah- 
rung heraus gewonnene Vertrauen auf die Eignung 
der Hochofenschlacke zu Beton- und anderen Bau- 
zwecken auch in weitere Kreise und vor allem in die

') Sohlaoken, die bei der Verfeinerung des Roheisens, 
der Bereitung von FluB- und SohweiBeisen, entstehen, 
fallen nicht unter den Begriif „Hochofensehlacke“. 
Ebensowenig sind die bei der Gewinnung von Zinn, Zink 
und Kupfer fallendcn Sehlaeken ais Hochofenschlacke zu 
bezeichnen. Nicht zu verwechseln ist die Hochofenschlacke 
mit den ebenfalls meist ais Schlacke bezeichneten Ver- 
brennungsriickstanden der Kohle, den Kessel- und Herd- 
schlacken sowie der Lokomotivlosche.
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Kreise der Bauyerwaltungen staatlicher und kom- 
munaler Art getragen wird.

In den Kreisen der Verbraucher ist namlich viel- 
fach das Vertrauen zur Venvertbarkeit der Hoch- 
ofensclilacke, nanicntlich zu Betonzwecken, nicht 
sehr groB, vorwiegend wolil aus Mangel an aus- 
reichenden Erfahrungen. Vielfacli wird Hochofen- 
schlacke m it der aus Verbrennungsriickstanden der 
Kohle herriihrenden Sohlacke (Asche, Losche) ver- 
wechselt, in einzelnen Fallen wird auch schlechtes 
Yerhalten von Hochofenschlacke in Betomnauerwerk 
behauptet. Das MiBtrauen gegen die Hochofenschlacke 
wurde noch durch behordliche Verbote der Ver- 
wendung von Hochofenschlacke fiir Bauzweeke ge- 
nahrt, so daB man sich selbst in den Kreisen, die der 
Verwertung der Hochofenschlacke wohlwollend gegen- 
iiberstanden, vor der ausgedehnteren Venvendung 
dieses Materials scheute.

Ein wesentliches Hindernis fiir die allgemeinere 
und ausgiebigere Yerwendung der Hochofenschlacke 
zur Betonbereitung und ais Bcttungsstoff fiir den 
Wege- und Eisenbahnbau war schłieBlich die Schwie- 
rigkeit bzw. Unmogliclikeit, yon vornherein zu be- 
urteilen, ob eine Schlacke fiir bestimmte Zwecke ge- 
eignet und brauchbar ist oder nicht; denn Yerfaliren, 
urn diese Frage einwaiidfrei zu entscheiden, waren 
nicht bekannt.

Alle diese Tatsachen veranlaBten den V er e in  
d e u ts c h e r  E is e n h i i t t e n le u t e ,  sich an den Herrn 
M in is te r  d er ó f f e n t l ic h e n  A r b e ite n  m it der 
Bitte zu wenden, die Frage der Verwertung der 
Hochofenschlacke fiir Betonzwecke zum Gegen- 
stande der Beratungen eines besonderen Ausscliusses 
zu machen und durch planmaBige Versuche m it den 
verschiedenen Hochofenschlacken unter Fiihrung 
und Aufsicht dieses Ausscliusses den Nachweis der 
Verwendbarkeit der Schlacke zu erbringen.

Auf Grund des Antrages des V e r e in s  d e u ts c h e r  
E is e n h i i t t e n le u t e  erklarte sich der Herr M in is te r  
der ó f f e n t l i c h e n  A r b e i t e n  m ittels Erlasses vom 
5. August 1911 bereit, einen AusschuB zu bestellen  
m it der Aufgabe, ein Verfahren anzustreben, das es 
ermoglicht, geeignete Schlacke von ungeeigneter zu 
unterscheiden, so daB jeder Abneluner in die Lage 
versetzt wird, vor Uebertragung einer Lieferung sich 
zu iiberzeugen, ob ihm eine zu Betonzwecken brauch- 
bare Schlacke angeboten ist.

Der AusschuB bestand aus Vertretern des M i- 
n is te r iu m s  der ó f f e n t l i c h e n  A r b e i t e n ,  des 
M in i s t e r i u m s  fur  H a n d e l u n d  G ew erb e , des 
M i n i s t e r i u m s d e r g e i s t l i c h e n  u n d U n te r r ic h t s -  
A n g e le g e n h e it e n  (Konigliclies Materialprufungś- 
amt), des K r ie g s m in is te r iu m s , des K o n ig l. 
I n g e n i e u r - K o m i t e e s ,  des R e ic h s m a r in e a m ts ,  
des V e r e in s  d e u ts c h e r  P o r t la n d z e m e n t -F a b r i-  
k a n te n , des D e u ts c h e n  B e to n v e r e in s  und des 
V ere in s  d e u ts c h e r  E is e n h i it t e n le u t e .

Die erste Sitzung des Ausschusses fand ani 
23. Oktober 1911 auf der A p le r b e c k e r  H iit te  
statt, wohin die Mitglieder berufen worden waren,

um an einer Beise zur Besichtigung verschiedener 
Hiittenwerke, zum Studium der Gewinnung der 
Stiickschlacke, ihrer Lagerung, Aufbereitung und 
Verwendung unter Vorfixhrung aus Schlackeubeton 
ausgefuhrter Bauwerke, sowie an der Entnahme von 
Schlackenproben fiir Versuchszwecke teilzunehmen. 
Der Sitzung wohnten auBer den Vertretern der ge- 
nannten Ministerien und Verbande nocli Vertreter 
der K o n ig l. E i s e n b a h n d i r e k t i o n e n  C oln , E l-  
b e r fe l d  und E sse n , des M a g is tra ts  der Stadt 
D o r tm u n d , der E m s c h e r g e n o s s e n s c l ia f tE s s e n -  
R u h r , sowie von Hochofenwerken und Schlacken- 
firmen bei.

Den Vorsitz im AusschuB iibernalim und fiihrte 
auch spiiter Herr M in i s t e r i a l d i r e k t o r  v. D o en i-  
m ing.

Besucht und besichtigt wurden folgende Werke: 
A p le r b e c k e r  H i i t t e ,  D o r t m u n d e r  U n i o n ,  Ge l -  
s e n k ir c h e n e r  B e r g w e r k s -A k t ie n g e s e l ls c h a f t  
zu  E sc h , A d o l f - E m i l - H i i t t e ,  L o t h r i n g e r  I i i i t -  
t e n v e r e i n  A u m e t z - F r i e d e  in K n e u t t i n g e n  und 
R o in b a c h e r  H u t t e n w e r k e .

Die hierbei gleiclizeitig im Auftrage des Amtes, 
dem die Ausf&hrung der Yersuche ubertragen war, 
von den Professoren G ary  und I ie y n  vorgenom- 
mene Probeentnahme war, da Ziel und Umfang der 
auszufiihrenden Versuche noch nicht feststanden, 
noch keine endgttltige, sondern es wurden zunaclist 
nur Proben fiir Vorversushe entnommen, wahrend fiir 
dio spiiter vorzunehmenden Hauptversuche neue 
Proben in Aussicht genommen waren.

In der Sitzung wurde zum ersten Małe die Er- 
scheinung des Zerfalles von Schlacken zur Sprache 
gebracht und dem Wunsche Ausdruck gegeben, auch 
solclie zum Zerfall neigende Schlacken zum Gegen- 
stande der Untersuchung zu machen.

Entnommen wurden folgende Proben:
I. Auf der A p l e r b e c k e r  H i i t t e  bei D o r t 

m u n d  (A).
1. von oiner angeblich 30 bis 40 Jaliro alten Halde 

im Schotterwerlc aufbereitctes Materiał (in drei 
Kornungen):

a) Eisenbahn- und Wogebausoliotter (grob),
b) Betonschotter (mittel),
o) Splitt (fein);

2. Materiał von dor zur Zeit der Entnahme im 
Betrieb bofindlichen Gcwinnungsstclle, bozeioh- 
net „Steinbruch“ ;

3. frisches Materia! von zwoi Stellen der Halde:
a) bezeichnet „frisch",
b)

Die H iitte erzeugt heiBgehendes Eisen m it hohern 
Silizium- oder Mangangehalt.

II. Auf der Iliitte  des D e u t s c h - L u x e m b u r g i -  
s c h e n  B e r g w e r k s -  u n d  H i i t t e n v e r e i n s
A.-G. A l t - D o r t m u n d ,  U n i o n  in D o r t 
m u n d  (U).
1. Materia! von einer angeblich 15 Jaliro alten.

, Hałdo „Handsohlag";
2. Materiał Yon eińer angeblieh 8 bis 10 Jaliro 

alten Halde, vom Schłaokcnuntcrnchmer ais 
Stiioke ausgesuelit, die fiir Betonzwecko geeig- 
net sein sollen;
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.3. Materiał von einer angeblich drci Woełion alten 
Halde, lialb zerfallen:

a) rot (vom Schlackenunternehmcr ais „ver- 
diichtig" bezeiehnet),

b) blau.

Die Hutte erzeugt Thomaseisen und etwas 
Stahleisen.

III. Auł der H utte der G e l se n k i r c h e n e r  B erg -
w erk s-A .-G . E sc li (E).
1. Materiał aus einer vor etwa zehn Jahrcn ge- 

gossenen Halde, m it der Picke gewonnen;
2. Materiał aus flach in die Grubo ausgegossener 

und an dor Oberfliiohe m it Wasser abgesohreck- 
ter Sehlacke, im Schotterwerk zerkleinert und 
sortiert:

a) grob,
b) mittel,

, c) fein.

Die Hutte stelłt vorwiegend Thomaseisen her.

W . Auf der K n e u t t i n g e r  H u t te  (Ii).
1. Materiał von einer otwa ein Jah r alton Halde, 

friseh gewonnen, zum Bau -von Masohinen- 
fundamonten.

V. Auf der l lo m b a c h e r  H i i t t e  (Ii).

1. Frisch aus dem Schotterwerk aufgesohutteter 
Splitt;

2. Eisenbahnseliotter, von drei beladenen Waggons 
entnommen:

a) erstcr Waggon,
b) zweiter Waggon,
e) drittcr Waggon;

3. Materiał von einer Halde, auf der zerfallene und 
noeh im Zerfall begriffene Sehlackenklotze 
lagen:

a) zu Saulen zerspaltene Sehlacke, frisch,
b) im Zerfall begriffene Saulen,
c) Mehl aus vollig zerfallenen Silulenstueken.

Ais Ergebnis der stattgehabten Besiclitigungen 
wurde im Sitzungsprotokoll folgendes vermerkt:

„AUgemein wird der Eindruck der besichtigten 
Anlagen dahin zusammengefaBt, dali die Verwendung 
von Hochofenschlacke zu Beton auf den besiclitigten 
W erkenin einem bemerkenswerten, seitlangen Jahren 
andauernden und sieli stetig steigernden Mafie statt- 
findet, eine Anwendung, die geeignet ist, das allge- 
meine Interesse auch weiterer Kreise und besonders 
der Baubehorden und der Betonindustrie auf die er- 
weiterte Verwendung dieses BaustoiTes hinzulenken.1'

SchlieBlich wurde beschlossen, zur weiteren For- 
derung der dem AusschuB gestellten Aufgaben einen 
UnterausschuB, bestehend aus Vertretern des M i- 
n i s t e r i u m s  der ó f f e n t l i c h e n  A r b e i t e n ,  des 
K r i e g s m i n i s t e r i u m s ,  des Kon ig l .  M a t e r i a lp r u -  
fu n g s a m ts , des D e u t s c h e n  B e t o n v e r e i n s  unter 
Geschilftsfiihrung des V ere in s d e u tsc h e r  E i s e n -  
h u t t e n l e u t e  einzusetzen. Vertreter des V ere in s  
d e u ts c h e r  P o r t l a n d z e m e n t - F a b r i k a n t e n  und 
des V er e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n p o r t l a n d z e m e n t -  
W erk e sollten ais beratende Sachverstiindige zuge- 
zogen werden.

Die entnommenen Schlackenproben wurden naeh 
ihrer Ankunft im M a te r ia lp r i ifu n g s a m t zu L ich -  
t e r f e l d e  auf einem Lagerplatz im Freien, naeh 
Sorten in offenen Holzkasten getrennt, der Witterung
ausgesetzt.

Am 7. Jani 1912 wurden die Proben durch die 
Alitglieder des Unterausschusses erstmalig besichtigt; 
hierbei wurde folgendes festgestellt1):

„Sow eit sieli auBerlich erkennen lieB, waren ein- 
zelne Stiieke bis zum Tage der Besichtigung zersprengt 
oder tcilweise zerfallen (Proben A l b ,  A l e ,  A 2, 
A 3a, A 3b , E 2 c ,  R 3 b ,  U 3 a ).

Die Proben A 3a und b waren bereits zur Zeit der 
Probeentnahme im Zerrieseln begriffen und wairden 
nur ais kennzeiclinend fiir stark zum Zerfallen 
neigende Schlacken yon heiBgehenden Eisensorten 
entnommen.

Die Proben U 2 und U 3a, b waren entnommen 
worden, um einen Anhalt daruber zu erlangen, m it 
wejcher Sicherheit der bei der Probeentnahme an- 
wesende Schlackenunternelmier die Eignung der 
Sehlacke auf Grund des auBeren Aussehens zu be- 
urteilen vermochte. Die von ihm seinerzeit ais ge
eignet bezeichnete Probe U 2 erwies sieli bei der Be
sichtigung ais verdfichtig. Die von ilmi ais verdachtig 
bezeichnete Probe U 3a  wies teilweise starkę 
Sprengungen (in den porosen Stucken) auf, teilweise 
war sie noeh gut erhalten (rote, dichte Stiieke). Die 
Probe U 3b  lieB bis dahin noeh keine deutlichen An- 
zeichen von Zerfall erkennen.

BesonderesInteresse beanspruchen dieProben R 3. 
Sie entstammen zwei verschiedenen Schlackenklotzen, 
bezeichnet I  und II. Der erstere war zur Zeit der 
Probeentnahme in groBe prismatische Stiieke zer
fallen, von denen die Probe R 3 a  entnommen ist. 
Sie zeigte weder zur Zeit der Probeentnahme noeh 
zur Zeit der Besichtigung Anzeichen von beginnendem 
Zerfall oder Zerrieseln. Der Klotz II war zur Zeit 
der Probeentnahme nur in der auBeren Schicht zu 
prismatischen Stucken zerfallen. Von diesen Stucken 
stammt die Probe R 3b. Ein Teil des Klotzes II  war 
in Zerrieselung begriflen, von dem Mehl wurde die 
Probe R 3c (zur Analyse) entnommen. Die prismati
schen Stiieke R 3 b  zeigten zur Zeit der Probeent- 
nalinlę noeh keine Anzeichen von Zerrieselung, sie 
glichen auBęrlich den Stiicken R 3a. Zur Zeit der B e
sichtigung waren die Proben R 3 b  jedoch zum Teil 
stark auseinandergetrieben, zum Teil ganz zerrieselt 
und zum Teil auBęrlich noeh gut erhalten.

Es wurde versucht, Unterschiede im Gefiige 
zwischen den Proben R 3 a  und den noeh gut erhal- 
tenen prismatischen Stiicken von R 3 b  festzustellen. 
Docli zeigte sieli kein durchgreifender Unterschied, 
abgesehen von kleinen mikroskopischen Spalten im 
Innern eines Stiickes von R 3 b .  Diese konnen die 
Folgę beginnenden Zerfalls sein.

D ie chemische Analyse dieser Proben lieferte fol
gendes Ergebnis:

‘) Vorlaufiger Berieht des Materialprufungsamtes vom
10. Juni 1912.
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Probe R 3 a 
von Błock I  

%

Probe R 3 b yon Błock I I

noch pris- 
matisch er- 

haltenes 
auCerlich un- 
yerandertes 

StUck 
%

Pulver 
nach Zerfall 

aut dem 
Lagerplatz 

des 
Amtea 

%
S i0 2 ........................
A W ) ................
C a O .................... ...
Spezifisch. Gewicht*)

31.5 
18,3
42.5 
3,05

29,9
18,5
+4,4
2,97

29,9
18,3
44,6
2,89

Die obigen Zalilen zeigeu, dat] dic Probe yon 
Błock I geringeren Kalkgehalt und hoheren Kiesel- 
sauregehalt besitzt ais die Probcn von Blook II, der 
zum Zerfallen neigt. Die Unterschiede sind jedoch 
nur sehr gering, ein allgemein giiltiger RiickschluB 
laBt sieli aus den Werten nicht ziehen. Ferner ist das 
spezifisclie Gcwicht der Proben von Błock I hoher 
ais das der Proben von Błock II. Letzteres kann die 
Folgę des bereits eingeleiteten Zerfalles sein.“

In der Sitzung des Unterausschusses ani 7. Juni 
1912 wurde die Fortfiilirung der Yersuche im groBen 
beschlossen. Umfang und Grundziige des Arbeits- 
planes iiber die erweiterten Yersuche wurden in einer 
am 9. Dezember 1912 stattgehabten Vorbesprechung 
erórtert und am 7. Februar 1913 endgiiltig festgelegt 
Die zu den Yersuchen erforderliclien Schlackenproben 
sollten durcli eine besondere Kommission von den 
Werken entnommen und die ubrigen Probematerialien 
frei aus dem Handel bezogen werden.

Yon der Ausdelinung der Versuche auf Fest- 
stellung der Yerwendbarkeit der Hochofenschlacke 
zu Sćhotterzwecken fiir den Wcge- und Eiscnbahnbau 
wurde vorlaufig abgesehen; dagegen wurde der von 
den beteiligten Yereinen gestellte Antrag, den Ar- 
beitsplan auf Versuche m it Beton in Seewasser zu 
enyeitern, genelunigt.

Die Beobachtung der im Jahre 1911 entńommenen 
Schlackenproben sollte weiter fortgesetzt werden.

In dergleichen Sitzung wurde einseitens des Herm  
Ministers zu erlassendes Ruiidschrciben an die Bau- 
und Eisenbahnbehorden sowie an groBere Bau- 
firmen beschlossen, uni dereń Erfahrungen mit 
Hochofenschlacke dem Zwecke dienstbar zu machen.

Im AnschluB an diese Sitzung tagte eine weitere 
des Hauptausschusses, in der die Beschliisse des 
Unterausschusses beraten und m it einigen Aende- 
riuigen gebilligt wurden.

Auf Grund der gefaBten Beschliisse und unter 
Beriicksichtigung der inzwischen vom Y e r e in  d e u t 
s ch e r  E i s e n h u t t e n l e u t e  gemachten Yorsehlage 
bzw. der mit dem A m t vereinbarten Aenderungen 
wurde von letzterem folgender Arbeitsplaii (Zahlen- 
tafel 2) fiir die Versuche m it Stiickschlacke aufgestellt. 
In den dem Arbeitsplaii angefiigten Erliiuteruiigen 
ist der Zweck der einzelnen Yersuchsreihen genauer 
angegeben.

*) EinsoliiieBlich Spuron von Eiseuoiyd und Mangan
owy d.

*) Am Pulver be3timmt.

Die Ausfuhrung der im Piane vorgesehenen Druck- 
vrersuche m it der Mischung 1 Rtl. Zement +  5 Rtl. 
Rheinsand +  8 Rtl. Rheinkies und Sieb\rersuche mit 
gebrochenem Naturgestein (Grauwacke, Basalt und 
Kalkstein) wurde erst in der Sitzung des Ausschusses 
am 25. Marz 1914 beschlossen. Diese Versuclie sind 
aber der Einfachheit lialber bereits in den vorstehen- 
den Arbeitsplaii mitaufgenommen1).

Mit ErlaB voni 1. August 1913 (Nr. 30) erklarte 
sieli der Herr M in i s t e r  der ó f f e n t l i c h e n  A rbe i -  
t e n  m it dem Arbeitsplaii und der Yornahme der 
darin enthaltenen Versuche einverstanden.

In der Sitzung des Ausschusses am 21. Februar 
1916 wurde die Veroffentlichung der Ergebnisse der 
Versuche bis zum Ablauf der Dreijahrespriifungen 
beschlossen.

E r li iu te ru n g e n  zum  A rb c itsp la n .
I u. II. Dra AufsoliluB iiber die Art der zur Priifung ge- 

stellten Selilacke zu gewinnen, ist die Priifung 
der cheinisohen Zusaminensetzung und die Be- 
stimmung des Raumgewiohtes, des spezifischen 
Gewichtes und der Porigkeit erforderlich. Durch 
Feststellung des Raumgewichtes in bcstimmteu 
Zeitraumen soli dessen etwaige Yeranderung 
infolge Einflusses der Atmospliśirilien ermittelt 
werden.

III. Die Gefiigebeschaffenheit der frisehen Selilacke 
ist in Vergleich zu stellen mit der Gefiige- 
beschaffenheit dcrselben Schlacke nach be- 
stimmten Zeitabschnitten derart, daB, wenn 
notig, unter Zuhilfenalime des Mikroskopes die 
von der Oberflache oder aus dem Inneren der 
Sclilackenstucke ausgehende Gcfiigeveriinderung 
festgestellt wjrd.

Durch Untersuchung auf die Gfefugebeschaf- 
fenheit sollen, wenn moglich, die Merkmale der 
Sclilacke festgestellt werden, durch die brauch- 
bare Schlacke yon unbrauchbarer unterschieden 
werden kann.

IY. Die Druckfestigkeit bei verschiedenem Alter 
der Proben soli AufsoliluB dariiber gebep, ob 
etwa durch Zerfall oder Zersetzung der Schlacke 
ocler der einzelnen Stucke im Beton im Laufo 
der Zeit der Zusammenhang des Betons beoin- 
trachtigt wird, und zwar soli unterschieden 
werden zwischen der Einwirkung des Wassers 
und der Luft.

Um festzustellen, ob aucli die Betonart auf 
etwaige Festigkeitsiinderungen des Betons in
folge Schlackenzersetzung yon Belang ist, soli 
eine fette und eine magere Mischung ( 1 : 2 : 3  
und 1 : 5 : 8 )  mit viel und m it wenig Wasser 
verwcndet werden.

In den Betonwurfeln sollen mit dor Walzhaut 
versehene und von der Walzhaut befreite Eisen- 
stucke Yerwondung finden, um et«-aigen Angriff 
des Eisens durch Rost feststellen zu konnen.

l) Si>iiter (in der Sitzung am 21. Febr. 1916) wurde 
auf Grund der Ergebnisse der bis dahiu ausgefiihrten Ver- 
suche beschlossen, die fiir die x - Jahresprufungen be- 
sfcimmten Proben derart zu rerteilen, daB von den vor- 
handenen je drei Wiirfeln jeder Reihe zuniichst (bei drei 
Jahren Alter) zwei gepriift werden sollten. Im Falle eines 
ubereinstimmenden Ergebnisses sollte dann je eine Probe 
zur spiiteren Priifung (bei fiinf Jahren Alter) zuriick- 
gostellt, andernfalls mitgepriift werden. Nur die Proben 
fiir die Seewas3erversuclie sollten s i im tlic h  bei drei 
Jahren Alter zur Priifung gelangen.
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Zalilcntafel 2. A rb e i t s p la u  fiir  d ie  P r i ifu n g  von  S ti ic k e n s c h la c k e  fiir  B e to n zw eck e .

Kr. Materiał Gegenstand der Priifung

A .’ Y ersu ch e  f i ir  d en  Y erein  d e u ts c h e r  E is e n h i i t te n le u te .

I
II

III

Stuckensohlacke
und

gebrocliene Schlacke

Chemische Zusaminensetzung
Raumgewicht und Yeriinderung derselben mit der Zeit

Gefugcbescliaffenheit und Veriinderung derselben m it der Zeit

IY

Portlandzem ent P 
Schlackenfein 0— 7 mm 
Schlackengrus 7—25 
Schlackenschotter 25—40 „ 
Eihlagcn von Eisenstiicken2)

Druckfestigkeit der Botonmischungcn
a) 1 R tl. Portlandzem ent +  2 R tl. Schlackenfein +  3 Rtl.

[Schlackengrus und -schotter]1) w e ich  angeniacht,
b) 1 R tl. Portlandzem ent +  5 R tl. Schlackenfein +  8 Rtl.

[Schlackengrus und -schotter]1) e r d f e u e h t  angemacht, 
nach 28 Tagen, 6 Monaten, 1 Jalir, 3 und 5 Jahren3) Lagcrung

1. unter Wasser (2 Tage an der Luft),
2. an der Luft im Keller, vom 2. bis 7. Tage taglioh ein-

mal angenaBt.
An je 3 Wurfeln von 30 cm Kantenlange

Y Schlackenschotter 25—40 mm Siebversuclie bei der Anlieferung. nach 1 Jah r, 2, 3 und 5 Jaliren

VI Schlackenschotter 25—40 mm Feststellung der auBercn Yeriinderungen

Va Bruchsteinschotter 25—40 mm Siebversucho bei der Anlieferung, nach l Jah r, 2, 3 und 5 Jaliren*)

VI a Bruchsteinschotter 25—40 mm Feststollung der auBercn Veranderuugen4)

VII

Eisenportlandzem ent X 
Schlackenfein 1 wie 
Schlackengrus > unter 
Schlackenschotter J IV 

Mit Eiseneinlagen

Druckfestigkeit der Betonmischung aus dem Mortel 
1 R tl. Eisenportlandzement +  2 R tl. Schlackenfein +  [Sclilaoken- 
grus und -schotter] -— auf 50 1 des Mortels fallen 100 1 [Schlacken

grus und -schotter]1) 
nach 28 Tagon, 0 Monaten, 1 Jah r, 3 und 5 Jahren  Lagcrung 

u n te r  S e e w a sse r

V III

Portlandzem ent P 
Rheinsand 0— 7 mm 
Rheinkies 7—25 ,,

25—40 „ • 
Einlagen von Eisenstiicken2)

Druckfestigkeit der Betonmischungen
a) 1 R tl. Portlandzem ent +  2 R tl. Rheinsand +  3 R tl. [Getnisch

aus Rheinkies]1) w eic li angemacht,
b) 1 R tl. Portlandzem ent -f- 5 R tl. Rheinsand +  8 R tl. [Gemisch

aus Rheinkies]1) e r d f e u e h t  angemacht 
nach 28 Tagen, 6 Monaten, 1 Jah r, 3 und 5 Jahren3) Lagerung

1. unter Wasser,
2. an der Luft, im Keller vom 2. bis 7. Tage tiiglich ein-

mal angeniiBt

IX Portlandzement, Sand und Kies Priifung des Zementes nach den Nor men und dor Zuschlagstoffe 
auf allgomeine Eigenschaften

X Eisenportlandzement X 
B. Y ersu ch e  f i ir  d en  V erei

Priifung des Zementes nach den Normen 
i D e u ts c h e r  P o r t la n d z e m e n t- F a b r ik a n te n .

X I

Portlandzem ent Q 
Schlackenfein  ̂ wie 
Schlackengrus > unter 
Schlackenschotter J IV 

Mit Eiseneinlagen2)

Druckfestigkeit der Betonmischung aus dem Mortel ,
1 Rtl. Portlandzem ent +  2 R tl. Schlackenfein +  [Schlackengrus 
und -schotter] — auf 50 1 des Mortels fallen 100 1 [Schlacken-j 

grus und -schotter]1) 
nach 28 Tagen, 6 Monaten, 1 Jah r, 3 und 5 Jahren3) Lagerutią 

u n te r  S e e w a sse r
X II Portlandzem ent Q Priifung des Zementes nach den Normen

V. Dureh Siebversuclie inńerhalb gewisser Zeit- 
abschnitte soli festgestellt werden, ob und in 
welchem G rade die Schlackenstiickc im Laufe 
der Zeit zerfallen. Gleichzeitig hiermit sollen

VI. die etwa auftretenden auBercn Veranderungen 
(RiBbildung usw.) beobachtet werden.

Ł) Dichteste Miscliung aus Grus und Scliotter bzw. 
Fein- und Grobkies (dureh Versuche festzustellen).

2) Rundeisen mit und olme Walzhaut (Stiieke von
2 cm Durclimesser und 5 cm Lange). In jeden Wttrfel 
sind drei Stiieke mit und drei oline Walzhaut einzulegen.

3) Ausfiihrung der 3- und 5-Jahrespriifungen be- 
scIUossen in der Sitzung am 21. Februar 1916.

4) Ausfiihrung der Yersuche besclilośseh in der Sitzung
am 25. Marz 1914.. . . .

VII U. IX. Dureh Druckversuche m it Beton bei Seewasser- 
lagerung soli der EinfluB des Seewassers auf dio 
Schlacke festgestellt werden.

VIII. Die Druckversuehe mit Beton aus Rlieinsand- 
kiesmaterial sollen zum Vcrgleich mit dem 
Schlackenbeton dienen und AufschluB geben 
uber das Ycrhalten von Hochofenschlacke' ais 
Betonzuschlag gegeniiber eitiem ais gut an- 
erkdnnten Zuschlagstoff.

B. P r o b e n e n t n a h m e  und P r o b e n in a te r i a l .
Die' Entnahme der Schlaekenproben erfolgte 

dureh den hierzu eingesetzten SonderausschuB in der 
Zeit vom. 11. bis 21. August und vom 1. bis 3. Sęp- 
teinber 1913, und zwar auf folgenden Werken:
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Zahleńt&fel 3. P ro b c n m a te r ia l,

Tag des Hingangs Art der Probematerlalien Kornnng
Bezeichnung

der
Materialien

22. Aug. 1913 Portlandzemen t — „P “
20. „ 1913' Eiscnportlandzement — „ X “

8. Sept. 1913 Portlandżement — „ Q “
25. Aug. 1913 Gcmisehtes Korn .,A“
18. 1913 Vier Kornungen „Pz“
21. 1913 Drei Kornungen „Bz“
21. ., 1913 Hoehofenschlacken ,»B“
23. .. 1913 aus aclit verscliiedenen „ G “
23. 1913 Werken ♦> „ R “
5. Sept. 1913 i J » J “
6. 1913 Vier Kornungen !>F“

- 29. Aug. 1913 ( Rheinsand 0 bis 7 mm —

und < Rheinkies (Kiessand) 7 bis 25 mm --
2. Mai 1914 \ Rheinkies 25 bis 40 mm ' ---

; 2. Mai 1914 Basaltschotter —
5. Jun i 1914 Dolom itsohotter — —

: 22. „  1914 G ra u w ac kcs c ho t  te r . ’ --- --
' 26. Aug. 1913 Rundcisenabsehnitte von 5 cm _ _

Lange und 2 cm Durchmesser

iibrigen je  eine

Zalilentafel 4. Z u sa m m e n s te llu n g  d e r  zum  A nm achen  d e r  M iscliungen  v e r- 
w en d o ten  W asse rzu sa tze .

Portlandżem ent P Eisenportlandzeirent X Portlandżement Q

Bezeichnung Wasserzn*atze tn % fur
t der

M ortel’} Beton Morfel1) Beton
; Zuschlagltoffe 1 : 2 : 3 1 : 5 : 8 1 : 2 50 : 100 1 : 2 o o o

weich erdfeucht erdf ■ucht eidf eucht

| Schlacke A 9,3 5,6 9,4 6,5 10,0 0,6
(2,0S1) (2,138)

i Schlacke Pz 9,7 6,5 9,8 6,8 9,8 6,8
(2,394) (2,410)

Schlacke Bz 8,0 5,2 7.7 5,6 8,5 6.0
(2,346) (2,394)

j Schlacke B 7,3 4,5 7,3 5,1 7,6 5,3
(2,431) (2,496)

Schlacke G 7,8 5,0 7.9 5,1 8,3 5,4
(2,360) (2,418)

Schlacke R 8,0 5,2 7,5 5,4 7,8 5,7
(2,343) (2,356)

Schlacke J 8,4 5,3 8,0 5,9 8 ,2 6,1
(2,300) (2,435)

Schlacke F 7,7 5,0 7,7 5,6 8,0 5,9
(2,383) (2,391)

Rheinsand -
kiesmaterial 7,5 4,0 --- — — ' — ’■

I. Ho rd er  E i s e n w e r k  A .-G . P h ón ix .
II. A p le r b e c k e r  H i i t t e  ( W e s t f a l i s c h e  

E i s e n -  un d  D r a h tw e r k e , A b t. Apler -  
beek).

III. V e r e in ig t e  H iiS e n w e r k e  B u rb a ch -  
E i c h - D t i d e l i n g e n ,  A b t. Burbacb .

W.  G e l s e n k i r c h e n e r  B e r g w e r k s  - A. - G., 
A b t. E sch .

V. R o m b a c h e r  H i i t t e n w e r ke .
VI. J u l i e n h u t t e .

VII. F a lv a h ( it te .

Die in Klammem stehenden Zahlen sind das Ge- 
wicht in kg fiir 1 1 Mortel (erdfeucht eingesehlagen). Fiir 
die Bestimmung dieses Gewiehts (Raumgewiclits) wurde 
der Mortel in Formen von 20 cm Kantenlange einge- 
schlagen.

Die Proben wurden in  
den Kćirnungen entnom- 
men, in denen sievon  den 
einzelnen Werken auf dem 
Wege der iiblichen Aufbe- 
reitung (Steinbrecher usw.) 
gewonnen werden, und 
zwar insgesamt acht Pro- 
ben (auf dem Iliittenw erk  
unter III zwei Sorten und 
auf den 
Sorte).

Durch das Anit beschaflt 
wurden fiir die Versuehe 
VIII. Portlandżement fiir 

die SiiBwasserlager- 
und Luftlagerver- 
suche.

IX . Eisenportland- 
zeinent fiir die Sce- 
■\vasserversuche.

X . Portlandżement fiir 
die Seewasserver- 
suche.

X I. Rheinsand und 
Rheinkies, letzterer 
in den Kornungen 
7 bis 25 mm und 25 
bis 40 mm.

X II. Rundeisen-
abschnitte (5 cm 
lang, 2 cm Durch- 
messer).

Die fiir die Seewasser- 
versuche im Einvernehmen 
m it den beiden beteiligten  
Vereinen anzuwendenden 
Zemente (Eisenportlandze- 
męrit und Portlandżement) 
wurden beschluBgemaB aus 
dem Handel bezogen.

M heres iiber den E in- 
gang des Probenmaterial.% 

dessen Art und Bezeichnung im Amt geht aus Zahlen- 
tafel 3 hervor.

Da die auf den Werken entnommenen Schlacken- 
proben nicht genau den fiir die Versuche vorgeschrie- 
benen Kornungen (Schlackenfein 0 bis 7 m m , 
Schlackengrus 7 bis 25 mm und Schlackenschotter 
25 bis 40 mm) entsprachen, wurden siimtliche 
Schlacken sofort nach Ankunft im Amt durch Ab- 
sieben auf Sieben m it runden Lochern auf die ge- 
forderten KorngroBen gebracht.

Nach dem SitzungsbeschluB vom 7. Februar 1915 
sollten die beiden groben Kornungen (Grus und 
Schotter) von Schlacke und Rheinkies in solchem 
Verhilltniś miteinander gemischt werden, daB ein 
moglichst dichtes Gemisch entstand. Durch Yersuche
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wurde fcstgestellt, daB die Miśchung aus einem 
Drittel Schlaekengrus und zwei Dritteln Schlaeken- 
schotter, also das Verhaltnis 1 :  2 der beiden Kor- 
nungen, das dichteste Gemisch ergab. Fiir die beiden 
Rheinkieskornungen wurde das gleiche Mischungs- 
verhaltnis gewahlt.

C. P r o b e n a n fe r t ig u n g  u n d  V er su ch sa u s -  
f iih ru n g .

Fiir die Druckversuche m it Beton wurden in der 
Zeit yom 10. September bis 20. Oktober 1913 Wiirfel 
von 30 cm Kantenlange angefertigt.

Die Proben aus der Miśchung 1 : 5 : 8 des Rhein- 
sand-Kies-Materials wurden, weil spater beantragt, 
erst am 12. Juni 1914 hergestellt.

Fiir die Rcihe A des Arbeitsplanes (Luft- und Siifi- 
wasserlagerung) wurden zwecks Herstellung der 
Probckorper die einzeinen Bęttiriśtoffe (Zement, 
Schlackenfein und Schlackengemisch1), bzw. Zement, 
Rheinsand und Rheinkiesgemisch1)) in dem vorge- 
scliriebenen Verh;iltnis ( 1 : 2 : 3  und 1 : 5 : 8 )  zu- 
naclist trocken und naeh Zusatz der erforderlichen, 
dureh Vorversuc,he bestimmten Wassemienge, riaB 
in der Mischrnaschine Bauart H iiser  insgesamt
2 y2 Miniiten lang gemischt.

Der Wasserzusatz wurde fiir die fette Miśchung 
(Eisenbeton) so gewahlt, daB die Betonmasse weiehe, 
und fiir die magere Miśchung (Stampfbeton) so, daB 
die Betonmasse erdfeuehte Besehaffenlieit erlangte.

Fiir die Reihen B und C (Seewasserlagerung) 
■wurde zunachst der Mortel aus der .Miśchung 1 Rtl. 
Zement +  2 Rtl. Schlackenfein bzw. Rheinsand erd- 
feucht bereitet. und diesem Mortel das vorher mit 
einer bestimmten Menge Wasser angefeuchtete 
Schlackengrusschotter- bzw. Rheinkiesgemisch in 
dem geforderten Misehverhiiltnis (auf 50 1 Mortel 
100 1 Schlacken- bzw. Rlieinkiesgemisch) zugesetzt. 
Das Ganze wurde unter weiterem Zusatz von Wasser 
in der Mischmaschirie gut durchgearbeitet. A udi 
hier wurde wie bei der mageren Betonmischung 
( 1 : 5 : 8 )  der gesamte Wasserzusatz so gew ahjf 
dafl eine erdfeuclite Betonmasse entstand.

') I)io Grusschottergemische bzw. Rhcinkiesgcmische, 
nachdem sio vorher m it einer bestimmten Menge Wasser 
angeniiBt wortlen waren.

Dic angewendeten Wasserzuśatze sind in Zahlen- 
tafel 4 angegeben.

Der Beton wurde gemaB den damals giiltigen  
Vorschriften fiir die Prufung von Beton in die For- 
men schichtenweise eingebracht und gestampft. In 
jede Probe wurden sechs Rundeisenabsclmitte (drei 
m it und drei ohne Walzhaut) eingelegt, und zwar, 
damit sie die Festigkeit nicht beeinfluBten, naeh dem 
Vorschlage von R u d e l o f f  in diejenigen Teile der 
Wiirfel, die beim Druckversuch dic bekannten 
Pyramidenstiimpfe iiber den Druckflachcn bilden. 
Die Eiseneinlagen wurden nalie an den Druckflachen 
eingebettet, um die Einwirkung von Luft und Wasser 
auf die Eisenteile wahrend der Lagening nicht aus- 
zuschlieBen. Ihrc Lage im Probekiiiper wurde dureh 
a n der unteren Stanipflliiche der Korper eingelegte 
Bleiplatten, die gleichzeitig die Bezeichnung der 
Proben trugen, kenntlicli gemacht.

Fiir jede Altersstufe wurden drei Wiirfel in jeder 
Miśchung gefertigt,

Die Proben fiir Rcihe A erhiirteten gemaB An- 
weisung teils unter Wasser (die beiden ersten Tage 
an der Luft, davon einen Tag in der Form), teils an 
der Luft im Keller des Amtcs (vom zweiten bis 
siebenten Tag tiiglich einmal angeniiBt). Die Proben 
fiir die R<;ihen B und C lagerten sieben Tage an der 
Luft (tiiglich einmal angeniiBt), wurden dann, in 
feuchtem Sagemehl verpackt, naeh W e s t e r la n d  
gesandt und bei etwa 14 Tagen Alter in Seewasser 
gclegt. Naeh 4, 24, 50 bzw. 154 Wochen Lagerung 
in Seewasser wurden die Proben an das Anit zuriick- 
gesandt und lagerten bis zum Tage dor Priifung 
weiter unter Seewasser. Die Priifung erfolgte bei den 
vorgesehenen Altcrsstufen auf der 400-t-Presse 
(Bauart M arten s) und, soweit diese nicht ausreichte, 
auf der 600-t-Presse.

Fiir die Versuche unter Kr. V und VI bzw. V a  
und VI a des Arbeitsplanes wurden 10 kg Schotter 
(Kornung 25 bis 40 mm) jeder Schlacken- und Bruch- 
steinsorte in offenen Holzkasten im Freien, gegen 
Witterungseinfliisse nicht geschiitzt, gelagert, wah
rend fiir die Versuche unter Nr.II von jeder Sclilacken- 
sorte einige etwa kinderfaustgroBe Stiicke auf dem 
Dache des Amtes dem Wetter ausgesetzt wurden.

(Fortsetzung folgt.)

Wirtschaftlicher Ofenbetrieb.

I j i e  Ausnutzung der in den Brennstoffen zuge- 
fiihrten Warnie ist bei den meisten Brennstoff- 

verbrauchsstellen, insbesondere in den metallurgischen 
Oefcn, eine recht ungiinstige. Sehr haufig ist der dureh 
Strahlung und in der Abhitze verloren gehende 
Wannebetrag griiBer ais der fiir den metallurgischen 
ProzeB nutzbar verwertete. Die Wirtschaltlichkeit 
der Prozesse lieBe sich dureh Arerringening dieser 
Verluste betriichtlich steigern. D ie Bemuhungen, 
dureh konstniktive Verbesserungen und dureh Ausbau 
der Abhitzevenvertung dies Ziel zu erreichen, haben 

XXV1I.37

mancherlei Erfolg; es sollte aber noch melir Wert 
darauf gelegt werden, dureh groBere Sorgfalt bei der 
A u s w a h l  der H e i z s t o f f e  zu giinstigeren Verlialt- 
nissen zu gelangen. D ie erste Voraussetzung fiir 
wirtschaftlich giinstiges Arbeiten sollte genaue Klar- 
heit dariiber sein, m it welchem Heizstoff und unter 
welchen Beheizungsbedingungcn sich ein metallur- 
gischer ProzeB wirtschaftlich am giinstigsten durch- 
fiihren liiBt.

Man begniigt sich bei uns vielfach damit, die Wirt- 
schaftlichkeit einer Beheizungsart dureh das Verhśilt-
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nis des Brennstoffverbrauches zum Gewicht des durch- 
gesetzten oder erzeugteii Materials auszudriicken. 
Dies Yerhaltnis gibt jedoch ein durchaus unklares 
Bild; es laBt vor allem nicht erkennen, wieviel von 
dem aufgewendeten Brennstof£ auf die eigentliche 
Durchfiihrung des metallurgischen Prozesses entfallt 
und wieviel verloren geht. Die einem Ofen zugefułirte 
Warnie dient einmal dazu, den metallurgischen 
ProzeB durchzufuhren, sodami das hierzu erforder- 
liche Warmegleichgewicht aufrechtzuerhalten. Der 
zu ersterem erforderliche Warmeanteil — er sei das 
W a r m e b e d u r f n i s  des  Pr o ze s s e s  genannt —  
lafit sieli im allgemeinen recht genau bestinimen; 
der zu letzterem notwendige Warmeanteil ist sehr 
veranderlicłi und hangt wesentlich vom N u t z e f f e k t  
oder W ir k u n g s g r a d  des Ofens ab. Beide Warme- 
anteile in ein moglichst giinstiges Yerhaltnis zuein- 
ander zu bringen, muB das Ziel der Wirtschaftlieh- 
keitsbestrebungen sein. Das laBt sieli in erster Linie 
dadurch erreiehen, daB man e in  en  den  W a r m e 
bedur fn i s  und den  T e m p e r a t u r y e r h a l t n i s s e n  
des  P r o z e s s e s  ani m c i s t e n  a n g e p a B t e n  B r e n n -  
s t o f f  und eine entsprechende Beheizungsart w ahlt 
B ei der groBen Zahl der lieute auf den Hiittenwerken 
zur Yerfiigung stehenden gasformigen, fliissigen und 
festen Brennstoffe laBt sich das in recht weitgehen- 
dem Mafie erreiehen, und es  s o l l t e n  bei  der Yer -  
t e i l u n g  d e r s e l b e n  auf die v e r s c h i e d e n e n  
F e u e r s t e l l e n  n o ch  mehr  ais  b i s h er  d ie  tlier -  
m i s c h e n  E r f o r d e r n i s s e  der  an den  Peuer -  
s t e l l e n  d u r c h z u fu h r e n d e n  P r o z e s s e  b es t im -  
m e n d  sein.

Rierzu ist es naturlieh erforderlich, die verschic- 
denen Heizstoffe, wie auch die versehiedenen Be- 
heizungsarten —  denn die Moglichkeit genauer An- 
passung liegt nicht allein in der Versehiedenheit der 
Heizstoffe, sondern auch in der Art der Verfeuerung —  
Miisiehtlieh ihrer Wirlgjcliaftlichke.it miteinander zu 
yergleichen; dies ist insofern niclit ganz einfach, ais 
die Wirtschaftlichkeit von verschiedenen Umstanden 
—  Warmebediirfnis des Prozesses, Nutzeffekt des 
Ofens und Kosten des Brennstoffes — beeinfluBt wird, 
die alle beim Yergleich in Riicksicht gezogen werden 
miissen. W e i t l a n e r 1) inacht den Yersuch, diese 
verschiedenen Faktoren in Fornieln zu yereinigen, 
die in einfacher Weise einen Yergleich ermogliehen. 
Wenn auch mancherlei gegen diese Fonneln wird 
gesagt werden konnen, so haben sie zunachst das 
Richtige, daB sie alle die Wirtschaftlichkeit beein- 
flussenden Faktoren enthalten und dafi sie sich in 
erster. Linie auf die- thermischen Bedurfnisse der 
durchzufuhrenden Prozesse stutzen.

, Ea sei
• a) der Warmeinhalt von 1 kg Eisen in WE ais Funktion 

der Temperatur, 
b) dor Brennstoffverbrauch in kg irgendeines Ofens, um 

1 t  Eisen auf diejenige Temperatur zu bringen, bei 
welcher der Warmeinhalt a ist.

') Metallurgical and Chemical Engineering 1 1915, 
Juni, S. 357.

K ohle.
Nimmt man den Heizwert einer verfeuerten Kohle zu 

7800 W E/kgan, so ist d e rN u tz e f fe k t1) N des 0 fen3 in %
a • 1000•100

N =
12,8 a

b • 7800 "  b
1 t  Kohle koste frei Rost des Ofens 12 J i ; dann sind die 
B e h e iz u n g sk o s te n  K fur die Erhitzung von 1 t  Eisen: 

K =  b ■ 1,2.
Aus der Nutzeffektformel ergibt sich 

12,8 a
N ' 

12,8 a 
N

also

1,2 ; IC = 15,4a 
N

S ta u b k o h lo n f  euerung .
Es ist bei gleichwertiger Kohle wie vorher wieder 

a • 1000 • 100. „  12,8a
I.

N = N =b • 7800
Bei einem Preise von 9 M /t fiir die Kohle und 4 JC/1 fiir 
dio Zerjcleinerung betragen dio Beheizungskosten 

K  =  b • 1,3
12,8 a

b =
N

T. 12,8 a
N ' K  = 16,7 a

" N -

G-e ner a to rg a s f  eu erung .
Fiir Goneratorgas setzt Weitlaner den Nutzeffekt 

fiir Ofen und Gaserzeuger zusammengenommen gerade so 
hoch wie bei einfacher Rostfeuerung, und es bleibt

„  12.8 a
b

Reehnet man Generatorkohle mit 13 JC/t und die Ver- 
gasungskosten mit 4 .K/t, so wird

12,8a , „ 21,8a
K =  b - 1,7 = • 1,7; K :N N

O elfeuerung . 
b) ist in diesem Fali der Oelverbrauch jo t Eisen; 

das Heizol habo 10 000 WE/kg, dann ist
„  a ■ 1000 • 100 XT 10 a

b il o obo N = - “ b -
Reehnet man das Oel mit 50 J l / t ,  so ist

K =  b • 5,0 =  • 5,0; K = ^N N
Fiir K o k so fen g as  wird, wenn 1 cbm 4000 WE hat 

und 0,5 Pf. kostet und b dio cbm Gas angibt, die notig 
sind, um l t Stahl auf diejenige Temperatur zu erhitzen, 
bei welcher der Warmeinhalt a ist:

N :

IC =  0,5 b =

N =
25 a• 1000-100 

b • 4000 :
25 a
1 T

Fiir G ic h tg a s  ist analog bei einem Heizwert yon 
980 WE/cbm und einem Preis von 0.13 Pf./obm

• 0,5;
„  12,5 a
K  =  :~n “

N =
a .  1000 - 100 

b • 960'

K  =  0,13 b = 104 a
0,13;

N =

K =

104 a
....b....
13,5 a

N N
Fiir e le k t r is c h e  O efen ist, wenn 1 KW st=860 WE, 

= KWst je t  Eisen und 1 KWst =  2,0 Pf.

') Verhaltnis der ausgenutzten Warme zu der im 
Heizstoff zugefiihrten Warme.
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a -  1000. 100 _ 116 a

Die angegebenen Kostenforineln gewinnen be- 
sonders dann Bedeutung, wena man mittels ihrer 
Zusammenstellungen macht, wie sie ais Beispięl fur 
deutsche Verhiiltnisse in Ząmentafel 1 zusainmen- 
gestellt sind. Man kann sich mittels einer solchen 
Aufstellung, die fiir alle beliebigen Falle leicht anzu- 
fertigen ist, Klarlieit verschaffen, mit welcher Be- 
heizungsart und unter welchen Bedingungen ein Pro
zeB sich wirtschaftlich am giinstigsten durchfiihren 
iaBt. Es miissen hierzu nur die dem ProzeB eignenden 
Yerhaltnisse eingesetzt werden — das Warmebediirfnis 
(bei heiBer Chargierung ist der Warmeinhalt des heiB 
chargierten Materials abzuziehen!) des Prozesses und 
die vorliegenden Heizstoffpreise frei Feuerung.

Man ersieht dann aus der Zahlentafel z. B ., daB 
bei einem Oelpreis von 50 J l j t  die Befeuerung einen 
'Wirkungsgrad von 20 % haben muB, wenn man die- 
selbe Wirtschaftlichkeit erreichen will, wie vorher 
m it einfacher Rostfeuerung von 6 % Nutzeffekt bei 
12 J l / t  Kohlenpreis; nur wenn der Wirkungsgrad 
bei Oelfeuerung auf iiber 20 % gesteigert werden kann, 
hat es also Zweck, die Rostfeuerung m it der Oel
feuerung zu vertauschen. —  Oder Koksofengas ist 
schon bei einem Wirkungsgrad von 15 % dem Genera- 
torgas bei 25 %. Wirkungsgrad wirtschaftlich eben- 
biirtig, wenn der Preis des ersteren 0,5 Pf./cbm  be- 
triigt; ist der Preis 0,8 Pf./cbm, so muB der Ofen- 
wirkungsgrad schon auf 25 % steigen, wenn die Be- 
heizungskosten die gleichen bleiben sollen, wie bei 
einem Gaspreis von 0,5 Pf./cbm . —  Es liiBt sich also 
aus der Zusammenstellung auch leicht ersehen, 
w e lc h e n  P r e i s  m a n  fi ir e i n e n  b e s t i m m t e n  
lieu en  B r e n n s t o f f  z u g e s t e h e n  kann im  Ver-  
g l e i c h  zu e in e m  an d e r e n  b i s  d a h in  ver -  
w e n d e t e n .  Z. B. kann man, wenn ein olgefeuer- 
ter Ofen einen Wirkungsgrad \'on 40 % hat, 
einen Oelpreis von 75 jĘfci bezahlen, um wirt
schaftlich ebenso teuer zu arbeiten wie vorher 
m it Koksofengasbeheizung m it 12 % Wirkungsgrad 
und 0,8 Pf./cbm Gaspreis. War der Wirkungsgrad 
der Koksofengasbeheizung aber 25 %, so muB bei 
75 . Jtj t  Oelpreis der Nutzeffekt bei Oelfeuerung 
schon 80 % sein, wenn in letzterer ein Yorteil gegen- 
iiber der Gasfeuerung liegen soli; oder man kanie 
mit 60 % Wirkungsgrad aus, diirfte dann aber nur 
50 Ji  fiir die t  Oel bezahlen. —  Wenn ein mit Genera- 
torgas geheizter Ofen 15 % Wirkungsgrad hat, so 
ist es ratsam, auf Gichtgasbeheizung iiberzugehen; 
denn man wurde z. B. in einem Gliihofen mit nicht 
sehr hoher Temperatur wohl den gleichen Wirkungs
grad erreichen konnen, jedoch bedeutend billiger ar
beiten, wenn man dabei das Gichtgas zu 0,13 Pf./cbm  
beziehen kann. —  In ahnlicher Weise lieBe sich 
naturlich auch feststellen, mit welchem Mischungs- 
verhiiltnis von Koksofengas und Gichtgas man bei 
bestimmten Gaspreisen im Martinofen billiger ar

beiten wird, ais mit Generatorgas. — Bei Venvendung 
von elektrischer Energie zu den angesetzten Preisen 
muB der Wirkungsgrad schon sehr giinstig .sein, 
wenn man gleiche Wirtschaftlichkeit wie bei Gas
feuerung erreichen will, was bei Prozessen mit selir 
hoher Temperatur ja auch der F ali ist.

Die Kostenforineln geben also zunachst, auf eine 
einzelne Befeuerungsart angewendet, Klarlieit dar- 
uber, in welchem MaBe sich die Kosten der Bćfeue- 
rung anderń, einmal mit dem Warńiebedurfnis des 
Prozesses, zum andern mit veraudertem Ofenwirkungs- 
grad. Ferner lassen sich versehiedene fiir einen metal- 
lurgischen ProzeB zur \'erfiigung stehende Brenn- 
stoffe hinsichtlich ihres Wertes fiir diesen gegenein- 
ander abwiigen. Endlich konnen diese Fonneln zur 
Klarung der Preisfrage fiir Brennstoffe beitragen; 
bekanntlich ist es fiir die Betriebe oft eine schwierige 
Frage, wie lioch sie einen ilmen von einem andern 
Betriebe gelieferten Heizstoff (Gichtgas, Koksofen
gas) fiir sich selbst bewerten sollen. D ie  m e i s t  ge-  
i ib te  F e s t s e t z u n g  v o n  E i n h e i t s p r e i s e n  ist 
fi ir d ie  S e l b s t k o s t e n b e r e c h n u n g  d u r ch a u s  
nicht .  irainer d a s  R i c h t i g e ,  in so fer n  a i s  e in  
und  d e r s e l b e  H e i z s t o f f  fiir  v e r s c h i e d e n e  B e 
t r i eb e  e i ne n  r ec h t  v e r s e h i e d e n e n  W ert  
h ab en  k a n n . Die Yerwendung der Kostenforineln 
konnte zur Klarung solclier Fragen beitragen.

Eine Notwendigkeit ist es naturlich, den Wirkungs
grad- moglichst genau einzusetzen. In vielen Fiillen 
wird sich derselbe recht genau ermitteln lassen, fiir 
neue Fiille der Beheizung muB er zunachst aus ana- 
logen Yerhalthissen oder bekannten Erfahrungen 
angenommen werden.

Die aufgestellten Fonneln betreffen die reuien 
Beheizungskosten und den Yergleich derselben; 
selbstverstandlich sind diese nicht allein maBgebend 
fiir die Wirtschaftlichkeit eines Prozesses. Z. B. ist 
ein sehr wesentlicher Faktor, der in den Formeln nur 
teilweise (im Nutzeffekt) zum Ausdruek kommt, die 
mit rerschiedenen Beheizungsarten zu erzielende 
Hol i e  der E r z e u g u n g  in der  Z e i t e i n h e i t ,  von  
der die Gesamtwirtschaftlichkeit sehr wesentlich ab- 
hangt. Der Zweck des vorstehenden Berichtes sollte 
nur der sein, zur weiteren Priifuiig dieser fiir die 
Wirtschaftlichkeit unserer Feuerbetriebe auBerst be- 
deutungsvollen Fragen und gegebenenfalls zum Ge- 
dankenaustausch anzuregen1).

Ein weiteres Mittel zur Hebung der Wirtschaft
lichkeit unserer Ofenbetriebe ist die dauernde Kon- 
trolle iiber die Einhaltung des ais giinstig erkannten 
Bremi3toffverbrauches und der Beheizungsfiihrung. 
Hierzu macht Weitlaner in einem weiteren Aufsatz 
Yorschlage2), die sieli darauf griinden, daB der 
B r e n n s t o f f v e r b r a u c h  e i ne s  O fe ns  e ine  F u n k -  
t i o n  s e in er  E r z e u g u n g  in der Z e i t e i n h e i t  
ist. Das Wesen des Kontrollsysteins besteht darin, 
daB in Betriebsversuchen geniigend lange Zeit hin-

Vgl. liierzu auch. St. u. E. 1913, 20. Not., S. 1925.
!) Metallurgical and Chemical Engineering -1915. 

Juli. S. 425.
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durch der Breun- 
stoffverbrauch eines 
Ofens bei verschie- 

dcner Durchsatz- 
hohe bestimmt, und 
das Ergebnis dieser 
Versuche, die man 
ais Modellversuche 
bezeichnen konnte, 
auf einer Kurve, der 
„Ofenkurve“ , auf- 
getragen wird. D ie  
Zeiteinheit, auf wel- 
che die Ofenproduk- 
tion bezogen wird, 
kann beliebig sein 
(Monąt, W'oche, T ag, 
Stunde) und richtet 
sieli danach, in wel- 
chen Zeitgrenzęn 

die Erzeugung 
schwankt; je gerin- 
ger die Zeiteinheit 
gewahlt wird, um so 
genauer fallt die 

Ofenkurre aus. 
Diese Kurvo stellt 
daiin gewissermas- 
sen den Normal- 

Brennstoffvcr- 
brauch des Ofens fiir 
alle in Betracht kom- 
mendenErzeugungs- 
hohen dar, und an 
i lir soli dann der je-' 
weilige Brennstoff- 
verbrauch gemessen 
werden, um festzu- 
stellen, ob derselbe 

den Normalver- 
brauch iiber- oder 
unterschreitet. Fiir 
Ueberschreitungen 

konnen dann Stra- 
fen, furUnterschrei- 

tungen Pramien 
festgesetzt werden.

Einer Besprechung 
dieses Yerfahrens 
seien zur Erlaute- 
rung einige Anwen- 
dungsbeispiele vor- 

ausgeschickt: In  
Abb. 1 sind auf der 
Abszisse dieBetrage 
des wiichentlichen 

Ofendurchsatzes, 
auf der Ordinate die 
zugehorigen Zahlen 
fiir den jedem Wo-
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Die Vorbedingung fiir die Anwendiuig der Weit- 
lanerschen O fenkum n ist natiirlich einc genaue 
Priifung der Oefen auf wirtschaftliches Arbeiten; 
denn es hat nur Sinn, eine Kontrolle auf Wirtschaft- 
lichkeit yorzunehmen. Die Durchfiihrung der vor-

Abbildung 2. Abhangigkoit des Brennstoff- 
Yerbrauohes von der Ofentempeiatur.

gehalten werden muB). Oder inan kann sieli ein Bild 
dariiber verschaffen (siehe Abb. 3), wie sieli der re- 
lative Brennstoffverbrauch iindert beim Uebergang 
von einem Brennstoff auf einen andern oder bei 
Wechsel der Beheizungsart, oder (siehe Abb. 4), 
wie und bei welcher Erzeugungshohe sich eine Ver- 
■iinderung in der Ofenkonstruktion bemerkbar macht: 
Weitere Beispiele sind im angegebenen Aufsatz ent- 
halten, der aueh ein System bringt, die jeweilige 
Hohe der Ersparnis und Vergeudung an Brennstoff 
in Geldwert graphiseh zu ermitteln und hierauf ein 
Priimiensystem fiir die verantwortlichen Ofenleute 
aufzubauen.

chendurchsatz entsprechenden Brennstoffverbrauch 
in kg je t  durchgesetzten Materials aufgetragen. Mit 
zunelimender Erzeugung fallt derrelative Brennstoff- 
verbraueh und umgekehrt. Nun sei in einer Woche 
der Brennstoffverbraucli P i =  1100 kg je t Materiał 
und wiihrend einer andern Woehe 1’2 =  800 kg je t 
Materiał. Dann ist trotzdem in der ersten Woche 
noch sparsamer gearbeitet worden, wenn mail die 
absolute Erzeugung in Riicksicht zieht. Nacli der 
Ofenkurre ist die Ersparnis in der ersten Woche

J e  Woche durc/jgresetefe t  S toh / 
Abbildung 1. Boziehung zwischen Brenn- 

atoffverbrauch und Ofendurclisatz.

gegeniiber dem der Wochenerzeugung entsprechen- 
den ,,Konnalverbraueh“ 1260 — 1100 =  160 k g/t 
gewesen, und die Yergeudung in der andern Woche 
800 —  720 =  80 kg/t. Aus diesem Beispiel gelit 
die Niitzliclikeit der Ofenkurven hervor. —  Solche 
Kurven lassen sieli fiir alle Yerhaltnisse des Ofen- 
betriebes aufstellen. Z. B. zeigt Abb. 2 die Abhangig- 
keit des Brennstoffverbrauches von der; Ofenteni- 
peratur (wichtig fur Warm- und Gliihofen oder bei 
langeren Ofenstillstanden, bei welclien der Ofen warm

geschlagenen Kontrolle wie aueh schon die Aufnahnie 
der N orm alkum n erscheint recht sehwierig, wenig- 
stens ist es nicht leicht, den Brennstoffverbrauch in 
Abhangigkcit von Erzeugungssehwankungen zu er- 
fassen. In Anlagen, die mit Generatorgas arbeiten, 
ware dies z. B. nur moglicli, wenn sieli die Schwan- 
kungen iiber groBere Zeitriiume erstrecken. A udi bei 
Rostfeuerung ist es nur miiglich, wenn man die Kohle 
in verhaltnism;iBig kleinen Mengen dauernd wagen 
kann. Am leichtesten liiBt sieli die Kontrolle durch- 
fiiliren bei Koksofengas und Giclitgas, bei denen 
registrierende Instrumente angebraeht werden konnen. 
Anderseits liegt eine Sehwierigkeit darin, die Er-

Abbildung 4. EinfluB einer Veriinderung 
in der Ofenkonstruktion.

z e u g iu i g s s c h w a n k u n g e n  hinsiehtlich ihres ge- 
wichtsmaBigen und zeitlichen Umfanges festzulegen. 
Die Kontrolle liiBt sich nur durclifiihren, wenn eine 
dauernde Wiigung bzw. Blengenbestimmung des ver- 
brauchten Brennstoffes und des durchgesetzten Bla- 
terials in regelmiiBigen Zeitabstanden stattfinden 
kann, dereń Liinge sich nach der Uiiufigkeit und 
Dauer der Schwankungen in der Erzeugung richtet. 
Hierbei ist eine weitere Bedingung, daB die Zu- 
saramensetzuiig des venvendeten Bremjstolfes dauernd 
konstant ist; Schwankungen im Brennwert, aueh in 
der Art der Yerfeuerung (z. B. Veranderung der Gas- 
und Luftvonvarmung, des Luftubersehusses usw.)

P2 P, i Stunde 
t  Stcrh! e rh itz tje  \ .I Werk

Abbildung 3.
EinfluO eines Węohsols in dor Beheizungsarfc.
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wurden Verhaltnisse schaffen, die einen Yergleich 
mit der „Nonnalkuryę11 nicht melir zulassen. Ferner 
werden ineistens mehrere Normalkurven gleichzeitig 
zur Kontrolle herangezogen werden miissen; z. B. 
kann das Schwanken des Brennstoffverbrauelies mit 
einer Yeranderung der Produktionshohe gleichzeitig 
auch m it durch eine Yeranderung der Beheizungs- 
bedingungen, der Ofentemperatur, oder durch das 
Fortschreiten der Ofenreise, durch Einsetzen von 
warmem Materiał statt yorher kaltem usw. veranlaBt 
sein. In solchen Fallen ist es geradezu umnoglich, 
das MaB der zulassigen Yeranderung des Brennstoif- 
verbrauches festzulegen. Ein Kontrollsystem hat 
nur dann praktisehen W ert, wenn es einfach, rasch 
durchfiihrbar und von moglichst wenig Nebenum- 
standen abhangig ist. E s wird sieli auch im GroB- 
bet.rieb kaum durchfiihren lassen, allen Schwankungen 
eines mit andern Betriebszweigen in Zusammenhang

stehenden und daher abhiingigen Betriebes m it 
einem Kontrollsystem zu folgen. Dam it soli jedocb 
nicht der Wert und die Notwendigkeit einer moglichst 
weitgehenden Kontrolle iiber den Brennstoffver- 
brauch gering gescluitzt werden. Es ist zu wiinschen, 
dafi die Methoden hierzu, besonders diejenigen zur 
Messung gasformiger Brennstoffe, weiter ausgebildet 
und vor allen Dingen betriebssicher gestaltet ■werden. 
Es ist nicht zu verkennen, daB der teilweise Mangel 
an ausreichender Klarheit iiber die Brennstoffwirt- 
schaft z. T. an dem Mangel an e in fa c he n  und 
b e tr i e b s s i c h e r e n  MeBapparaten liegt. Die Be- 
triebe, denen an einer Erniedrigung der Selbstkosten 
gelegen ist, werden um so inehr zu Kontrollsystemen 
greifen und damit auch in die Feinheiten des Betriebes 
eindringen, je inehr ihnen hierzu einfache und sichere 
Methoden und entsprechende Apparate zur Ver- 
fiigung stehen. Dr. K.

Umschau.
EinfluB des Schwefels auf niedriggekohlten Stahl.
Auf der im Februar 1917 zu New York stattgefunde- 

nen Yersammlung des American Institute of Mining 
Engineers berichtete Carle R. H a y w a rd 1) iiber obigen 
Gegenstand. Lange Zeit ist der Schwefel der Schrecken 
der Stahlwcrker gewesen, und es sind zuweilen keine An- 
Ktrengungen und keine Kosten gescheut worden, um den 
Prozentgehalt des Schwefels in dem Enderzeugnis mog
lichst niedrig zu halten. In den letzten Jahren hat sich 
jedocb im mer mehr die Ansicht durchgerungen, daB der 
Schwefel doch keine so ubertrieben gefahrlichc Rolle im 
Eisen spielt, wie man friiher annahm. In  Seigerungen 
wurde Schwefel in groGer Merigo m it anderen Verunreini- 
gungen vorgefunden: die Seigerungen verursacht hatte 
cr jedoch nicht. Ein hoher Schwefelgehalt im Roheisen 
wird durch sehlcchten Ofengang verursacht, und der 
Schwefel weist nur darauf hin, daB das Eisen nicht ge- 
niigend reduziert worden ist. Im Martinofen konnen 
diese Fehler nicht behoben werden, obgleich der Schwefel
gehalt betrachtlich vermindert werden kann. M it anderen 
Worten, die Ursachen schlechten Stahles sind hiiufig auf 
schlechtes Roheisen zuriiekzufuhren, und der Schwefel 
ist nur ein Hinweis, daB das Roheisen schlecht ist. Die 
Gegenwart eines mśiBigen Schwefelgehaltes ist vom Stand- 
punkte der Stahlbearbeitung aua erwunscht. Materiał 
m it geringem Schwefelgehalt schleift und* macht dio Her- 
stellung einer glatten Oberflache sehr schwierig. Eine 
geringe Schwefelsteigerung ermoglicht die Erzielung einer 
glatten Oberflache olme jede Sehwierigkeit. Nach U n g er2) 
ist bis zu einem Gehalte von 0,1 %  Schwefel im Stahl 
keine Verschlechterung der Qualitat zu beobachten. Die 
TOriiegenden Untersuchungen Haywards bilden einen 
weiteren Beitrag zur Kenntnis dieses Gegenstandes.

7ju den Versuchen Terwendeta Havivard drei Stahl- 
sorten von Terschiedenem Schwefelgehalt, aber sonst 
gleicher Zusammensetzung. Der Mangangehalt bildete 
eine Ausnahme; dieser Grundstoff ist teilweise in Form 
von MnS frei im Stahl enthalten, und der Rest ist im 
Stahl geldst. Es ist daher augenscheinlich, daB das 
Mangan mit steigendem Schwefelgehalt wechselt, daB 
aber der Gehalt an gelostem Mangan, das gegeniiber der 
Yerbindung MnS im UeberschuB vorhanden, in den 
verschiedenen Stahlen konstant ist. Dio Stahle lagen in 
Form von 18-mm-Rundst*ben vor; die an je z we i Proben 
erhaltenen Analysenwerte sind aus Źahlentafel 1 ersiehtlich.

1) Vgl. Ir. Age 1916, 5. Okt., S. 756/8.
2) Vgl. St. u. E. 1916, 7. Juli, S. 733.

Źahlentafel 1. A n a ly sen  d e r  Y c rsu ch ss tah le .

Bezeich- 

nung des 

Stahles

Kohlen-

BtOff

%

Gesaint-

M aD gan

%

Ucber-
Echllssi-

gci
Mangan

%

Phos-
phor

%

SillzLnm 

% '

Schwefel

Of/O

1 0,18 0,55 0,48 0,007 0,01 0,038
1 A 0,1S 0,57 0,50 0,009 0,02 0,041
2 0,17 0,67 0,52 0,008 0,01 0,086
2 A 0,18 0,70 0,55 0,010 0,03 0,087
3 0,18 0,80 0,54 0,006 0,02 0,152
3 A 0,17 0.80 0,55 0,011 0,03 0,148

Um einen Yergleich der Stiihle unter versehiedenen 
Bedingungen anzustellen, wurden alle Proben auf eine 
gerade oberhalb des kritischen Punktes liegende Tempera
tu r erhitzt, in Wasser abgeschreckt und teilweise auf
300 bzw. 400, 500 und 600° angelassen. Die Stiibe wurden 
zu diesem Zwecke in Stiicke von 175 mm Lange gesehnitten, 
die fiir Zugversuche und Schliffproben zur metallographi- 
schen Untersuchung hinreicliten. Dio Erhitzung geschah 
im elektrisch geheizten Muffelofen. Der Ofen wurde auf 
880° erhitzt, und dann wurden neun Proben, je drei von 
jeder Stahlsorte, eingesetzt. Innerhalb 40 min stieg dio 
auf 550° gefallene Temperatur wieder auf 880°. W ar 
letztere Temperatur erreicht, so wurde sie 15 min kon
stan t gehalten und hierauf die Proben in Wasser ab- 
geschreckt und ein neues Los eingesetzt. Zum Anlassen 
wurden in den zunachst auf 600° erhitzten Ofen ebenfalls 
neun Proben, drei von jeder Stahlsorte, eingefiihrt. W ar 
naoh dem anfanglichen Temperaturfall die Temperatur 
600° wieder erreicht, so wurde diese 10 min beibehalten, 
worauf die Proben aus dem Ofen entfernt und in Wasser 
abgeschreckt wurden. Man lieB dann den Ofen auf 500 
abkiihlen und setztc ein neues Los von neun Proben ein. 
Die Stabe warden wie vorher 10 min auf Temperatur, ii> 
diesem Fali 500°, gehalten, dann gezogen und abgeschreekt. 
In  glcicher Weise vcrfuhr man mit einem weiteren Los. 
bei 400° und 300 ®. Die so behandelten Stabe wurden zu 
Rundproben von 12,5 mm Durchmesser und 50 mm MeB- 
lange abgedreht; an letzteren erhalteue Zugergebnisse 
sind in Źahlentafel 2 angegeben. Wcitere Untersuchungen 
erstreckten sich auf die Feststellung der Kcrbzahigkeifc 
nnd des Kleingefuges.

Aus den erhaltenen Vcrsuchsdaten geht hervor, daB- 
die hoohschwcfelhaltigen Stahle bei jeder Bchandlung dio 
hochste Bruchfestigkeit aufweisen, daB dio Streckgrenze
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Zablentafel 2. An den b e h a n d e ltc n  P ro b e n  er- 
h a lte n e  m itt le ro  Z erre iC ergebn isse .

Stahl-
sorte

Behandlosg der 

Proben

Strcck-

grenzo
Brnch-
festig-

keit
Dehnimg 

auf 
CO ram

Qner-
sebnitts-
Termln-
deruug

kg/qmm fcg/ąmm % %
1 1 Auf 8600 erhitzt 40,5 59,9 23,5 63,1
2 > und i. Eiswasser 37,5 54,4 27,7 70,1
3 J abgeschrcekt. 39,8 60,2 22,0 60,7
1 "I Auf 860° erhitzt 30,2 40,9 41,5 67,8
2 > tu ruhig an der 32,2 40,0 41,3 68,5
3 J Luft abgekiihlt. 29,8 41,0 39,0 03,9
1 ) Auf 860° erhitzt 25,6 30,9 40,5 03,2
2 > und im Ofen ab- 25,8 37,1 40,3 61,6
3 J gekiihlt. 24,6 38,5 38,0 63,0
1
2
3

i Von 860° i. Eis- 
1 wasser abge- 
[ schreckt u. auf 
) 300° angelassen.

39.1 
41,7
40.2

53,0
52.5
02.5

26.5 
26,7
21.5

70,0
71,4
60,7

i

) Von 860° i. Eis- 
( wasser abge- 
I schreckt u. auf 
J 400° angelassen.

42,2
43,8
43,7

53,4
53,6
58,2

28,8 
26,3 
22 3

72,1
70,0
62,4

i
2
3

|  Yon 860° i. Eis- 
1 wasser abge- 
j schreckt u. auf 
) 500° augelassen.

39,9
41,8
42,6

50,9
51,3
54,6

32.0
29.0
26.0

73,5
71,8
67,0

1
■ 2

3

\ Von 860° i. Eis- 
1 wasser ■ abge- 
| schreckt u. auf 
J 600°angelassen.

36.5
37.5
38.6

48.2 
49,8
52.2

34,2
33,0
30,5

75.5
73.5 
70,7

hingegen bei den Yerschiedenen Sehwefelgehalten und 
Behandlungen sclfwankt. Die Festigkeit wird also durch 
Schwefel nieht vermindeit. Die Werte fiir Dehnung und 
Querschnittsvcrminderung zeigenf daB in der Dohnbar- 
keit zwischen Stahlen m it niedrigem und mittlerem 
Schwefelgehalt nur wenig Unterscbied besteht, daC aber 
die Dehnbarkeit der hochschwefelhaltigen Stahle nach 
den meisten Behandlungen merklieh niedriger ist. Die 
bei den Schlagproben crhaltenen Zahlen sind, mit Aus- 
nahme fiir die an der Luit und im Ofen abgekiihlten Pro
ben, bei dem Stahl m it niedrigem Schwefeleehalt am 
hóehsten und bei dem Stahl m it bochstem Schwefelgehalt 
am niedrigsten.

Bestimmte SchluBfolgerungen aus diesen Ergcbnissen 
zu ziehen, ist wegen der vorliegenden, noch geringen Er- 
fahrung beziiglieh der Kerbschlagprobe und der Tersehiede- 
nen Ansieht, die hinsiehtlich des Wejtes derselben herrsoht, 
schwierig. Wiihrend die Zugversucho bei Stahlen mit 
maCigem Schwefelgehalt nicht ungiinstig sind, zeigen die 
Schlagversuche m it zunehmendem Schwefelgehalt einen 
entsehiedenen Abfall in der Festigkeit. Wechselspannungs- 
oder Ermudungsversuche hatten hier vielleicht eine 
weitere Klarung gebracht. Leider stand zur Anstellung 
dieser Untersuchungen kein Versuchsmaterial mehr zur 
Verfiigung. A. Stadcler.

Unveranderliche und verwandte Nickelstahle.
Das Bureau of Standards hat in Nr. 58 seiner Druck- 

sehriften eine sehr eingehende Zusammenstellung der 
Eigenschaften der unveranderlichen und ahnlicher Nickel
stahle gegeben, aus welcher hier nur einigo Hauptpunkte 
herausgehoben werden sollen. Man hat namlich gefunden, 
daB hochprozentige Nickelstahle (mit 22 %  und mehr 
Nickel und etwas Chrom usw.) auBerordentlich geringe 
Ausdehnungskoeffizienten haben; besondere Untersuchun
gen hieriiber sind von Guillaume und der Societe do 
Commentry-Fourchambault angestellt worden. Letztere 
fanden, daB ein Stahl m it 36 %  Ni und etwas Silizium, 
Chrom, Mangan (zusammen etwa 1 %) bei gewohnlichcr

Temperatur bezuglich seines Volumens fast unveriinder- 
lich is t; sie bezeiclmen ihn deshalb ais „Invar“-Stahl. 
Ein anderer Stahl mit 46%  Ni und 0,15%  C hat den- 
selben Ausdelmungskoeffizienten wie das Glas der Gliih- 
lampenbimen, er fiihrt den Namen „Platinit“.

Zuniichst wird der Begriff, was unter reversiblcn 
und irreversiblen Nickelstahlcn zu verstehen ist, erlautcrt. 
WciB und Foex fanden 1911 eine Yerbindung Fc2Ni (mit 
34,45 %  Ni) auf, Cheyenard rneinto daher 1914, daB die 
vóllig verschiedenen Eigenschaften der Nickelstahle mit 
mehr bzw. weniger Nickel mit dieser Verbindung zu- 
sammenhiingen, und daB der genannte Nickelgehalt dio- 
Grenze zwischen den beiden Gruppen der reversiblen 
und irreversiblen Nickelstahle bildet. Nach Chcvenard. 
besteht die irreversible Umwandlimg in einer Keaktion. 
zwischen den beiden festen Losungen

(a - Fe +  Fe2 Ni) (y - Fe +  Fe2Ni).
Hierauf werden die magnetischen, elektrischen' 

Eigenschaften, dic thermische Ausdehnung der yersehie- 
denen Nickclstahlsorten genau besprochen und dann dis 
Konstanz der unveranderlichen Nickelstiilile, dereń mecha- 
nische Eigenschaften, Dichte und Korrosionswiderstand 
beleuchtet. Der „Invar“-Nickelstahl hat einen scharfen 
Schmelzpunkt bei 1425 er IaBt sich schmieden, walzen, 
feilen und zu Draht ziehen; er nimmt gute Politur an, 
widerstcht mehrere Tage dcm Angriff von Wasser. Seine 
Dichte ist 8,0, sein elektrisclier Widerstand 80 5Iikrohm/cm 
(Smal so groB wie der des reinen Eisens), der Tempera- 
turkoeffizient ist 0,0012 je Grad; er ist ferromagnetisch, 
wird aber bei 105 0 paramagnetisch. Der lineare Aus- 
dehnungskoeffizient zwischen 0 und 40 0 ist fur gewohnlich 
1 Millionstel. Invar-Stahl m it 0,06 % C und 0,39%  Mn. 
hatto zwischen 0 und 20 0 nur eine Langenveriinderung 
von 0,4 mm auf 1 km. Ueber 200 0 ist die Ausdehnung 
der von Bessemerstahl almlich. Schmieden oder Aus- 
gluhen beeinfluBt diese Zahlen etwas. Die Zugfestig- 
keit betragt 35 bis 60 kg/qmm, die Elastizitatsgrenze 
5 bis 21 kg/qmm, die Dehnung 40 bis 50 %, die Quer- 
schnittsverminderung 40 bis 65 %, dic Skleroskophiirte 
19, die Brinell-Harte 160 kg/qmm. Der Invar-Stahl 
findet hauptsiichlich Anwendung fiir geodatische Liingen- 
maBe und ais Teilc in Uhren und anderen Zeitmessem.

Ii. Ne.uminn.

Masohinenbau- und Kleineisenindustrle- 
Berufsgenossenschaft1).

Der Vorwaltungsbericht fiir das Jah r 1916 zeigt ii> 
seinen Rechnungsergebnissen die in der Berufsgenossen- 
schaft vereinigten Werke auf einer bisher uncrreichten 
Hóhe der Leistungsfahigkeit und beweist gleichzeitig aufa 
deutlichste, welch hervorragender Arbeitsanteil der 
rheinisch-westfalischen Maschinenbau- und Kleineisen- 
industrie an dcm vaterlandischen Vcrteidigungskampfe 
zugefallen ist. Die Zahl der versicherten Betriebe stieg 
von 8884 im Vorjahre auf 8924; an versichertcn Voll- 
arbeitern wurden 284 691 gegen 235 776 im Jahro 1915 
beschiiftigt, was eine Zunahme von rd. 21 % bedeutet. 
Damit ist beinahe die Zahl der im letzten Jahre vor dem 
Kriege beschaftigten Vollarbeiter (285 188) erreicht, wo- 
bei noeh zu beriicksiohtigen ist, daB in obigen Ziffem die 
vielen Tausende Kriegsgefangene fchlen, die der gesetz- 
lichen Unfallversicherung nicht unterliegen. Die Lohn- 
ausgabe, wiederutn ohne die Kriegsgefangenen, betrug 
497 Millionen . IC gegen 373 Millionen .(t 1915, also 124 
Millionen M mehr, was auf eine abermalige erhebliche Zu
nahme des Durchschnittslohnes zuriickzufiihien ist. 
Ais durchsctmittlicher Jahresarbeitsverdienst erwrachsener 
Arbeiter, die den Ortslohn fiir erwachsene Arbeiter und

')  Da ein Auszug iiber das Berichtsjahr 1915 in 
St. u. E. nicht ver5ffentlicht ist, sind der diesjahrigen 
Uebersicht die Zahlen fiir 1915 bcigefugt, um einen Ver- 
gleich mit den friiheren Berichten zu ermoglichen.
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dariiber bezogen, ergaben sioh 2029 M gegen 1911 .11 
im Jahre 1915, 1719 JC im Jahre 1914 und 1620 JC im 
Jahre 1913. Im Vergleich zum Vorjahre stellto sioh fiir die 
einzeinen Sektionen der Durchschnitts - Jahresverdionst 
folgendermaBen:

Im Jahre 
1916 
A

im Jahre 
1915 
.«

Sektion I (Dortmund) . . . .
„  I I  ( I l a g e n ) ....................

I I I  (A l te n a ) ....................
„  IV (Dusseldorf) . . . .
„ V (Remsoheid)................

VI (K o ln ) ........................

1917
2037
1900
2176
1814
2185

2152
1875
1748
1974
1670
2084

Im Jahro 1916 wurden insgesamt 15 366 Unfalle 
ontschiidigt gegeniiber 14 424 im Vor jahre; die Zahl der 
■entschiidigton Unfiillo ist also um 942 gestiegen, wiihrend 
sie 1915 im Vergleich zu 1914 um 118 geringer geworden 

'war. Unter den entschadigten Unfiillen befanden sieli 
2608 (1853) erstmalig cntschadigto und auf einen erst- 
małig entsohiidigten Unfall entfielen durchschnittlich 
259,47 JC gegen 237,14 JC im Vorjahre und 269,31 Jt im 
Jahre 1914. W ar demnach also 1915 die durchschnitt- 
liche Entschiidigungssumme gegeniiber 1914 um 32,17 JC 
zuruckgogangon, was darauf schlioBen lieB, daB von den 

.gemeldcton Verlotzungen yerhaltnismiiBig viele leiehterer 
Natur waren, so ist yon 1915 auf 1910 wieder ein aller- 
<lings geringeres Steigen (um 22,33 JC) bemcrkbar.

Von don erstmalig entschadigten Unfallen ereigneten
sich

im Jahre 
1916

im Jahre 
1915

vormittags zwischen 12 bis 6 Uhr 103 84
6 „ 0 „ 421 275

,, ,, 9 „ 12 „ 057 458
nachmittags „ 12 „ 3 „ 401 331

3 „ 6 „ 592 458
6 „ 9 „ 226 150
9 „ 12 „ 108 54 ■

unbestimmt . . . . 40 43

Auf dio Wochentage yerteilen sioh die Unfalle fol- 
gendormaBen:,

im Jahre 
1910

im Jahre 
1915

M o n ta g ............................................ 377 286
Dienstag ........................................ 476 300
M ittw o c h ........................................ 441 308
D o n n c r s ta g .................................... 391 290
F r e i t a g ............................................ 429 300
Sonnabend .................................... 444 309
S o n n tag ............................................ 49 40
u n b e s tim m t.................................... 1 2

Schutzyorrichtungen) oder Versohulden 
des Arbeitgebsrs und Arbeiters zugleicli

b) Versehulden des Arboiters (Nichtbe- 
nutzung oder Beseitigung vorhandener 
Sohutzvorrichtungen, Handeln wider be- 
stehcndo Vorsehriften oder erhaltene An- 
weisungen, Leiohtsinn, Balgerei, Necke- 
rci, Trunkenheit usw., Ungeschicklich- 
keit und Unaehtsamkeit, ungeeigneto 
Kleidung) oder Verschulden Ton Mit- 
arbeitern oder dritten Personen . . . .

c) sonstige Ursaehen (G-efiihrlichkeit des 
Betriebes an sich, nicht zu ermittelnde 
Ursaehen, Zufiilligkeit, hohere Gewalt)

im im
Jahre Jahre 
1016 1916

TJnfilile
35 17

1282 1032

1291 804
Insgesamt 2008 1853

Naeh den Arbeitsyerriohtungen gofcronut ereigneten 
sioh 1201 Unfalle an Masohinon und masehinellon Einrich- 
tungen =  4S % (1915: 903 =  49% ) und 1347 Unfalle 
anderer Art =  52 % (1915: 950 =  51 %).

An Entsohiidigungen fiir dio Unfiillo wurden im Be
rich tsjah r-4 015 569,58 JC gegen 3 583 489,76 JC, also 
432 079,S2 Jt mehr ais im Vorjahre bezahlt, wiihrend 
sich die Entsehadigungssumme im Jahre 1915 um 
121 797,76 JC gegeniiber 1914 vermindert hatte.

Nachdem dio vom Arboitgebor an die Bsrufsgenossen- 
schaft zu leistenden Bcitriige im Jahre 1915 von dureh- 
schnittlich 17,23 JC furoins versicherte Person auf 16,37 JC 
zuriickgogangon waren, haben sie im Berichtsjahr eine 
erneuto Stoigorung auf 21,39 JC erfahron. Auf je 1000 JC 
gezahltor Lohne und G-ehalter entfielen durchschnitt- 
lioh 13,49 JC Boitriige (1915: 10,59 JC und 1914: 12,01 JC). 
Dio Verwaltungskosten hingegen, die von 1,75 JC auf don 
Kopf der Torsicherten Person im Jahre 1914 auf 1,81 JC 
in 1915 gestiogen waren, betrugen im Berichtsjahr nur
1,65 JC; berechnet auf je 1000 JC anrcchnungsfahigon 
Entgeltcs baliefen sie sich 1916 auf 1,04 JC gegen 1,17 JC 
in 1915.

Dar Anhang des Verwaltungsboriehtes bringt auch 
diosmal die gewohnto alljahrlichc Nacliweisung des Ge- 
sohiiftsumfangos samtlioher Eisen- und Stahl - Berufs- 
genossenschaften und der sonstigen Borufsgenossenschaf- 
ton, zusammengestellt naeh der Hóhe des anrechnungs- 
fiihigon Entgeltos. Wir greifen aua der Uebersicht die 
Entsohadigungszahlungen dor Eisen- und Stahl -Berufs- 
gonossenschaften auf jo 1000 JC Entgelt wie folgi heraus:

Ais hauptsiichliehe Veranlassungen zu den Unfallen 
sind anzusprechen:
a) Yorsehulden des Arbeitgebers (mangel- 

liafte Betriebseinriehtungen, keine oder 
ungeniigende Anweisungen, Fe hien von

im Jahre 
1916 

M.

im Jahre 
1915 
Ji

Hutton- und Walzwerka-B.-G. . . 14,02 15,87
Maschinenbau- und Kleineisen-

industrie-B.-G................................ 13,49 10,59
Suddeutseho Eisen- u. Stahl-B.-G. 12,96 13,48
Nordwestlicho Eisen- u. Stahl-B.-G. 12,73 12,73
Saohsisch-Thiiringische Eisen- und

Stahl-B.-G...................................... 9,98 10,01
Nordostliche Eisen- u. Stahl-B.-G. 13,49 13,53
Sohlesischo Eisen- u. Stahl-B.-G. . 18,33 18,06
Siidwestdeutsche Eisen- u. Stahl-

B.-G................................................ 25,33 24,84

Aus Fachvereinen.
Verein zur Wahrung der gemeinsamen  
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland  

und W estfalen.
■ Dor Verein hielt am 18. Juni d. J. zu Dusseldorf 

seine Hauptyersammlung ab unter dem Vorsitz des 
Gehc-imen BauratesSr.-^lig. e.li. W. B eu k en b e rg , der dor

verstorbenon AusschuBmitglieder Geheimrat H. Im  eg 
und Regioruńgsrat O. B h a z e n  in warmcm Naohruf ge- 
dachte. An ihro Stelle wurden Ingenieur Ernst L ueg  
und Dr. A. L an g en  von der Doutzer Gasmotorenfabrik, 
auBerdem, fiir den naeh Ponitnern ubergosiedeltsn Geheim
ra t I>r. Gerh von B o e tt in g e r ,  M. d. H„ Geheimrat 
Professor ®r.»gnęi. Dr. phil. rned. ing. o. h. D u isb e rg ,
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Loverkusen, in den AusschuB gcwiihlt. Darauf sprach 
Abgeordneter Dr. W. B eum er iiber die I t r ie g s a rb e i te n  
des V creins.

Der lledner erorterte zunachst die yorbcreitonden 
Arbeiten fur unserc zukiinftigen handelspolitischen Vcr- 
haltnissc. Der engore  w ir ts c h a f t l ic h e  A nschluB  an 
iin se re  V e rb iin d e te n  sei selbstyerstiindlich Gegenstand 
sorgsaraster Erwagung, obwohl die immer klarer hervor- 
tretenden Schwierigkeiten nicht zu verkennen seien, 
die der Losung dieser Aufgabo entgegenstehen und die 
yielfach von Nichtkcnnern untórschiitzt werden. Das 
Bestreben unsercr Feinde, naeh dcm Kriege den doutschen 
AuBonhandel lahmzulegen, wird schon wegen ihrcr ein- 
ander allzusehr widersprechendcn wirtschaf tliche n Be- 
lange von hochst zweifelhaftem Erfolge sein. Immerhin 
bedarf es bei uns einer sorgsamen Prufung der zunachst 
rein organisatorischen Frage der Wahrung unsercr AuBen- 
handclsinteressen, die bisher nicht durchweg befriedigender 
Natur gewesen ist. Unumgangtich notwendig erschcint 
eine starkere Heranziehung dor unmittolbar an der Aus- 
fuhr beteiligten Krcise. Auch die Frage eines wirtschaft- 
lichen Generalstabes zur Vorbereitung und Durchfiihrung 
der Volkswirtschaft im Kriege unterliegt noch der Prii- 
fung. Fiir die Uebergangswirtschaft, in dcren Reichs- 
kommissariat der Verein durch seinen Vorsitzenden, 
Gcheimrat Dr. B o u k en b erg , und den stcllvcrtretenden 
Geschiiftsfuhrer Dr. rer. poi. K in d  vertrcten ist, hat der 
Verein, wo immer sich Gelegenheit fand, betont, daB, je 
ehcr der Abbau der Kriegswirtschaft — selbstverstand- 
lich unter weiser Beriicksichtigung aller dabei in Betracht 
kommenden Verhaltnisse — sich vollziehe, desto erfreu- 
licher sich die ganze yaterlandische Wirtschaft gestaltcn 
werde. Besonders anstrengende Arbeit erwuchs dcm 
Verein aus der Y e rk e h rsn o t, wie der Vortragende im 
einzelnen darlegte. Lebhafto Aufmerksamkeit wurde 
auch der Frage der Entlastung unsercr Eisenbahnen durch 
d ie  S c h if fa h r t  zugowcndet. Dio yorschiedenen ICanal- 
f ra g e n , u. a. Rhein-Seholde-Kanal, Donau-Main-Kanal, 
befindcn sich in der Prufung, um das Intoresse dor rhei- 
nisch-westfalischen Industrie an dieson WasserstraBen 
festzustellen und dementsprechend an den geplantcn 
Vorarbeiten tatkraftig mitzuwirkcn. In  erster Linie 
steht naeh wie vor dio F o r t fu h ru n g  des M itte lla n d -  
K a n a ls  b is zu r  E lbe. Die Vorlage fiir don Bau einer 
zw c iten  S ch leu se  am R h c in -H e rn e -K a n a l wurdo 
freudig begriiBt, im WasserstraBonbeirat Munster jedoch 
grundsiitzlich Widerspruch dagegen erhoben, daB dic 
Interossonten, wenn auch nur mit einom kleinen Beitrago, 
herangezogon wurden, den sie in diesem Falle freilich 
leisteten. Diesem Widerspruch ist dor genannte Boirat 
einstimmig beigetreten. Das ist um so erfrculicher, ais 
es tatsaehlich nicht angangig erschcint, die Interesscnten 
geldlich fiir die Verbesserung von Fehlern heranzu- 
ziehen, vor denen sio roelitzeitig und eindringlich ge- 
w arnt haben.

Der A u fh eb u n g  verschiedcner E ise n b a h n a u s -  
n a h m e ta r ifo  hat der Verein nicht widersprochcn, aber 
ausdriicklich festgestellt, daB aus der Zustimmung kein 
Vorurtcil fiir dic Zukunft abgoleitet werden diirfe, daB 
man vielmehr naoh dem Kriego in eine erncuto Priifung 
dariiber eintreten miisse, ob und welcho dieser Ausnahme- 
tarife im Interesse unseres Wirtschaftslebens wieder ein- 
zufiihren seion. Dieser Auffassung habsn dio Bezirks- 
cisenbahnrato von Coln und Hannover, in denen der 
Vercin yertreten ist, einmiitig zugostimmt. Die neu en

S te u e rn  wurden eingehend bjraten und im allgemeinen 
ais KriegsmaBregel gebilligt, jedoch eine Nachpriifung 
naeh FriedcnssohluB gefordort. Die Haltung des Vereins 
gegeniiber der W a re n u m s a tz s te u e r  war durch die 
Stcllungnahmo sowohl des preuBisehen Handolsministers 
ais auch des damaligen Reichsschatzsekretars Dr. Helfferich 
bestimmt, die beide ausdruoklich erklarten, dio Waren
umsatzsteuer solle koine Gewcrbesteuer sein, sondern ais 
indirckte Steuor den Verbrauch belasten. Demzufolge 
tra t der Verein fiir die Abwalzung der Stcuor auf don 
Verbraucher oin. Ińzwischen hat die Reichsregierung 
ihren Standpunkt geandert, indem durch Gesetz vom
5. Juni d. .T. das Vcrbot der Abwiilzung des Stempels aus’. 
gesproohon ist. Diese Stcllungnahme der Regierung ist 
um so lebhafter zn bedauern, ais durch den Fortfall der 
offenen und ehrlichen Uebortragung des Stempels den 
Schiebungen mit der Steuer Tiir und Tor geoffnet wird.

Die B rn a h ru n g s sc h w ie r ig k o ite n  haben durch 
den von England gegćn uns yersuchteh Aushungerungs- 
krieg erheblich zugenommen, so daB sich insbesondere 
die Versorgung der groBen Industriegebictc immer schwie- 
rigor gestaltct hat. Wenn auch bei dem Entbehrungsmute 
des doutschen Volkes Englands Plan sicherlich miBlingon 
wird, so ist cs doeh auf das lebhaftestc zu bcklagen, daB 
durch viele unzweckmiiBigo und schadliche MaBnahmen 
der Zentralbehorden unsercr Bevolkerung bei der Er- 
niihrung Schwierigkoiten erwachsen, an dereń Beseitigung 
der Verein naeh Kriiften mitzuarbeiten bestrebt war, 
Dio Tatsaohe, daB es die Bis marcksche Wirtschaftspolitik 
war, die uns vor dem englischcn Aushungerungsplan 
rettete, zeigt zur Geniige die Richtung, in der sich unsere 
zukiinftige Wirtschaftspolitik zu bowegen hat.

An der F u rso rg c  fiir  u n se re  K r ie g s v c r lo tz te n  
hat der Verein naeh wie vor eingehend mitgewirkt. 
Dringend zu warnen ist vor der Unterstiitzung von pri- 
vaten Vereinigungen fiir Kriogsbeschadigte, da hierdureh 
die Hilfe des Reiches, der Einzelstaaten und ihrer Pro- 
vinzen lediglich in schadliohor Weiso zersplittert wird. 
Fiir die S ic d lu n g sg e se l ls c h a f t „Rheinisehes Heiin“ 
konnte der Verein tlank der Bercitwilligkeit mehrerer 
Mitgliedsfirmen zur Zeiehnung groBerer Betriige eine be- 
sondere Abteilung bilden, die ihm die Mitwirkung an 
diesem in mcnschenfroundlicher und kultureller Ilin- 
sicht wichtigen Werke sichert. Besondere Sorgfalt wendet 
der Ycrcin auoh dom „Doutschen Hilfsbund fiir kriegsyer- 
lotzto Offizierc" zu, der dem Zweeke dient, die in Betracht 
kommenden Offiziere fiir einen neuen biirgerliohen Beruf 
yorzubereiten. Der Redner scliloB mit dcm Hinweis auf 
die fast taglich waohsonde Zahl der Feindo Deutsehlands, 
unter denen vor allen dio Vereinigten Staaten yo.n Amorika 
eine ganz besondors crbarmliche Rolle spiclen. Trotzdem 
ist die Zuyersicht Deutsehlands in einen gliicklichen Aus- 
gangdes uns aufgezwungenenRiesenkampfes auch daduroh 
nicht ersohiittert worden. Der cndlich Ereignis gewordeno 
ungeheminte U-Boot-Krieg, dazu dic Vorgiinge in RuB- 
land, biirgen fiir unseren Erfolg, wenn wir nicht im letzten 
Augenbliek ermatten, sondern wie unsere iiber alles Lob 
erhabencn Truppen vor dem Feind auch hinter der Front 
naeh wie vor unsere Ncryen behaltcn und unsere Pflicht 
tun. Daran mitzuwirken, wird auch femerhin eine Haupt- 
aufgabe des Vereins sein.

Der Bericht wurde mit lebhafter Befricdigung auf- 
genommen und darauf die Hauptyersammlung durch den 
Vorsitzenden m it herzlichcm Dank an den Vortragcnden 
gcschlossen.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeidungen1).

25. Juni 1917.
KI. 10 a, Gr. 6, St 20 935. Verfahren zur Bebeizung 

eines Regeneratiy-Koksofens m it Zugumkehr in  senk-
x) Dic Anmeldungen liegen von dem angegebencn Tago 

an wahrend zweier Monatcf iir jedermann zur Einsicht und 
Einspruoherhcbung im Patentamte zu B e rlin  aus.

rechten Heizziigen. Fa. Carl Still, Recklinghausen
i. Westf.

KI. 13 b, Gr. 6, C 26 026. Vorrichtung zum Entgasen, 
Entliiften und Enthartcndes Kesselspeisewassers. Chcmi- 
scheFabriken vorm. Weiler-terMeer, Uerdingen, Niederrh.

KI. 18 c, Gr. 2, Sch 49 641. Yerfabren in  der Ver- 
giitung des Stahls der Eisenbahnriider. Zus. z. Pat. 
293 648. Friedrich Schaffer, Leobersdorf, N.-Oostcrr.

X X V II.37 83
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KI. 24 e, Gr. 3, E 20 230. Verfahrcn zum Betriebe 
von Gaserzeugcrn m it Yortrocknung fiir wasserreiche 
Brennstoffc. Sr.-gttg. August Eckardt, Zwickau, Karl- 
straBe 13.

KI. 42 i, Gr. 8, H 71521. Thermoelektrisches Pyro- 
meter. Zus. z. Pat. 242847. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., 
Frankfurt a. M.

28. Jun i 1917.
KI. 7 a, Q 1003. Kontinuierliches Walzwcrk. Bruno 

Quast, Coln-Deutz, Reischpl. 9.
KI. 12 r, Gr. 1, K  63 062. Verfahren zur Destillation 

vpn Generatorteer und ahniichen schwiepg destillier- 
baren Fliisśigkeiten. F. W. Klever, Coln, Brandenbur- 
gerstr. 6.

KI. 26 a, Gr. 2, E  21963. Gaserzeuger m it Gc- 
winnung! von Schwelerzeugnissen. E hrhardt & S,ehmer, 
G. tn. b. H., Saarbrucken.

KI. 26 a, Gr. 2, E  22113. Beschickungsvorrichtung 
fiir Gaserzeuger mit zwei oder mehr eingehiingten Ent- 
gasungsretorten. E hrhardt & Sehmer, G. m. b. H., Saar
brucken.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
25. Juni 1917.

KI. 20 c, Nr. 064 322. Kippvorrichtung fiir Bahn- 
wagen. Karl Sangerhausen, Merseburg.

D eutsche Reichspatente.
KI. 18 a, Nr. 295 549, vom 27. November 1915 

F r ie d r ic h  L an g e  in  E s se n -B re d e n e y . Verjahren 
zur IHrslellung von Hanganeisen im Hoehofen unter Ver- 
utendtmg von sauerstojjreichen Manganerzen.

Die sauerstoffreichcn Manganerzc werden fein ge- 
pulvert und gegebenenfalls mit feingcpuh-ertcr Kohle 
und Kalkstein gemischt dureh die Gcblaseformcn in den 
Hoehofen eingeblasen. Es soli so das schadliohe Oberfeuer 
verhindcrt Und der Saucrstoff der Manganerze fiir die 
Wiirmeerzeugung nutzbar gemaoht werden.

KI. 49 e, Nr. 294 904, vom
16. Januar 191G. L e ip z ig e r 
M asch in en b au -G es . m. b. H. 
in  L e ip z ig  - S e lle rh a u se n . 
Drehbares Dóppcrwerkzeug.

Die untere Stirńfliiche des 
rotierenden Doppers a ist nach 
einem dureh Versuche fest- 
gcstclltcn Winkel abgcseliragt. 
Es soli hierdurch der beim Nie- 
ten erforderliche Schlag nur 
auf einen Teil des Nietkopfes 
wirken.

KI. 49 e, Nr. 294 972, vom 
14. Juli 1915. F ra n z
L a n g e n s te in  in  C obu rg ,
S.-C.-G. Hebebrett fiir Rei- 
bungsfallhammer.

Das Hebebrett fiir Rci- 
bungsfallhammer wird aus 

einem faserartigen Stoff, z. B. Lederabfalle, Sagespane, 
Holzwolle, Papierstoff, Papier, Pappe, hergestellt, welelier 
dio Eigensohaft besitzt, niclit zu zerspringen und seino 
Elastizitat einzubiiCen.

KI. 7 a, Nr. 296 836, 
vom 9. Mai 1916. C arl 
S e h ii t te  in  B e n ra th  
a. R h. Kopfwalzwerk mit 
in einer Ebene arbeitenden 
kiujeljórmigen Kojifwal- 
zen.

Auf dio Kugelkopfe 
a sind konaehsiale Zylin- 
der b, Kegel c oder an- 
dere Umdrehungskorper 
aufgesetzt, dereń Miin- 
tel das Walzkaliber bil- 
den.

Statistisches.
GroBbritanniens Hoehofen Ende Marz 19171).

Vorbanden
Im Betrlcbo

Hoehofen im Bezirke
(lurcbschnittllch am d lit on gingen am 31. Marz 1917 auf

am 31. MBrz 
1917

Januar-Miirz 31. Miirz Hiimatit- Puddel-uud
GieOerel-
roheisen

Basisches Ferro-
mangan

usw.1916 1917 1917 robeisen Roheisen

S e h o t t la n d ................................... 102 7173 87 87 64 10 5 2
Durham und Northum berland 42 2 4 '/, 28 29 14 4 7 4
C leveland ....................................... 73 44'/3 4973 49 14 23 9 3
Northam ptonsliire . . . . . . 20 10 11 10 — 9 1 —
Lincolnshire .............................. 20 16 17 17 — 3 14 —

D e rb y ś h i r e ................................... 44 25 25 27 — 26 1 —
Nottingham  u. Leicestershire . 
Siid-Staffordshire u. Worcester-

8 5 5 5 5

shire ........................................... 31 1SV3 17 17 — 11 6 —
Nord-Staff o rd sh ire ...................... 23 12=/, 12 13 — 9 4 —
W est-C u m b erlan d ...................... 35 16 197, 19 17 — — 2
L a n e a s h i r e .................................. 34 16 1573 16 9 — 4 3
S u d -W a le a ................................... 30 13 12 14 13- — ■ 1 —

Siid- und West-Yorkshire . . 22 11 12 12 . — 4 8 —

S h ro p s h ir e ................................... 6 2 2 2 — 1 1 —

N ord-W ales................................... 4 3 3 3 .— . — 1 2
Gloucester, Somerset, W ilts. . 2 — — — — — — —

Zusammen 496 288 3157, 320 131 111 62 16

Am 31. Marz 1917 befanden sich in GroCbritannien zehn neue Hoehofen im Bau, und zwar je einer in 
Cleveland, Yorkshire, N ortham ptonshire, Laneashire und Derbyshire, zwei in Monmouthshirc, drei in  Lincolnshire.

Nach ,,Tho Iron  and Coal Trades Review“ 1917, 11. Mai, S. 552. Die dort wiedergegebene Zusammen- 
stellung fiih rt die s iim tlic h o n  britisohen Hoehofenwerke namontlich auf. — Ygl. St. u. E. 1915, 20. Mai, S. 540.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Hochstpreise fiir Eisen und Stahl. — Der komman- 

dierende General des VII. Armeekorps hat folgendo 
B e k a n n tm a c h u n g  erlassen: Auf Grund des § 9 b  des 
Gesetzes iiber den Bolagcrungszustand yom 4. Juni 1851 
(Ges.-Samml. S. 451 ff.) in Verbindung mit dem Gesetz 
vom 11. Dezember 1915 (RGB1. S. 813) betreffend Ab- 
iinderung ,des Bclagerungszustandes wird hiermit naeh- 
stehendes bekannt gemaoht: a) fiir R o h e isen , R ch - 
s ta h l ,  H a lb zeu g  und E rz e u g n isse  aus E isen  und  
S ta h l , gewalzt oder gezogen, diirfen kcine hoheren Preise 
gefordert oder gezahlt werden, ais die vom D e u tsc h e n  
S ta h lb u n d  in einer yon der Kriegsrolistoff-Abteilung 
des Kriegsministeriums genehmigten Preisliste jeweils 
festgosetzten Preise; b) die jeweils giiltigc Preisliste liegt 
beim Beauftragten des Kricgsministeyums beim Deut- 
sehen Stahlbund auf; an diesen sind auch alle diese Ver- 
ordnung betreffenden Anfragcn zu richten. Mit Gefang- 
nis bis zu einem Jahr wird bestraft, wer die vorstehenden 
Anordnungen iibertritt oder zur Uebertretung auffordert 
oder anreizt; beim Yorliegcn mildernder Umstande kann 
auf H aft oder Geldstrafe bis zu fiinfzehnhundert Mark 
erkannt werden.

Rheiniseh-Westfalisches Kohlen-Syndikat, Essen. — 
Vor E intritt in die Tagesordnung der am 27. Juni 1917 
abgehaltenen V ersam m lu n g  d e r Z ech en b o s itz e r 
gedaehte der Vorsitzende, Geheimrat E m il
K ird o r f , des Ablebens des Generaldirektors Bergrats 
L in d n e r  und feierte in elirenden Worten die Verdienste 
des Verstorbenen nm das Kohlensyndikat. — Sodann 
beschloB dio Versammlung, dio bestehende B e sch ran - 
ku n g  d e r  B e te ilig u n g sa n to ile  auf 80 % au f z uho beri, 
weil die bisher festgesctzten Anteile niemals ei-reicht wor- 
den seien und eine Festjegung auf eine bestimmte Ziffer 
unberechtigterweise nach auBen hin den Eindruck er- 
wecken konne, ais ob die Leistungen der Zechen beschrankt 
werden sollten. Im AnsehluB an diesen BcscliluB mes 
Geheimrat Dr. K ird o r f  auf die auBerordentliehen Schwie- 
rigkeiten liin, in denen sich das Kohlensyndikat gegen- 
liber den von allen Seiten herantretenden gewaltigen 
Anforderungen befindc, und richtete die dringende Mah- 
nung an die Zechen, das AeuBerste aufzubieten, um die For- 
derung zu steigeni. Es ist gelungen, die Fórderung im 
Mai und Juni etwas zu yerstarken. Diese Steigerung ist 
zu yerzeiohnen, obwohl die Ueberweisung von gelernten 
Bergleuten aus dom Heeresdienste bisher noch nicht in 
der geplanten Hohe erfolgt ist.- Im Mai ist eine erheb- 
licho Zunahtne des Versandes eingetreten, ebenso im 
laufcnden Monat Juni. Trotzdem ist in beiden Monaten 
der Riiekstand gegen dio Anforderungen erheblich. 
Alles in allem liberschreiten die Anforderungen zurzeit 
dio móglichen Leistungen ganz bedeutend. SchlieBJich 
erinnerte Geheimrat Dr. Kirdorf noch an eine traurige Er- 
scheinung unserer Tage, daB niimlich dieser Kohlenmangel 
zu den bosesten Verdaehtigungengegon das Kohlensyndikat 
und seine fiilirenden Miinner AnlaB gegoben habe, und 
wies unter dem Beifall der Versammlung diese Angriffe 
ab. — Der Antrag der R h e in is c h e n  S ta h lw e rk e , 
dio G e w e rk sc h a ft des S to in k o h le n b e rg w e rk s  
B ra s s e r t  ais ihr Eigentum im Sinnc des Syndikatsver- 
trages anzusehen, insbesondere dio Schachtanlage Brassert 
gemaB § 18 des Syndikatsvertrages und ihre bisherigen 
Schachtanlagen zusammen ais ein Ganzes zu betrachten1), 
wurde yon der Versammlung genehmigt.

Rheinisches Braunkohleubrikelt -  Łiyndikat, Gesell- 
schaft mit beschrankter Haftung, Cóln. — Wie der Ge- 
schaftsbericht fiir das Jahr 1916/17 einleitend hervor- 
hebt, bewirkten die Fortdauer des Weltkrieges und die 
weitero Ausdehnung der Fronten wahrend des Berichts- 
jahres eino noch starkero Einstellung des ganzen wirt- 
schaftliciien Lebens auf dio Bediirfnisse des Krieges. 
Infolgedessen war der Bedarf an Brennstoffen so groB, daB 
er zeitweilig nicht ganz gedeckt werden konute. Die rhei-

nisclie Braunkohlenindustrie hatdem Berichtzufolgeange- 
strengt daran gearboitet, don an sie herantretenden Anfor
derungen nachzukommen. Durch Vermehrung der Beleg- 
seliaft und planmiiBigen Ausbau dermaschinellen Kohlen- 
gewinnung gelanges ihr, bis zum Herbst 1916 die Forde- 
rung von Rohbraunkohlen und dio Herstellung von Braun- 
kohlenbriketts so zu stoigern, daB Industrie- und Haus- 
brandabsohltisse voll beliefert werden konnten. Dagegen 
wurden im Herbst und Winter Fórderung, Herstellung 
und Lieferung zunachst durch Wagenmangel und Versand- 
sehwierigkeiten auf der Eisenbahn, dann durch den an- 
haltenden starken Frost und die Unte-brechung der 
Sohiffahrt so beschrankt, daB die Werke zwar grofle Vor- 
riite an Braimkohlenbriketts ansammeln, jedoch narnent- 
licli die stufmische Nachfrage naeli Hausbrandbriketts 
in manehen Teilen des Absatzgebietes nicht ausreichond zu 
befriedigen vermochten. — Der Bericht erwahnt ferner
u. a., daB die Ausfuhr von Erzougnissen der Syndikats- 
mitglicder nach Holland und der Sehweiz durch die unter 
staatlicher Aufsicht stebende „Kohlenausfuhrstelle West" 
geregelt wurde, und geht dann kurz auf die sonstigen 
amtliehen MaBnalnnen zur Regelung des Brennstoff- 
yertriebes ein; er fiigt hinzu, daB das Syndikat in den zu 
diesem Zwecke errichteten Stellen yertreten ist. — Weiter 
stellt der Bericht fest, daB von dem Syndikatsabsatz 
wahrend des Berichtsjahres 57,22 % auf Hausbrand- 
briketts und 42,78 % auf Industriebriketts entfielen. 
Dieser Absatz an Industriebriketts bedeutete im Vergleich 
zum Vorjahre eine erheblicho Steigerung; besonders fiir 
Vcrgasungszwecke hat sich, wie der Bericht zum Schlusse 
noeli bemerkt, das rheinische Braunkohlenbrikett in der 
Eisen- und fitahlindustrie sowie in der ehemischen GroB. 
industrie wahrend der Kriegszeit ganz besonders bowiihrt.

Ausnahmetarif liir Thomasschlacken1). — In- 
z-wischen ist auch in andern U bei den Be:eich der TreuBi- 
schcn Staatsbalmen hinausgehenden Verkehrsbeziehungon 
die Bedingung der Ausnutzung des Ladegewiehtcs ge- 
stollt worden, so daB yom I. Septcmber 1917 ab duroh- 
weg der Ausnahmetarif fi.ii Thomasschlacken und Thomas- 
schlackenmehl nur bei Fraehtzahlung mindestens fiir das 
Ladegewicht d«r gć:tellten Wagen gewiihrfc wird. Dabei 
wird die Fracht fiir Wagen mit einem Ladtgowichte yon 
m i r  ais 10 t, aber weniger ais 12,5 t, nur fiir 10 t, fiir 
Wagen mit einem Ladegewichto yon mehr ais 12,5 t, aber 
weniger ais i 5 t, nur fiir 12,5 t  bereehnet.

Deutscher Ueberseedienst, G. m. b. H., Berlin. — Die 
Gcsellschaft hat am 22. Juni 1917 im Hotel Adlon zu 
Berlin unter dem Vorsitze des Landrates a. D. M. R o tg e r  
ihre Jahresyersammlung abgehalten. Bei dieser Gelegen- 
heifc beschloB die Gcsellschaft, die Mitglieder aus allen 
Zweigen unseres wirtschaftlichen Lobens in sich yer- 
cinigt, einstimmig, im Hinblick auf den bovowtchenden 
Wirtschaftskampf ihr Kapitał yon 1,9 Millionen .li auf
5 Millionen M zu erhóhen, wobei yorgesehen ist, daB die 
neuen Anteile nicht etwa den alten Gesellschaftern zuerst 
anzubieten sind.

Ein Archiv fiir Schiffbau und Schiffahrt. — Am 5. Juni 
1917 hat sich in Hamburg im Gebiiude der Patriotischen 
Gesellschaft unter dem Namen „A reh iv  fUr S c h if fb a u  
u n d  S o h if fa h r t ,  e. V.“, eine neue Yereinigung gebildet. 
Der Verein bezweckt satzungsgemaB, ein Arcbiy fiir Schiff
bau und Schiffahrt zu errichten und dauernd zu unterhalten, 
in dem die gesamte technische und wirtsehaftlieho Literatur 
und alle sonst erreichbaren Naehrichten dieses Gebietes, 
sowie alle Werbeschriften und Veroffentlichungen der 
einzelnen Werke gesammelt, geordnet und den Beteilig- 
ten zuganglich gemaoht werden sollen. Inhaltlich erstroekt 
sich das Arohiv auf See- und FluBschiffbau und -schiffahrt 
und die angrenzenden Fachgebiete. Der Verein ver- 
folgt nur gemeinniitzige Zwecke und will den wissenschaft- 
liehen, technisohen und wirtscliaftliohen Intcressen dea

i) Vgl. St. u. E. 1917, 10. Mai, S. 462; 31. Mai, S. 535/6. l) Vgl. St. u. E. 1917, 25. Jan., S. 95.
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Schiffbaues und der Schiffahrt in weitestein Sinne 
dienen. Das zu griindende Archiv wird auf technisclier 
Grundlage beruhen. Es soli die ahnlichen Archive der 
groBen Wcrke ergiinzon und den kleineren Werken ein 
solches crsetzen. Durch den ZusammenschluB aller Kriifte 
will es djio Lsistungsfiihigkeit des Einzelnen erhohen und 
dadurch die Wettbeworbsfiihigkeit dieses ganzen Indu- 
striezweiges nach K raften untcrstiitzen. Femer will das 
Archiv allmahlich eine moglichst liickenlose Biicherei 
des gesamten in- und auslandischen Schrifttums iiber 
Schiffbau, Schiffahrt und die angrenzenden Fachgebiete 
schaffcn. Die planmaBige Verarboitung dieses Schrift
tums in Form von Zettclverzcichnissen bis ins kloinsto will 
eine wissenschaftliehe und unmittelbar praktische Aus- 
wertung gestatten, wio sie sonst bisher fehlte. Allen fiir 
Schiffbau und Schiffahrt arbeitenden technischen Werken 
und kaufmiinnischen Firmen wird die Sammlung von 
Preisliston und Werbesohriften von besonderem Werte 
sein, die in ahnlieher Weise so verarbeitet werden soli, 
daB insbesondero dem Kiiufer ein vollstandiger Ueber- 
blick iibor die Leistungsfalrigkeit der heimischen Industrie 
auf diesem Gebicte geboten wird. Das ArchiV will nur 
Tatsachcnnachweise sammeln, auf die eigeno technisch- 
oder wirtschaftswissenschaft-lichc Vorwertung aber ver- 
zichtcn; es untcrscheidet sich abo grundlegend von den 
ubrigen hestehenden wirtschaftswissonschaftlichcn An- 
stalten. — Vorliiufig sollen folgende Abtcilungen crriclitet 
werden: A. Die technischc Abteilung, enthaltcnd das 
Schrifttum in Bueliform und Zeitschriften, Muster- 
biicher, Patentberichtc usw. B. Die wirtscliaftliche 
Abteilung, enthaltcnd Nachrichten iiber Firmen, Ver- 
eine, Lander, Rohstoffe, Gesetzc und Vorschriften, 
Versichcrungawesen, soziale Binriehtungen, Schiffsgesund- 
heitswesen. C. Die Abteilung fiir Jahres- und sonstige 
Berichte. D. Dio Abteilung fiirK arten, Piane, Einheits- 
zeiehnungen und Lichtbilder. E. ICartei aller Abtcilungen 
und aller einzelnen Literaturerscheinungcn. — Dem 
Archi'.', dessen Sitz Ilamburg-sein wird, soli ein offent- 
lichcr Lcse- und Arbeitssaal angescliiossen werden, dor

den Mitgliedern zur Verfiigung stchen wird. AuBerdem 
sollen laufend Mitteilungen herausgegeben werden. Die 
Geschaftśstcllo des Vereins befindet sich in Hamburg 1, 
Monckebergstr. 7, T.

PreB- und Walzwerk, Aktiengesellschaft, Diisseldorf- 
Reisholz. — Nach dem Vorstandsbericlite iiber das am 
31. Dczevnber 1916 abgeschlosscne Rechnungsjahr war 
das Unternehmen wahrend dieser Zcit ausschlicBlich mit 
der Herstellung yon Kriegsbedarf beschśiftigt. Um die 
bsdeutenden ICriegsauftrage schneller und sorgfaltiger 
ausfuhreri zu konnen, sah man sich genotigt, veraltete, 
auch fiir die Friedenszeit nicht mehr'geeignote Anlagen 
a u Ber Betrieb zu setzen und abzubrechcn. Hieraus er- 
klarcn sich die Abgange in der VermogensaufstelIung, 
zugleioh bedingtcn dio besonderen Verhiiltnisse der Kriegs- 
arbeit erhohte Abschreibungen. Der JahrcsabschluB 
zeigt auf der ein?n Seite einen FabrikationsuberschuB 
von 5 630 939,90 .((, wahrend auf der andern Seite 
1 909 830,85 .(£ abgeschricben wurden sowie 1 095 209,98 Jl 
allgcmeine Unkosten und Zinsen zu verbuchcn waren. Der 
Rcingewinn betriigt demnach 2 625 899,07 M und soli 
folgendermaBen verwendet werden: 131 294,95 ,11 ais 
Ueberweisung an die gesetzlichen und 538 604,12 Jl ebenso 
an die auSerordcntlichen Riicklagcn, 1 400 000 Jt ais 
Rucklage fiir Kriegsgewinn- und sonstige Steuern, 
100 000 .ft ais Ruckstellung fiir verwundetc Kricgsteil- 
nehmer und Hinterbliebono gefallener Werksangehoriger 
sowie endlich 456 000 A  (je 6 %) ais Gewinnausteil auf 
die Vorzugsaktien von 3 800 000 Jl fiir die Geschiifts- 
jahre 1907 und 1908. — Die am 23. Juni 1917 abgehaltcnc 
Hauptversammlung nahm u. a. Kcnntnis von einem An- 
geboto der Fa. T h y sse n  & Co. in Miilheim a. d. Ruhr, 
durch das die Firma sich bereit erkliirt, dio S ta  mm a k tie n  
der Gcsellschaft, die binnen Monatsfrist nach dem Tage 
der Versammlung eingereicht werden, zum Preise von 
120 %  des Nennwcrtes zu e rw erb en . (Das Kapitał der 
Stammakticn, dio sich zum groBten Teile schon im Besitze 
der genannten Firma befinden, betriigt 1000 000 .11.)

V ereins - N achrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Apold, Anton, Direktor d. Fa. B. Wetzler, Wien IV, 

Oesterreich, Tilgnerstr. 5.
Arnolds, Wilhelm, Zivilingenieur, Diisseldorf, Alt-Pempel- 

fort 19.
Beck, Rudolf. Stahlworksingenieur, Cscpel bei Budapest, 

Ungarn, Postfaoh.
Koehm, Paul, Generaldirektor d. Fa. Gebr. Stumm, 

G. m. b. H., Neunkirc!ien-Saar.
Buchner, Dr. Max, Hannover-Kleefeld, Sehellingstr. 1.
Dieck, Gmtav, Ingonieur, Charlottcnburg 4, Droysenstr. 11.
Grosse, Karl, Generaldirektor der Ver ;in. St.vhlw. van der 

Zypen u. Wisscner Eisenhtitten-A.-G., Co!n-Deutz, Miii - 
hcimerstr. 166

Herkenralh, Franz, GieBereiing., Betriebsleitor der Rhein. 
Eloktrostalilw., G. m. b. H , Mehlem a. Rhein, Koblen- 
zerstr. 8 a.

Kirchenbauer, Bernhard, 2)ip(.«5ng., GieBereiing. d. Fa. 
Fried. Krupp, A.-G., Essen, Ruttcnscheiderstr. 107.

Nitwding, Carl, SDipI.-^itg., Betriebsleitor der Bayer. 
Geschiitzw. Fried. Krupp, A.-G., Miinchen-Schwabing, 
Bauerstr. 20.

Ruggeberg, Gustau, Techn. Direktor der Maschinenbau- 
A.-G. vorm, Beck & Henkel, Kassel, Jlurhardstr. 18.

Schmeltzer, Leo, Luxemburg, Freiheitsstr. 8.
Schónewolff, Carl, Dusseldorf, Hallbergstr. 31.
Schulz, Robert, Betriebschef der Isolation, A.-G., Mann

heim.
Waelzoldt, G. D., Kgl. preuB. Gewcrberat, Berlin-Schone- 

berg, Akazienstr. 5.
N eue  M itg liedo r.

Burgherr, Hans, Ing., Betriebsassistent der Lindener 
Eisen- u. Stahlw., Hannovcr-Linden, Egestorffstr. 9.

Duirr, Fritz, Oborstleutnant a. D., i. H. Gutehoffnungs- 
hiitto, Duisburg, Hindenburgstr. 21.

Gordes, Albert, Zivilingenieur, Charlottenburg 5, Wind- 
seheidstr. 33.

Heimami, Max, Dusseldorf, Graf Adolf-Str. 15.
Hoffmann, Werner, Ingonieur des Stahlw. Gebr. Bohler

& Co., A.-G., Diisseldorf-Heerdtr.
Horst, Edmund, Ingonieur, Oberhausen i. Rheinl., Falken- 

steinstr. 16.
Kalde, Hans, Ingenieur des Vereins deutscher Maschinen- 

bau-Anstalton, Berlin-Wilmersdorf, Tiibingerstr. 5.
Kampf, Heinrich, Ingonieur, Essen, zurzeit im Felde, 

Leutnant u. Komp.-Fuhrer in einem Inf.-Reg.
Moll, Karl Hermann, ®ipl.*3ng., Oberhausen i. Rheinl., 

Gutchoffnungshutt-e, zurzeit im Felde, Leutnant in 
-einem Fe Id-Art.-Reg.

Pauling, Harry, ®ipl.*Qng., Bcrlin-Lichterfclde, Gartnor- 
straBe 4.

Razen, Julim , Sipl.-^ltg., Betriebsing. des Stahlw. Becker, 
A.-G., Abt. Rsinholdhutte, Crcfeld, Leyentalstr. 59.

Sambraus, Dr. phil. Leo, Hindenburg, O.-S., Kaniastr. 7.
Sistig, Peter, Betriebsleiter des Blechwalzw. Eisenw. Kraft, 

Abt. Niederrhein. Hiitto, Duisburg, Wanheimerstr. 214.
Steiner, Hermann, Ingenieur des Stahlw. Becker, A.-G., 

Uerdingen a. Rhein, Gartenstr. 12.
Weyand, Adolf, Ingenieur, Oberdollendorf a. Rhein.
Wittenberg, Dr. phil. Herbert, Chemiker der Chem. Fabrik 

Griesheim-Elektron, Frankfurt a. JI.-Escliersheim, Am 
Kirchberg 2.

G es to rb en :
Lindner, Heinrich, Bergrat, Generaldirektor, Hernc. 

13. 6. 1917.
Miiller-Tesch. Hubert. Grubendirektor, Esch. 24. 6. 1917.
Wegener, Georg, Direktor, Dusseldorf. 28. 11. 1916.


